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A. Allgemeine und pliysikaliscłie Chemie.
Ernst Cohen und J. W. A. van Hengel, D ie Mełastabiliłćit der Elemenłe und  Ver- 

bindungen ais Folgę von Enantiolropie oder Monolropie. X V I. Fallungsreakłionen. I. 
(XV. vgl. C. 1931. I I .  2106.) Vff. untersuchen die von BERTHELOT beschriebenc 
Erscheinung, wonach dic W iirmetonung, die bei der Fallung des A gJ duroh Zusammen- 
bringen von Lsgg. von A gN 0 3 u. K J  au ftr itt, abhangt von der Rcihenfolge, in der die 
Lsgg. gemischt werden. Auch bei Zusatz von Frem dstoffen gelang es nicht, die E r 
scheinung zu reproduzieren, entw eder weil m etastabile Form en sich n ich t bilden oder 
weil die Umwandlungswarmo fur das yerwendete ealorim etr. Verf. zu gering ist. (Ztschr. 
physikal. Chein. A bt. A. 161. 161— 78. Aug. 1932. U trecht, v a n ’t  H oFF-Lab.) P . L. Gir.

Ernst Cohen und J. W. A. van Hengel, Die Melastabilitat der Elemenłe und  Yer- 
bindungen ais Folgę von Enantiolropie oder Monolropie. X V II. Fdllungsreaktionen. I I .  
(XVI. bzw. I. vgl. vorst. Ref.) Beim Fallen von B aC 0 3 m it N a2C 03- u. BaCl2-Lsgg. 
fand BERTHELOT eigentiimliche calor. Erscheinungen, die er auf die U m w andlung 
von ,,am orphem “ in krystallin. B aC 0 3 zuruckfiihrte. Vff. bestatigen durch ealorim etr. 
Messungen die Ergebnisse B e r t h e l o t s  u. untersuchen genauer, ob es sich n u r um  
verschicdene Modifikationen des B aC 0 3 oder um  eine A nderung der Oberflachen- 
energie des gefallten Stoffes handelt. Die U nters. der B aC 0 3 -Ndd. im D ilatom eter 
zeigt einon komplizierten C harakter, w iihrend der Beobachtungszeit findet Ausdehnung 
u. K ontraktion  gleichzeitig s ta tt , liicrfiir kann  eine E rklarung n ich t gegeben werden, 
da dio D.D. der verschiedenen B aC 03-Modifikationen n ich t genau bekannt sind. Die 
auf ealorim etr. u. dilatom etr. Wege beobachteten Erscheinungen konnten róntgenograph. 
bestatig t werden. Bei der Fallung von B aC 0 3 b ildet sich zuerst ein Gemisch von Modi
fikationen, die Menge der vorhandenen m ctastabilen Form  n im m t zeitlieh ab. (Ztschr. 
physikal. Chem. A bt. A. 161. 179—91. Aug. 1932. U trecht, v a x ’t  H oFF-Lab.) P . L. G u.

F. Korber und W. Oelsen, Experimentelle Untersuchungen uber die Gleichgewichte 
Pb +  SnO l, PbCl2 +  S n  und Cd +  PbCl2 CdCL +  Pb im  Schmelzfluf}. Die A n- 
wendbarkeił des idealen Massenwirkungsgesetzes. N aeh L o r e n z  zeigen die Gleich
gewichte zwischen den Misehungen zweier Metalle u. denen ih rer Chloride im Sclimelz- 
fluB erhebliche Abweiehungen vom  idealen Massenwirkungsgesetz, u. die Temp.- 
Abhangigkeit erweist sich tro tz  groBer R eaktionswarm en ais von untergeordneter Be- 
deutung. Bei der U nters. der Beziehungen zwischen M n-haltigem Eisen u. Schlacken 
stellten Vff. fest, daB die bei hinreichend schneller Abschreckung erzielten Endkonzz. 
von M etali u . Schlacke sich gu t durch das ideale Massenwirkungsgesetz wiedergeben 
lieBen, u. daB die Tem p.-Abhangigkeit von ausschlaggebender Bedeutung fu r die Mn-Rk. 
ist. Bei n ich t liinreichender Absehreckgeschwindigkeit wurden die einfachen V erhalt- 
nisse des idealen Massenwirkungsgesetzes n ich t gefunden. Die Endkonzz. zeigten Be
ziehungen, dio den von L o r e n z  beim System Pb-Sn-SnCl2-PbCl2 gefundenen sehr 
iihnlich sind. E s w urden daher die Gleichgewichte P b  +  SnCl2 ^  PbCl2 +  Sn u. 
Cd +  PbC l2 ^  CdCL +  Pb  naeh schnellem Abschrecken bestim m t. E s ergab sich, 
daB bei 500— 600° fu r beide Systeme das ideale Massenwirkungsgesetz gilt. Die Temp.- 
Abhiingigkeit envies sieli ais sehr erheblich. Die A nw endbarkeit des idealen Massen
wirkungsgesetzes bei m etallurg. R kk. is t fu r die Stahlerzeugung von besonderer Be
deutung. (Ztschr. Elektrochem . angew. physikal. Chem. 38. 557— 62. Ju li 1932. Dussel
dorf, K aiser-W ilhelm -Inst. f. Eisenforsch.) IIUNIGER.

F. Korber, Anwendbarkeit des idealen Massenwirkungsgesetzes a u f metallurgische 
Prozesse. (Vgl. vorst. Ref.) (Natunviss. 20. 409— 12. 27/5. 1932. Dusseldorf, K aiser- 
W ilhelm -Inst. f. Eisenforsch.) HtTNIGER.

Tomo-o Sató, Uber das Gleichgewichtsdiagramm des Fe-Fe3C-FeS-Systems. 75 Legie- 
rungen (bis 62°/0 Fe3C n . 89%  FeS) werden therm . untersucht. In  dem binsiren System  
Fe-FeS stim m en die Ergebnisse des Vf. im ganzen m it denen friiherer Forseher iiberein.

X IV . 2. 198



304G A . ALLGEMEINE U ND PHYSIKALISCHE CHEMIE. 1932. II.

E u tek t. P u n k t 980° bei 85%  FeS. FeS hat, wie durch differentialc therm . Analyso 
festgestellt w ird, bei 135 u. 30S° Umwandlungspunkte, die bei allen Legierungen m it 
F e u. Fe-Fe3C unycrandert auftreten . Bei ca. 1405° t r i t t  die peritekt. Rk. <5-Phase 
Schmelze y-Phase auf. In  C- u. S-rcichcn Legierungen tre ten  in einem grofien 
K onzentrationsbereieh zwei fi. Phasen au f; die obere is t reieh an FeS, die untere an 
Fe-FcgC. y- u. (5-Eisen losen bo wenig FeS, daC der eutekt. P u n k t Fe-Fe3C u. die U m 
w andlungspunkte kaum  yerandert werden. Die Gleichgcwichte im terniiren Sjestom 
lassen sieh n ich t kurz wiedergeben (vgl. die zahlreehen Diagram me im Original). 
Zahlreiche M ikrophotogramme werden diskutiert. (Technol. R eports Tóhoku Im p. 
U niv. 10 . 453— 93. 1932. Sendai.) W . A. R o th .

Tosihiko Okamura, U ber die Umwandlung von Magnetit bei tiefer Temperatur. 
D urch U nters. des natiirliclien M agnetits m ittels tberm . Analyse, Best. des elektr. 
W iderstandes, der therm . Ausdehnung u. des m agnet. Yerh. w ird eine Bestatigung fiir 
das Vorhandensein einer allotropen Umwandlung zwiselien — 158° u. — 166° erbracht. 
(Science R eports Tóhoku Im p. Univ. 21 . 231— 41. Ju li 1932. Sendai, Jap an .) H u n .

N. L. Bowen und J. F. Schairer, Das System  F e0 -S i02. Die Schmelzen werden 
hergestellt in kleinen Tiegeln (0,2 ccm) aus reinem  Elektrolyteisen. Diese sind hiingend 
in einem róhrenfórm igen elektr. Ofen angebracht, aus dcm m an sic zur schncllen Ab- 
kulilung in H g fallen lassen kann. Die E rhitzung gescliieht in einer neutralen  stromenden 
N 2-Atmosphiire. Die ycrschiedenen Misehungen aus S i0 2, F e 20 3 oder Fe-O xalat werden 
vor der eigentliehen U nters. durch Zusammensehmelzen im Pt-Tiegel hergestellt. Bei 
der E rhitzung dieser Proben im Fe-Tiegel wird n ich t alles Oxyd zu Oxydul reduziert, 
dcshalb wird eine gleiche Schmelze in einem groBeren Tiegel gewonnen u. diese gonau 
chem. analysiert. Wegen des geringen Fe20 3-Geh. der Schmelzen kann  die Zus. des 
Systems genau nur in einem terniiren Diagram m m it FeO, Fe20 3 u. S i0 2 ais Bestand- 
teile wiedergegeben werden. In  diesem is t die Menge F e 20 3 in der fl. Phase am  gróBten 
(11,5% ), wenn kein S i0 2 YOrhanden ist, die feste Phase besteht dann aus W ustit u. 
E isen; Fe20 3 n im m t m it steigendem S i0 2-Geh. solange rasch ab  (bis auf 2,25%)» bis 
F aya lit u. Eisen ais feste Phasen auftreten , um  schliefllich nooh langsam er abzunehmen, 
wenn S i0 2 u. F e ais feste Phasen yorhanden sind. D a dio Abweichungen von einem 
binaren System nur gering sind, wenn geniigend S i0 2 zugegen ist, so konnen dann die 
Verhaltnissc g u t durch ein Zweistoffsystem wiedergegeben werden. In  diesem tr it t  
ein Maximum fur F ayalit bei 1205°, ein E utek tikum  zwiselien F aya lit u. W ustit bei 
1177° u. zwischen F ayalit u. T ridym it bei 1178° auf. E s existiert nu r eine krystallin. 
Verb. zwischen FeO u. S i0 2 (Orthoklas) m it F . 1205 ±  2° in Obereinstim mung mit 
dem natiirlichen Minerał. E ine krystallin. Verb. der Form el F eS i0 3 w ird selbst beim 
Abkiihlen auf 660° n icht gebildet. (Amer. Journ . Science [S i l li .m a n J  [5] 24 . 177—213. 
Sept. 1932. W ashington D. C., Geophysical Lab.) P . L. G u n th e r .

H . M. D aw son  und  E . Spivey, Das Oleichgewicht F e '"  +  J ' ^  F e"  +  J ,  in  
icasseriger Losung. Die K onstan tę  dieses Gleichgcwichts K 1 =  [Fe--] [ J 2]V i/[Fe'" ]  [J'J 
is t in konz. KCl-Lsg. von B r ó x s t e d ,  P e d e p .se n  (C. 19 2 3 . I I I .  329) un ter Beriick- 
sichtigung des Trijodionengleichgcwichts, aber un ter AuBerachtlassung des Gleich- 
gewichts (2) C1J2'  ^  Cl' -f- J 2 bestim m t worden. Vff. fiihren daher eine Neubest. aus. 
Die K onstanto des Gleiehgewichts (2) K„ wird durch Messung der Loslichkeit von J 2 

in wss. KCl-Lsgg. un ter Berucksichtigimg der aussalzenden W rkg. des KC1 in neutraler 
Lsg. zu K 2 =  0,635 fur 0,5—3,0-molare KCl-Lsg. bei 25° gefunden. In  0,6—3,1-molarcr 
KC1 0,1-n. HCl-Lsg. w achst K 2 etwas m it der KCl-Konz. von 0,622 auf 0,652. —  U nter 
Benutzung von I \2 wird die Gleichgewichtskonstante des Trijodionengleichgewichts K 3 
bei 25° in konz., neutralen u. salzsauren KCl-Lsgg. bestim m t. K s is t etwas gróBer ais 
das fiir rein wss. Lsgg. von J a k o w k in  (C. 1896 . I I . 228) gefundene K 3, u. fa llt etwas 
m it steigender J '-K onz., was durch Bldg. kleiner Mengen K J 5 erkliirt werden kónnte. 
K xj steig t aber aueh etwas m it ansteigender Gesam t-Cr-Konz., wofiir keine Erkliirung 
gegeben werden kann, was aber im vorliegenden F ali bei der Best. von K x vernach- 
liissigt worden kann. —  U nter Benutzung von / f 2 u. K x w ird =  19,4 fiir 0 ,5 -molare 
KC1 0,1-n. HCl-Lsg. bestim m t, unabhangig yon den Anfangskonzz. der Rk.-Teilnehmer, 
die in  t)bereinstim m ung m it den Ergebnissen yon B r ó NSTED, P e d e r s e n  bei hoher 
Neutralsalzkonz. auf das Gleichgewioht ohne EinfluB sind. Aus den experimentellen 
D aten von B r 6x s t e d , PEDERSEN berechnet sieh un ter Benutzung der neu gefundenen 
K 2- u. Jfj-W erte fiir K x derselbe W ert, wie er yon den Vff. gefunden wurde. K \  fallt aber 
m it steigender KCl-Konz. auf K 1 =  6,85 fiir 3,5-molare KCl-Lsg. in qualitativer Uber-
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einstimm ung m it der DEBYE-HticKELschen Tlieorie. (Journ . clicm. Soc., London 1932 . 
1838—44. Jun i. Leeds, Univ.) Roman'.

A. Polessitsky, U ber die Verłeilung der radioaktwen Stoffe zwischen fester kry- 
slallinisclier und fliissiger Phase. V III. Die Verteilung von IłaD(Pb) und eines Gemisehes 
von RaD  und Ra zwischen krystallinischem Bariumniirat, bzw. Chlorid und seiner ge- 
sdlligten wasserigen Losung bei l — 0° und t =  25°. In  Fortsetzung fruherer Verss. 
(C. 1932 . I. 174) un tersuch t Vf. die Verteilung von R aD  u. die gleielizeitigc V erteilung 
eines Gemisehes von R aD  u. R a zwischen festen krystallin . Ba-Salzen u. ihren gcsiitt. 
wss. Lsgg. Die quan tita tive  Best. von R aD  in den Lsgg. geschieht entw eder dureh 
Fiillung ais Sulfid oder elektrolyt. ais Dioxyd. E s w urde festgestellt, daB sieli R aD - 
N itra t m it dem isomorphen B a-N itrat naeh dem BERTHELOT-NERXSTsehen Satz 
verteilt, wobei eino starkę Anreieherung des R aD  in der Lsg. erfolgt. Die Verteilungs- 
konstante fallt m it steigender Temp. Bei einem Gemiseh der boiden m it B a-N itrat 
isomorpliem Salzo Ra- u. R aD -N itra t yerte ilt sich jedes Salz so, ais ob es allein vor- 
handen ware. Dieselben Vcrhiiltnisse bestehen boi den entspreehenden isodimorphen 
Chloriden, solange m an innerhalb der INlischungsgrenzen arbeitet. Aus dcm Vergleich 
der Tem p.-K urven der Fraktionicrungskoeff. u. der Loslichkeitsvorhaltnisso w ird ge-. 
schlossen, daB bei der Verteilung eines gel. Stoffes auBer Loslichkeit u. Gittcrencrgio 
noch andere unbekannte Faktoren eine Rolle spielen. (Ztsehr. pliysikal. Chem. A bt. A. 
161. 325— 35. Sept. 1932. Leningrad, Chem. A bt. des S taatl. In s titu ts  fu r Radium - 
forschung.) P. L. Gu n t h e r .

Alan Newton. Campbell und Nicholas Samuel Yanick, Das Syslem  N iSO A- 
CaSOt— IL/J. CaSO., is t in  h . NiSO^-Lsgg. sehr viel melir 1. ais in reinem W. von der 
gleichen Temp. Vff. untersuohen, ob diese Loslickkeitserlióhung auf die Bldg.' eines 
Doppelsalzes zuruekzufuhren is t. E s werden Losliclikeitsbestst. bei 45, 75 u. 90° durcli- 
gefuhrt. Die Losliehkeitskurve des C aS0 4 in  Abhiingigkeit yon der N iS 0 1-Konz. 
zeigt zwar ein Maximum, dieses is t aber niclit, wio auch D ampfdruckmessungen zeigen, 
auf die Bldg. eines Doppelsalzes zuruckzufiihren. (Trans. F araday  Soc. 28 . 657— 61. 
Aug. 1932. M anitoba, D epartm . of Chem., U niv.) J u z a .

Arthur Rosenheim und Johannes Zickermann, Gleichgewicht im  System  
(N II^zSO j— T h iS O Ji—H 20. D ureh Losliclikeitsbestst. im System T h(S 0 4)2/(N H 4)2- 
S0 4/H 20  konnten m it Sicherheit drci g u t definierte Bodenkórper u. ihre Existenz- 
gebiete festgestellt werden. E s sind dies: (NTL, ) 0 [Th ■ (S 04)5] • 3H 20 , (NHjJjtThfSOj).,]-
з,5H 20  bzw. (NH 4)4[T1i(S04)4] '2 H 20  u . (NH 4)2 -[T h(S 0 4)3 ] .5 H 20 . E in  fruher be-
schriebenes (NH 4)8[Th(SO4)0]-2 H 2O konnte n ich t gefunden werden u. seheint dem- 
nacli niclit zu existieren. Von den Salzen wurden Leitfahigkeitsmessungen durch- 
gefiihrt, wobei sich zeigt, daB die hydrolyt. Zers. am  ersten bei den (NH4)-arm sten 
K orpern au ftr itt. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 2 0 8 . 95—99. 23/9. 1932. Berlin N, 
W issenschaftl. Chem. Lab.) T r a p i \

E. N. Gapon, Z ur Frage der Bestirnrnung der energetischen N iveaus von Molekiilen 
aus kinetischen Dalen. E s wird gezeigt, daB dio energet. N iveaus eines Molekiils 
aus kinet. Messungen von R kk. desselben, dio in m ehreren R ichtungen verlaufen, 
bestim m t werden konnen. Ais Beispiel werden die energet. N iyeaus von Isopren  u. 
Diisopropenyl schem at, wiedergegeben. Die A ktm erungsenergien fu r Isopren betragen 
fiir die Umwandlung in die 1. dimere Form  22 400 cal, in die 2. dim erc Form  21 500 cal
и. in die polymcrc Form  18 800 cal; fiir das Diisopropenyl betragen die entspreehenden
W erte fiir dio dimere Form  22 000 cal u. fiir dic polymere Form  17 400 cal. (Chem. 
Journ. Ser. A. Jou rn . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal 
obsclitschei Chimii] 1 (63). 1177—78. 1931. M oskau.j K l e v e r .

Fritz Haber und Richard Willstatter, Radikalkellen im  Iteaktionsmechanismus 
organischer, besonders enzymatischer Vorgange. (Anales Soe. Espanola Fisica Quim. 30. 
244—53. 15/4. 1932. Berlin-Dahlem, K aiser W ilhelm -Inst. f. pliysikal. Chemio u. 
Elektrochem ie; Munchen, Bayer. Akad. d. Wissenseh. — C. 19 3 2 . I. 778.) J u z a .

A. Ritchie, R. R. H. Brown und J. J. Muir, Der E in flu ji von Frenidgasen a u f 
den unleren krilischen Oxydationsdruck von Schwefelkohlenstoff. E s werden CS,-0.2- 
Gemenge im V erhaltnis 1: 3 in  einem GlasgefiiB, in  dem  sich ein auf hohe Temp. heiz- 
barer W -Faden befindet, bei Ggw. von inerten  Gasen zur Explosion gebracht u. die 
Abhangigkeit des k rit. Explosionsdruckes von der N a tu r des beigemengten Gases, C 0 2, 
S 0 2, N 2, Ar, H 2, CCI.!, C6H 6 w ird bestim m t. Die Verss. w urden bei Zim mertemp. m it 
Anfangsdrucken von 2 — 1 mm CS2 durchgefiihrt; es w erden un ter w iederholter Priifung, 
ob bei Anheizen des W -D rahtes schon Explosion erfolgt, steigende Mengen des Frem d-

198*



3048 A . A l l g e m e in e  u n d  p h y s ik a l is c h e  Ch e m ie . 1932. II.

gases zugegeben. Die V ers.-R esultate lassen &icli in  befiicdigender Weise durch  die 
von S s e m e n o w  aufgestellte u . von M e l v i l l e  u . L t jd la m  (C. 1932. I I .  821) modi- 
fizierto Gleichung fu r die A bhangigkeit des Explosionsdruckcs von der Anwesenlieit 
in erter Frenidgase darstellen. Die Gleicliung lau te t fu r das CS2- 0 2-Gemenge: 
PCS2-P02 (1 +  { f  Dx~1Px\l'iTCS2 +  2>os]) =  const., wcnn p c s 2 u- J>0 2 die unteren  k rit. 
Explosionsdrueke bei Anwesenlieit von px m m  Frem dgas sind. Bei Ggw. von H 2 ist 
der R k.-V erlauf ein vóllig anderer, es wird in diesem F ali W. gebildet u. CS2 is t sozus&gen 
K ata ly sa to r fiir die W .-Bldg. Auch CCI,, u. CBH|j wirken bei den Verss. n ich t ais inorte 
Gase u. geben einen kom plizierten R k.-V erlauf. (Proceed. Roy. Soc., London Abt. A 
137- 511— 19. 1/9. 1932.) J u z a .

D. Meneghini und I. Sorgato, Das Verlialten des Araylens unler der Einwirkung  
dunkler elektrischer Entladungcn. Beim D urchleiten von C6H 10 (Trim ethylathylen)- 
D am pf u. H 2 durcli ein Ozonrohr bei 1 a t  werden ca. 85%  des C5H 10 in  fl. Prodd. 
umgewandelt, in  der Hanptsaclio entstelien KW -stoffe m it 5— 10 C-Atomen, darunter 
n -Pentan , Isopentan , D im ethylpropan, asym m. M etliylathylathjden, Isopropylatliylen,
1-Penten u. Isopropylacetylen. Die gebildeten Gase bestelien aus 63,5°/o gesatt. KW - 
stoffen, O .S^o-^tkylen-KW -stoffenu. 27,0°/o Acetylen-KW -stoffen (C2H 2, Allylen, Vinyl- 
acetylen u. D iaeetylen). C5H j0 oline H 2 w ird nur zu 57°/oinfl. P rodd. umgewandelt, im 
N 2-Strom  zu 82% ; in  beiden Pallon fehlen gesatt. fl. KW -stoffe m itK p . <  50°; im Gas 
finden sieli im ersteren Palle 65°/0, im letzteren Falle 38°/o gesatt. KW -stoffe ( +  29%  H 2), 
in  beiden Fiillen ca. 24%  Acetylen-KW -stoffe. Es -trird dem nach im  Gegensatz zu 
Verss. an  Crackprodd. eine Hydrier-m-kg. des H 2 bei gleichzeitiger Polym erisation 
des C6H 10 festgestellt. —  W ird bei der Bekandlung yon C5H 10—H 2-Gemisch das Ozon- 
rohr durch Coronaentladung ersetzt, dann werden nur ca. 30%  des CSH 10 umgewandelt 
(je ca. 15%  in Gase u. fl. Prodd.), die R kk. Terlaufen liierbei selir sclinell u. unter 
C-Abscheidung. (Gazz. ebim. I ta l. 62. G21— 32. Ju n i 1932. P adua, Polytechn., In st. f. 
teclin. Chemie.) R . K . Mu l l e e .

Setsuró Tamaru und Kazuo otiai, Beitrage zur Kałalyse der Iteaklion zwischen 
festen Sloffen. IV . Zersetzung des Z innoxyds durch Einwirkung von Radiumslralden. 
(I II . vgl. C. 1932. I I .  1119.) Zinnoxyd wird durch langere Einw. von Ra-Stralilen 
teilweise zersetzt. D er Nachweis des in geringer Menge en tstandenen R k.-Prod. erfolgt 
durch  die lcatalysierende W rkg. auf die R k. der S tannatbldg. aus Z innoxyd u. Kalle. 
Ais Zers.-Prodd. des bestrahlten Z innosyds komm en m etali. Zinn u. Zinnoxydul in 
Frage, die beide die S tannatb ldg . katalysieren; ih r unterschiedliches Yerh. beim 
Verfluchtigen im Vakuum wird zur Identifizierung benutzt. N ur SnO bildet unter 
den „norm alen“ Vers.-Bedingungen (1. c.) einen Spiegel. Die Menge des naeh vicr- 
wSchentlicher B estrahlung m it 3 mg R aB r2 en tstandenen  Oxyduls w ird zu 1/ :ioo des 
benutzten  Oxyds geschatzt. E ine merklicho V crfarbung des S n 0 2 w urde n ich t ge- 
funden. (Ztschr. physikal. Chem. A bt. A. 161. 346— 54. Sept. 1932. Tokio-Ookayama, 
Physik.-chem. Lab. der Techn. Hochsch.) P . L. GuNTHEB.

R. Stumper, Untcrsuchungen iiber D ynam ik und Katalyse der ihermischen Bi- 
carbonatzersetzung in  wdsseriger Losung. V I. M itt. Der Bicarbonatzerfall im  Gasslrom. 
(V. vgl. C. 1932. I I .  1742.) In  verd . Ca(H C03 )2-Lsgg. w urden m it steigender, also 
definierter Geschwindigkeit C 0 2, 0 2, H 2 u. L u ft eingeleitet, um  aus den so gewonnenen 
Zerfallshalbzciten die R eaktionsordnungen zu erm itteln . E s ergab sieli dabei, daC 
beim D urchleiten von C 0 2 die Reaktionsverzógerung m it der Geschwindigkeit der 
durchgeleiteten C 0 2 waclist, so daB schlieBlich ein Gleichgewichtszustand angestrebt 
w ird. Die R eaktionsordnung is t hoher ais bim olekular, w ahrend beim Einleiten der 
ubrigen Gase die R eaktion ais rein bim olekular sich ergibt, die auch allein gescliwindig- 
keitsbestim m end fiir den Zerfall ist. Bei M g(HC03 ) 2 bedingt bereits ein w eit lang- 
sam erer C 02-Stroni starkę A bbrem sung der Zerfallsrk., so dafl auch der Gleichgewichts
zustand  friiher erreich t ist. Dies m aeht sich auch bei der Feststellung der Reaktions
ordnung, die sich zwischen 1 und  2 bewegt, resp. iiber 2 liegt bem erkbar, d. h ., daC die 
Zerfallsrk. 2 H C 03' C 03"  +  H 2C 0 3 n ich t allein geschwindigkeitsbestimmend ist.
Von EinfluB is t vor allem der riickw artige V erlauf dieser R k ., sowie die H ydrolyse des 
M gC03, die Loslichkeit des prim ar ausgeschiedenen MgC03 u. die Entw ickelung der C 0 2 

aus dem  System. Auf G rund dieses sehr verschiedenen Yerh. laBt sich in  carbonat- 
haltigen MgO/CaO-Lsgg. durch E inleiten von C 0 2 u . E rliitzen  eine fa s t quantitative 
Trennung von MgO u. CaO aus s ta rk  verd. Lsgg. erzielen. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 208. 33—45. 23/9. 1932. Esch-Belval, Luxem burg. Chemiseh-metallograph. 
V ers.-A nstalt der H iitte  R othe E rde.) TRAFP.
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R . S tu m p er, Untersuchungen iiber D ynam ik und Kalałyse der thermisćhen B i-  
carbonatzersetzung in  wasseriger Lósung. V II. M itt. D er Bicarbonatzerfall in  siedenden 
Calcium-, Strontium - und Bariumdicarbonalldsungen. (VI. ygl. yorst. Ref.) Die Zers. 
der Biearbonatlsgg. w urde ohno Gasdurehleitung u. bei D urchleiten von L uft u. C 0 2 

durchgefiihrt, wobei sieli zeigte, daB die Zerfallsgesehwindigkeit in  der Reihenfolge: 
Sr(H C 0 3 ) 2 —  C a(H C03 ) 2 —  B a(H C 0 3 ) 2 abnim m t. C 0 2-D urchleitung iib t in allen Fallen 
s ta rk  brem sende W rkg. aus, w alirend um gekehrt dureh LuftdurchfluB der Zerfall 
beschleunigt wird. Die R eaktionsordnung liegt in  der Nalie von 2, bei gleichzeitiger 
C 02-Behandlung is t sie jedocli holier, woraus k u  folgern ist, daB noełi andere R kk. 
die Gesehwindigkeit m itbestim m en. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 208. 46—52. 23/9. 
1932. Esch-Belval, Luxem burg. Chemisch-metallograph. V ers.-A nstalt der H u tte  R othe 
Erde.) , T r a p p .

M. Bobtelsky und S. Czosnek, Theorie und P raxis der ,,komplexen K atalyse" 
(2. Bericht). Die kompleze Katalyse und ihre Amuendung a u f die Vanadinsaurereduktion 
mittels konzentrierter Salzsaurc. (Vgl. C. 1930. I I .  1030. 1932. I I .  328.) V20 5 w ird von 
verd. HC1 in der K alto  n ieh t angegriffen. Die Red. yerlauft n u r m it nieCbarer Ge- 
sekwindigkeit in konz. Lsgg. u n te r Einw. konz. HC1. Bei konstan ter Chloraustreib- 
geschwindigkeit isfc zu Beginn der R k. die befreito Cl2-Menge der V2Os-Konz. pro- 
portional. — Bei E rsa tz  einea Teiles der HC1 dureh konz. Sehwermetallsalzlsgg. w ird  
die Rk. kaum  beschleunigt, auBer dureli Lsgg. von PtCl.„ u. der Salzo solclier Metalle, 
die m it konz. HC1 Chlorosauren zu bilden vermógen. So steigt bei zunehm ender Menge 
CuSOj die Rk.-G esehwindigkeit an, bei Pb-A cetat erreioht sie ein Maximum, u. fa llt 
dann geradlinig ab . Die Neigung dieser Geraden scheint von der Rk.-Temp. abzuhiingen, 
die Lage des Maximums dagegen nieht. Am starksten  beschleunigt A g' im Verein m it 
konz. HC1 die Cl2-Befreiung. Dabei kom m t es auf die HCl-Konz. n ieh t so sehr an, wio 
bei C u" u. P b " . M it abnehm ender Ag'-Menge w achst die Temp.-Abhangigkeit der R k.
— Es ergibt sieli eine Methodo zur quan tita tiven  tlberfuhrung  von Vv in  VIV bei ge- 
wóhnlicher Temp. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 206. 113—24. 18/5. 1932. Jerusalem , 
In s t. f. anorgan. Chem. d. Hebraischen Univ.) ROGOWSKI.

M. Bobtelsky, Beilrdge zum  S tud ium  chemisclier Reaktionen in  konzentriertem 
Elektrolytmilieu. Einige Versuche zur Oxydation von Bromwassersloff bzw. Clilor- 
•wasserstoff mittels Wassersloffsuperoxyd in  konzentrierten Eleklrolyten. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die R k. zwischen H B r u. H 20 2 yerlauft n u r bei Ggw. konz. E lektrolyte. Die Ge- 
schwindigkeit der Br-Befreiung is t dann der Bromidkonz. d irek t proportional. V ariiert 
mail bei konstan ter H 20 2- u. konstan ter KBr-Menge die Konz. der zuzusetzenden 
H 2S 0 4- (oder HC1-) Lsg., so zeigt sich bei steigender H 2S 0 4- (HC1-) Konz. eine Zunahm e 
der Rk.-Gesckwindigkeit. Die R k., die sich verm utlich iiber den Zwischenzustand 
H 20 2-H B r vollzieht, wird dureh Zusatz ein- besser zwei- oder dreiwertiger Chloride zu 
dem schwefelsauren Rk.-Gemisch beschleunigt. E s scheint dieser Salzeffekt haupt- 
sachlich auf der W rkg. der K ationen zu beruhen. —  Bei der Oxydat-ion yon IIC l dureh 
H 20 2 in Ggw. konz. E lektrolyte ist die Cl-Befreiungsgeschwindigkeit der angew andten 
H 20 2-Menge proportional. Diese R k. wird aber ers t moglich, wenn das im  Rk.-Gemisch 
yorhandene W . von den anwesenden E lektrolyten etw a dureh H ydratb ldg., Wasser- 
entziehung oder ahnliches beansprucht wird. Die Gesehwindigkeit der R k. w ird eben- 
falls dureh Zusatz konz. Chloride beschleunigt; doch is t die W rkg. von der N a tu r der 
K ationen abhangig. —  E s ergibt sich eine Methode zur Best. geringer Bromidmengen 
in konz. Chloridlsgg. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 206. 161— 70. 1/6. 1932. Jerusalem , 
In s t. f. anorgan. Chem. d. Hebraischen U niv.) R o g o w s k i .

Hermann Passauer, Die katalytisclie W irkung des Wasserdampfes bei der Ver- 
brennung von Kohlenoxyd. Yf. iniBt die Verbrennungsgeschwindigkeit nach der Bunsen- 
Kegelmethode in Abhangigkeit vom W.-Dampfgoh. In  einer anderen Vers.-Reiho 
wird dem trockenen CO-H2-Gemisch s ta tt  des W .-Dampfes C 0 2 zugemischt, wie es un ter 
der A nnahm e der Dampfzers. nach der W assergasrk. en tsteh t. W enn die W assergasrk. 
das besclileunigende M ittel ist, so muB un ter gleiohen Vers.-Bedingungen dieselbo 
Brenngeschwindiglceit wie bei W .-D am pfzusatz gemessen werden, wobei zu beriick- 
sichtigen ist, daB nieh t sam tlicher W .-D am pf zur R k. gelangt u. die positive W arm e- 
tonung der W assergasrk. die Temp. des Brenngases erhóht. D ureh Vergleich der fiir 
dio beiden Piille gefundenen K urven fiir die Verbrennungsgeschwindigkeiten ergibt sich, 
daB die Verbrennungsgeschwindigkeit bei aquivalentem  Geh. an  W .-Dampf bzw. H 2 

u. C 0 2 gleich groB ist, solange der Geh. an  W .-D am pf im Gas-Luftgemiseh 3 %  n ieh t 
iibersteigt, iiber 3%  gelang t unzers. D am pf in die Brennzone. D ureh die Verss. is t
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•der Beweis erbracht, dafi der kataly lierenden W rkg. des W .-Dampfes die W assergasrk. 
zugrunde liegfc. (Ztaehr. physikal. Cliem. A bt. A. 161. 299—304. Śept. 1932. Wien, 
■T. I I ., In s t. f. Technologie d. Brennstoffe u. Feuerungsanlagen.) P . L. GuNTHER.

Gunter Engelkardt und Carl Wagner, Ober die K inetik der Itealdion N H 3(Gas) ^  
N  (gdóst in  a-Fe) +  3/ 2 I I 2 (Gas). t)b e r ein Eisenblech von 0,01 mm Dioke strornt boi 
etw a 500° abwechselnd N H 3 -H 3 u. H 2 bei n . u. verm indertem  Druek. Druek, Temp. 
u. Zus. des Gasgemisches werden so gew ahlt, dafl n u r eine Lsg. von N 2 in a-Fe orfolgt. 
Die Konz. des N 2 im F e  wird gemessen dureh den Ausschlag eines ais N ullinstrum ent 
verw endeten Spiegelgalvanometers in Tliomsonsehaltung, dieser is t proportional der 
N 2 -Konz. Dio Geschwindigkeit der monomolekular verlaufenden D enitrierung m it I i ,  
is t proportional der N 2-Konz. im Eisen u. dem H ,-D ruck. Die N itrierung m it einem 
Gasgemisch ycrlauft ebenfalls monomolekular, jedoeh is t liier die Geschwindigkeit 
proportional der jeweiligen E ntfernung  vom Gleichgewieht. F iir den zeitlichen Ver- 
lauf der R k. scheint das A uftreten von N H 2 bestim m end zu sein, fiir die N itrierung 
der Zerfall, fiir dio D enitrierung die Bldg. von N H 2. (Ztsohr. physikal. Chem. Abt. B. 
18. 369—79. Sept. 1932. Jena , Physik.-chem. Abt. d. Chem. Lab.) P . L. G u n th e r .

Herman A. Liebhafsky, Der Tcatalylische Zerfall des TVasserstoffperoxyds in  Gegen- 
wart des Jod-Jodidrealctionssystems. I I .  u. I I I .  D ie Geschmndigkeit der Oxydation des 
Wasserstoffperoxyds dureh Jod in  neułraler und saurer Lósung. (I. vgl. C. 1932. II . 826.) 
Die erneute Best. der Jod-Jodionenkatalyse des H 20 2-Zerfalls m ackt wahrscheinlich, 
daC der von A b e l  (C. 1928. II . 1854) aufgestellte Gesamtmeehanismus im allgemeinen 
zu trifft, u. dafl ais Prim arrk . die Bldg. von JO H  bzw. des JO -Ions infolge des Hydro- 
lysengleiehgewichts des Jods anzusehen ist, wonn aueh das JO H  oder das JO-Ion 
selbst n ich t nachgewicsen werden kann. Zcitbestim m end fiir den kata l3't .  Zerfall des 
H 20 2 is t jedoeh n ich t die Bldg. des H JO  bzw. JO ', da die Jodhydrolyse, wie von 
LlEBHAPSKY (C. 1931. II . 1674) gezeigt wurde, erheblich raseher verlauft, ais A b e l  
annahm . A is zeitbestim mend fiir die Gesamtrk. des H 20 2-Zerfalls is t vielmehr die Rk. 
des gebildeten JO ' in neutraler bzw. des H JO  in saurer Lsg, m it H 20 2 anzusehen. Diese 
boiden zeitbestim m enden R kk.:

(2) JO ' +  H 20 2 =  J '  +  H ?0  +  0 2 u. (3) H JO  +  H 20 2 =  H ’ J '  +  H 20  +  O, 
w erden in dieser A rbeit bestim m t. R k. (2) laBt sich dureh Zusatz von Pufferlsgg. iso- 
lieren. Die Isolierung der Rk. (3) gelingt dureh Best. der Geschwindigkeit der 0 2-Entw. 
in  einem Bk.-Gemisch, das in der Lsg. H 20 2, T1N03 u. HCIO,! im Geiehgewieht m it den 
beiden Bodenkórpern J 2 u. T U  enthalt. H ierdureh wird die J '-K onz. minim al u. kon
s ta n t gehalten. —  E s ergebon sieli aus diesen Verss. in  tlbereinstim m ung m it dem oben 
skizzierten Mechanismus fiir die Geschwindigkeit des H 20 2-Zerfalls die beiden Diffe- 
rentialgleichungen: — d (H 20 2)/rf t =  A-2 -Z ' ( J 2) (H 20 2)/(aH - ) 3 ( J ')  in neutraler Lsg., in 
der lu — 2 - 1 0 11 die Geschwindigkeitskonstante der R k. (2) u. K ' =  6 ■ 10- 2 '1 die Gloich- 
gew ichtskonstante der Jodhydrolyse bei 25° darstellen. In  saurer Lsg. ergibt sich dio 
Gesehwindigkeitsgleichung: — d (H 20 2)/d! { =  x2-K  (J 2) (H 20 2) /(H ‘) (j ' ) ,  worin y.„ — 
2 ,2-10 3 die Geschwindigkeitskonstante der Rk. (3) u. K  — 3-10~ 1 3  die Gleiehgewichts- 
konstan te  der Jodhydrolyse in  saurer Lsg. bei 25° darstellon. (Journ . Amor. chem. Soc. 
54. 3499—3508. Sept. 1932. Berkeley, Chem. Lab. U niv. California.) R o m a n .

A. A. Wwedenski und  A. W. Frost, Oxydation der phosphorigen Sdure dureh 
Wasser in  Gegenwart kolloider Melalle. Die U nters. der O xydation der phosphorigen 
Sivure zu H,PO,, durcli W. u n te r H 2-Bldg. im  Tem p.-G ebiet von 200 bis 300° in An- 
wesenheit von dureh K athodenzerstiiubung gewonnenen kolloiden M etallen zeigto, 
dafl die nach dem  monomolekularen Gesetz vor sich gehende B k. am starksten  dureh 
kolloides P t, etwas schwacher dureh  Ag kata lysiert w ird. Cu beeinfluBt die R k. nur 
schr wenig. Dor Temp.-Koeff. der R k. is t bei Ggw. von P t  n u r sehr gering. Die Akti- 
yierungsenergie betriigt etw a 21,0 ±  1,4 kcal. Die E rhóhung der Rk.-Geschwindigkeit 
m it der Zeit bis zu einem M aximum w ird auf die aktivierende W rkg. des gobildeten 
H 3P 0 4 auf den  P t-K ata ly sa to r zuriickgefiihrt. Hohe H 3P 0 4-Konzz. w irken dagegen 
yerlangsam end auf die Rk.-Geschwindigkeit. E s konnte ferner festgestellt werden, 
daB HC1 u. H 2S 0 4 keine Besehleunigung der R kk. hervorrufen, wohl aber N a2HP0,, 
u. K H 2P 0 4, wobei anseheinend die H P 0 4- u. H 2P 0 4-Ionen das P t  aktivieron. (Chem. 
Jou rn . Ser. A. Journ . allg. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. A. Shurnal 
obschtschei Chimii] 1 (63). 1108— 13. 1931. S taa tł. H ochdruck-Inst.) KLEVEB.

O. Leipunsky und S.Roginsky, U ber die aktwierle Adsorption und ihre Rolle 
in  der Kalalyse. E s werden Unterss. iiber einen móglichen Zusam m enhang zwischen
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Katalyse, ak t. A dsorption u. Photoeffekt angekiindigt. (Physikal. Ztsohr. Sowjetunion
1. 593— 94. 1932. Leningrad, In s t. f. chem. Pliysik, K a ta ly t. A bt.) P a r k  AS.

Hoyer-Kreuter, Dictionnaire teohnologique. T. I I I . francais-allemand-anglais. Paris:
Ch. Beranger 1932. (719 S.) Rei. 480 fr.

Robert Robinson, Versuch oiner Elektronentheorio organiseher chemisclicr Reaktionen.
Autor. tJbertr. aus d. Engl. von M. Wrcschner. Stuttgart: Enke 1932. (76 S.). 4°.
=  Sammlung eliem. u. ckem.-techn. Vortriige. N. F. H. 14. M. 7.— .

Aj. A to m s tru k tu r . R a d io c h e m le . P h o to c h e m ie .
L. F. Bates, PKysik. (Vgl. C. 1932. I. 3263.) Portschrittsberich t. (Science 

Progress 27. 200—-10. Okt. 1932. London, Univ. Coli.) L e s z y n s k i .
G. Tempie, Mathematisćhc Physik. Portschrittsberich t. (Science Progress 27. 

195— 200. Okt. 1932. London, Univ. Kings Coli.) L e s z y n s k i .
M. K. Gopalaiengar, E ine verallgemeinerte Formel in  der ncuen Statistik. (Indian  

Journ . Physics 16. 251— 56. 1/7. 1932.) B o r is  R o s e n .
Ig. Tamm, tJber eine mogliche A rt der Elektronenbindung an Krystalloberflachen. 

Ein E lektron kann  un ter U m standen an der Grenzflache eines period. Potentialgitters 
(Krystall) gebunden werden, wenn seine Energie W  erstens auf eine „verbotene Streeko" 
des Energiespektrum s des (unbegrenzt fortgesetzten) Potentialgitters fa llt u. zweitens 
kleiner ais die Potentialenergio U0 im AuBenraume ist. Dic E igenfunktion ip eines solchen 
Oberfliichenzustandes fallt beiderseits der Grenzflache exponentiell ab. —  E in  ein- 
faches eindimensionales Beispiel (das Gittermodell von ICr o n ig  u . P e n n e y ) wird 
eingehend durchgereehnet u. das diskrete Spektrum  der Oberflachenzustandc bestim m t.
— W eiter wird die mógliehe Bcdeutung dieser Elektronenzustiinde fiir die Pragę nach 
der N atu r der Potentialschwelle an  einer Kryatalloberflachę, sowie fiir das V erstandnis 
des in dielektr. K rystallen auftretenden  Gegcnsatzes zwischen der „freien“ Bcweglich- 
lceit der Photoclektronen im K rystallinnern u. der B indung der von auBen in  den 
K rystall ein tretcnden 'E lek tronen  an seiner Oberfiache bcsprochen. (Physikal. Ztschr. 
Sowjetunion 1. 733—46. 1932. Moskau, Physikal. Porsch.-Inśt. d . Univ.) S k a u k s .

A. L. Hughes und J. H. Mc Millen, Elastische und unelastische Elektronenstreuung 
in  Wasserstoff. E last. Streuung wurde gemessen fiir einen W inkelbereich zwischen 
40 u. 165° bei Primargeschwindigkeiten von 35—200 Volt. Die Zalil der gestreuten 
Elektronen is t fiir jeden W inkel um  so kleiner, je  gróBcr die Elektronengeschwindig- 
keit wird. In  allen K urven ergaben sich Minima zwischen 90 u. 110°, bei den 35 Volt- 
u. 50 V olt-Kurven wurden gu t definierte Streum axim a bei etw a 155— 160° fcstgcstellt.
— Unelast. S treuung t r i t t  m it Energieverlusten von 12 V olt angefangen u. m it einem 
scharf definierten wahrsclieinlichsten Vcrlust bei 12,6 V olt bis zum ganzlichen Energie- 
verlust auf. Die S treukurven sind fiir eine feste Primargeschwindigkeit um  so steiler, 
je  kleiner der Energieverlust ist, bei festem  Energieverlust w aclist die S teilheit m it 
der Primargeschwindigkeit. —  B eim  IonisationsprozeB licrausgeworfene Atomelek- 
tronen (,,ejected“  Electrons) wurden in ihrer W inkclverteilung un tersucht zwischen
1 u. 8  V olt Gosehwindigkeit bei Primargeschwindigkcitcn von 35 bis zu 340 V. In  
allen Fallen w ird bemerkenswert wenig un ter kleinen W inkeln gestreut. Zum SchluB 
werden dicse experimentellen Ergebnisse im  H inbliek auf die theoret. Bereehnung der 
E lektronenstreuung diskutiert. (Physical Rev. [2] 41. 39—48. 1/7. 1932.) B r u c h e .

J. D. Cockcroft und E. T. S. Walton, Versuche m it schnellcn positiren Ionen.
I I . Atmnzcrlriimmerung durcli Proloncn hoher Oeschmndigkeit. (I. vgl. C. 1932. I I .  831.) 
H+- u. H 2+-Ionen aus einem K analstrahl, die m it der in I. bcseliricbenen Anordnung 
bis auf 600 000 V beschleunigt werden konnten, treffen auf einen un ter 45° zur Strahl- 
richtung geneigten Auffiinger. Die schnellen Teilchen, die dabei entstehen, werden un ter 
90° zur Strahlrichtung m it Scintillationsschirm, Ionfeations- bzw. SlIIMIZU-WlLSON- 
K am m er nacligewiesen. Die sekundaren Elektronen werden durch Magnetfeld abgelenkt, 
die gestreuten Protonen dureh entsprcchende Glimmerschicht abgehalten. Beim StoB 
auf Li-Auffiinger wurden ab 125 kV  Teilchen m it der Reiehw-eite 8  cm beobaehtet. 
Die Reichweite is t von der Spannung bis 500 kV  unabhiingig. Die Teilchenbahn in der 
W il s o n -K am m er, sowie die Messungen m it der Ionisationskam m er zeigen eindeutig, 
daB es sich um  a-Teilchen handelt. U nter Annahme, daB die a-Teilehen gleichmaBig nach 
allen R ichtungen em ittiert wrerden, u . daB H 2+ keinen E ffek t zeigt, ergibt sich die Aus- 
beute beim ProzeC L i, +  H + =  2 a-Teilchen zu 1 pro 109 Protonen bei 250 kV, u. zu
10 pro 108 Protonen bei 500 kYolt. Dies gilt fiir eine dicke Li-Schicht, bei der P rotonen
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aller Geachwindigkeiten wirksam sind. Diese Ausbeute is t wescntłich geringer, ais naoh 
d er GAMOWschen Theorie zu erw arten wiire, jedoch sind die Messungen nur yorlaufiger 
N atu r. Das paarweise A uftreten  der a-Teilchen bei diesem ProzeB wurde durch Koinzi- 
denzmessungon an  2  d iam etral entgegengestellten Scintillationsschirm en (senkrecht zum 
prim aren Strahl) festgestellt. Die Reichweite entspricht 17,2-106 V, w ahrend sie sich 
theoret. zu (14,3 ±  2,7)-10° V berechnet. Vorlaufige Ergebnisse der entspreehenden 
Messungen beim BeschieBen m it Protonen von 300 kV von Be (In tensita t GO im Ver- 
gleich zu 10 000 bei Li), B (4000), C (200), O (Spuren), F  (1350), N a (10), Al (140), 
K  (Spuren), Ca (75), Fe (Spuren), Co (40), Ni (40), Cu (40), Ag (50), Pb  (10), U  (120) 
werden m itgoteilt. D ie.Emission besteht hauptsachlich aus a-Teilchen. Die Reichweite 
der Teilchen aus B betrug 3,5 cm. Sio entstehen ab 115 kVolt. In  F  is t dio Reichweite
2,8 cm, der zugrundeliegende ProzeB is t wahrscheinlich F 10 -f- H l =  O10 +  ITe.,. In  
N a is t der ProzeB vielleieht N a 23 +  11!== Ne20 +  H e,. E s w ird betont, daB dio groBte 
Ausbeuto bei E lem enten des T jrpus 4 n  +  3 au ftritt, bei denen ais Folgę des Einfangens 
eines Protons sich cin neues a-Teilehen im Korne bilden kann. (Procecd. Roy. Soc., 
London. Serie A. 137 . 229—42.1/7.1932. Cambridge, St. Jo h n 's  College.) B o r is  R o s e n .

Chr. Gerthsen, E in  MuUiplikationsverfahren von Kanalstrahlenenergicn und seine 
Anwendung a u f Atomzerlrummerung. E s w ird eine A ppara tu r zur M ultiplikation von 
K analstrahlenenergien besehrieben, die dio Verwendung lioher Spannungen vermeidet. 
H in te r der K athode im  K analrohr werden U m ladungskam m erpaare angebracht, dereń 
Auswalil fiir dio Energieyerm clirung um  das Vielfaclie des A nodenpotentials bestimmend 
ist. Dio M ethode is t bishor fu r die Y erdopplung einer G rundspannung von 70 kV 
ausgearbeitot worden. D urch ein M agnetfeld w urden m onochrom at. Protoncnstrom o 
von 10-s  Amp. erroicht. Die von COCKCROFT u. W a l t o n  gefundene Li-Zertriimmerung 
an  m onochrom at. Protonenstrom en wurde m it dieser Methode ebenfalls untersueht. 
(N aturwiss. 20. 743— 44. 30/9. 1932. Tubingcn, U niv.) G. S c h m id t .

W. Berg, Uber den Asterism us bei Róntgendiagrammen. U n te r dem  Asterismus 
bei Róntgendiagram m en yersteh t m an die Erscheinung, daB deformierte Krystallo 
im LAUE-Diagramm, d. h. boi D u r  c h  strahlung m it ,,weiBom“ Licht sternfórmige 
Figuren liefern. Mit zunehmondor Zerstorung des K rystalls bei der D eform ation werden 
die LAUE-Flecko m chr u. m ehr in vorwiegend radialer R ichtung verzerrt, u. auBerdem 
tre ten  noch neue, m eist ebenfalls radialo Streifen auf. —  D er U m stand, daB die Streifen 
in  solehen Diagrammen auffallig oft radial verlaufon, w ird in yorliegender A rbeit an- 
schaulich u. qualita tiv  erklart. U nd zwar w ird das LAUE-Diagramm in der Weiso auf- 
gefaBt, daB os aus einem K reuzgitterspektrum  durch die d ritte  Auswahlbedingung 
en ts teh t. Dio d ritte  LAUEsche R aum gitterbodingung is t gegen kleino Storungen sehr, 
die beiden ersten  K reuzgitterbcdingungen dagegen sehr wenig empfindlich. Diagramme 
yon verzerrten ICrystallen kónnen hiernach aufgefaBt werden ais Diagrammo von 
R aum gittern , bei denen die 3. Bedingung m ehr oder weniger s ta rk  gestórt is t u. infolge- 
desson das K reuzgitterspektrum  m ehr oder weniger s ta rk  hervo rtritt. E s erscheint 
unmóglieh zu entseheiden, ob es sich bei A sterism usdiagramm en tatsachlioh um  Kreuz- 
g itter- oder R aum gitterinterforenz handelt. — Die yerschiedenen moglichen Defor- 
m ationen yon K ry stal len u. die daraus entstohenden Verzerrungen der LAUE-Flecko 
werden besprochen. Die S tatistik  ergibt ein s tarkes Uberwiegon der radialen gegen- 
iiber den tangentialen Streifen. (Ztschr. K ristallogr., ICristallgeometr., ICristallphysik, 
K ristallchem . A bt. A. 83. 318— 22. Aug. 1932. Berlin-Eichkam p.) Sk a l ik s .

R u d o lf B rill, Uber die Gitlerkonstanten von a -Fe20 3 w id  das Gitler von y-ALO:r 
R ontgenograph. U nterss. an  K atalysato ren  fiir die N H 3-Synthese gaben AnlaB zu 
oinor Prazisionsbest. der G itterkonstan ten  von Fe.,03: a — 5,429 A, a  =  54° 58'. — 
F em er w urde ein D iagram m  yon reinem  y -A l,/)3 ausgew ertet, dessen Interferenzen 
(m it Cu 7sT-Strahlung) allerdings etw as yerwaschen sind: a — 7,91 A. N aeh der Inten- 
sitatsverteilung u. naeh dem RlNNEsehen Befund, daB y-Al20 3 m it MgO • A120 3 Miseli- 
k rystalle bildet, is t es sicher, daB y-Al20 3 ebenso wie y-Fe20 3 im Spinellgitter krystalli- 
s iert. Die Anordnung der (iberzahbgen O-Atome is t dann  ebenso, wie sic von T h e w l is  
(C. 1932. I . 2809) fiir y-Fe20 3 angegeben w ird. (Ztschr. K ristallogr., K ristallgeom etr., 
K ristallphysik , K ristallchem . A bt. A. 83. 323— 25. Aug. 1932. Ludwigshafen a. R h., 
Forschungslab. Oppau d. I . G. Farbenindustrie.) SKALIKS.

William H. Barnes und R . G. Hunter, Besłaligung der Raumgruppe von Epsomit. 
Die R esulta te  von Cap.DOSO (C. 1926. I. 3117) u. von W e s t e n b e i n K werden be- 
sta tig t. Dio yon den Vff. gemessenen Dimensionen der Elem entarzelle sind: a =  11,94, 
b =  12,03 u. c =  6 , 8 6 s. (N aturo 130. 96. 16/7. 1932, M ontreal, Mc Gili Uniy.) S k a l .
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H. Seifert, U ber den Krystallbau von Doppelsahen m it verschiedenartigem Anion. 
Doppelsalzo m it gleichem (bzw. ,,isomorphem“ ) u. m it verschiedenartigem  Anion er- 
soheinen krystallstrukturell vcrschicden. Die erstgenannten zeigen ein volliges Auf- 
gehen der K om ponenten in der K rysta lls truk tu r der Verb. Die zweite Gruppe von 
Doppelsalzcn (P ro to typ : Humit-Chondroditgruppe) verhalt sieh anders: Diese G itter 
kónnen gedaeht werden ais ein Sehichtenbau der K om ponenten naeh einer singularen 
Ebeno der S truk turen . E s werden die Voraussetzungen u. Folgerungen diskutiert, 
diesen Sehichtenbau ais molekulare, regelinaBige Verwachsung der K om ponenten 
anzusehen. M it dem bisher bekannten Tatsachenm aterial stim m t diese Auffassung 
gu t iiberein. —  M akrokrystallograph. regelmaCige Verwaehsungen fraglicher Systeme 
aus dem Mineralreieh existieren liiiufig. E ine regelmiiCigo Yerwaehsung von Phosgenit 
PbC 0 3  • PbCl2 u. Bleichlorid PbCl2 w urde aufgefunden. —  Die versehiedenen theoret. 
Moglichkeiten fiir Schiehtcnbau werden u n te r dem Gesiohtspunkt der Symm etrie- 
vorgleiehung von K om ponenten u. Doppelsalz diskutiert, u. diese molekularen Ver- 
wachsungen werden waehstum sldnet. gedeutet un ter Zugrundelegung m oderner wachs- 
tum skinet. Ansatze. E s ergibt sieh eine Verb. hiniiber zu den sogenannten anomalen 
M ischkrystallen sowie iiber eine Gruppe von K rystallen „unstóchiom ctr. Zus.“ zu 
den eigentliehen M ischkrystallen. —  „Basische Salze“ sind n ich t durchweg naeh dem 
Schichtenbauprinzip aufgebaut. E s g ib t hier in verschiedenen U bergangen Typen 
von Einlagerungsstrukturen bis zu den K rystallarten  von typ . zeolith. C harakter hin.
— Am SchluB w ird eine schem at. System atik heteropolarcr K rystallstruk turen  un ter 
wachstumsphysikal. G esichtspunkten gegebon. (Ztsehr. Kristallogr., K ristallgeom etr., 
Kristallphysik, K ristallchem . A bt. A. 83. 274— 300. Aug. 1932. Berlin, Mineralog. In s t. 
d. Univ.) SKAT.IKS.

O. Carlsson. und G. Hagg, Z ur K ennlnis des Krystallbaucs einiger K upfer-Zinn- 
phasen. Einigo intermedia.ro Phasen im  System Cu-Sn wurden róntgenograph. unter- 
sucht (D rehkrystall-, L a u e -  u . Pulveraufnahm en). —  F u r die s- u. ł/-Phasen w urden 
die yon B k rn A L  (C. 1928. I I .  2220) gefundenen S truk turen  bestatigt. Die e-Phase, 
die sehr nahe der Zus. Cu3S n  homogen ist, krystallisiert rhom b. m it 32 A tomen in der 
Elementarzelle. Die Aehsenliingen sind, wenn die Phase m it Sn gesatt. ist, a =  5,51Q, 
b =  38,18 u. c =  4,319 A. Die S truk tu r is t ais tlb e rs tru k tu r eines G itters hexagonaler 
diehtester Kugelpackung anzusehen, wobei die a-Achse der orthohexagonalen Zelle 
eines solclien G itters verdoppelt u. die 6 -Achse verachtfacht ist. —  Die ri-Phase h a t 
naeh WESTGREN u . P eraG M Ś N  N iekelarsenidstruktur. Sie is t homogen bei etw a
45,5 A tom - ° / 0 Sn, u. es liiBt sieh zeigen, daB die iiber die Form el C uSn  hinaus iiber- 
sohiissigen Cu-Atome in den H ohlraum en des N ickelarsenidgitters eingelagert sind. 
Die hexagonalen Achsen sind a — 20,95 u. c =  25,43 A. H iernach is t die S truk tu r 
ais tlb e rs tru k tu r eines N ickelarsenidgitters anzusehen m it 5-faeher Verlangerung sowohl 
der a- wie der c-Achse. —  F erner wurde die von H a m a s u m i u . N i s h i g o r i  (C. 1932. 
II . 1827) aufgefundene Phase untersucht, die bei etw a 22 A tom - ° / 0 Sn u. 600° homogen 
is t u. die hier m i ty ' bczeichnet wird. Sio is t hexagonal m it den Aehsenliingen o =  7,316 
u. c =  7,854 A. Die Elem entarzelle enthiilt 26 Atonie. Die S tru k tu r kann aus einem 
kub. raum zentrierten  G itter abgeleitet werden. Jedes 27. Atom eines solclien G itters 
fallt aus, so daB die Liieken ein liexagonales G itter bildon, u. diese Liieken werden durch 
Verschiebungen der ubrigen Atome kompensiert. Raum gruppe wahrscheinlich D3/ .  
A tom lagen : (c) +  (e) +  (A) +  (k ) +  (k) +  (k ) (naeh WYCKOFF). Entw eder sind alle 
Atome auf diesen Lagen sta tist. ungeordnet yerte ilt oder die Lagen (c) u. (A) sind haupt- 
sachlich von 6  Sn- u. die ubrigen Lagen von 20 Cu-Atomen besetzt. Im  letzteren Fali 
ist fu r die S truk tu r dio Zus. Cu20Sn0 wahrscheinlich von einer gewissen Bedeutung. 
(Ztsehr. Kristallogr., K ristallgeometr., K ristallphysik, K ristallchem . A bt. A. 83. 308 
bis 317. Aug. 1932. Stockholm, In s t. f. allg. u. anorgan. Chemie d. U niv.) S k a l i k s .

Victor F. Hess, Die Station f i ir  Ullraslrahlenforschung a u f dem Hafelekar (2300 m) 
bei Innsbruck. M it einer hocliempfindlichen, selbstregistrierenden Kompensations- 
appara tu r (STEINKE) wurde die In ten s ita t der von der kosmischen U ltrastrah lung  in  
einem von 10 cm P b  um hiillten IonisationsgefaB erzeugten Ionisation stiindlich auf- 
genommen. Die Beobachtungsstelle befand sieh in  2300 m H óhe (H a f e l e k a r ). D er 
Registrierraum  wurdo auf konstan tę  Temp. gehalten. Gleichzeitige Registrierungen 
an  anderen S tationen (Nordschweden, N orddcutschland, Ir lan d , H olland, Ja v a  u. 
Siidafrika) w erden m it der gleichen Versuchsanordnung ausgefiihrt. Die sieh aus den 
Verss. des Yf. ergebenden M onatsm ittel der U ltrastrah len in tensita t lagen in den MeB- 
jahren  Septem ber 1931 bis Mai 1932 um  2,8 Ionenpaare p ro  ccm u. pro  Sek. Die
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M onątsm ittel sind n ich t durchaus konstan t, sondern kónnen um  m ehr ais ±  1%  
variieren. Diese Verschiedenlieiten in den M onatsm itteln werden durch oft tagelang 
abnorm  hohe oder tiefe Tagosm ittel der In ten s ita t heryorgerufcn. Eino Analyse der 
bisher yorlicgenden 4500 S tundenm itte l zeigt, daB bei Tag die In tensita tcn  um einige 
% 0 liolier sind ais bei N acht. (H elv. phys. A cta 5. 296— 97. 1932. Innsbruck.) G. SCBM.

Erich Regener, M essung der Ultrastrahlung in  der Slratospharc. In  Erganzung 
der ersten  M itteilung (C. 1932. II . 2146) iiber die Messungen der U ltrastrah lung  bis 
zu 28 km  Hohe w erden E inzelkeiten iiber die yerw endeten E lektrom etersystem e, die 
R egistrierungen sowie iiber die Ballonaufstiege angefulirt. Aus den R esultaten  kann 
gesehlossen werden, daB die In ten s ita t von 12 km  H ohe aufw arts um  so langsamer 
steigt, je  m ehr m an sich dem E nde der Atmosphiire niihert. Die E xtrapo lation  auf 
den D ruck 0 kann  yorgenommen werden. E s erg ib t sich ein W ert von 275 Ionenpaaren 
pro ccm u. Sek. D a die In tcnsita tskurve  keinen erneuten  Anstieg in den obersten 
P unk ten , d . h . bei den gróBten Holien aufw eist, kann gesehlossen werden, daB eine 
y-S trahlung im W eltenraum  n ich t in  m erklicher In ten s ita t yorhanden ist. (Naturwiss. 
20. 695— 99. 16/9. 1932. S tu ttg a rt.)  G. S c h m id t .

Josef A. Priebsch und Rudolf Steinmaurer, Ganzjdhrige Registrierbeobachtungen 
der kosmischen Ultrastrahlung a u f dem hohen Sonnblick (3106 m ). D urch einen langeren 
Z eitraum  werden die Schwankungen der kosmiselien U ltrastrah lung  m it App. der- 
jenigen Type beobachtet, m it denen die Stcrnzeitperiodo entdeckt worden war. Die 
Messungen orstreekten sich vom  Septem ber 1929 bis Dezcmber 1930. Beobaclitungsort 
w ar der H o h e  S o n n b l i c k  ( H o h e  T a u e r n ,  O s t e r r e i c h ) .  Die stiind- 
liehen Registrierungen fanden zeitweise in  einem oben offenen, zeitweise in vollstandig 
geschlossenem, 7 cm dickcm E e-Panzcr s ta tt .  Ais Luftdruckkoeffizienten ergeben sich 
fiir die ungefilterte S trahlung 6,3% , fiir die gefilterte 5 ,6% . Die A bsolutwerte der 
S trah lung  in  3100 m H ohe w urden zu 8  Ionenpaaren pro ccm u. Sek. erm itte lt. In  den 
M onatsm itteln  der Ionisation zeigt sich ein deutlicher Jahresgang. Im  Sommer er- 
gaben sich hohere W erte der S trahlungsin tensitat. AuBerdem wurde aus den Stunden- 
m itte ln  eine ausgepriigte Schwankung nach O rtszeit festgestcllt. D as Minimum lag 
vorm ittags, w ahrend das Maximum in den Abend- bis N achtstunden war. E ine Stern- 
zeitperiode scheint n u r bei der allseits durch 7 cm Ee gefilterten S trahlung wahrend 
der Monate Marz und A pril yorhanden zu sein. E ine Beziehung zwischen Strahlungs
in tensita t u. Bowólkung konnte n ich t festgestellt werden. (Helv. phys. A cta 5. 298 
bis 299. 1932. Innsbruck.) G. SCHMIDT.

H. W. B. Skinner, D ie Anregungspolentiale leicliter Metalle. I. Lithium . Zu der
C. 1931. II . 1248 referierten vorlaufigen M itt. is t folgendes nachzutragen: K rit. Poten- 
tia le  w urden beobachtet bei 8  ±  1,3,11 ±  1,3, 53,7 ±  0,5, 56,2 +  0,8 u. 60,1 i  0,8Volt. 
E in  num er. Vergleich der beobachteten k rit. Potentiale m it den berechneten Energie- 
niveaus des freicn Atoms fiel ganz befriedigend aus. Das k rit. P o ten tia l von 53,7 Volt 
kann der Energio des Ubergangs K  — y  L  im  freien A tom  (53,0 Volt) zugeordnet 
w erden; das k rit. P o ten tia l 60,1 V olt en tsprich t dcm Ionisierungspotential 62,5 Volt. 
E ino B estatigung dafiir, daB 53,7 V olt ein Anregungs- u. kein Ionisierungspotential 
is t, b ildet die B eobachtung, daB die m axim ale Energie der yon L i em ittierten  K --Bandę 
ubereinstim m t m it der Energie des k rit. Potentials. — Am SchluB der A rbeit folgt 
eine theoret. Diskussion iiber die D iskontinuitiiten bei weichen R óntgenstrahlen. Yon 
erheblichem EinfluB diirften  liier die W rkgg. des K rysta llg itte rs auf die Bewegung 
der einfallenden E lektronen im G itter (bei der Anregung) und  auf die Bewegung der 
bei der Anregung aus der K -, L- oder iV-Sehale entferntcn  E lektronen sein. Die W ahr- 
scheinlichkeit fiir einen bestim m ten Anregungsvorgang eines Atoms in  einem Fest- 
korper iindert sich m it dem P o ten tia l des anregenden E lektrons in  ganz analoger Weise 
wie die W ahrscheinliclikeit der entsprechenden Anregung eines fr  e i c n  Atoms. (Pro- 
cced. Roy. Soc., London. Serie A. 135. 84— 108. 1/2. 1932. B ristol, W ills Physical 
L ab .) SKALIKS.

J. Veldkamp, EinfluP  des Oiltertypus a u f die Feinslruktur der Eóntgenabsorplions- 
kanten. Im  AnschluB an die yorhergehende A rbeit von CoSTER u. VELDKAMP (C. 1932.
I . 2811) werden die E einstruk turen  der A’-A bsorptionskanten 1 . der kórperzentrierten 
E lem ente Cr u. Fe, 2. der fliichenzentrierten E lem ente Co, N i  u. Cu, 3. der hexa- 
gonalen E lem ente T i  u. Z n  m iteinander yerglichen. H ierzu w urde die Absorption von 
Cr, N i, Co u . T i  experim entell bestim m t; fiir Zn, Cu u. Ee sind Messungen bereits 
friiher yeróffentlicht. —  E s s te llt sich heraus, daB bis zu der K an te  fiir im selben Gitter- 
typus krystallisierende E lem ente die E einstruk tu r fas t ident. ist. E s w ird eine Tabclle



1932. II. A x. A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P i i o t o c h e m i e . 3055

angegeben, welche die groBten Scliwankungcn des Absorptionskoeff. im Feinstruk tur- 
gebiet bei diesen E lem enten cntkśilt. (Ztschr. Physik  77. 250— 56. 26/7. 1932. Gro- 
ningen, N atuurkundig  Lab. d. Rijks-U niv.) SKALIKS.

Kurt Hild, Die Gesamtstraldung einiger Oxydc und Oxydgemische. U m  Aufschliisse 
iiber die Strahlung feuerfester Steine zu gewinnen, w ird die Gesamtsfcrahlung einiger 
Oxyde u. Oxydgemisclie im Tcmp.-Gebiet 800—1400° gemessen. Die G esam tstrahlung 
der Oxyde A120 3, MgO, CaO, S i0 2, Cr20 3, Fe20 3 u. ZnO wurde in A bhangigkeit von der 
Korngrófle untersucht, die I£urven werden in graj>h. Form  wiedergegeben. Naełi ihiem  
EinfluB im Gemisch lassen sich die Oxyde in 2 G ruppen einteilen — weifie Oxyde der 
Leichtmetalle u. farbige Oxyde. Die ersten strahlen unabhangig yoneinander, ilire 
Emissionskurye liegfc zwischen den K urven fu r die K om ponentem  Bei Zumischung 
von wenigen %  farbiger Oxyde w ird die Emission dagegen wesentlich uber den W ert 
fiir reine Oxyde erhóht. E s w ird ferner die Emission einiger Gemische in A bhangigkeit 
vom chem. Verh. der K om ponenten zueinander untersucht: 1. CaO +  MgO. Die Oxyde 
bilden weder Verbb., noch Mischkrystalle. Die Strahlung des Gemisches wird im wresent- 
lichen n u r durch die Zus. bedingt. 2. A120 3 +  MgO. Die Bldg. des Spinells Al2MgO., 
bei hóheren Tem pp. verandert die Emission nur unwesentlich. 3. A12Ó3 +  Cr20 3. Es 
wird festgestellt, daB die Mischkrystallbldg. die Strahlung n ich t andert. 4. A120 3 +  ZnO. 
Es werden U nstetigkeiten im Verlauf der Emissionskurve festgestellt, die teils m it der 
(róntgenoskop. yerfolgtcn) Bldg. des Spinells Al2ZnO., bei ca. 950°, teils m it der Ver- 
śinderung der KorngróBe zusam m enhangt. E s w ird auf einige prak t. Folgerungen hin- 
gowiesen, insbesondere darauf, daB eine fiir die keram . Eigg. schadliche Zumischung 
von Fe20 3 zu A120 3 auch in  sehr geringen Mengen (2°/0) die S trahlung wesentlich erhóht. 
(Mitt. K aiser-W ilh.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 14 . 59—70. 1932.) B o r is  ROSEN.

J. Blaton, Uber die Dispersion des Lichłes in  der Umgebung von Quadrupollinien 
(Acta phys. Polonica 1. 209—21. 1932. Lwów, Techn. Hochscliule, In s t. f. theoret. 
Physik. —  C. 1 9 3 2 .1. 2425.) B o r is  R o s e x .

Armand Bogros und Felix Esclangon, Anregung von Atomstrahlen durch eine 
eleJctromagnelische Entladung hoher Freąu&nz. Vff. erhalten  durch Anregung von A tom 
strahlen m it elektrom agnet. E ntladungen hoher Freąuenz auch von sehr scliwer 
fliichtigen oder chem. sehr ak t. Stoffen eine Strahlung, dereń Spektrum  fur das Studium  
der H yperfeinstruk tur dieser Stoffe geeignet ist, w ahrend m an m it den anderen ge- 
brauchlichen U ntersuchungsm ethoden in diesen Fallen nur ein Spektrum  m it ver- 
breiterten  Linien erhalt. Der A tom strahl, es werden die Spektren von N a, Li u. Cd 
untersucht, t r i t t  in einen R aum  aus, in  dem  sich ein inertes Gas (Ar oder He) befindet, 
das den Zweck h a t, die erforderlichen E lektronen zu liefern. D er D ruck dieses Gases 
wird auf 0,002 mm gehalten; bei diesem D ruck is t der A tom strahl noch wohldefiniert. 
Vff. photographieren die Linien 6708 des Li u. 6438 des Cd. (Compt. rend. Acad. Sciences 
195. 368—70. 1 / 8 . 1932.) J u z a .

J. H. Lees, Anregungsfunklion des Heliums. U m  die U nsieherheit bei den friiheren 
Messungen der A nregungsfunktion in  H e zu beseitigen, wird der gesamte Q uerschnitt 
des E lektronenstrahls auf den sehr breiten Spalt des Quarzspektrographen (H i i .GER E j , 
Dispersion 13 A/mm) abgebildet. Photom etrierung iiber den Q uerschnitt g ib t dann 
nach entsprcchender Calibrierung die L ichtin tensitat im gesam ten Strahl. Gleichzeitige 
Messung der S trom starke gestatte t, die Liehtausbeute festzustcllcn. Die Methode ist 
frei von Storungen, die durch G estaltsanderung oder lokale D ichtcanderungen im  Elek- 
tronstrah l bedingt sind. Die In ten sita t aller Linien is t proportional der S trom starke. 
Die In ten sita t der meisten Linien is t proportional dem Druck, bis auf diejenigo Linien, 
die eine starkę A usbreitung (vgl. naehsteh. Ref.) zcigen. Die A nregungsfunktion einer 
Reihe von Linien bei 0,8 mAmp. u. 0,044 m m  D ruck im Gebiet 25— 3000 V is t grapli. 
dargestellt. In  der Serie 2 1P  — n 1S  liegt das Maximum bei ca. 37 V, in 2 1 jS —  n  1P  
bei ca. 100 Volt. In  2 1P  —  n  1D  bei ca. 80 V, in  2 3P  — n 3S  bei ca. 30 V, ebenso in
2 33  —  3 3P . In  der diffusen Triplettserie 2 3P  —  n 3D  sind bei ca. 35 u. 85 V 2 Maxima 
gefunden worden, wobei bei den tieferen Gliedem das 1., bei den hóheren das 2. starker 
u. ausgepragter ist. E s w ird verm utet, daB die Abweichungcn von den R esultaten  
anderer Vff. durch yerbesserte A nordnung bedingt sind. Der Zusam m enhang zwischen 
A nregungsfunktion (In tensitat/Spannungskurve) u. A nregungswahrseheinliehkeit wird  
d iskutiert. M ittels eines starken elektr. Feldes senkrecht zum Strahl w ird gezeigt, daB 
die Ionisation u. Rekom bination ebenso wie die Anregung durch langsame E lek
tronen im S trah l keine Rolle spielen. E s kónnten dcshalb u n te r Vernachlassigung der 
durch K askadensprunge bedingten indirekten Anregung die absol. Anregungswahr-
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scheinlichkeiten einiger Linien bcreelm et werden. Die tlboreinstim m ung m it den theoret. 
B ereehnungen von Ma s s e y  i i . Mo h r  (C. 1931. I I . 2279) is t n u r qualita tiv  bofriedigend. 
Insbesondere liegen die Maxima bei wesentlich hoheren Elektronengeschwindigkeiten, 
ais theoret. zu crw arten. W ahrend der experim entell gefundene W irkungsquersehnitt 
fiir die Anregung des 3 'P -Z ustandes bei 200 V m it dem  theoret. nahezu iibereinstimm t, 
is t e r fiir den 3 3 P-Z ustand um  mehrere Zehnerpotenzen gróBer. (Proceed. Roy. Soo., 
London. Serie A. 137. 173—-86. 1/7.1932. Bristol, Univ., W il l s  Phys. Lab.) B o r is  R o s .

J. H. Lees und  H. W. B. Skinner, Bemerkung iiber die Anregungsprozesse in  
H elium. M it der im  vorst. Ref. beschriebenen Anordnung wird das Leuchten auCer- 
halb des E lektronenstrahls („A usbreitung" des Leuclitens). niihor untersucht. Dio 
Linien, die eine A usbreitung zeigen, sind diejenigen, die aus den n 1 P- oder n 3 Z>-Mveaus 
ausgehen. Die A usbreitung (gemessen dureh das V erhaltnis der L iehtin tensita t aus 
dem S trah l zu der In ten sita t auBerhalb des Strahls) ist fiir die vom ?il P -Z ustand 
ausgehenden Linien von n  unabhangig, steigt fur die von n 3 D  ausgehenden m it n  an. 
Dio A usbreitung is t von D ruek u. Elektronengeschw indigkeit unabhangig. Die Druck- 
u . S trom abhangigkeit der L ieh tin tensita t zeigt, daB weder DoppelstóBe nocli meta- 
stabile A tom e fiir dio A usbreitung verantw ortlicli sind. Die Beobachtungen in starken 
elektr. Eeldcrn zeigen, daB auch Ionen dabei kcine Rollo spielen. Dio Ausbreitung 
der von n 1 P  ausgehenden Linien w ird dureh A bsorption u. Reemission erklart, ebenso 
wie die A usbreitung der H g-Resonanzline. Zur E rkliirung der A usbreitung der Linien 
m it n 3 D  ais Ausgangsniveau w ird ein StoBprozeB H e ( l 1 S) +  H e (n1 P) =  H e (n 3 D) -(- 
H e ( l 1 S) angenommen (m it einem StoBradius von 1— 2 ■ 10“ 7 cm). Dieser ProzeB 
w ird dureh die energet. Nahe der Niveaus n 1 P  u. n 3 D  erm oglicht (daher auch dio 
VergróBerung der A usbreitung m it stcigendem n). Dieser ProzeB iiuBert sich auch 
in  den doppelten Maximis der A nregungsfunktion fiir 23 P —n 3 D-Linien (vgl. vorst. 
R ef.). D as ersto M aximum wird dabei der wahren Anregungsfunktion des 3jD-Zustandcs, 
das zweite, hohere der Anregung des 1P-Zustandes zugeschrieben. Es werden Grunde 
angegeben, weshalb andere iihnliche Prozesse in H e n ieh t zum Vorschein kommen. 
E s w ird darauf hingewiesen, daB dieser ProzeB der Regel von WlGNER iiber die Er- 
haltung der M ultiplizitat des Gesamtsystems bcim StoB w iderspricht. Die Druck- 
abhangigkeit der L ieh tin tensita t sowie einige anomale In tcnsitatsverhaltn isse konnen 
dureh dio Theorie erk lart werden. E in  anschauliches Bild des Anregungsprozesses in 
H e w ird entw ickelt, indem  die Energie-, Bahnim puls- u. Spin-Ubertragung beim an- 
regenden StoB ais sukzessive Prozesse behandelt werden. Die cliaraktcrist. Ziige der 
Anregungsfunktion fiir verschiedene t)bergango werden dabei qualita tiv  richtig  wieder- 
gegeben. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 137. 186— 98. 1/7. 1932. Bristol, Wills 
P hys. U niv.) B o r is  R o s e n .

Snehamoy Datta und Birendrakumar Cliakravarty, Neue L in ien  im  Absorptions- 
spektrum der Alkalien. A bsorptionsspektra von Na, K , R b w urden m it 4,5 m Gitter 
(Dispersion 2,3 A/mm) untersucht. Die Schichtdicke betrug 50 om, die Temp. konnte 
bis 1000° gesteigert werden. Bei allen 3 Alkalien wurden neben den Linien der Haupt- 
serio weitero schwachero Linien beobachtet, die teils auf der kurzwelligen, teils auf 
der langwelligen Seite der H auptlinio liegen. Sie erschcinen nur bei hóheron Drucken 
u. sind breit u. diffus. Die Ereąuenzdifferenz zwischen den neuen Linien u. den H aupt- 
linien variiert m it der Laufzahl. Zu jeder der auftretenden Preąuenzdifferenzen kann 
ein Kernsch\vingungsniveau des n . u. eins des angeregton Molokiils so zugeordnet 
werden, daB dio Diffcrenz der Kernschwingungscnergien in  beiden Niveaus dieser 
Frequenzdifferenz entspricht. Zur Erkliirung wird versuchsweise angenomm en, daB 
die A tom zustande beim StoB m it Molekiilen so gestort werden, daB eine um  die Kern- 
schwingungsenergio modifizierte Freąuenz vom A tom  absorbiert werden kann. 
(Indian Journ . Physics 16. 273— 83. 1/7. 1932. Caleutta, Presidency College.) Bo. Bos.

T. S. Subbaraya und T. G. Srinivasa Iyengar, tJber IlyperfeinslruH ur einiger 
l ig  I-L in ien  in  der elektrodenlosen Entlo/lmuj. Dio H yperfeinstruk tur der Hg-Linien 
4916, 6123, 6234, 6072 A wurde bei elektrodenloser E ntladung  m it LlU IM ER-PIattcn 
untersucht. N ivoauschem ata werden angegeben. Die R esultate friiherer Beobaehter 
werden im wesentlichen bestatig t. E s w ird auf einige anomale Intensitatsverhaltnisse 
hingewiesen u. auf dereń starko Beeinflussung dureh die Entladungsbedingungen. In  
einigen L in ien  sind m it Sicherheit K om ponenten beobachtet, dio von der Theorie auf 
einfacho Weiso n ieh t erk lart werden konnen. (Proceed. Roy. Soc., L ondon . Serie A. 
137. 216— 29. 1/7. 1932.) B o r is  R o s e x .
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S. Mrozowski, tlber die Hyperfeinstruktur der Quecksilberhydridbanden. (Acta 
phys. Polonica 1. 123—34. 1932. W arschau. —  C. 1932. I. 2292.) B o r is  ROSEN.

Janina Parysówna, tlber die Rcsonanzserien des W ismutdampfes. (Acta phys. 
Polonica 1. 93— 101. 1932. W arschau, In s t. f. Experim entalphys. d. Univ. —  C. 1931.
II . 2838.) f B o r is  R o s e n .

W. Kapuściński, tlber die Nachleuchtdauer der Cd-Dampffluorescenz. Ausfiihrliche 
A rbeit zu C. 1931. II . 1825. Die dort m itgeteilten D aten  werden etwas geandert: 
Dio ,,D unkelzeit“ be trag t 3 -10“G sec, die H albw ertzeit bei 70 bzw. 400 mm . Cd-Druck 
betragt 1,3■ 10- '1 bzw. 0 ,8 -10- 4  sec. (Acta phys. Polonica 1. 111— 16. 1932. W arschau, 
Inst. fiir Experim entalphys. d. U niv.) B o r is  R o s e n .

M. Leontowitsch und  S. Mandelstam jr., Molekulare Lichtzerstreuung in  festen  
Kórpern. V. ‘ Die '1'heorie der Lichtzerstreuung. Ausfuhrlichero Wiedergabe der C. 1932.
II . 836 ref. A rbeit. (Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 317—36. Marz 1932. Moskau, 
Univ.) D a d ie u .

S. Parthasarathy, S ind  die Argcni- und Metlianmolekiile optisch anisotropt Es 
wird gezeigt, daB das in A r u. CH4 transversal gestreute L icht dann  yollkommen un- 
polarisicrt ist, wenn dio Beobachtungsrichtung in der R ichtung des elektr. Vektors 
des prim aren S trahls liegt. D adurch scheint bewiesen, daB die teilweise Depolarisation 
des Streulichtes in diesen Gasen n ich t yon m agnet. Dipolcn oder von der Quadrupol- 
strahlung horriihrt u . daB A r u. CH, wie opt. anisotrope Dipole schwingen. E s wird 
angenommen, daB sio ers t im Feldc des einfallenden Lichtos anisotrop werden. (Indian 
Journ . Physics 16. 243— 49. 1/7. 1932.) B o r is  R o s e n .

G. B. B. M. Sutherland und S. L. Gerhard, Ramanspektrum und Molekular- 
struklur von Ozon. Das R am anspektrum  einer 30°/o'fer- Ozon-Lsg. in  fi. 0 2 w ird auf- 
zunehmen versucht. Dio Hg-Linie 4358 A w ird von der gefarbten Lsg. s ta rk  absor- 
biert, die Linie 4046 A erregt ein sehr schwaches D ublett m it der m ittleren  Ereąuenz- 
verschiebung 1280 cm-1 . Auch bei 80-std. Exposition kónnen weitere Ram anlinien 
nicht beobachtet werden. Die geringe In ten s ita t des R am anspektrum s spricht gegen 
eine der beiden bisher angenommenen symm. Form eln, das gleichseitigo Dreieck bzw. 
das gestreckte Modeli. N a ch  der PLACZEKschcn Theorie wiirde jedes dieser beiden 
Modelle wenigstens eine starkę Frequenz liefern. N ach U ltrarotm cssungen, die oiner 
der beiden Vff. gerado ausfiihrt, kónnto m an auf ein Dreieck, das aber n ich t gleich- 
seitig sein kann, schlieBen. (N aturę 130. 241. 13/8. 1932. Univ. Michigan.) D a d ie u .

A. Langsetk, Feinstruktur von Iłamanbanden. I I .  Das Ramanspektrum von 
Am m oniak in  wasseriger Lósung. (I. ygl. C. 1932. I. 188.) D as R am anspektrum  von 
wss. A m m oniak  w rd  m it grofier Dispcrsion aufgenommen. E s konnto dadurch das 
auch in  fl. N H 3 beobachtete T rip le tt A v — 3300 cm - 1  in  eine Reihe von diffusen 
Linien aufgel. u. von diesen 33 ausgemessen werden. D ureh system at. V ariation der 
NHj-Konz. wurde die Zugehorigkeit jeder Linie zum N H 3 -Mol. sichergestellt. Es w ird 
gezeigt, daB sam tliche Linien sich in eine Rotationsschwingungsbande einordnon lassen. 
Die S truk tu r is t die eines symm. Kreisels u. besteht aus 5 Zweigen: ein s tarker <2-Zweig 
(A J  =  0), zwei positiye (R - u. /S-Zweige) u. zwei negativo (P - u. O-) Zweige (A J  =  1 
bzw. 2). Die beiden auBeren diffusen K om ponenten des T rip letts sind dio In tensita ts- 
m axima der R - u. P-Zweige. Die Analyso zeigt, daB das in W . gel. N H 3-Mol. im 
Vergleich m it dem  gasformigen Słoi. sehr wenig deform iert ist, indem  die R am anbande 
eine S tru k tu r ha t, die der u ltraro ten  3/(-Bande yollkommen entspricht. E s w ird fu r 
die symm. K reiseł die Intensitatsverteilung innerhalb jedes einzolnen Zweiges berechnet 
u. es werden Form eln gegeben, die die Berechnung der 2 Tragheitsm om ente aus dem 
Abstand der Intensitatsm axim a des ^-Zweiges ermoglichen. ili t te ls  dieser Beziehungon 
wird es wahrscheinlich gem aeht, daB das T ragheitsm om ent fiir dio R otation  um dio
3-zahlige Symmetrieachso des N H 3-Mol. (J 3) im  Gegensatz zu dem  Befund von B a r k e r  
(C. 1929. II . 1774) u. von B a d g e r  u. M e c k e  (C. 1930. I . 10) kleiner ais die beiden 
anderen Tragheitsm omente (J 1 — J 2) ist. Auf G rund dieser D eutung werden folgende 
W erte berechnet: J 3 =  1 ,4-10- 4 0  gem2 u. J t  =  J 2 =  2 ,8-10- 4 0  gem2. (Ztschr. Physik 
77. 60— 71. 19/7.1932. Kopenhagen, U niy.) D a d ie u .

A. Langseth und J. Rud. Nielsen, Das Ramanspektrum des Stickoxyduls. Das 
Ram anspektrum  des Stickoxyduls wurde m it einem 4-Prism enspcktrographen am  
gasformigen K órper bei 30 a t  Druek, Erregung dureh 4 H g-Lam pen u. einer Exposi- 
tionszeit von 14 Tagen aufgenommen. Die experimontellen Ergebnisse sind in  guter 
t)bereinstim m ung m it den Mcssungen von BllAGAVANTAM u. DlCKINSON-DiLLON- 
R a s e t t i  (C. 1929. II . 2536). Einige neue sehwache Linien werden gefunden. D er
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Vergleich der beobachteten Frequenzw erto m it den aus dcm U ltrarotspektrum  
berechneten (ygl. PLYLER u. B a r k e r , C. 1 9 3 2 .1. 15) ergibt sehr gu te  libereinstim m ung. 
Die Analyse des Spoktrums g es ta tte t die Berechnung des Tragheitsm om entes (61 - 
10- 1 0  g/qcm) u. bestatig t die A nnahm e eines gestreekten, aber unsym m . Mol.-Modelles 
fiir NoÓ. (N aturę 130 . 92— 03. 16/7. 1932. Univ. Kopenhagen.) D a d ie u .

Peter Grassmann, Z u m  Ramaneffekt wdfiriger Nitratlosungen. Konz. Li-, Na-, 
Ag- u. Pb-Nitrat-Lsgg. zeigen neben der starken  N 0 3-Linio boi 1048 cm - 1  nu r e i n e  
Linio m it ca. 720 cm-1 . Ca- u. Gd-Nilrat aber zeigen 2 nahe aneinander befindliche 
Linien bei 716 u. 741 cm-1 . In  8 -n. Lsg. sind sio gleich stark , in 15-n. Lsg. is t 741, in 
einer 4-n. Ca(N 0 3 )2-Lsg. is t 716 merklich intensiver. Beide Linien sind fast vollstandig 
depolarisiert. (Naturwiss. 20 . 560— 61. 22/7. 1932. U niy. Miinchen.) D a d i e u .

Lennart Simons, Ober die Polarisation der Ram anlin ien’einiger organischer Sub
stanzen, In  der E inleitung wird die PLACZEKsche Theorie des Ram aneffektes sowie 
dio Polarisation der Ram anlinien dargestellt. D ann folgt eine eingehendo Beschreibung 
der Vers.-Anordnung, besonders der yerw endeten K alkspatkom bination, der Stufen- 
blendenanordnung zur quan tita tiven  Intensitatsm cssung sowio des gesam ten MeB- 
yorganges. Folgende Substanzen werden un tersuch t: CClv  CHCl3, C2Clt , O.JICL, 
CHjGOOH, CH /JO O C ,H ,, C2H sCOOOiH s, C -Jl-CO O CJi^ G H /JH , C M /J H , GH3- 
COGH3, CH3C0G2H ., C2HsOC„Hs, ClH .Cł, C ,H „ O f i ,C l ,  CJBtOH9, CeHsOCH3, 
GJl'JOOH, CeH 5CN, CeH 5COCIJ3, C jl/J O C l, m -X ylol. D er M axim alwert des De- 
polarisationsgrades w ird in  Obereinstinim ung m it der Theorie zu e/7, d. i. 8 6 °/o gofunden. 
Ahnlich gebaute Moll. zeigen ahnlieho Polarisationsverhaltnisse. Die Geometrie der 
Schwingung is t som it einer der H auptfaktoren , der den Polarisationszustand der 
Ram anlinien bestim m t, die Gról3e der Massen is t dagegen nur von geringem BinfluB. 
In  der 10 Seiten umfassenden Diskussion der R esulta te  w ird die Zuordnung der 
yerschiedonen R am anlinien zu ontspreohenden Schwingungsformen der Moll. an  Hand 
des Polarisationszustandes der Linien yersucht. Bei CC14 w ird die Linio 459 ein- 1  

der totalsym m . Schwingung, die G rundtóne 219, 316 u. 777 cm - 1  den en tarte ten  
Schwingungen zugeordnet. Bei C2C1., wird dio MECKEsche Zuordnung bestatigt. 
Bzl. w ird sehr eingehend d isku tiert u. eine Frequenzzuordnung zum KEKULEschen 
Mol.-Modell yersucht. (Soc. Scient. Fennica Comment. phys. m ath . 6 . N r. 13. 53 Seiten. 
1932. Univ. Helsingfors.) Da d tEU.

S. Bhagavantam, Das UUrarot- und Ramanspektrum des CS„. Aus friiheren 
Messungen des Vf. (C. 1 9 3 0 . I I .  2230) sowie besonders auch aus Polarisationsmessungen 
a n  R am anlinien des CS2 werden folgende G rundfrequenzen dieses Mol. abgeleitet: 
v2 — 396,8, =  655,5, v /  =  795,0 u. =  1523. Dio beiden dureh  die Ramanlinien
655,5 u. 795,0 sich auflernden Schwingungsformen des Mol. sollen einander sehr ahnlich 
sein. U n ter der Annahm e obiger G rundfrequenzen lassen sich die beobaehteten Ultra- 
ro tbanden  zwanglos erklaren. N aeh der MANNEBACKsehen Tbeorio sollten die Fre- 
quenzen v2 u. v3 im  R am anspektrum  n ich t auftreten . DaB sie docli, wenn auch mit 
sehr geringer In ten s ita t yorhanden sind, is t von groBem theoret. Interesse. (Physical 
Rey". [2] 39 . 1020. 15/3. 1932. C alcutta.) D a d ie u .

R. Lespieau, M. Bourguel und  R. Wakeman, Chemische Konslitulion und 
Ramancffekt. Studium  der Cyclopropankohlenicasserstoffe. (Vgl. C. 1932 . II . 2291.) 
Ausfuhrliche D arst. der C. 1932 . I . 914 reforierten A rbeit. Zusatzlich wird festgestellt: 
Dio fiir Cyclopropan zu erw artenden 2 Frequenzen miissen, wenn m an ais Modeli ein 
gleiehseitiges Dreieck m it CH2 ais E ckpunkten annim m t, im  V erhaltnis 1: Y ¥  stehen, 
was tatsiiohlich der F ali ist. 2 schwachc Linien bei 740 u. 1460 cm - 1  sind fiir die 
substituierten KW -stoffe m it C3-Ring. charakterist. E s w ird gezeigt, daB m an die 
naeh der D arst. dieser K órperklasse zu erw artenden Verunreinigungen m it Olefinen 
bis herunter auf 1%  ani A uftreten der C =C -Frequenz nachweisen kann. (Buli. Soe. 
chim . F rance [41 51. 400— 13. Marz 1932.) D a d ie u .

James H. Hibben, Untersuchung der Bildung intermedidrer Yerbindungen mittels 
des Ramaneffektes. Die R am anspektrcn  einer Reiho von organ. u. anorgan. Substanzen 
werden angegeben. Aus dom Vergleich der E inzelspektren m it dem  gewisser binarer 
Systenie laBt sich in  gewissen Fiillen eine Verb.-Bldg. nachweisen. So bestehen Verbb. 
zwischen AlCl3 u. Athylalkohol, ZnCU  u. Methylalkohol, Polym erisation yon A1C13 in 
wss. Lsg., aber keine Verb. von K^SO^ u . AL(SÓ ^)3 in  Lsg. Die Ionisation des ZnCL  in 
wss. Lsg. geh t stufenweise vor sich, was sich aus der Intensitatsverschiebung seiner 
Ram anlinien bei Anderung der Konz. ergibt. D as Fehlen von R am anlinien bei Korund
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u. hydratisiertem  AlC l3 is t in  U bercinstim m ung m it dem yerm utlichen C harakter 
ihres G itters. Im  Aldol, CI13 ■ CII • OH ■ CII„ ■ CII O findet sieli eine Linie bei 1638, die 
ais C =C -Frequenz aufgefaBt werden karm ; die V erm utung, daB es sieli dabei um 
Beimengung des durch W .-Abspaltung gebildeten Crotonaldehyde,s handeln konnte, 
erweist sich n ich t ais stiehhaltig, weil andere starkę Linien (2737 u. 3080 cm-1 ) dicscs 
Korpers im  A ldolspektrum  n ich t vorkommen. (Procced. N ational Acad. Sciences, 
U. S. A. 18. 532— 38. Aug. 1932. W ashington, Carnegie Inst.) D a d i e u .

Artur Kutzelnigg, Einige Beobachtujigen iiber Fluorcscenz. MgO lóst sich in  
NH 4N 0 3 auf u. bei E rliitzen liinterbleibt ein Oxyd, das im Gegensatz zu be- 
kannten anderen M gO -Praparaten scharlachrote Fluorescenz zeigt. D urch Gluhen 
yerliert es diese Eig. wiedcr. E ine Erklarung w ird fu r diese Ersclieinung n ich t gegeben. 
C 02-Sclmee zeigt im G egensatz zu dem bis je tz t B ekannten deutliehe Fluorescenz; 
jedocli wurde eine Reinigung der C 0 2 n icht vorgenommen, so daB die Mogliehkeit 
besteht, daB die Fluorcscenz auf die Verunreinigungen zuriickzufiihren ist. C uJ, 
gefallt aus C uS0 4 +  2 K J  zeigt in der FI. eine andere Fluorescenz ais nacli dem 
Trocknen auf dem  F ilter. Auf Cu-Blech erzeugtes C uJ (durch J-Lsg.) zeigt nach dem 
Trocknen keine Fluorescenz. Beim R itzen  tre ten  an  den R andern  die Luminescenz- 
erscheinungcn auf, die sich nach 12 Stdn. iiber die Flachę yerbreiten. D urch starkes 
Pulvern von Cu J-P rap a ra ten  konnte das Fluorescenzvermogen yerlorcn gehen. 
Es w ird noch iiber Fluorescenz yon Antliracensolon, As20 3 u . A120 3 Vorlaufiges 
berichtet. (Ztschr. anorgan. allg. Cliem. 208. 29— 32. 23/9. 1932.) T r a p p .

F. Schacherl, Einflu/3 von Telrachlorkohlenstoff und Phosphoroxychlorid a u f den 
maximalen Sauerstoffdruck, bei dem die Chemiluminescenz von weifiem Pliosphor 
beginnt. (Vgl. C. 1932. I I .  22.) Vf. beschreibt eingehend einen App. zur Best. des 
Einflusses von K atalysatoren  auf den maxim alen D ruck, bei dem die Chemiluminescenz 
von weiBem P  m it 0 2 beginnt (vgl. C. 1931. I . 1416). Im  Gegensatz zu dem von 
DuFRAISSE u. HORCLOIS (C. 1931. I . 2792) bei der O xydation von C gefundcncn 
negativen EinfluB von POCl3 u. CC14 s te llt Vf. fest, daB POClz die O xydation von P  
begiinstigt, w ahrend CClt auch hier seliwach negatiy  w irkt, also den genarm ten D ruck 
lierabsetzt. In  Ggw. von P0C13 ohne 0 2 t r i t t  keine Chemiluminescenz ein. D er EinfluB 
der beiden Verbb. liiBt sich dureh folgende Beziehung zwischen dem 0 2-Partialdruck p, 
bei dem die Chemiluminescenz beginnt, u. der IConz. z  des K atalysators (Partialdruek 
des K atalysators/p) wiedergeben: CC14 bei 15° p  =  533 —  835 x, bei 20° p  — 678 — 
1245 x, POCl3 bei 20° p  =  16,5/(0,021 —  x). CC14 ste llt in seiner yergiftenden AVrkg. 
zwischen Chlf. u. M ethylacetat. Ńeben POCl3 sind bisher ais positive K atalysatoren  
fiir die P-O xydation bekannt Ozon, D iphenylam in u. Nitrobenzol. Die k a ta ly t. 
Wrkg. des POCl3 kann yiclleieht darauf zuriickgefiihrt werden, daB POCl3 auf P  un ter 
Bldg. eines Suboxydes einw irkt (vgl. REINITZER u . GoLDSCHMIDT, Ber. D tsch. ehem. 
Ges. 13 [1880]. 845), das ais Prod. der Chemiluminescenz angesehen wird. (Gazz. 
chim. I ta l. 62. 610— 21. Ju n i 1932. Rom, Univ., Chcm. In s t,) R . K . M u l l e r .

E. Rupp und F. Schmidt, Bemerkung zu  der Arbeit von L . Wesch: „Uber den 
Nacliweis der K-Absorptionskanten an Phosphoren und eine neuc empfindliche Mełhode 
fu r  die Hochfrequenzslrahl-Spektralanalyse.“ Vff. zeigen, daB die friiheren Messungen 
von R u p p  (C. 1925. I .  200) m it denjenigen yon W e s c h  (C. 1932. I. 2139) uberein- 
stimmen, wenn die Angaben auf gleiche Energie der R ontgenstrahlung reduziert 
werden. (Ann. Physik  [5] 14. 413— 14. 1/8. 1932. Berlin, AEG-Heidelberg, U niv.) K u t z .

Sreten Sljivić, Konlrolle photochemischer Reaklionen miltels photogahanischer 
Elemente. Vf. miBt m it Capillarelektrom etcr die EK. von photogalvan. E lem enten 
m it lichtunem pfindlichen Elektroden u. liehtem pfindlichem E lektrolyten. Ais Elek- 
tro ly t w ird eino organ. Farbstofflsg. angew andt, ais E lektroden in ein U -R ohr ein- 
gesehmolzene P t-D rah te . Ais L ichtąuelle d ien t das durch dest. W. filtrierte  L ieh t 
einer Quarz-Hg-Lampe. E s w ird yersucht, den (photoelektr.) E lektrodeneffekt fiir 
sich neben dem  photochem . E ffek t zu messen dureh Best. der E K . vor u. nach E n t- 
fernung des L u ft-0 2 aus der Lsg. Bei der photochem . R k. von Na-Fluorescein in wss. 
Glycerin liegt eino scheinreversible R k. yor: die un ter dem EinfluB des Lichtcs er- 
folgte Red. des Fluoreseeins wird im D unkeln durch den anwesenden 0 2 riiekgangig 
gemacht. Die E K . dieses Elem ents is t konstan t (bei gewóhnlichem D ruck 4, bei ver- 
m indertem  D ruck 10 Millivolt). Die in  Lsgg. yon Methylenblau in W . +  Glycerin 
(1 :1 )  gemessene E K . n im m t m it der Verd. s ta rk  zu. Auch in diesem Falle is t die E K . 
bei yerm indertem  Druck wesentlich hoher ais bei gewóhnlichem D ruck, da durch die 
Ggw. des 0 2, die der stromliefernden photochem . Red. entgegenwirkt, die E K . herab-
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gesetzt w ird. (Buli. Soc. chim . Yougoslavie 2. 129— 37. 1931. Belgrad, Univ. Physik. 
In s t.)  _ _ R . K . Mu l l e r .

P. Fourmarier, tjber das Ansprechen einer photoelektrischen Zelle m it Oasfullung 
a u f eine plotzliche Belichtung. Vf. untersućlit dio Anderung der S trom starke m it 
der Zeit bei plotzliclier Belichtung von pliotoelektr. Zellen, die K athoden  aus K , sensi- 
bilisiertem K  u. aus Cs liaben u. m it Ne, Ar u. H e gefullt sind. Die Strom starke steigt 
zuniiclist raseh auf den W ert i v  dann  folgt ein langsam er Anstieg um  den B etrag j'2. 
Bei A bschalten der L iehtąuelle sink t die S trom starke rascli um  den B etrag  u. dann 
langsam  bis auf Nuli. Diese Ersclieinung wird in  m ehreren Fallen durch Variation 
von K athodenm aterial, B elichtungsdauer u . G asdruck un tcrsucht. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 195 . 378— 80. 1/8. 1932.) J u za .

Jean-Louis Destouches, E tat actuel de la thćoric de neutron. T. III. des exposćs do physiąuo
thćoriąue. Paris: Hermann et Cie. 1932. 8°. Br.: 18 fr.

Karl Przibram, Radioaktivitii.t. Berlin, Leipzig: de Gruyter 1932. (142 S.) kl. 8°. =  Samm-
lung Goschen. 317. Lw. II. 1.62.

A,. E le k tro c h e m ie . T h e rm o c h e m ie .
A. Giintherschulze und  F. Keller, Der Normalgradient der Oasc. (Supraleitung 

in  Edelgasen.) (Vgl. C. 1 9 3 2 . I I .  2298.) In  einem kugelformigen GefaB von 40 cm 
D urchmesser w urde eine G lim m entladung m it einer positiven S tiule von 18 cm Lange 
erzeugt, fu r die eine im  M itte lpunkt befindliche M g-Elektrode K athode u. die gesamte, 
leitend gemach te innere Kugeloberfliiche Anodę war, so daB stórende GefaBwiinde 
nahezu vollig fehlten. E s zeigte sieh dann, daB bei A r bis h inauf zu 46,3 m m  u. bei Ne 
bis hinauf zu 28,8 mm D ruck die positive Siiulo keine Spannung verbrauchte, die 
die Bcobaehtungsgrenze uberschritten  liatte . D er N orm algradient in A r u. Ne ist 
also Nuli, es herrscht eine A rt Supraleitung. E in  in He gefundener G radient is t evtl. 
auf Verunreinigungen zuruckzufiihren. In  W asserstoff w ar der G radient 2,40 V./cm/mm 
H g in tlbereinstim m ung m it friiheren Messungen. D ie Supraleitung w ird auf den 
von IlAMSAUER gefundenen geringen W irkungsąuerschnitt der Edelgasatom e gegen- 
iiber langsamen E lektroncn zuruckgefiihrt. (Ztsehr. Physik  77. 703——12. 3/9. 1932. 
Dresden, Techn. Hochsch., In s t. f. allg. E lektrotechn.) D id l a u k is .

H. A. Schwab, U ber die Auswirkung der (geordneten) Rekombination freier Ladungs- 
trager und einen dquivalenten E ffek t. E s w ird eine Reihe bisher abseitsstehender Beob- 
achtungen —  betreffend dio Ausbreitung einer Explosion im  elektr. Felde, dio elektr. 
Ziindung u. das spozif. Verh. des EinschluBbogens —  dem  theoret. Gesamtbild 
angegliedert. (Ztsehr. Physik  77. 823— 28. 3/9. 1932. Miinchcn.) D id l a u k is .

W. Holzer, Oplisćhe Untersuchung der Funkenzilndung in  L u ft to n  Almosjjharen- 
druck mittels des unterdriickten Durćhbruchs. Dio Ausbldg. von Funken  wurde im 
gleichfdrmigen u. im  unglcichformigen Felde bei groBeren E lektrodenabstanden opt. 
untersucht. Im  wesentlichen w ird dadurch bestatig t, daB der Bildungsmechanismus 
p rim ar ein ElektronenstoBphanom en ist. Gewisse S tadion der E ntladung  u. typ. 
Bildungsmógliehkeiten lassen es notwendig erscheinen, den EinfluB von Temp.- 
Ionisation  stiirker zu betonen. Die M ethode des unterdriiokten  D urchbruchs bietet 
einen E inblick in  den zeitlichen V erlauf der Funkenbldg. M it zunehmendem Elek- 
trodonabstand ste ig t die Funkcnkopfgeschwindigkeit, also aueh die Raumladung. 
(Ztsclir. Physik  77. 676— 94. 24/8. 1932. Berlin, Techn. Hochsch., Hochspannungs- 
inst.) " D id l a u k is .

L. Belladen, Beitrag zur Untersuchung der kathodischen Zerstdubung von Metall- 
legierungen. I I I .  (II. vgl. C. 1 9 3 2 . I . 1200.) Dio katliod. Zerstaubung yon Sb-Bi- 
Legierungen m it 700 V  bei einem D ruck von 0,05 m m  Hg in H 2-Atmospliare zeigt, 
daB die Bi-armercn Legierungen sieh stiirker zerstauben lassen ais sieh aus dem ad- 
d itiven V erhaltnis ergibt, zugleich w ird im  Zerstiiubungsprod. ein hóhcrer Bi-Geh. 
gefimden ais in  der Ausgangslegierung; die Grenze fiir dieses Verh. liegt etw a bei einem 
Bi-Geh. von 20 Atom-°/0. Bei Cu-Sn-Legierungen w ird u n te r den gleichen Bedingungen 
festgestellt, daB die Fiihigkeit zur Zerstaubung im  Gebiet der festen Lsg. m it dem 
Sn-Goh. zuerst langsam zunim m t, bei der Zus. der Verb. Cu4Sn (ygl. WESTGREN u. 
P h r a g m e n , C. 19 2 9 . I. 1607) ein steiles M asim um  erreicht, bis zur Verb. Cu3Sn 
abnim m t, um  dann  bis zum reinen Sn wieder anzusteigen. Die Zus. des zerstaubten 
Metalles entspricht bei den Verbb. derjenigen der Ausgangslegierungen, bei Legierungen 
m it <  60°/o Cu enthalton sie mehr, bei denjenigen m it >  70°/o Cu weniger Cu ais dio 
Ausgangslegierungen. (Gazz. cliim. I ta l. 62 . 493—96. Ju n i 1932.) R . K . Mu l l e r .
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L. B ellad en , Beitrag zur Untcrsuchung der kathodischen Zerstaubung von Metall- 
legierungen. IV. (III . vgl. vorst. Ref.) Aus den bisherigen Vers.-Reihen laBt sich 
schlieBen, daB, wenn bei E infiihrung frem der M etallatom e in  das G itter eines Metalles 
die Dimensionen der Elem entarzelle zunehmen, auch die Z erstaubbarkeit steigt, wobei 
es keine Rolle spielt, ob M ischkrystalle oder eine interm etall. Verb. erhalten  werden. 
Die im  hexagonalen System  krystallisierenden Legierungen m it a =  ca. 2,7 A sind 
wenig zerstaubbar u. weisen M inima in der K urve Z erstaubbarkeit— Zus. auf. Dagegen 
zeigen dio in anderen System en u. versehieden von den K om ponenten krystallisierenden 
interm etall. Verbb. M axima oder W endepunkto. Aus Verbb. bestim m ter Zus. werden 
Legierungen von p rak t. gloieher Zus. zerstiiubt. DaB bei Metallen, dio eino konti- 
nuierliche Reihe von M ischkrystallen bilden (z. B. Cu—Bi), dio Zus. des zerstiiubten 
Prod. sich n ich t kontinuiorlich andert, kann  darauf zuriickgofuhrt werden, daB bloBes 
Erhitzen zur Gewinnung vollkomm en homogenor M ischkrystalle n ich t geniigt. E in  
lange auf 900° erh itz ter Cu-D raht zeigt naeh Torsion eine A bnahm e der Z erstaub
barkeit um ca. 60°/o> bei anschlieBendem E rh itzen  wird allm ahlich der Ausgangswert 
naliezu erreioht; die Best. der Z erstaubbarkeit eignet sich dem nach zur Untors. der 
H artung u. R ekrystallisation. —  M it der Abnahme der Dimensionen der E lem entar
zelle bei yerschiedenen M etallen n im m t die Z erstaubbarkeit ab. (Gazz. chim . Ita l. 62. 
497— 503. Ju n i 1932. Genua, U niv., In s t. f. allg. Chemie.) R. K . Mu l l e r .

Alexander Walther, Bemerkung zum  Artikel von H erm  v. H ippel „Elektrische 
Festigkeit und Krystallbau“. (Vgl. C. 1932. I . 3038.) Vf. ha.lt die R csu lta te  der Mes
sungen von v. H lPPE L  fiir wenig uberzeugend. (Ztschr. Physik  77. 275— 76. 26/7. 
1932. Leningrad, E lektro-Physikal. In st., Isolationssektor.) SKALIKS.

A. v. Hippel, Entgegnung a u f die vorstehende Bemerkiiwj von H erm  Walther. (Vgl. 
yorst. Ref.) Dio E inw ande von WALTHER w erden abgelehnt. (Ztschr. Physik 77. 

• 277— 80. 26/7. 1932. G ottingen, I I . Physikal. In s t. d. U niv.) S k a l ik s .
Erich Habann, Der Schwingkrystall und die Ursaćhen seiner W irkungsweise. 

ECCLES u. L o SSEW (Ztschr. f. Fernm eldetechnik 1925. 132, 1926. 97) entdeekten 
den negativen W iderstand von K rysta llkon tak ten  (analog D otektoren: diinner Metall- 
d rah t lehn t in losem K o n tak t gegen ein Minerał). Ais M ineralien kommen n u r solehe 
in Pragę, die sich elektrolyt. n ich t zersetzen (Bloiglanz, Rotzinkerz). An solchen Kon- 
tak ten  n im m t m an m it wachsendcm Strom  zuerst cin Steigen u. dann  ein Fallen der 
elektr. Spannung wahr. Im  Gebiet der fallenden C harakteristik  is t der W iderstand 
des K ontak tes negativ  gegenubor Strom anderungen u. hier in  bekannter Weisc zur 
Schwingungserzeugung brauchbar. F u r  dio U rsaehe des negativcn W iderstandos sind 
von LOSSEW u. von SlXTUS (Ztschr. techn. Physik 9 [1928]. 70) Theorien aufgestellt 
worden, die aber beide n ich t stichhaltig  sind. —  Vf. stellte  exporimentelle U nterss. an, 
die zu folgenden R csu lta ten  fu lirten: Bestim m te Metalloxydo vermogen u n te r be- 
stim m ten U m standen im K o n tak t L u ft zu adsorbieren. Die Luftteilchcn eignon sich 
un ter Mitwrkg. der E lektroden aus dem E lektronenstrom  E lektronen an. E s en ts teh t 
im K on tak traum  eine R aum ladung, dio sich hauptsachlich in  dtinnen Schichten an 
den Elektroden konzentriort. Beim StromfluB w ird die an  der K athode haftendo 
Schicht von geladenen Gasteilchen infolge der an  der K athode herrsehenden u. auch 
den E lektronenstrom  bestim menden Feldstarke abgehoben u. zur Anodo hinuber- 
gedruckt. Infolge dieser U m gruppierung der geladenen Gasteilchen kann ein groBerer 
E lektronenstrom  bei kleinerer Spannung flieBen, die C harakteristik  wird fallend. 
(Ann Physik  [5] 9. 1— 22. 1931. Braunschweig, In s t. f. Fernm eldetechnik d. Techn. 
Hoohsehulo.) _ Sk a l i k s .

Erich Habann, Der Schwingkrystall und seine technische Gestaltung. Dio in  ciner 
vorhergehenden A rbeit (vgl. vorst. Ref.) gekennzciehnete R aum ladung is t notwendig 
u. hinreichend fiir die E ntw . der fallenden C harakteristik. E s werden dalier dio Be- 
dingungen fu r die Bldg. u. E rhaltung  der R aum ladung k largestellt u. dio gewonnenen 
Gesetze fiir eine techn. G estaltung des negativen W iderstandes verw ertct. Die Kon- 
struk tion  eines solchen w ird kurz angegeben. (Physikal. Ztschr. 33. 615— 21. 15/8. 
1932.) t r Sk a l ik s .

A. Schulze, tlber das thernweleklrische Verhalten von Wolfram, M olybddn und  
Tantal. W olfram, Molybdśin u. T an ta l eignen sich vor allem bei den hochsten Tempp. 
selir gu t fiir Thermoelemente. Um das Verh. dieser drei Metalle zu definieren, sind sie 
von der Temp. dor fl. L uft bis zu 1300° bzw. 1400° gegen P la tin  ais N orm alm etall ver- 
glichen worden. T an ta l h a t die kleinste u. M olybdan die gróBto T hcrm okraft gegen 
P latin . (Ztschr. M etallkunde 24. 206. Sept. 1932. B erlin-Charlottenburg.) T r o m e l .

X IV . 2. 199
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R ic h a rd  Scłunid , ttber den EinflufS eines iiberłagerlen magnetischen Fełdes a u f das 
didektrische Verhalten einiger fesler, fliissiger und gasfórmiger Kórper. D er Verlust- 
winkel von M ikranitpapier, bakelisiertem Papier, Excelsiorleinen, G limmer u. par- 
affiniertem  Papier (Schichtdicke 0,04— 0,3 mm zwischen Cu-EIektroden) gegeniiber 
W echselstrom von 500 H ertz  w ird durch M agnetfelder bis zu 14000 Gauss weniger 
ais 1/20/o geandert. Die elektr. Leitfahigkeit von Chlorbcnzol, Hexan, Toluol u. Par- 
affinól m it u. ohne Zusatz von E lektrolyten, die die Leitfahigkeit bis zu 10“ 8 Ohm/cem 
steigern, wird durch M agnetfelder bis zu 11700 Gauss weniger ais l ° / 0 geandert. E in  
Magnetfekl beeinfluBt n ich t die sta t. Durehschlagsspannung, es tre ten  aber folgende 
Effekte auf, die durch starkę Beleuchtung oder kraftige V entilation verh indert werden 
konnen: W enn Magnetfeld u. Funkenstrecke parallel bzw. n. zueinander sind, wird 
die Funkenverzogerung yerringert bzw. erhóht. Bei Verss. m it StoBspannungen u. 
der Funkenstrecke parallelem M agnetfeld von 14000 Gauss w ird die Durchschlags- 
spannung je nach verwendetem E lektrodenm aterial bis zu 25°/o verkleinert. (Ann. 
Physik [5] 14. 809—30. 14/9. 1932. M unchen, Techn. Hochsch., E lektro-Physikal. 
Lab. d . E lektro teehn. In s t.)  L. E n g e l .

J .  D o rfm an , Magnetisches Moment und chemische B indung in  Legierungen. Vf. 
w endet sich gegen die tlieoret. Uberlcgungen von F o r r e r  (C. 1931. I. 232) u. a. N ach 
S t o n e r  (C. 1931. I. 3088) setzt Vf. voraus, daB reines N i bei tiefer Temp. aus 4 0 %  
neutralen  A tomen (M oment 0) u. 6 0 %  Ni+ (M oment 1 B oHRsehes Magneton [M yj]) 
besteht. Mit einigen w eiteren plausiblcn A nnahm en erreehnet Vf. aus den D aten von 
S a r d o n ,  daB Ni+ 1, Cu+ 0, Zn+ — 1, A1+ — 2 u. Sn+ — 3 M n  ha t. E r  e rk la rt dies da- 
durch, daB dem Ni+ 1 E lektron in der 3 fZ-Schale fehlt, w iihrend Zn+ 1, A1+ 2 u. Sn+ 3 
ubersehussige E lektronen haben. Das fiih rt zu dem SchluB, daB die Nebenvalenzen 
daduroh abgesattig t sind, daB Zn+ den M agnetismus von 1, A1+ den von 2 u. Sn+ den 
von 3 Ni+ zerstort. D adurch wird verstandlich, daB Pd+, dem 1 E lektron  in der 4 d- 
Schale fehlt, in N i ferrom agnet. Eigg. h a t m it 1 M n- In  Ni-Fe- u. Ni-Co-Legierungen 
h a t Fe 3 u. Co 2 ilj[jj (entspricht 3 bzw. 2 fchlenden E lektronen in der 3 2-Schale), 
was aus Messungen der Susceptibilitat oberhalb des Curiepunktes u. der m agnet. 
Sattigung bei tiofen Tempp. folgt. (N aturę 130. 506. 1/10. 1932. U. S. S. R ., L eningrad 
(21), Sosnovka 2, Phys.-Techn. In s t.)  L. E n g e l .

S. S. Bhatnagar und Pyara Lal Kapur, Magnetische Eigcnsclmften von fesłen 
Losungen. Vff. untersuchcn die m agnet. Eigg. von festen Lsgg. u. von Mischungen 
der Systeme K M n0 4—KC104, KC1—ICBr, KC1—NaCl u. K B r—N aBr, durchwegs 
Systeme, die eine ununterbrochene Reilio von M ischkrystallen geben. Die H erst. der 
festen Lsgg. gesehah im Falle K M n0 4—KCIO., nach F o ck  (C. 1897. I I . 710), in den 
anderen Fiillen wurden gewogene Mengon in H artg las eingesehmolzen, im elektr. Ofen 
gesehmolzcn, 6  S tdn. 30—40° un ter dem  E. gehalten u. dann abgeschreckt. Die 
Messungcn wurden m it einer m agnet. W aagc nach WILSON (Proceed. Roy. Soc., 
London Serie A. 96 [1920]. 429) ausgefiihrtu . die Susceptibilitaten nach Ox l e y  (C. 1923.
I . 567) berechnet. Bei KMnO.,—KC104 is t die Susceptibilitat fester Lsgg. u. Mischungen 
gleieh u. gelit linear m it der Zus.; es liegt ein wahres isomorphes System vor u. die 
Bildungswiirme der Mischkrystalle is t 0. Bei den anderen 3 Systemen sind die Misch- 
krystalle durchwegs starker diam agnet. ais dic Mischungen, bei denen die Susceptibilitat 
linear von der Zus. abhangt. Die Abweichung der Susceptibilitat der festen Lsg. von 
der der Mischung zeigt im System KC1—K B r bei 70 M ol-%  K B r, bei den Systemen 
KC1—NaCl u. K B r—N aB r bei 50 M ol-%  ein M asimum , in allen Fallen  bei der gleichen 
Zus., die den ticfsten E . ha t. Diese 3 M ischkrystallsysteme haben alle eine endliche 
Bildungswarme. (Journ . Ind ian  chem. Soc. 9. 347—56. Ju li 1932. Lahore, Indien, 
U niv. of the Punjab , Chem. Lab.) L. E n g e l .

D. M. Bose und P. K. Raha, Anderung der paramagnetisclten Susceptibilitat durch 
Lichtabsorption. U n ter Anwendung einer abgeanderten Form  der A pparatur von LlEB- 
KNECHT u . W i l l s  (C. 1900. I . 583) fanden Vff. eine E rhohung der Susceptibilitat 
des CrCl3  durch Belichtung. D er Anstieg t r a t  sofort bei Belichtung ein u. ging bei 
langerer Belichtung allm ahlich zuriick. D er Fehler der friiheren Verss. (C. 1931. I- 
3658) diirfte in der Verwendung einer Torsionswaage m it einer Schwingungszeit von
3— 5 sec. liegen. Den beobachteten Anstieg der Susceptibilitat kónnen Vff. nu r 
durch das Aufgeben der i-Kopplung zwischen Cr+++ u. assoziicrten W.-jMolekiilen 
fu r die Zeit der Belichtung erklaren. (N aturę 130. 544. 8/10. 1932. Caleutta, Univ. 
Coli. of Science.) L. E n g e l .



1932. II. A j. E l e k t r o c h e m i e . T h e r m o c h e j i i e . 3063

S. S. Bhatnagar und A. N. Kapur, Eine magnetische Studie des Farbwechsels ton  
Kobaltchlorid. U m  cinen B eitrag zur A ufklarung des Farbwechsels von Co-Salzlsgg. 
zu liefern, raessen Vff. in  wss. Lsg. das m agnet Moment der Co-Komplexe p  zu 25 W e i s s - 
sehen M agnetonen (M \y). CoCl2 ■ G H 20  in A. g ib t je nach Konz. p  — 22— 23 M w  u. 
in M ethylalkohol u. Amylalkohol werden ahnliche R esu lta te  erhalten , durchwegs W erto, 
die 25 JJ/jy n ieh t erreichen. Die A ppara tu r is t in einer friiheren A rbeit (C. 1931. I . 31) 
beschrieben. Bei der Bereehnung w urde in der W EISSschen Gleiehung Cm  =  yj,f 
(T  —  0) 0 — 0 gesetzt, weil der angew andte Temp.-Bereieh n ieh t groC genug war, um  0 
zu bestim men. Aus der Konz.-Abhiingigkeit von p  in alkoh. Lsg., welehe m it einem 
Farbum sehlag von blau-violett in rosa einhergeht, schlieBen Vff., daC yerschiedene 
Ionentrager in konzentrationsabhangigem  Gleiehgewicht v o rh a n d en  sind. Die Beobach- 
tung  von Ci ia t il l o n  (C. 1 9 2 8 .1. 2237), daB bei HCl-Zusatz zu Lsgg. von CoCl2-(> H ,0  p 
von 25 auf 22—24 sinkt, erk laren  Vff. dureh das A uftreten von (CoCl3)' u. (CoCl.,)".
Gegen das A uftreten  von CoCl2 u. CoCl2-2 H 20  sprieht, daB nach F o e x  (C. 1929. I I .  
1137) CoCl2 gel. in  konz. H 2S 0 4 p  =  25,66 M w  gibt. (Journ . Ind ian  chem. Soc. 9. 341 
bis 46. Ju li 1932. Lahore, Indien , Univ. of the Punjab ., Chem. Lab.) L. E n g e l .

G. D evoto , Die magnetische Susceptibilitdt der Harnstoffe, Isoliarnstoffe und des 
Sulfam ids. (Vgl. C. 1930. I I .  3003. 1931. I. 1633.) Vf. bestim m t die m agnet. Sus- 
eeptib ilita t u. D. einiger H arnsto ffderiw . u. des Sulfamids. Es werden folgende W erte 
erhalten (■/ in ^mol.-106) : H am sto ff % — 33,4, D. 1,33; M ethylliamsloff, %— 42,4, D. 1,20; 
Athylharnstoff, /  — 55,5, D. 1 ,2 1 ; Propylham stoff, -y — 67,4, D. 1,18; N ,N '-D im ełhyl- 
ham stoff, % — 56,3, D. 1,14; N-Dimethylliarnsto/ / ,  % — 55,1, D. 1,25; N ,N '-Telradthyl- 
liam stoff, y_ — 122,4, D. 0,902; Meihylisoliarnstoff, N H : C(OCH3 )(NH2), y  — 43,7,
D. 1,19; AlhylisoJiarnstoff, N H : C(OC2H 5 )(N H 2), /  — 54,7, D. 1,14; Sulfam id  (vgl. 
C. 1932. I . 2141), ■/_ —44,4, D. 1,80. Die Ergebnisse lassen nu r allgemein den EinfluB 
der Isomerieersclieinungen auf den D iam agnetism us erkennen; die Differenzcn der 
Einzelwerte liegen jedoch zu nahe den Felilergrenzen, ais daB weitere Schliisse ge- 
zogen werden konnten. (A tti R . Accad. Lincei [Roma], Rend. [6 ] 15. 973— 76. 19/6. 
1932. M ailand, U niv., Inst. f. techn. Chemie.) R . K . J I u l l e r .

G. Antonoff, Molekulargewiclit in  verschiedenen Aggregatzuslanden. Von seinen 
Ansehauungen iiber die Oberflaehenspannung im  festen u. fl. A ggregatzustand aus- 
gehend entw iekelt Vf. eine Theorie, die gesta tte t, den Polym erisationsgrad einer Substanz 
in fl. oder festem  Z ustand aus der MolekulargroBe des Dampfes, der m it den konden- 
sierten Phasen im  Gleiehgewicht is t, zu berechnen. Vf. kom m t zu der Anscliauung, 
daB zwei oder mehrere Phasen, die m iteinander im  therm . Gleiehgewicht stehen, auf- 
einander den gleiehen D ruck ausiiben u. die gleiche Zahl von Jlolekulen in der Vol.- 
E inheit en thalten . E s kann also die Mol.-GroBe der Substanz in der Fl. aus der 
Mol.-GroBe in  der G asphase M v u. der DD. 6V u. der Fl.-D . <5; folgendermaBen be- 
reehnet werden: M l =  M v dl/dv oder der A ssoziationsgrad: X  =  6t/óv. D a die D. 
des im Gleiehgewicht m it einer Fl. befindliehen Dampfes m it fallender Temp. klciner 
u. die D. der Fl. gróBer wird, is t die MolekulargroBe der Fl. tem peraturabhiingig; 
sie is t bei tiefer Temp. sehr viel gróBer ais bei hoherer. Ais w ichtigstes Argum ent fiir 
die R ichtigkeit seiner A nsehauungen fiih rt Vf. die Beobachtung an, daB sich dio D. 
von Fil. n ieh t kontinuierlich m it der Temp. andert, sondern daB in dem K urvenverlauf 
ausgepragte D iskontinuitaten, „Sehleifen", bei liinreichend exakter D urehfuhrung der 
Messungen, festgestellt werden konnen. Diese Erseheinung, die sehr allgemein ist, w ird 
ausfuhrlieh anD.-M essungen desH exam ethylens zwischen Ou. 280°besproehen. In  diesem 
Temp.-Bereieh wurden 5 K ontinuitatsgebiote festgestellt; innerhalb eines solehen 
Bereiehes is t die Temp.-Abhangigkeit der D. eine Exponentialfunktion. (6t - f  óv)/2 
is t nur in  jedem  K ontinuitiitsbereich eine gerade Linie, iiber das gesam te Tem p.-Gebiet 
be trach tet, is t diese F unktion  eine Zickzaek-Linie, w ahrend sie nach der CAILLETET- 
JlATHIASsehen Regel iiber das ganze Tem p.-Gebiet linear verlaufen sollte. Aus dem 
fiir das H exam ethylen zusam m engestellten Vers.-M ateriał berechnet Vf. die einzelnen 
D iskontinuitatspunkte u. die MolekulargroBen, die fiir die Fl.-Moll. in  F rage kommen. 
Fiir das H exam ethylen werden die MolektilgroBen 2, 4, 6 , 24, 96 . . . gefunden. 
Ahnliche Bereehnungen werden fiir A tliy lacetat u. Propylalkohol durchgefuhrt. Auf 
den Assoziationsgrad in  festen Stoffen g eh t Yf. nur kurz ein. E r  n im m t an, daB er 
n ieh t tem pcraturabhangig is t u. aus den F.-D D. der festen u. der fl. Phase berechnet 
werden kann. (Journ . physical Chem. 36. 2406— 36. Sept. 1932.) J u z a .

Ryosaburo Hara, Kazumoto Nakamura und Katsumi Higashi, Das spezifische 
Gewicht und der Dampfdruck von konzentriertem Seewasser bei 0—175°. Das urspriing-
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licho Seewasser en thalt 2,940 G ew.-%  Salz; ca w ird dureh vorsiohtiges E indam pfen 
partiell von CaSO., befreifc; fiir ein Plus oder Minus an  CaSO., w ird bei den D .-Bestst. 
korrig iert; fiir dio D am pfdrucke is t der Geh. an CaSO., so g u t wie irrelevant. D as See
wasser w ird bis auf den neunfachen Salzgeh. konz. Das W. w ird sorgfaltig entgast. 
Dio D. boi hohen Tempp. w ird in zugeschmolzenen H artglasdilatom etern bestim m t 
(kub. Ausdohnungskoeff. 0,0000166). Die D.D. von Seewasser von 1— 15%  Cl werden 
von 0— 175° tabelliert. — Dor D am pfdruck w ird m it einem Isosteniskop (S m ith  u . 
M e n z ie S ;  1910) aus H artglus gemessen; Vergleiclissubstanz is t W. Die MeBmethodik 
w ird ausfiihrlich beschrieben. Tabelliert werden dio D am pfdrucke von Seewasser von
1— 16%  Cl bei 25— 175°; ferner w ird log A p  gegen 1 /T  graph. dargestellt. —  Besonders 
ausfiihrlich w ird das Yerh. von CaSO, diskutiert. (Technol. R eports Tóhoku Im p. 
Univ. 10. 433— 52. 1932. Sendai.) W. A. R o t h .

J. N. Pearce und A. F. Nelson, Die Dampfdrucke von wiiflrigen Lithium nitrat- 
lósungm und die Aktivit<itskoeffizienten einiger Alkalisalze in  hoćhkonzentrierten Lósungen 
bei 25°. Die D.D. bei 25° werden bis hinauf zur gesatt. Lsg. genau bestim m t. Die 
Messung der D am pfdrucke gesehieht naoh PEARCE u . S now  (C. 1927. I. 2110): Der 
Gasstrom wird coulometr. bestim m t, der W .-Dam pf in  P 20 5 absorbiert. D er D am pfdruck 
der gesatt. Lsg. is t ca. 10,5 mm gegen 23,75 iiber W. Tabelliert werden ferner die Aktivi- 
tatskoeff. y  u. Angaben iiber froio Energie. Ferner werden iiltere Angaben iiber Lsgg. 
yon KC1, K J , NaCl, N aB r u. LiCl (bis zu gesatt. Lsgg.) więdergegeben. Alle Lsgg. sind 
weit davon entfernt, ideał zu sein. D er scheinbaro Molenbruch des Lósungsm. W. is t in 
den versehiedenon Lsgg. sehr verschieden (H ydratation , die bei LiCl am  gróBten, bei KC1 
am  kleinsten ist). Dio H ydratationstheorio w ird u n te r Beriieksichtigung der D e b y e -  
HuCKEL-Theone auseinandergesetzt. Von 4-m. an sind dio Dampfdruckem iedrigungen 
grófler, ais sich fiir vollstandige Dissoziation berechnet, in verdunnteren  Lsgg. etwas 
kleiner. Die Aktivitiitskoeff. y  werden gegen mV» aufgetragen. M it steigender H ydra- 
ta tion  steig t die K urve fiir groBe Konzz. bei den. am  meisten hydratisierten Salzen am 
starksten . Die K urven fu r KC1 u. K J  fallen fast zusammen. Dio aus Dampfdruck- 
messungen, E K K . u. Gefrierpunktsem iedrigungen abgcleiteten A ktivitatskoeff. stim m en 
sehr gu t iiberein. Aueh dio Anderungen der freien Energie, wenn m an ein Mol W. 
oder gel. Stoff zu einer Lsg. von der M olalitat m  bzw. aus einer solchen Lsg. in  eine
0,1-m. ubertragt, wachsen m it der H ydratisierungskraft des gel. Salzes. (Journ . Amer. 
chem. Soe. 54. 3544—54. Sept. 1932. Iowa, S taatl. Univ., Physikal. Inst.) W. A. R o ti i .

Carl Neuberg und Eduard Hofmann, tlber die Verbrennungswarme des Methyl- 
glyoxals und damit zusammenhdngendc Fragen. (Vgl. C. 1932. I I .  1192.) Ausfiihrliche 
M itt. der 1. c. ref. A rbeit. Hinzuzufiigen is t die Angabe der Verbrennungs- u . Losungs- 
warmen von Mełhylglyoxalmonoxim  (Isonitrosoaceton) (I) u. von Plienylglyoxalmonoxim  
(Isonitrosoaeetophenon) (II). Fiir nach CHARRIER (C. 1907. I I .  1231) hergestelltes I 
von F . 69° wurde pro Mol eine Verhrennungswamie von 402,7 kcal bei konstantem  Yol u. 
von 402,9 kcal bei konstantem  D ruek gefunden; die Lósungswdrme von I  b e trag t im 
M ittel —  3,9 kcal pro Mol. II, dargestellt nach C l a i s e n  u . MANASSE, zeigte eine 
Vcrbrennungswdrme von 970,5 kcal bei konstantem  Vol. u. 970,4 kcal bei konstantem  
D ruek pro M ol.; die Losungswiirme von II is t auch negativ, konnte aber infolge geringer 
Loslichkeit des Oxims n ich t einwandfrei bestim m t werden. — Bei einer groBeren 
Anzahl von Oximen einfaehor Aldehydc u. K etone is t die Verbrennungswarm e um  61 
bis 65 kcal pro Mol hoher ais die der zugehorigen Carbonylverbb. S ub trah iert m an 
von den Verbrennungswarm en von I u. II die fiir die Oximierung bcrechneten 61— 65 kcal 
pro Mol, so erhiilt m an un ter Beriieksichtigung der Losungswarmen fiir die beiden 
K etonaldehyde Verbrennungswarmen, die m it den d irek t gefundenen (1. c.) ganz gu t 
ubercinstimm en. (Bioehem. Z tschr. 252. 440—50. 7/9. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser- 
W ilh .-Inst. f. Biochemie.) K o b e l .

J. E. Emswiler, Thermodynamics: 3 rd. ed. New York: Mc Graw-Hill 1932. (347 S.) 8°. 
S 3.— .

Walter AdolE Roth, Thermochemie. Berlin: de Gruyter 1932. (101 S.) kl. 8°. =  Sammlung 
Gosehen. 1057. Lw. M. 1.62.

As. K o llo id c h e m łe . C ap illarchenale .
Kikuo Ogiu und Wolfgang Pauli, Z ur allgemeinen Chemie der K olloid-K olloid- 

reaktioTien. An dureh Elektrodekantierung gereinigten u. physikal.-chem . charakteri- 
sierten BREDIG-Goldsolen m it [AuCl2]H  ais aufladendem  ionogenen K om plex wurden
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Verss. m it durch Elektrodialyse hochgereinigtem Ovalbumin u. Serum album in aus- 
gefiihrt. In  hóheren EiwciBkonzz. kom m t es zu ro ten  yoluminósen N dd. m it Goldsol, 
in sehr niedrigen bloB zu Farbanderungen gegen V iolett. Die erste Zono s tc llt zugleich 
ein Gebiet der Schutzwrkg., die zweite eines der Sensibilisierung bei Zusatz von N eutral- 
salz dar. Die Erscheinungen lasscn sich iihnlich wie beim K ongoblausol aus dem  Bo- 
stehen yerscliiedener A ggregattypen von P ro tein  m it Goldsol yerstehen, oinem alter- 
nativen bei UbersehuB der reagierenden EiweiBteilchen, u. einem nuclearen m it EiweiB 
ais K ern bei re lativer M inderzahl derselben. Glykokoll w irk t auf die flockende Kombi- 
nation Goldsol-Protein bei geniigend hohem Geh. schiitzend, dagegen in keinem Ver- 
haltnis dio K oli. sensibilisierend. H arnstoff w irk t in der K alto  in  hoheren Konzz. nu r 
boi Serum album in, n ich t aber bei Ovalbumin schutzend gegen dio Flockung m it Goldsol. 
Die beim K ochen yon H arnstoff m it den P roteinen auftretende gesteigerte Schutz- 
wrkg. gegen Goldsol laBt sich auch m it Zusatz yon gekochter u. abgekuhlter H arnstoff- 
lsg. erreiclien. (Biochem. Ztschr. 2 5 0 . 535— 48. 19/7. 1932. W ien, U niy., In s t. f. medizin. 
Kolloidchemie.) SlMON.

A . von  K u th y , Z u r Theorie der hydrolropischen Losung. I I .  M itt. D ie Bildung  
von M olekiiherbindungen. (I. vgl. C. 1931 . I I . 2978.) Dio Lósungsfahigkeit oiniger 
gallensaurer Salzo gegenubor einigen in W. schwerloslichen organ. Verbb. wird unter- 
Bucht. E s zeigt sich, daB dio hydrotropen Eigg. von Cliolat, Dehydrocholat, Desoxy- 
oholat, G lykocholat u. Taurocholat sich n ich t betrachtlich unterscheidon. E tw as 
gróBere Unterschiede in der O bcrflachenaktivitat werden im wesentlichen auf Ver- 
unreinigungen zuruekgofuhrt. —  Um den Zusam m enhang zwischen hydrotroper W irk- 
sam keit u. der Fahigkeit zur Bldg. yon Molekulyerbb. zu untersuchen, w ird festgestellt, 
ob dio genannton G allensauren m it den genannten organ. Substanzcn isolierbare 
M olekulyerbb. bilden. E s zeigt sich, daB solche n u r bei einem Teil dor untersuchten 
Substanzcn (D ehydrocholsaure, H yodesoxycholsaure, Desoxycholsaure, Apochol- 
siiure, Glykodesoxycholsauro, Taurodesoxycholsaure) isolierbar sind. E s w ird ge- 
schlossen, daB die hydrotrope W rkg. darau f beruht, daB sich im g e 1. Z ustand zwischen 
hydrotroper Substanz u. dereń S ubstra t im mer Molekulyerbb. bilden, daB dereń A ffinitat 
aber n u r in  einigen Fallen stark  genug ist, um dereń K rystallisation zu ermóglichen. 
(Biochem. Ztschr. 244. 308— 18. 25/1. 1932. Debrecen, Allgem. patholog. Inst. d. 
U niy.) _ G. V. S c h u lz .

Henry B. Buli und  K. Sollner, Uber Quecksilberemulsicmen, die m it H ilfe von 
UUraschallwellen hergestelU wurden. M it Hilfe eines in Ol gelagerten, m it hochfreąuentem  
W echselstrom (300 kH z) erregten Piezoąuarzes werden hochintensivo u ltraakust. 
Schwingungen erzeugt, die u n te r anderem  dio Fahigkeit besitzen, H g in anderen Fil. 
zu zerstauben. Die Vff. bestim m en die optimalen Herstellungsbedingungen derartiger 
Emulsionen u. besehreiben dereń Eigg. Dio Farbung  ist niomals bun t, sondern stets 
grau. D er m ittlere Teilchcnradius liegt zwischen 0,5 u. 1,4 /i. Die B estandigkeit laBt 
sich weitgehend yariieron durch lonenzusatz, u. zwar wird die Em ulgierung besonders 
durch hochwertige u. sta rk  adsorbierende Ionen begiinstigt. In  reinem W. dispergiertes 
H g zeigt positiye Ladung u. liiBt sich durch entsprechendo Ionen, z. B. C itrationen, um- 
laden. —  U nter den nichtwss. D ispersionsmitteln fallt das Oliyenól besonders auf, seino 
Emulsionen sind d ich t u. sehr ha ltbar, w ahrend bei anderen organ. Losungsmm., wio 
Terpentin , Petroleum , Nitrobenzol, letztero Eig. zuriicktritt. — In teressan t ist das Verh. 
yon festem Ga in W. Infolge der besonders starken W rkg. der U ltraschallw ellen an 
Grenzflachen erfolgt eine Erw arm ung der Grenzflache Ga-W., die Ga-Oberflache w ird 
geschmolzen u. zerstaubt. Die so erhaltenen Emulsionen sind grau, aber ha ltbarer ais 
die des Hg. Ih re  Teilchen sind positiy geladen. (Kolloid-Ztschr. 60. 263—68. Sept. 
1932. Berlin-Dahlem , Kaiser-W ilhelm -Inst. f. physikal. Chem. u. Elektrochem.) ROGOWS.

E. W. Kanning, R. J. Hartman und Floyd Cbilds, Sedimentation von Tonen. 
Yff. bestim m en dio Sedimcntationsgcscliwindigkeiten von 9 yerschiedenen Ton- 
suspensionen u. die D .der Tonteilchon u.berechnen m it Hilfe des STOKESschen Gesetzes 
die GróBe der Partikel. Aus diesen W erten kann die GroBenyerteilung der Tonteilchen 
in den Suspensionen berechnot werden. Dio Eigg. der untersuchten  Tone weichen 
etw as yoneinander ab. (Journ . physieal Chem. 36 . 2369— 82. Sept. 1932. Bloomington, 
Ind iana U niy., Lab. of Colloid Chem.) J u z a .

E. Lester Smith, Einige Losungseigemchaften von Seifenldsungen. Teil I I I .  Das 
System  Natriumoleat, Natriumchlorid, Wasser, Athylacetat. (II. vgl. C. 1932- I I .  1276.) 
Im  AnschluB an die A rbciten uber dio erholite Losliehkeit organ. F il. in Seifenlsgg. 
u. das Aussalzen von Seifenlsgg. bei Ggw. yon organ. Fil. un tersuch t Yf. ausfiihrlich
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das quaterniire System N atrium oleat, NaCl, W ., A tliy laeetat bei 25° u. dio v iertern iiren  
Systeme, aus denen sich das quaterniire zusam m ensetzt. Im  quaternaren  System 
tre te n  6  Phasen au f: Reino Scifo, geronnene Seife, Salz, Salzsole, A tliy laeeta t u . Dampf. 
Bzgl. der zahlreichen Einzelheiten m u(3 auf das Original ycrwiesen werden. (Journ . 
physical Cliem. 36. 2455—73. Sept. 1932. London, Glaxo Res. L ab., Res. Lab. Chelsea 
Polytcchnic.) JUZA.

M. Samec, Studien iiber Pflanzenkolloide. X X V I. Die Beziehungen zwischen Phos- 
phor und Stickstoff in  der Kartoffel- und Weizenstarke. (Nach Verss. von W. Beniger.) 
(X X IV . vgl. C. 1930. I . 3017.) In  Fortsetzung friiherer A rbeiten (vgl. C. 1930. I. 
3017) wurden U nterss. iiber die elektrochem . Entfernbarkeifc von P  aus K artoffel- u. 
W eizenstiirke angestellt. Die Methoden von MoSER u. U h l a n d  zur E ntfernung von 
EiweiBkórpern aus S tarkę w urden nachgepruft; vollig N-freie Starken konnten bei 
a ller Miiho n ich t erhalten  werden. M it den 2°/o>8en Lsgg. der beiden S tarkearten  
wurden dann Elektrodialyseverss. gem acht. —  Die Vorss. zeigen die verschiedene 
S tellung des P  in  der K artoffel- u. in  der W eizenstiirke u. bestiitigen die A nsicht des 
Vf., daB ein P- u. N -haltiger K órper (Phytovitellin) durch V crm ittlung der P-haltigen 
Gruppe m it dem Polysaccharid kom biniert ist. Die B indung des P  in der W eizen
starke ist lockerer ais in der K artoffelstarke, so daB m an den H aup tte il desselben sam t 
d er H auptm enge des N  entfernen kann. D urch schonendere B ehandlung gelingt es 
jedoch, yorwiegend den N -haltigen A nteil abzuspalten; der P  wird hierdurch elektro
chem. ak tiv  u. das Verh. der W eizenstiirke kartoffclstarkealinlich. Aus dieser kartoffel- 
stiirkeahnlichcn Form  der W eizenstarke spa lte t W. in der H itze auch den P-haltigen 
A nteil ab  u. dio kartoffelstarkciihnliche W eizenstarke is t hierdurch wieder zum  Wcizen- 
typus zuriickgekehrt. (Kolloid-Beih. 33. 95— 102. 1931. Laibach, Kónig Alexander- 
U niy. Chcm. In s t.) SKALIKS.

M. Samec, Studien iiber Pflanzenkolloide. X X V II. Weilere Beitrdge zur Differen- 
zierung der Am ylo- und Erythrokórper bei Starkę. (Nach Verss. von E . Pehani u. 
J. StojkoviĆ.) (X X V I. vgl. vorst. Ref.) Vff. priiften dio Sorption der Stiirkesubstanzen 
durch Baumwolle, wobei sich dio Amylokórper ais unvergleichlich starker sorbierbar 
erwiesen. —  Die relative Reibung der wss. Amylosolc n im m t bei Tem p.-Erhóhung 
sehr s ta rk  ab, w ahrend sie sich bei den E rythrosolen kaum  verandert. Vff. schlieBen 
daraus auf eine stiirkero Assoziation der ersteren. In  A.-W.-Mischungen zeigen die 
A m ylokórper eine wesontlich kleinere R eibung ais in  wss. Lsg., woraus Vff. auf eine 
starko H ydra ta tion  schlieBen. Bei den E ry throsubstanzcn sind die Unterschiede 
gering. D urch Salze wird die spezif. R eibung der Amylosole sehr stark , die der 
E rythrosole sehr wenig gedriickt. Vff. folgern daraus eino starkere  elektr. Aufladung 
der Amylokórper. — Ausgesproelienc Unterschiede bestelien bei der W rkg. yon 
liydrolysiorenden Agenzien. Sowohl dureh H „0 2 ais auch durcli Sauren w erden die 
E ry throkórper anfangs raseher yeriindert ais die Amylokórper. H 20 2 gleicht inner- 
halb  4 Tagen die Amylokórper den E rythrokórporn  an . Bei saurer Hydrolyse bleiben 
in  spateren  Rk.-Zoiten die E ry throkórper w esentlich liin ter den Amylokórpern zuriick. 
In  der ersten  Zeit yerlau ft die Siiurehydrolyse ais monomolekulare R k. —  Die beim 
fraktionierten  Lósen der S tarken anfallenden A m ylopektinfraktionen erwiesen sich ais 
fcttsaurehaltig . (Kolloid-Beih. 33. 103—30. 1931.) Sk a l ik s .

M. Samec und R. Klemen, Studien iiber Pflanzenkolloide. X X V III. Eigenschaften 
verschiedener Starkearten. (X X V II. vgl. vorst. Ref.) (Vgl. auch C. 1932. I . 1080.) 
Dio Trennung der Amylopektine auf G rund ihres kolloid- u. physikochem . Verli. in 
eine Kartoffel- u. eino Weizengruppe laBt sich an  einer gróBeren Reihe yerschiedener 
S tarkearten  aufreehterhaltcn. Dio Glieder der K artoffelgruppe sind m it Riicksicht 
auf R óntgenspektrum  der K órner, den A spekt u. die Sehleimigkeit der Amylo- 
pektinpkase in  zwei U ntergruppon zu teilen. In  der K artoffelgruppe besteh t weitgehende 
P aralle lita t zwischen Phosphorgeh., elektr. L sitfahigkeit u. [H 'j. D as A uftreten  einiger 
Starken un ter verschiedenen Typen des R óntgenspektrum s w ird m it Mobilisations- 
Yorgangen in Zusammenhang gebracht. (Kolloid-Beih. 33. 254— 68. 1931. Laibach, 
U niy.) W a j z e r .

M. Samec, Studien iiber Pflanzenkolloide. X X IX . tlber die Wanderungsgeschwindig- 
keit von Stdrkesubstanzen. (X X V III. vgl, vorst. Ref.) Die W anderungsgeschwindigkeit 
yon Kartoffelstarkesubstanzen wurdo nach E n g e l  u . P a u l i  bestim m t. Das Amylo- 
pektin  w andert tro tz  seiner starken H ydrata tion  viel raseher ais die Amyloamylosen  
u. diese raseher ais die Erythroamylosen. E s wird daraus gefolgert, daB die m it dem
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Stiirke-Polysaccharid gekoppclte Phosphorsaure fiir dio elektr. Ladung ausschlaggebend 
ist. (Kolloid-Beih. 33. 269—78. 1931. Laibach, Univ.) W a j z e r .

M. Samec, Studien iiber Pflanzenkolloide. X X X . Pliosphorhaltige Abbauprodukle 
der Kartoffelslarke. N aeh Versuchen von S. Seliskar und V. Zitko. (X X IX . vgl. 
yorst. Ref.) Von verschiedenen untersucliten Verff. zur Isolierung phosphorreicher 
Abkómmlinge der Starko ergab die beste Ausbeute die Hydrolyse m it yerd. HC1 naeh 
N o r t h r o p  u . N e l s o n  u n te r Verwendung phospliorylierter Starko. E ine solche Poly- 
saccharid-Phosphorsaure lag nacli MolekulargróBe u. P-Geh. zwischen den W erton 
einer Di- u. Trisaccharid-Phosphorsiiuro. Die elektrom etr. u. konduktom etr. T itra tion  
ergab zwei D iskontinuitiitcn der N eutralisationskurve. Das gleiche Bild ergab die 
T itra tion  des Kartoffel-Am ylopektins. (Kolloid-Beih. 33. 449— 59. 1931. Laibach, 
Univ.) W a j z e r .

Adolph J. Rabinowitsch und D. Th. Wassiljew, tfber die Elektrolytkoagulation 
der Kolloide. X II . Zuieite Phase der Koagulation von A s2S 3-Solen. (X I. vgl. C. 1932.
I I .  683.) Bei der K oagulation von As2S3-Solen durch Elektrolytlsgg. lassen sieh zwei 
Phasen unterscheiden: In  der ersten werden auf dem Wege der A ustauschrk. die zu- 
gesetzten K ationen m it den H '-Ionen  der Kolloidteilchen yertausch t —  die Beendigung 
dieses Vorganges is t nu r durch eine Farbśinderung des Sols charaktorisiert — , in der 
zweiten orfolgt naeh Zugabo eines Uberschusses des koagulierenden E lektro ly ten  dio 
sichtbare K oagulation. Versieht m an nun  die Sole m it entsprechend konz. E lektrolyt- 
(hier KC1, BaCl2, A1C13) Lsgg., u. uberliiCt sie sieh selbst, so ergibt sieh naeh 4 bis 
9 M onaten, daB die zur V eranderung des Ausschens ais auch zur yollstandigen K oagu
lation notwendigen Konzz. gegenuber den bei einer nur kurze Zeit erfordem den kondukto
m etr. T itration  erhaltenen W erten sieh wohl yerringert haben, daB aber die zwcito 
Phase des gesamton Vorganges n i c h t  versehwunden ist, wie es sein miiCte, wenn m an 
die Koagulation durch Agglomeration der vorher durch adsorbierte lonen  neutralisierten 
Teilclien, was naeh V. S m o l u c h o w s k i auch eine gewisse Zoit erfordern wurde, er- 
k laren wollte. Zur E rklarung der w ahrend der zweiten Phase ablaufenden Prozesse 
ersclieint die durch elektrostat. W rkg. des Elektrolytiiberschusses auf dio Doppelschieht 
im Sinne O. St e r n s  einleuchtend. (Kolloid-Ztschr. 60. 268—73. Sept. 1932. Moskau, 
Kolloidchem. Lab. d. KARPOW-Inst. f. physikal. Chem.) ROGOWSKI.

St. J. von Przylecki, M. Z. Grynberg und D. Szrajber,TJntersuchungen aber 
die B indung der Biokolloide. I I I .  M itt. Harnsdure-Eiweijikorper. (II. vgl. C. 1932. 
I. 1207.) E s wird die B indung von H arnsiiure (U) an  verschiedene Proteine un ter 
dem EinfluB des Zustandes der letzteren, der Konz. u. der Anwesenheit von E lek
tro ly ten  untersueht. E s zcigt sieh, daB im Solzustand kcine B indung erfolgt (denn 
das U ltra filtra t en th a lt die gesamte zugesotzte U-Menge). Dagegen binden koagulierto 
EiweiBe u. EiweiBgele (Gelatine) durchweg die U. Elektrolyt© wirken bei Gelatino 
u. Albumin der B indung entgegen, sind aber bei Globulin, Casein u. Ovalbumin ohno 
EinfluB. Bei nachtraglichcr Vcrdiinnung der Lsg. t r i t t  n u r bei Gelatine, A lbumin u. 
Casein eine teilweise E ntb indung  ein. Von der U-Konz. hang t die B indung im Sinno 
eines Gleichgewichtes ab, das aber naeh langerer D auer der Einw. z. B. beim Ovalbumin 
nicht m ehr royersibel ist. Diese teilweise Irreversib ilitat u. auch der EinfluB der Temp. 
spricht fiir die chem. N a tu r der Bindung. (Biochem. Ztsehr. 244. 190—213. 12/1. 
1932. W arschau, In s t. f. physiolog. Chemie d. Univ.) G. V. Sc h u l z .

N. Schonfeldt, Technische Anwendungen der Elektroosmose und Elektrophorese. 
Sam m elreferat. (Ztsehr. Elektrochem . angew. physikal. Chem. 38. 744— 54. Sept. 
1932.) ' L e s z y n s k i .

Harold A. Abramson, Elektrokinetische Plianomene. V. Eine kleine aber kon
stantę Fehlerquelle bei Viscositatsmessungen. (IV. vgl. C. 1932. I . 364.) Bei Viscositats- 
messungen in Elektrolytlsgg. is t ein Eehler auf G rund dessen zu erw arten, daB durch 
die elektr. Doppelschieht eine geringe Fl.-Mengo in der Capillaro festgehalten wird. 
D er E ffek t ist um gekehrt proportional dem Q uadrat des Capillarenradius u. d irekt 
proportional dem C-Potential. In  Capillaren, dereń R adius von der GroBenordnung 
10“ 4 om ist, betrag t der hierdurch entstehende Eehler etw a 10°/0. (Journ . gen. Physiol. 
15. 279—81. 20/1. 1932. Columbia U niv., Abt. f. Biolog. Chemie.) G. V. S c h u l z .

Hans Wagner, Das Stocken von Farben. E rganzende Bemerkungen zu der A rbeit 
von F is c h e r  u . Su e r  (C. 1932. II . 1763). Die do rt vertretene Meinung, das Stocken 
sei von der N atu r des Farbkorpers nu r dann abhangig, wenn dieser m it dom Farben- 
bindem ittcl eine Metallseife bildet, is t nu r bedingt richtig. Der fragliche Viscositats- 
anstieg laBt sieh in vielen Fallen auf rein physikal. Eigg. des Pigm ents, wie Ladung,



3068 A3. ICOLLOIDCHEMIE. C aPILLARCHEMIE. 1932. H.

Solyatationsfahigkeit, O berflaehenaktivitat zuriickfuhren, so daB m an sehr haufig die 
Ursaehe in  einer Ausfloekung zu suchen hat. (Kolloid-Ztsohr. 60. 307—08. Sept. 1932. 
S tu ttg a r t, Forseh.-Inst. f. Farbentechnik  an  der w iirtt. s taatl. Kunstgewerbe- 
schule.) R o g o w s k i .

N. A. Aleinikow, Dispergierung der L u fi in  waflrigen Lósungen. Zweiphasige 
System e L sg./L uft e rhalt m an m ittels 1. der Schuttelm ethode, 2. der meehan. Durch- 
m isehung u n te r B enutzung eines R iihrers u. Ansaugen der L u ft ins Innere der Lsg.,
з. der pneum at. Methode (Durchlassen von L uft in  dio Lsg. durch eine Capillare oder
durch poróse P la tten ) u. 4. der K om bination dieser Methodcn. D er EinfluB meehan. 
Bedingungen u. die Yor- u. Naehteile der versehiedenen Methoden werden besprochen. 
Die Schuttelm ethode liefert polydisperse Systeme, die sich leicht in  Sehaum u. Emulsion 
trennen . Die Zerstorungszeit der Systeme nim m t zu m it Konz.-Zunahme des oberflachcn- 
ak t. Stoffes in der Lsg., walirend die Zerstórungszeit der Schaume ein Maximum auf- 
weist. A hnlich yerhalten  sich die nach der meehan. Durehmischungsmethodo gebildeten 
Dispersionen von L u ft in gesatt. Lsgg. — Bei Anwendung der pneum at. Methode, 
welche in bezug auf die D ispersitat gleichartigere Systeme liefert, gelingt es Vf., die 
fiir das System charakterist. GroBen, wie Luftiiberdruck, Luftvol., Dispergierungszeit, 
Ausstromungsgeschwmdigkeit der L u ft durch die poróse P la tte , „ s ta t.“  u. „dynam .“ 
Koagulation (Zerstórung des willkurlich belassenen Schaumes, bzw. die K oagulation 
w ahrend der Schaumbldg.) zu erm itteln . E s zeigt sich, daB m it waclisender Konz. 
des oberflachenakt. Stoffes in der Lsg. die maximalen Voll. der dispergierten Luft, 
bei glcicher Strómungsgeschwindigkeit der L uft durch dio Scheidewand, einem Maximum 
zustreben. F erner werden Beziehungen aufgestellt zwischen tjberdruck, Vol. u. der 
„ s ta t.“ u. „dynam . 11 K oagulation. Bei kleinem tjberd ruck  en tsteh t ein relativ  hoch- 
disperses System m it groBer V ol.-Stabi]itat. VergróBerung des tjberdrucks fiih rt zu 
einem labilen System niedriger D ispersitat. (Kolloid-Beih. 36. 82— 122. 20/6. 1932; 
Nichteisenm etalle [russ.: Zwetnye Mctally] 1931. 1B46— 83. Moskau, In s t. f. N icht- 
eisonmetalle, Lab. f. Plotationsreagentien.) GuRIAN'.

H a n s  R u d o lp h , tlber Zerteilung von Gasen in  Flussiglceiten. E s w erden Verss. in 
der Weise ausgefuhrt, daB L uft durch einen porósen Zylinder aus F ilterstein  in W. 
oder eine wss. Lsg. gepreBt wird. D er W irkungsgrad der Zerteilung wird bestim m t 
durch die Blasengrófle, die Blasenzalil pro R aum einheit (Blasendichte), u. die Auf- 
stiegsgesehwindigkeit. Alle diese Eigg. sind Funktionen 1. der Porenweite u . der Poren- 
zahl (BlasengróBe u. Aufstiegsgeschwindigkeit wachsen m it steigender PorcngroBe, 
die Blasendichte w achst m it steigender Porenzahl), 2. des tjberdrucks (die Biasen- 
gróBe w achst m it steigendem D ruck bis zu einem konstanten  Endw ert, Blasendichte
и. Aufstiegsgeschwindigkeit wachsen m it steigendem Druck), 3. der Hohe der Fliissig-
keitasaule (die Aufstiegsgeschwindigkeit n im m t langs des Blascnwegs ers t ab u. dann 
wieder zu, die Blasendichte is t ein Maximum im Geschwindigkeitsminimum), 4. der 
N a tu r der FL (dio B lasendichte w achst m it steigender Oberflachenspannung der Lsg., 
gleichzeitig sink t die BlasengróBe u. die Aufstiegsgeschwindigkeit). D er beste W irkungs
grad besteht also bei einem Minimum der Porenweite d, einem Maximum der Porenzahl 
u . Flussigkeitshóhe, einem Minimum der Oberflachenspannung o u. bei einem D ruck p, 
dor m indestens so groB ist, daB alle Poren durchstróm t werden (BECHIIOLDSche Formel 
p  4 a/d). ■— An dem System W .-L uft w ird w eiterhin gezeigt, welche quantitativen 
Beziehungen zwischen der Menge der dispersen Phase, den Eigg. des porósen Filters u. 
dem U berdruck bestehen, u. dam it werden die Bedingungen festgelegt, un ter denen 
m an m it einem techn. erreichbaren optim alen W irkungsgrad u. un ter móglichster 
Energieersparnis ein Maximum einer Gasmenge, in  einer Fl. zerteilen kann. (Kolloid- 
Ztschr. 60. 308—17. Sept. 1932. MeiBen.) E e b e .

A. Graham Foster, Die Sorption von kondensierbaren D dmpfen durcli feste Kórper.
I . Teil. Die Anwendbarkeit der Capillaritatstheorie. Vff. nehm en die Sorptionskurven 
von A. u . Bzl. an Fe(O H)3-Gelcn auf, bereclinen fiir diese System e die Capillar- 
radien u. fiir das System A .-S i0 2 die A dsorptionspotentiale in Abhangigkeit von der 
Konz. u. der Temp. Aus den Verss. m it A. u. Bzl. erhalt m an fiir das gleiche Fe(OH)3- 
Praparat^ CapillargróBen, die weitgehend m iteinander ubereinstimm en, ein geringer 
Unterschied w ird darauf zuruckgefiihrt, daB in den beiden Fallen an  der Oberflacho des 
Gels verschieden groBe Mengen adsorbiert sind. W eitere Bemerkungen betreffen das 
A uftreten yon Hysteresiserscheinungen, die R eversibilitat der Druckeinstellung, das 
Vorhandensein von Capillaren yerschiedenen Durehmessers u. dam it im Zusammen- 
hang das A uftreten von Capillarkondensation neben Oberflachenadsorption. (Trans.
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F araday  Soc. 28 . 645— 57. Aug. 1932. Ox£ord, Old Chem istry D epartm ent, Univ. 
Muscum.) J u z a .

A. Magnus und R. Klar, Z ur K enninis der Adsorplion von Kohlendioxyd, Athylen  
und Wassersłoff an pyrophorem Eisen und Pudergold. E s werden die Adsorptionsiso- 
therm en bei 3 Tempp. fiir C 0 2 u. A thylen an Pudergold u. fiir A thylen an pyrophorem 
Eisen aufgenommen. F em er wurde dio Adsorption von H 2 an den beiden Metallen 
untersucht, dio aber so gering war, daB sio niclit q uan tita tiy  gemessen werden konnte. 
Die Isotherm cnform  weicht bei Gold wenig, bei Fe sehr stark  von der fu r dieselben 
Gase an K ohle gefundenen ab (C. 1930 . I. 1448). Das V erhaltnis adsorbierte Mcngo/ 
D ruck wiiclist standig m it sinkendem D ruck, woraus auf die Existenz ak t. Zentren 
geschlossen wird. D ureh Vergleich der A thylenisothorme an  Kohle (reine Flachen- 
adsorption) m it der entspreehenden an  F e gelingt es, dio adsorbierte Menge zwei Kom- 
ponenten zuzuordnen, von dencn die eine reiner Flachenadsorption, die anderc der 
Adsorption an ak t. Z entren ontspricht. Die ak t. Zentren werden bei relativ  niedrigem 
D ruck abgesattigt, die Flachenadsorption setzt langsam ein u. niihert sich erst bei 
viel hoheren D rucken der Sattigung. Die beiden K om ponenten konnen dureh ein 
graph. Verf. e rm itte lt werden, dies w ird fu r den F ali Athylen-Kohlc-Eisen durchgefiihrt 
u. die molare Adsorptionswarm e fiir die ak t. Stellen berechnet. (Ztsehr. pliysikal. 
Chem. A bt. A. 161 . 241— 54. Sept. 1932. F rank fu rt a. M., In s t. f. physikal. Chemie 
der U niv.) P . L. G u n t h e r .

P. Pascal und J. Hansot, Quantitative Untersuchung der Adsorption von Metall- 
kationen dureh Gellulose. E s wird die Adsorption des Metallions an  hydrophiler, chirurg. 
Baumwolle bei 17° in folgenden Metallsalzlsgg. gemessen: 1 . P b (N 0 3 )2-Lsg. m it einem 
UberschuB von N a-A cctat. 2. T1N03 -Lsg. u. 3. PbCl2-Lsg. vom Ph =  4,8. Dio Verss. 
werden m it Lsgg. verscliiedener Konz. durchgefiihrt, so daB m an die A bhangigkeit 
der adsorbierten Menge von der Konz. der Ausgangslsg. erlialt. In  allen untersuch ten  
Fallen existiert eino bestim m te Konz., bei der dio adsorbierte Menge ein Minimum 
ist. Am ausgepragtcsten is t diese Erscheinung bei T1N03 u . PbCl2, bei denen die im 
Minimum adsorbierte Menge nahezu gloieh N uli is t. (Compt. rend. Acad. Sciences 195 . 
349—51. 1 / 8 . 1932.) J u z a .

B. Anorganische Chemie.
M. I .  U schakow , tJber die. salzbildenden Eigenschaften des Jods. E s w ird gezeigt, 

daB alkoh. J-Lsgg. n ich t nu r das einwertige K ation  J ',  sondern auch das dreiwertige 
ło n  J " '  en thalten . Beim Zusetzen von alkoh. A g N 0 3- bzw. A g2COs- oder Ag^PO^- 
Lsgg. zu den alkoh. J-Lsgg. bildet sich im crsteren Falle sofort ein weiBer Nd. des 
Doppelsalzes A g J -A g N 0 3, wobei anzunehm en ist, daB das J  in der alkoh. Lsg. in  
folgender Weise dissoziiert: J 2 ^  J '  +  J '  u. 2 J 2 ^  J " ’ +  3 J '.  Bei der angegebenen 
R k. muB sich daher neben JN O ^ auch J (N 0 3)3 bilden. T atsachlich sprechen auch 
die sta rk  oxydierenden Eigg. des F iltra tes  fiir dasV orhandensein von ein- u. dreiwertigen 
positiven J-Ionen, analog dem  JC1 u. JC13. — Bei Zusatz einer salzsauren P yridinhg. 
zu. einer J (N 0 3)3-lialtigcn Lsg. scheidon sieh gelbe K rystalle  von Pyridiniumtetra- 
chlorjodid, P yH JC l4 ab. Die Verss., das J (N 0 3 ) 3 in reinem Zustande zu erhalten , gelangen 
nicht, wenn jedoch zu der alkoh. J (N 0 3 )3-Lsg. Pyrid in  u. A. zugefiigt wird, so se tz t 
sich ein Gemenge ab , in  dem  auBer P y U N 0 3 auch dio Anwesenheit von dreiwertigem 
J  " nachgewiesen werden kann. —  Bei Einw. von J  auf die alkoh. J (N 0 3 )3-Lsg. wird 
eine J N 0 3-Lsg. erhalten , welche m it Pyrid in  u. konz. HC1 Pyridiniumdichlorjodid, 
P yH JC l, ergibt. W eiter lassen sich aus den alkoh. J N 0 3 -Lsgg. K om plexverbb. des 
letzteren  m it Pyrid in  (aus athylalkoh. Lsg.) P y J N 0 3 u. m it Chinolin (aus mcthyl- 
alkoh. Lsg.) ChiJNO a erhalten . Aus den Ergcbnissen laBt sich w eiter sclilieBen, daB 
n ich t die freien J 2-Moll. in  den alkoh. Lsgg., sondern ihre S o lra te  einer elektrolyt. 
Dissoziation unterw orfen werden. — Beim A ussehutteln von J-Acetońlsgg. m it A gN 03- 
Pulver w ird ein Teil des J  ausgeschieden, w ahrend das positiv geladene J  das Aceton 
jodiert. Dio a th . J-Lsgg. reagieren n ich t m it A gN 03. (Chem. Journ . Ser. A. Journ . allg. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 
1258— 65. 1931. Moskau, I . Uniy., Lab. fiir organ. Chem.) K l e v e r .

G. A. Blanc, Die Bestdndigkeit anisotroper Struktur in  der dureh Sdureangriff a u f  
Leucit gewonnenen Kieselsdure. (Vgl. C. 19 3 1 . I I .  828.) Die in Leueitkrystallen 
(,,a-Leucit“ ) bis zu einer Temp. von 620° yorhandene Anisotropie bleibt erhalten, wenn 
K  u. Al durcli Siiuren herausgelost werden. K rystallteile, die m it 25% ig. H 2S 0 4 bei
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20— 30° einige Tage behandelt u. dann ausgewaschen sind, zeigen zwisehen gekreuzten 
Nicols deutliche Doppclbreehung. E s handelt sich dem nach n ieh t um  bloBe Pseudo- 
morphie, sońdern sogar die imiere K rysta lls truk tu r des Komplexes KAlSi,O 0 bleibt 
beim Obergang zu S iO ,-H ydrat erhalten. (A tti R . Accad. Lineei [Roma], Rend. [6 ] 
16. 3— 6. 1932.) R . Iv. Mu l l e r .

Clyde R. Johnson und George W. Low jr., Das Atomgewicht von Kalium .
I . Der E ndpunkt der Kaliumchlorid-Silbertitration. Vff. besehreiben eine Methode, die 
g esta tte t, das Neplielometer bei der B est. des Endpunktes gewisser exakter T itra- 
tionen dureli das Potentiom eter zu ersetzen u. wenden die Methode auf die Analyse von 
m it AgCl gesiitt. K N 0 3 -H N 0 3 -Lsgg. an, also auf Lsgg., die in jeder Ilin sich t den bei der 
T itra tion  von KC1 m it A gN 0 3  im E ndpunk t erhaltenen entsprechen. Der Gleichgewichts- 
punk t dieses Systems bei 0° soli ais Bezugspunkt bei der Best. des Verhaltnisses KC1: Ag 
dienen. A g-u . Cl-Gelih. der Lsgg. werden cinerseits m it dem Ncphclom eter u. anderer- 
seits m it den beiden Zellen Ag | analy t. la g . | Standardlsg. | Ag u. Ag | AgCl | analy t. 
Lsg. | S tandardlsg. | AgCl I Ag bei 0 u. bei 25° festgestellt. Die Methode gesta tte t 
B estst. m it einer Genauigkeit 1: 500 000. (Journ . physieal Chem. 36. 2390— 94. Sept. 
1932. Princeton, Erick Chem. Lab., U niv.) JUZA.

Siro Uemura, Suekiti Abe und RyusaburoHara, Umwandlung vonNatriumchlorid 
in  Natriumcarbamat und Darstellung von Natriumcarbonat aus Natriumcarbamat. Bei nie- 
drigenTem pp. (etwa vom K p. des N H 3 bis — 10°) is t NaCl in fl. N H 3 wL; ais Bodenkorper 
liegt N aC l-xN H 3 vor, von — 10° an  n im m t die Losliclikeit ,nunm ehr ais NaCl, raseh 
zu. D a MgCl2, MgSO.„ CaCl3 u. C aS04 in  fl. N H 3 unl. sind, kann NaCl dureli Lsg. in 
N H 3 von diesen Salzen befreit u. in  einer R einheit von 99° / 0 u - m ehr gewonnen werden. 
-— Beim E inleiten von C 0 2 in  die oberhalb — 10° gesatt. Lsg. von NaCl in  fl. N H 3 

en ts teh t in  exotherm er R k. ein Nd. von N a-Carbam at. Dieses kann  dureh Wasser- 
dam pfbehandlung bei 100—300° in  N a2C 0 3 ubergefuhrt werden. (Journ . Soc. chem. 
Ind ., Jap an  [Suppl.] 35. 365B— 67B. Aug. 1932. Sendai, Univ. Teclmol. In s t.)  R . K . M.

M. S. Jegorow, Zustandsdiagramm des Systems Ca(Cl03)., -f- I I20 . Die U nters. 
des Zustandsdiagram m s des Systems Ca(C103 )2 -H20  ergab die Existenz von 4 Form en 
des Ca(C103)2: Ca(C103)2- G H ,0  (im Tem p.-Gebiet von —41 bis — 26,8°), Ca(C103)2- 
4 H 20  (— 26,8 bis — 7,8°), Ca(C103)2-2 H 20  (— 7,8 bis +76°) u. das wasserfreie Ca(C103)2, 
welches sich bei 340° ±  1 0 ° zers. Die Losliclikeit des Ca(C103 ) 2 konnte bei 25° zu 
67,1%  erm itte lt werden. (Chem. Journ . Ser. A. Journ . allg. Chem. [russ.: Cliimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obsehtschei Chimii] 1 (63). 1266—70. 1931. Leningrad, Poly- 
techn. In s t. fiir Mineralsalze.) K l e v e r .

G. Natta, Struktur der Hydroxyde und Hydrate. IV. tlber das Slrontium peroxyd- 
octohydrat. (I II . vgl. C. 1929- I . 1784.) Die rontgenograpli. U nters. von S r0 2 -8 H 20  
ergibt a — 6,32 A, c =  5,56 A, Vol. der Elem entarzelle 2 2 2 - 1 0 - 2 4  ccm, liieraus be- 
reehnete 1"). 1,96. Aus den Pulverdiagram m en folgt, daC die Verb. der Raum gruppe 
D Jl' angehort, u. zwar komm en den einzelnen A tom en bzw. Ionen folgende Lagen 
zu : S r"  (000), O aus dem Peroxyd (V2, l/2, u ') u. (1/2, 1/2, u'). O " aus dem K rystall- 
wasser (w, u, v ) (ii, u , v) (u, ii, v) (ii, ii, v) (ii, ii, v) (u, ii, v) (ii, u, v) u. (u, u, v). F iir das 
S r"  ergib t sieli die K oordinationszahl 8 . Die bereohneten u. gefundenen In tensita ten  
stehen am  besten im  Einldang, Avenn u ' =  0,10, u  =  0,20 u. v =  0,25 angesetzt 
w ird. D er Ionenradius von O" w ird zu ca. 1,30 A bestim m t, der A bstand Sr— O zu 
ca. 2,30 A, w ahrend er beim H ydroxyd zu ca. 3,17 A gefunden worden war. Die
O-Atome des Peroxyds sind also einander starker angenahert, ais dem Durchmesser 
des neutralen O-Atoms entsprache, analog wie bei anderen zusam m engesetzten Ionen, 
z. B. CN' (vgl. C. 1931. II . 1104). (Gazz. ehim . Ita l. 62. 444— 56. Ju n i 1932. Mailami, 
T. H. Lab. f. allg. Chemie.) R . K . Mu l l e r .

A. Tettamanzi, M agnesiumsulfid und -polysulfide. D a die Isolierung von 
M g(SH ) 2 u. Polysulfiden des Mg dureh E indam pfen der Lsgg. n ieh t gelingt, versucht Vf. 
eine U bertragung des von B a r b ie r i  (A tti R . Accad. Lineei [Rom a], R end. [5] 23 
[1914]. I. 8 ) bei den Ca-Sulfiden angew andten Verf. der D arst. von Additionsverbb. 
m it U rotropin. —  1. Magnesiumsulfhydraturotropin M g(SHOH)-2C 6H 12N 4 -10H 20  aus 
einer Lsg. von 9 g Mg-Acetat u. 11 g U rotropin  in  ca. 30 ecm W . dureh tropfenweise 
Zugabe von 6,3 ceni 24°/0ig. am m oniakal. (N H 4)2S-Lsg., weiBer krystalliner N d., an 
der L uft langsam u n te r Gelbfarbung u. H 2S-Entw . zers., n ieh t liygroskop., sil. in  W., 
etw as weniger 1. in  A. —  2. Magnesiumtetrasulfidhydralurotropin MgS4- 2C6H 12N 4- 10H20  
aus einer Lsg. von 10 g M gS04 -7H 20  u. 10 g U rotropin in  50 ccm W. dureh tropfen
weise Zugabe von 20°/o S enthaltender N H 4-Polysulfidlsg., orangegelbe glanzende
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B lattchen, an der L uft bestandig, in  W. u. A. wcniger 1. ais 1., leichter H 2S-Gerueh. —
з. Maqnesiwmpcntasulfidhydralurolrcypm  MgS5 -2C0H 12N4- 10H20  aus der gleichen Lsg.
wie 2 . dureh Zugabe von an  S k. gesatt. (N H 4)2Sx, in  W . u. A. ahnlich 1. wie 2, jedoeh 
dunkler orange gefarbt u . anders krystallisierend. —  Dio D arst. von Additionsyerbb. 
m it MgS2 u. MgS3 gelang nicht. (Gazz. chim. I ta l. 62. 597— 600. Ju n i 1932. Bologna, 
L and w. Hoclisch., Lab. f. Agrarchemie.) R . K. MULLER.

Artur Kutzelnigg, tlber eine ziegelrole Form des Zinkoxydes. Beim E rh itzcn  von 
ZnO m it (NH 4)N 0 3 zeigte sich bei Verwendung reinster Reagentien un ter Yerpuffungs- 
erscheinungen Bldg. von rotlicliem  ZnO. U nter Freiwerden von Ammoniak verm ag 
A m m onnitrat betrachtlicheM engen von ZnO zu losen u. bei w eiterem E rhitzen t r i t t  dann 
dio genannte Ersclieinung plotzlich un ter A uftreten nitrosor Gase auf. D urcli Vergleich 
derF luorescenzverschiedenerPraparate istw ahrscheinlicli gem acht, daB dasS ystem Z nO / 
(NH 4)N 0 3  vorzugswoise nur bis zur Bldg. von b a s .  Z inkn itra t yerlief. Von 12,7 g ZnO 
wurden 9— 10 g in 25 g (N H 4)N 0 3 aufgenommen. D er Bodenkorper fiirbto sich alł- 
m ahlieh braun. Auch Z inkstaub wird von A m m onnitrat gel., desgleichcn geniigt zur 
Lsg. der Zn-Komponento s ta t t  schm. N itra t eine konzentr. kochende A m m onnitratlsg. 
Das roto Oxyd g ib t an  H 20  kein N itra t m ehr ab, reag iert aber m it D iphenylam in 
positiv auf H N 0 3, so daB das roto P rod. nocli Stickoxydverbb. en tha lt. Durcli Gliihen 
werden un ter Gewiclitsverlust diese ausgetrieben u. es h in terbleib t das gelbstichige ZnO. 
Die Fiuorescenzerscheinungen sind charak terist. u. s ta rk  abweichend von denen der 
ubrigen reinen Z inkoxydpraparate. B ekanntlich is t hoch gcgliihtes reines Zinkoxyd 
gelb gefarbt, eine Erscheinung, fu r die eine Erklarung n ich t besteht. Im  Zusammen- 
hang dam it diirfte das erw ahnte P riipara t Yon Interesso sein. (Ztsehr. anorgan. allg. 
Chem. 2 08 . 23— 28. 23/9. 1932. W ien, Technolog. In s t. f. W elthandel.) T r a p i?.

E . Kromnann, Bemerlcung zu  der Arbeit „Geochemie des Rhenium s“ von I .  und  
TV. Noddack. (Vgl. C. 1931. I I .  28.) E s w ird die V erm utung ausgesproohen, daB bei 
der M igration von Re(7)-haltigen W assern dureh kohlenstoffreiche G esteinsarten 
die Re-Verbb. yon diesen reduziert u. in Form  des vierwertigen Sulfids zuriiekgehalten
и. angereichert werden, so daB der Re-Geli. des Kupferschiefers (Mansfeld) dera rt u.
n ich t durcli d irekte Fallung m it anderen sulfidbildenden Seliwermotallen aus der Lsg. 
entstanden  ist. Ais in  Frage kommende G esteinsarten waren Kohlen, insbesondere 
auch die sehr capillarakt. bituminosen Sehiefer u. ahnliche an organ. Substanzen reiche 
Sedim entationsprodd. zu nennen. (Ztschr. physikal. Chem. A bt. A. 161 . 395— 96. 
Sept. 1932. Moskau, In s t. fiir seltene Erden.) K l e v e r .

Arthur Rosenheim und Herbert Daehr, Ober Peruranate. Ausgehend von U ranyl- 
n itra t U 0 2(N 0 3 )2 -4H 20 , Alkali u . 30% ig. H 20 2, letztere in steigenden Mengen, u. 
wegen der liohen Losliclikeit der P eru ranate  in  hohen Konzz., wurden einige P rapara te  
gewonnen, die, sofern E inheitliclikeit vorlag, analysiert wurden. Der perosydmaBig 
gebundene Sauerstoff w urde in  der ilblichen Weise bestim m t. E s konnten die schon 
bekannten N a-Salze: N a2U 2O1 0 -4H 2O, N a4U 0 8 -8H „0, N a4U 0 8 -9H 20  festgestellt 
werden. An K aO-Verbb. konnten isoliert werden: K 2U 0 6 -4H 20  u. K 4U 0 8 -4H 20 2. 
Aus sehr konz., s ta rk  K O H -lialtigen Lsgg. schied sich noch K GU 20 1 3 '1 0 H 20  aus. 
Bei der U nters. der Ammoniakverbb. ergab sich (NH,I)2UO 1 0 '5 H 2O u. bei hóheren 
NH^-Konzz. (NH 4)2UO1 0 -3H 2O. Aus estrem  hohen Konzz. wurde der K órper 
(NH 4)gU 20 13 gewonnen. Durcli doppelte U m setzung des K-Salzes konnte ein sehr 
stabiles G uanidinsalz von der Form el (CN3H(,)4I J 0 8 gewonnen werden, bei dem 1/3 
des Sauerstoffs perosyd. gebunden ist. Im  Zusamm enhang m it der jodom etr. Peroxyd- 
best. wird die K onst.-Frage d iskutiert. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 208 . 81— 94. 
23/9. 1932. Berlin N, W issenschaftl.-Chem. Lab.) T r a p p .

Margot Dorenfeldt-Holtan, Ober die Losliclikeit des Quecksilbersulfides in  ver- 
dunnler Salzsaure. E s wird gezeigt, daB die in  fas t allen anały t. H andbiichern auf- 
gcstellte B ehauptung, daB sich HgS in  HC1 geringerer Konz. n ich t lóso, n ich t zutreffend 
ist. In  kochender 20% ig. HC1 konnten 46°/0 des behandelten H gS in Lsg. gebraeht u. 
im  F il tra t bestim m t werden. In  geschlossener A ppara tu r wurde H gS m it HC1 Ter
ach i edener Konzz. e rh itz t u. der entwickelte H 2S in J-Lsg. eingeleitet. Die aus Jod- 
verbrauch, d irekter W agung des R uckstandes u. Best. des H g im F il tra t erm itte lten  
W erte stim m en hinreichend uberein. Dio gel. Menge erweist sich ais F unk tion  der 
HCl-Konz. Selbst k. verd. HC1 (5% ig.) greift merklich an. D er U nterschied in  der 
M odifikation des HgS (ro t oder schwarz) zeigt sich n ich t m erklich. Die kinot. Be- 
traehtungen iiber das heterogene System  lassen verm uten, daB die Rk.-Geschwindigkeit 
kleiner is t ais die Diffusionsgeschwindigkeit. Die Rk.-Geschwindigkeit is t dem
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Q u a d  r a  t  der S aureak tiv ita t angcnahert proportional. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
208. 76— 80. 23/9. 1932. Tofte in H urum  [Norwegen], Zellstoffabrik Tofte.) T r a p p .

G. A. Barbieri und A. Tettamanzi, Neue Komplexverbindungen des Silbercyanids 
m it Natriumcyanid. (Vgl. C. 1928. I. 23.) Aus einer beim K p. m it 5 g schuppen- 
fórmigem NaAg(CN ) 2 versetzten Lsg. von 10 g NaCN in 25 ccm W. scheiden sieli bei 
Abkiihlung langgestreekto, teilweise verwachsene, farblose Prism en der Zus. N a 2Ag(C N)3-
3 I I20  ab, die an  troekner L uft schon bei gewóhnlicher Temp. un ter milehiger Triibung 
W . abgeben u. in  W. (11.) teilweise dissoziieren in  NaAg(CN ) 2 +  NaCN. W ird einer 
konz. Lsg. der Verb. in der W arnie bis zur Sattigung NaCN zugesetzt, filtrie rt u. ab- 
gektihlt, dann erhiilt m an in  hexagonalen, bipyram idalen Prism en eine weitero neue 
Verb. N a 3Ag(C N)i -5 H 20 . (A tti R . Aecad. Lincci [Rom a], Rend. [6 ] 15. 965— 67. 
19/6. 1932. Bologna, Landw. Hoehsoh., Chem. Lab.) R . K . Mu l l e r .

G. A. Barbieri, Elektrolylische Darstellung von Komplexsalzen des zweiwertigen 
Silbers. (Vgl. C. 1928.1. 24.) Vf. findet, daB im  Gegensatz zu den Verss. yon M o r g a n  
u. B u r s t a l l  (C. 1931.1.1616) bei der D arst. des N itra ts  der Kom plex [AgII(C10H 8N2)2] 
[Dipyridylsilber-) erhalten  bleibt, wenn m an nieh t vom Persu lfat ausgeht, das uber 
SOE"  u. I I 20 2 zur Red. des Ag1[ A nia(3 gibt. In  einem ais Anodę dienenden Pt-Tiegel 
von 250 ccm In h a lt wird m it 8  V u. 2—4 Amp. eine Lsg. von 1,6 g A gN 03, 3,2 g 
a,<x'-Dipyridyl u. 9 g H N 0 3  in  100 ccm elektrolysiert, ais K a tko ly t (in einem cin- 
gehangten porosen GefaB) d ien t 1/ 5 n. A gN 03, ais K athode spiraliger P t-D rah t. Das 
A nhaften der anod. gebildeten braunen K rystalle  yon D ipyridylsilbernitrat, [Ag- 
(C10H 8N 2 )2](NO3)2, w ird durch Zusatz von 40°/o N H 4N 0 3  zum  Anolyten yerhindert, 
das Prod. zeigt starken Pleoeliroismus von dunkelorange naeh y io lett u. Schwarz. — 
Der bei Zugabe von w. wss. oder alkoh. Lsg. von D ipyridyl zu AgC104-Lsg. entstehende 
gelbe, u. M k. aus feinen N adchi bestehende N d. yon AgC104 • 2 Ci0H8N 2 w ird in  W. 
(1 g in  100 ccm) suspendiert u. durch tropfenweisen Zusatz von konz. HC104 gel.; 
durch anod. O xydation (wic oben) w ird in  ziegelroten Prism en Dipyridylsilberper- 
chlorat, [Ag(C10H 8N 2 )2](ClO4)2, erhalten, wl. in W ., fas t unl. in  Ggw. von C IO /, beim 
E rh itzen  explosiv zers. — Durcli anod. O xydation einer Lsg. yon 0,5 g Ag2 S 0 4 +  1 g 
D ipyridyl in  20%ig. H 2 S 0 4 u n te r Zusatz von (N H 4)2 S 0 4 w ird Dipyridylsilberbisulfat, 
[Ag(CIOH BN 2 )2](H S 0 4 ) 2 in ro tbraunen  K rystallen  erhalten. (A tti R . Accad. Lineei 
[Roma], Rend. [6 ] 16. 44—47. 1932. Bologna, Landw irtsch. Hochschule. Chem. 
Lab.) R . K . Mu l l e r .

Jose Perez, Die Herstellung der Sulfate des Z inks, des Eisens und des Kupfers. 
Zusamm enstellung der groBtechn. Herstellungsweisen. ( Quimica e Industria  9. 77— 80. 
169—71. 193— 95. Aug. 1932.) H e l l r ie g e l .

Robert Schwarz und Georg Trageser, Beilrdge zur Chemie des Germaniums. 
X . M itt. Uber Aluminiumgermanate. (IX . ygl. C. 1932. I I .  35.) Lsgg. von A1C13 u. 
N a-M etagerm anat in nahezu aquim olaren bis m ehrfach aąuim olekularen Mengen bei 
yerschiedenen pn-W erten zusammengegeben, lieferten in  ziemlicher t)bereinstim m ung 
Fallungsprodd. von der dcm Prokaolin cntsprechenden Zus. Al20 3 -2 G e0 2 -xH 20 . 
Adsorptionsunterss. an  A120 3 -H 20  in  N a-Germ anatlsgg. fiih rten  zu weit Ge-armeren 
P rodd ., so daB dic ersteren Prodd. ais Ionenrcaktionsprodd. b e trach te t werden konnen. 
Diese Germaniumprokaoline erweisen sich zunachst ais am orph, olino Rontgcninter- 
ferenzen zu geben, die ers t au ftre ten  nacbliydrotherm aler Behandlung, also entsprechend 
der der U berfuhrung des Prokaolins in Kaolin. Die hydrotlierm alen A bbaukuryen 
zeigen groBe Analogie zwischen den Al20 3 -S i0 2- u. A l20 3 -G c0 2-Kórpern. M it Alkali 
geben die A l20 3-G e0 2-Verbb. perm utitahnliche K órper m it 0,5 Mol N a20  pro Mol 
A120 3. Gleichzeitig scheinen noch andere G e-Perm utite aufzutreten , u. a. solche yon 
der Zus. 2Al20 3 -3G e02* 1,0— l,5 N a 2(K 2 )0 . D as K ation  der P erm utite  is t gegen Ag 
austauschbar, wobci sich zeigt, daB das Go keinesfalls ais A lkaligerm anat, das spezif. 
A g-Iarbung gibt, vorliegt. Die H 20-B indung is t zeolithartig. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 208. 65—75. 23/9. 1932. F rank fu rt a. M., Anorgan. A bt. d. Chem. In s t. d. 
U niv.) T r a p p .

Priyada Ranjan Ray und  Haribola Saha, Einfache und kompiexe Jodate von 
Tilan. Entsprechend der groBen Ahnlichkeit zwischen Sn u. T i konnen yon Ti ebenso 
wie vom Sn (ygl. C. 1926. II. 2152) komplexe Jodatosauren dargestellt w erden: 1. Tetra- 
hydroxy-Dijodato-Titansaure, H 2 [Ti( J 0 3 )2(0 H )4], ais feiner, weiBer Nd. erhalten durch 
tropfenweisen Zusatz einer Lsg. frisch hergestellter T itansaure in  yord. (1: 3) HNOs 
unt-er dauerndem  R uhren zu einer Lsg. yon H J 0 3 in yord. HNOs. Dic Konzz. der 
reagierenden Stoffe lassen keinen EinfluB auf die Zus. des erhaltenen Prod. erkennen;
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die V erb. is t ein unl. weiBes Pulver, das durch sd. W. hydrolysiert wird. D er frisok ker- 
gestellte Stoff is t in feuchtem Z ustand in  einem groBen tlberschuB verd. H N 0 3 1. Beim 
Trocknen zum konstanten  Gewicht bei 95° oder iiber konz. H 2 S 0 4 verliert er 2 Mol W. 
un ter Bldg. von ( J 0 3 )2T i(0H )2; bei 100° w ird ein drittes Mol W. abgegeben un ter Bldg. 
von TiO( J 0 3)2. Bei starkorer E rhitzung Zers. un ter J 2-Abgabe, wobei rcin weiBes T i0 2 

zuriickbleibt. — 2. D ihydroxy-Tetrajodato-Titansaure, H 2 [T i(J0 3 )4(0 H )2], kergestellt 
durch Zusatz eincr Lsg. frisch bereiteter T itansauro in wss. H 2F 2 zur theóret. Menge 
H J 0 3 in  verd. (1 : 1) H N 0 3. In  den Eigg. der 1. Verb. ahnlich, verliert aber kein W. 
beim langeren Aufbewahren im E xsiccator; beim E rkitzen auf 100° bis zu konstantem  
Gewicht bildet sieli un ter Abgabe von 2 Mol W. Ti( J 0 3)4. —  3. H exajodato-T itansaure, 
H 2 [Ti(JO 3)0]-2  H 20 , dargestellt wie die 2. Verb., n u r m it dem U nterschied, daB der 
sich zuerst beim E rw arm en auf dem W asserbad bildende Nd. n ich t abfiltriert u. ver- 
worfen wurde, wie bei der 2. Yerb. Die Verb. verliert 1 Mol W. bei 95°, u. das zweite 
bei 98°. Bei 105° beginnt sie sich un ter J 2-Absohcidurtg zu zers. Ikro Eigg. gleichen 
denen der 1. u. 2. Yerb. — 4. Das Li-, Na- u. Cs-Salz der wasserfreien IIexajodato- 
T itansaure wird durch tropfenweisen Zusatz frisch hcrgestellter Lsg. von Lithium - bzw. 
N atrium - bzw. Caesium titanfluorid in  verd. (1: 1) H N 0 3 zur Lsg. von uberseliussiger 
H J 0 3 u . L iN 0 3 bzw. N aN 0 3  bzw. C sN 0 3  in demselben Losungsm. u. Verdampfen auf 
dem W asserbad erhalten. — Das K -, R b- u. NH.,-Salz wird dargestellt durch tropfen
weisen Zusatz einer Lsg. frisch hergestellter T itansauro in verd. (1: 2) H N 0 3  zu einer Lsg. 
von uberseliussiger Jodsaure u. don entsprechenden N itraten  oder auch Jodaten  in 
demselben Losungsm., wobei sich das Salz beim R iihren leicht auf dem Boden des Ge- 
fiiBes absetzt. — In  ahnlieker Weise wie das K-Salz werden auch die T rim ethyl- u. 
T etram ethylam m onium verbb. erhalten. —  Zur Analyse wurden die Substanzen un ter 
E rhitzen in  wss. HC1 gol. I I J 0 3 w urde durch S 0 2 reduziert, u. naeh Austreiben dos 
S 0 2-Uberschusses u. V erdunnen der Lsg. das Ti in iiblicher Weise durch Fallung m it 
NH,,OH u. im F iltra t die Alkalimetalle ais Sulfato bestim m t; dio Best. des H J 0 3  er- 
folgte wie liblich naeh Zusatz von K J  u. verd. H 2S 0 4 durch T itra tion  des freigesetzten 
J„ m it N a2S20 3 -Lsg. — Die B estst. der D.D'. sind in einem Pyknom eter u n te r Xylol bei 
32° ausgefiilirt, u. daraus die Mol.-Voll. bereehnet. D er Vergleiek der so erkaltenen 
Mol.-Voil. der Joda to titana te  zeigt gegeniiber der Summę der Mol.-Voll. der Kompo- 
nenten  im allgemeinen ziem]ich betraehtlicke K ontraktion  m it A usnakme der Na-Verb., 
w akrend sieli bei der Li-Verb. eino geringo D ilatation ergibt. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 2 0 8 . 100— 06. 23/9. 1932. Calcutta, Uniy. Coli. of Sci., D epart. of Cliem.) R o m a n .

Franęois Reymond und Tcheng Da-Tchang, Die Fallung von Protactinium und  
Tantal aus flufSsaurer Losung miltels Am/moniak. Die in  einer friiheren A rbeit (C. 1931 .
I I . 2979) empfohlene Fallung von P a  u. T a is t liaufig unyollstandig. Vff. geben je tz t 
folgende A rbeitsvorschrift an: Die fluBsaure Lsg. wird m it etw a 10 Tropfen H 2SO.i 
Tersetzt, auf dem W .-Bad eingeengt u. auf dem Sandbad bis zum A uftreten weiBer 
Diimpfe erhitzt. Die boreits liier orfolgende Abscheidung von Tantalsauregel u. P a  
wird durch Zusatz von N H 3 zur abgekiihlten u. m it W. verd. Lsg. un tcrstiitz t. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 195 . 144—46. 11/7. 1932.) EcKSTEIN.

Prafulla Chandra Ray und Nadiabehari Adhikari, Komplexverbindungen des 
Iridium s. Teil I . Verbinduncjen m it organischen Sulfiden. Yff. stellten  Vorss. an, 
ob die zwischen P latin - u . Iridium verbb. bestehende Ahnlichkeit aucli fiir Verbb. m it 
organ. Sulfiden zutrifft. Die R k. zwischen Platinchlorw asserstoffsaure u. Alkylmono- 
u. disulfiden, sowie die K onst. der entstehenden Verbb. is t durch die U nterss. von 
R a y  u . M itarbeitern  (C. 19 3 2 . I . 1771) u. A n g e l l ,  D r e w  u . W a r d l a w  (C. 19 3 1 .
II . 3593) geklart. Vff. dehnten diese Unterss. auf Iridium verbb. aus. Iridiumtetra- 
chlorid m irde  m it M ethylsulfid, A thylsulfid  u. D iiithyldisulfid  um gesetzt, wobei folgende 
Verbb. erhalten  w urden: IrCl3-3 (CH3)2S (I), IrCl3-2 (CH3)2S (U), I r 2Cl5■ 4 (CH3)2S (III), 
IrCl3 -3 (C 2H 5)2S (IV), I r 2Cl5 -4( C2H 5)2S (V), (IrCl2)2'3  ( 0 * ) ^  (VI). Beim P la tin  
wurden nur Verbb. nach II, III u. V erhalten , nam lich P tC l3‘2 (C2H 5)2S, PtC l3- 
2  (C0H 5 -CH2)2S u . P t 2Cl5■ 4 (CeH 5 •CH2 )2S. P tC l3-2 (C2H 6)2S zerfaUt leicht in P tC l2- 
2 (C2H 5)2S u . P tC l,• 2 (C2H 5)2S, w ahrend PtC l3• 2  (CcH 5■ (JH2)2S n ich t zu zerlegen ist 
u. ihm  die K onst. A zugeschrieben w ird. II is t fas t unl. in  allen ionisierenden Losungs- 
m itteln , kann nicht in  IrC l2-2 (CH3)2S u. IrCl4-2 (CH ,)2S zerlegt werden u. w ird ais 
Molekiilverb. be trach te t. — Die K onst. von I u. IV ist B; sie sind keino E lektro ly te, 
wie die Leitfakigkeitsm essungen in Aceton zeigen. Entspreckende 3-wertigo P t-V erbb. 
sind Yóllig unbekannt. — III u. V verhalten  sich sehr verschieden von der entsprechenden 
Pt-V erb. Pt„Cl3 -4( C6H 5CH2 )2S, die sich in  h. A. in  P tC l3-2 (C8H 5CH2)2S u. P tC l2-
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2 (CGH 6CH2)2S zerlegt. I I I  u. V sind dagegen selir bestandig u. es is t nicht walirscheinlich, 
daB sio eine K onst. wie die Pt-Vorb. haben. V scheidet sich bei w iederholter K rystalli- 
sation  aus kochendem A. in K rystallen  von gleichbleibendem F . ab. — D er Verlauf 
der D arst. is t derselbe wie bei den Pt-V erbb. IrCl4 verliert in  Ggw. von Sulfiden Chlor, 
wobei dic Red. beim E rliitzen  m it A. y c rs ta rk t wird. D a die D isulfide sta rker redu- 
zieren ais Monosulfide, geht die Red. beim U m satz von IrCl4 m it D iathyldisulfid bis 
zum IrCL.

CK A G ,U ,. CH3)2S
N p t< Cl B

ci-
R ,S ^ I r^ - C l 
R 2s /  \C 1lc\/  N c a -c h ^ s J

V e r s u c h e .  IrC l3 ■ 3 (C II3)2S  (I), aus IrCl4 u. D im ethylsulfid in A., gelbe K ry- 
stalle aus w. A. F . 238—239° u n te r E ntw . von (CH3 )2S, 1. in  Aceton. Beim weiteren 
A ufarbeiten der R k.-Prodd. wurde I r 2Cls -4 (GH3)2S  (III) orhalten; gelbe K rystalle, 
die sich oberhalb 200° langsam zers., swl. in Aceton u. a. organ. Losungsmm. I I I  wurde 
auch durch wiederholtes K ochen von I  m it A. m it folgendem Eindam pfen orhalten. — 
IrC l3-2 (CH3)2S  (II). M ethylsulfid wurde in A. gel. u. zu IrCl4 gegeben; neben III 
en ts teh t II. Gelbe K rystalle, die sich oberhalb 200° langsam zers. —  IrC l3-3 (C2IIri)2S  
(IV). IrCl4 u. A thylsulfid w urden in  A. gel. u. ruckflieBend erw arm t. K rystalle aus 
h. Bzl. E . 131°, 1. in Bzl. u. Chlf. Bei der gleichen R k. wurde beim w eiteren A ufarbeiten 
I r 2Cl&-4 (C2Hs)2S  (V) orhalten, gelbcr K orper, E. 207°. V wurde auch durch langes 
riickflieBendes E rw arm en von IV in A. erhalton. — (IrCl2)2-3 (C2II.J2S 2 (VI) aus IrCl4 

u. D iathyldisulfid; Reinigen durcli Lóscn in Chlf. u. Fallen m it A., orange K rystalle, 
die sieli oberhalb 200° zers. (Journ . Ind ian  chem. Soc. 9. 251— 57. Ju n i 1923. Calcutta, 
Univ. College of Science.) St o l p p .

C. Mineralogisclie und geologische Chemie.
F. A. Bannister, Beslimmung von M ineralien in  Platinkonzentraten von Transvaal

durch Róntgenmellioden. Die K onzentrate der Pt-fuhrendon Norito von Bushvcld, 
T ransvaal, sind in  Konigswasser n icht yollstandig loslich. Dor unlosliche, stahlgraue 
R iickstand is t ais neues Pt-M ineral angesehen u. ais Cooperit bezeichnet wordon. Vf. 
h a t eine rontgenograph.U nters. ( L a u e - ,  D rehkrystall-, Pulyeraufnahm en)vorgenom m en, 
aus der heryorgeht, daB der R uckstand  in der H auptsache drei verschiedene Mine- 
ralien enthiilt, also n ich t einheitlieh is t; daneben -\vurden noch m agnet. (Fe-haltiges) 
P t, Sperrylith  u. zwei móglicherweise noch unbekannte Mineralien gefunden. — In  
iibenviegendor Menge is t ein tetragonales M inerał der Zus. P tS  yorhanden; dieses 
wird vom Vf. Cooperit genannt. R aum gruppo D4A°. F lachenzentrierto  Elem entar- 
zelle m it den K an ten  a =  4,91 u. c =  6,10 A, enthiilt 4 Moll. P tS . Einfaches Ko- 
ordinationsgitter aus p lanaren  P tS 4-Gruppon u. te traed r. S P t4-G ruppen. Entfernung 
P t— S =  2,32 A. — W eiter. w urde Laurit (R uS,) identifiziert. Pyritahnliche K ry
stalle  m it P y ritg itte r. a =  5,59 A. Param eter u  zwischen 0,39 u. 0,395. —  D as d ritte  
Minerał h a t die Zus. (P t, P d , N ijS  u. en th iilt etw a 20%  P d  u. 5 %  Ni. E s is t ebenfalls 
tetragonal. K antenlange des E lem entarkórpers a =  6,37 u. c =  6,58 A. In h a lt 
8  Moll. (P t, P d , Ni)S. R aum gruppe _D4}~. E s is t dies das erste neue Minerał, das m it 
Hilfe der Róntgcnm ethoden en tdeck t w urde; Vf. schliigt daher den N am en Braggit 
vor. —  Zum SchluB folgen cinige N otizen iiber die Analyse u. Synthese der Sulfido 
dor P t-G ruppe (von M. H. Hey). Die K rystalle  w urden m eist e rs t nach dem róntgeno- 
graph. Bcfund fiir die Analyse ausgewahlt. (Minerał. Magazine 23. 188— 206. Sept. 
1932. B ritish Museum of N atu ra l H istory, Minerał D ept.) SKALIKS.

Waldemar T. Schaller und John G. Fairchild, Bavenit, ein Berylliummineral, 
'pseu.domorph nach Beryli von Californien. Die Turm alingrube Mesa Grandę, Califomien. 
liefertc eine M ineralstufe, welche B ayenitkrystallc u. Fasern  in  gu ter Auśbldg. enthiclt. 
D er B aycnit is t ein Boryllmineral m it etw a 3 %  BeO. Auch der von A r t in i  beschriebene 
O riginalbavenit von Bayeno zoigt spektroskop, das Vorhandensein von BeO. Das 
Minerał is t monoklin m it dem  Achsenyerhaltnis a : b : c — 1,2006 : 1 : 0,5260 u.

— 78° 08'. Die Lichtbrechung is t a  =  1,579, fi =  1,581 u. y  =  1,587. E s is t opt. 
positiy. Dio chem. Zus. is t S i0 2 58,40, A120 3 12,16, BeO 2,67, CaO 23,73, H 20  2,90 
u. F e 20 3 0,10. (Amer. Mineralogist 17. 409— 22. Sept. 1932.) E n s z l in .

G. Liberi, Der Beryli von Erythraa und seine Zusammenselzung. Die Analyse 
von Probon eines Berylls von E ry th raa  (Monte M aratm ei bei Massaua) ergibt folgende 
Zus.: 16,03%, BeO, 15,99°/0 A120 3, 1,19%  Fc20 3, 6 6 ,6 6 %  SiO,. Vf. d isku tiert dic
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Prago, ob Fc ais Verunreinigung odor ais wesentlicher B estandteil des M inerals vor- 
liegt. Aus der Zus. folgt die Form el 4 (Be, F e? )S i0 3 -(Al, Fe ?),(S i03)3, also ein hoherer 
Be-Geh. ais im n. Beryli der Zus. 3 B eSi0 3 -Al2(S i0 3)3. (Annali Chim. appl. 22. 544— 54. 
Ju li 1932. Asmara, Chem. Lab. d. Landw.-Am tes.) R . K . Mu l l e r .

C. Andreatta, Neue Untersuchungen iiber den B iankit: synłhelischer B iankit. (Vgl. 
C. 1930. I I .  1355.) Zur Aufkliirung der Frage, ob der voni Vf. entdeekte B iankit ein 
Doppelsalz der Form el Zn2F e(S 0 4)3-18 H 20  oder ein isomorphes Gemiseli von (Zn, 
F e)S 0 4 ' 6 H 20  mi t  Zn:  Fe  = 2 : 1  is t, b a t Vf. die syn thet. D arst. des B iankits ver- 
sucht. E s zeigt sieh, daB ZnSO . , - 6  H 20  u. F e S 0 4-6 H ,0  innerhalb der Grenzen 3,4: 1 
bis 1,9: 1 eino kontinuierliehe Reihe von M isehkrystallen bilden. J e  weniger H 2 S 0 4 

die Lsg. en thalt, desto hóhere Temp. is t zur Bldg. der M isehkrystalle orforderlieh; bei 
geringerem H 2S 0 4-Geh. der Lsg. seheiden sieh Gemisehe analoger H ep tahydra te  aus. 
Die dem B iankit in der Zus. am  niiehsten komm enden K rystalle  sind hellgrunlioh, 
durchsiehtig, D. 2,031, H iirte 2— 3, monoklin von der Klasse der Orthoklase u. von 
tafeligem H abitus. Die opt. u. krystallograph. Eigg. werden beschrieben. D er Yer- 
gleich m it den Eigg. des natiirlichen B iankits zeigt gute Ubereinstim m ung. (A tti R. 
Aecad. Lineei [Roma], Rend. [6 ] 16. 62— 69. 1932. Padua, Univ. Mineralog. 
Inst.) R . K . Mu l l e r .

JoseJ Gyórki, Die Eisenverbindungen der B auzile. (Tonind.-Ztg. 56. 913— 14. 
8/9. 1932. —  C. 1932. II. 517.) Sa l m a n g .

I. I. Saslawsky (Zaslawsky), Die Zusammenseizung der Meteorite und  des Erd- 
balles und die Kontraktionsgrófie des Erdballes. (Vgl. C. 1932. II . 1877.) Das Massen- 
verhaltnis der Silieatmasse zu Metallmasse zu Sulfidmasse des Erdballes botriigt naeh 
den Berechnungen des Vf. annahernd 1,00: 0,25: 0,07, woraus sieh die H aufigkeit der 
E lem ente in  den M eteoriten bereehnen laBt (Tabelle im  Original). Das Gewiehtsver- 
haltnis wird zu 1,00: 0,45: 0,08 bereehnet. Aus letzterem  laBt sieh die E rdkontrak tion , 
unter weleher die Vol.-Anderung des reell existierenden Erdballs im  Vergleich zur 
anfangliehen Vol.-Summe der ihn bildenden drei B estandphasen bei n. Temp. u. D ruck 
verstanden w ird, bereehnen. Dieselbe betriigt 73,4°/o- Dio G ewichtsyerbreitung der 
haufigsten E lem ente des Erdballes be trag t F e 38,00, O 27,43, Si 14,22, Mg 10,38, 
Ni 2,77, Ca 1,27, Al 1,05, S (3,11), N a 0,47, Co 0,18, Cr 0,34, Iv 0,17, P  0,09, Mn 0,14, 
C 0,03 u. R est 0,35°/o- (Mineralog, petrograph. M itt. A bt. B der Ztsehr. K ristallogr. etc. 
43. 144— 55. 1932. Iwanowo W osnessensk, Chem. Technol. In st.) E n s z l in .

Lucas Fernandez Navarro, Cristalografia. 2 ed. Madrid: Espasa-Calpe 1932. (288 S.) 16°.
4.— .

[russ.] Jaków Wladimirowitsch Ssamojlow, Einfiihrung in die Krystallographie. Moskau-
Leningrad: Wiss.-Techn. Geolog. Verlag 1932. (128 S.) Rbl. 1.60.

D. Organische Chemie.
B. L. Vanzetti, U ber die Struktur des Benzolkems. E s werden B etraehtungen 

iiber die von den verschiedenen Forsohern aufgestellten B zl.-Form eln angestellt un ter 
besonderer Beriicksichtigung der KORNERselien B zl.-Formel, spczioll vom olektronen- 
theoret. S tandpunk t aus. (Rendiconti Seminario Facolta Seienzo Univ. Cagliari 1. 
77— 79. 1931.) F i e d l e r .

E. Macciotta, Elektronentlbeorie und Substitution im  Benzol. Bei Anwendung der 
E lektronentheorie auf das Bzl. kann m an sieh dieses im Gegensatz zu der A nsieht von 
F r y  (Ztsehr. physikal. Chem. 76 [1911]. 5291 u. friilier) ais einen geschlossenen negativen 
Ring aus C-Atomen vorstellen, die sieli innen wecliselseitig neutralisieren u. alle negativ  
sind gegen die auBere Zono des inimer positiven W asserstoffs. Die Substitu tion  wird 
so erklart, daB die positiyen Substituenten  stabile Verbb. (wenn aucli n ich t so stabil 
wie das Bzl. selbst) ergeben u. eine P o la rita t erzeugen, dio Bldg. von m -Substituenten 
zur Folgę h a t, w ahrend negatiyo Substituenten  eine Schwachung im A ngriffspunkt 
hervorrufen, woraus Bldg. von o- u. p-Substituen ten  erfolgt. Diese Folgerungen stim m en 
iiberein m it der Theorie von F r y ,  L a p w o r t h  u . F l u r s c h h e i m .  (Rendiconti Semi
nario Facolta Scienze Univ. Cagliari 1. 110—13. 1931.) F i e d l e r .

E. Macciotta, Die Kórnersche Benzolformel naeh der modernen Theorie. Vf. g ib t 
eine schem at. D arst. der KORNERselien feL -Form el u. zeigt, daB sio bei Anwendung 
der E lektronentheorie Y ollstandig m it dem von B r a g g  u . L o w e n  angenomm enen 
Schema iibereinstim m t. (Rendiconti Seminario Facolta Scienze Univ. Cagliari 1. 114 
bis 117. 1931.) F i e d l e r .
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G. Hugel und Kohn, Untersuchung de*s Einflusses erhohter Temperaturen und  
Drucke a u f reine ungesattigte Kóhlenwasserstoffe. I I . Untersuchung uber das Hexadecen. 
(I. vgl. C. 1932. I I . 2032.) Die Verss. uber eine Tem p.-D ruckbehandlung von Hexadecen 
zeigen, daB oberhalb 400“ neben der Polym erisation in wachsendem Mafio Crackprozessc 
yerlaufon u. z war sind es vorwicgend Polym erisationsprodd., dio zerfallen (Bildung 
von KW -stoffen C8 u. C«). D er Zerfall erfolgt nu r in der Dampfphase, is t daher unter- 
lialb der k rit. Temp. (C16ł I 33 458°) druekabhangig. Vergleiehsverss. an  a- u. (5-Oden 
bei 400° bestatigen dies. H ier t r i t t  bereits neben der Polym erisation eine Spaltung 
auf. Ais Spaltprodd. w erden Hexadecan bzw. Octan u. Diolefine gefunden. Ver- 
gleiohonde Craokyerss. an H exan  u. Hepłan ergaben auch bei hohen D rueken u. langen 
Rlc.-Zeiten boi 500° keine Zers. Mineralole (Veedol, Zylinderól) zeigen bei 400— 450° 
nur eine Zers. in der Dampfphase, ab  450° scheint auch eine Zers. in dor fl. Phase ein- 
zusetzen. (Ann. Office N at. Combustibles liąuides 7. 239— 77. M arz/April 1932. 
StraBburg.) J . Sc h m id t .

C. H. Kao und Shao-yuan Ma, Die einfachen Konstanten der hoheren aliphatischen 
Alkohole. Vff. habon fiir die K onstan ten : K p. (korr.); cź154, d20,v  d \ ;  n c 15, nn20, nn25 

der Athylester der n. Fdtsauren Gj—C10 u. der darąus herstellbaren n. aliphat. Alkohole 
Ch— C10 dio folgenden genauen W ertc bestim m t: A thylester der Valeriansaure (146°; 
0,8788, 0,8739, 0,8690; 1,40308, 1,40094, 1,39887), der Capromdure (168°; 0,8757, 
0,8710, 0,8663; 1,40924, 1,40727, 1,40530), der Heptylsdure (188°; 0,8730, 0,8685, 
0,8640; 1,41492, 1,41296, 1,41094), der CapryUaure (208° 0,8711, 0,8667, 0,8624;
1,41974, 1,41775, 1,41576), der Pelargonsdure (227,5°; 0,8699, 0,8657, 0,8616; 1,42399, 
1,42200, 1,42001), der Gaprinsdure (224,5°; 0,8691, 0,8650, 0,8609; 1,42774, 1,42575, 
1,42376); Amylalkohol (138°; 0,8181, 0,8144, 0,8107; 1,41191, 1,40994, 1,40796), 
Hexylalkohol (157°; 0,8223, 0,8186, 0,8151; 1,41989, 1,41790, 1,41601), Heptylalkohol 
(176°; 0,8255, 0,8219, 0,8184; 1,42609, 1,42410, 1,42211), Oclylalkohol (195°; 0,8281,
0,8264, 0,8212; 1,43115, 1,42920, 1,42726), Nonylalkohol (213°; 0,8310, 0,8274, 0,8241;
1,43546, 1,43347, 1,43147), Decylalkohol (231°; 0,8327, 0,8292, 0,8259; 1,43882,
1,43682, 1,43483). (Science E eports N ational Tsing H ua Univ. Serie A. 1. 181—83. 
Ju li 1932.) P a n g r it z :

Paul Pascal und Andre Dupire, Beitrag zur K enntnis der Ester der arsenigen Sdure. 
Vff. stellton eine Reihe von E ste rn  der arsenigen Sauro dar, indem  sie verschiedene 
Alkohole d irek t m it As20 3 verestertcn  (vgl. L a n g , Ma c KEY u. GORTNER, Journ. 
chem. Soc., London 93 [1908]. 1364). Dio R k. zwischen Alkohol u. As20 3  ging in Bzl., 
Toluol u. a. vor sich; die entweichenden K \V-stoffdam pfe wurdon naoh Passieren 
von wasserfreiem K upfersulfat in das Bk.-GefaB zuruckgeleitet. Die R k. verlauft 
m it Isoam yl-, Benzyl- u. Zimtalkohol, Glykol, Glycerin u. Cyclohexanol schnell, lang- 
sam er m it Propyl- u. primiirem B utylalkohol, den Monoiithern des Glykols, den 
Phenolen u. 2-3Methyl-4-pentanol, sehr langsam  m it sekundarem  B utylalkohol u. Mono- 
chlorhydrin des Glykols. Die E ster wurden haufig in  theoret. A usbeute u. sehr rein 
ais farblose Eli. erhalten , die Rektifizierung erfolgte un ter verm indertem  Druck. Die 
E ste r des Glykols, des Cyelohexanols u. der Phenolo krystallisieren leicht. Vff. geben 
eine genaue Aufstellung uber D ichte, Siedepunkte u. a. physikal. u. magnet. Eigg. 
der einzelnen E ster. —  Ester der arsenigen Saure m it: Propanol-1, K p . 10 96°; Butanol-1, 
K p-u  145°; Isobutanol, K p .ls 125°; Butanól-2, K p .i5 109°; Isopentanol, K p -12 159°; 
Mdhyl-2-pentanol-4, K p .u  160°; Glykol, E . 35,4°, Kp.„ i84°; M dhoxydthanol, K p .10160°; 
Athozydthanol, K p . 10 195°; Butoxyathanol, K p . , 0 266°; Chloratlmnol, K p .s 170°; Cyclo- 
hexanol, F . 43°, K p . 5 209°; M dhylcyclohexanol-l,4, K p . 1(1 225°; Glycerin, K p , 2 110°; 
Phenylmethanol, K p . 35 290°; Zimtalkohol n ich t destillierbar. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 195. 14— 16. 4/7. 1932.) _ S t o l p p .

Alfred Rieche und Richard Meister, Uber Perparaldehyd (IX . M itt. uber A lkyl- 
peroxyde.) (V III. vgl. C. 1931- I I .  2715.) Bei der Einw. von P 2Os auf eine ather. Lsg. 
von Dioxy<ithylperoxyd en ts teh t neben monomerem dimeres Butylenozonid  (I); diinnfl. 

CH,

'<rH

O O +  2 H »°

ĆH3 0  ÓH3
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Ol, zers. sieli beim E rliitzen iiber der Flam m e, w ird bei langerem Aufbewaliren im 
effenen Gefafl dickfl. wie Glyeerin u. explosivcr. Bei langerem E rw arm en auf ca. 90° 
gelit die Verb. in  Atliylidenperoxyd  iiber. Beim Erliitzen im  V akuum  erleidet die Verb. 
eine Spaltung; es bildet sich Monoperparaldehyd, C0H 12O., (II). K p . 12 45—46°; E. ca. 
9°. D . 19’ 0 1,0672; n d =  1,41625. Die E xalta tion  von 0,56 entsprich t dem Yorhanden- 
sein einer Peroxydgruppe. Die Verb. w ird m it H 2S 0 4 hydrolysiert in  3 Moll. Acet- 
aldehyd  u. 1 Mol. beim E rw arm en m it Alkali en ts te lit 1 Mol. Essigsaure. (Ber.
D tseh. cliem. Ges. 65. 1274— 79. 14/9. 1932. Erlangen, Univ.) F i e d l e r .

C. V. Smythe, Oxydation von MełhyIglyoxal dureh molekularen Sauerstoff bei 
Gegenięart von Blausaure. (Vgl. C. .1932. I . 3409.) Methylglyoxal bildet m it HCN in 
wss. Lsg. eine Verb., die in Ggw. von 0 2 von diesem, boi Abwesenheit desselben von 
freiem Methylglyoxal oxydiert w ird. Bei Anwesenheit von 0 2 u. zugleich freiem Methyl- 
glyoxal laufen beide R kk. nebeneinander, die m it O, bei HCN-t)bersehuB fas t ąuanti- 
ta tiv . Endprodd. der 0 2-0xydation  sind CO, u. Essigsaure, die ais Ag-Salz identifiziert 
w urde, auBerdem w ahrscheinlich —  in  geringer Menge — Ameisensaure. H 20 2 findet 
sich in don Endlsgg. n icht, seine prim are Bldg. bei der O xydation liiBt sich jedoeh m ittels 
Cerohydroxyd nachweisen. (Ber. D tseh. chem. Ges. 65. 1268— 69. 14/9. 1932. Berlin- 
D ahlem , K aiser-W ilhelm -Inst. f. Zellphysiologie.) H e l l r i e g e l .

James B. Conant und Paul D. Bartlett, Eine quantitative Untersuchung der 
Semicarbazonbildung. Vff. untersuchen die Semicarbazonbldg. einer Reihe von Alde- 
hyden u. K etonen in wss. Pufferlsgg., u. zwar in  bezug auf dio Lage des Glcichgewichtes 
u . dio Reaktionsgescliwindigkeit. D er H ydrolysengrad eines gegebenen Semicarbazons 
is t eine F unktion  des Sauregrades der Lsg. E s wird die Gleichung abgeleitet fiir die 
G leichgewichtskonstante K  =  Kooa ([H+] +  ifij)/([H + ] -f- K c) (K  is t nu r konstan t bei 
konstantem  Sauregrad), in der Kooa durcli die Gleichung 

Koca =  [AO] [BN H 3+]/[A N BH +]
(AO C arbonylverb., B N H 2 Semicarbazid oder eine ahnliohe Substanz, A = N B  das 
K ondensationsprod.), K r  dureh die Gleichung: K r  =  [BN H 2] [H +]/[B N H 3+], K c dureh 
d ie Gleichung K c — [ANB] [H +]/[A N BH +] definiert ist. F u r sohr kleine [H+], d. h. 
also wenn die Lsg. so schwacli sauer ist, daB weder die stickstoffhaltige Komponento, 
nock die Azometliinverb. H +-Ionen aufgenommen haben, is t die erste Gleichung 
Kcaji =  Kcx>aKr!Kc. E s wird ausfiihrlich gezeigt —  Einzelheitcn im Original —, daB 
dieso Gleiehungen die Tatsachen befriedigend wiedergoben. Dio Verss. wurden so 
ausgefiihrt, daB das Semicarbazon in  oiner wss. Pufferlsg. aufgelóst wurde u. nach 
bestim m ten Zeiten das hydrolyt. gebildete Semicarbazid bei p H =  7 (in konz. Phosphat- 
pufferlsg.) jodom etr. ti tr ie r t wurde (Verf. von B a r t l e t t , C. 1932 . I I .  3126). Bei den 
kinet. Messungen ergab sich, daB dio Semicarbazonbldg. allgemcin dureh Sauren kata- 
lysiert w ird — eine B asenkatalyse konnte n icht beobachtet werden, obwohl sio im 
Fali der Oximbldg. langst bekannt ist. —  U m  Aussagen uber den EinfluB der S truk tu r 
d e r Carbonylverb. auf die Lage des Gloichgewichts u. die Geschwindigkeit der Semi
carbazonbldg. m achen zu konnen, wahlen Vff. ais Standardbedingungen Phosphat- 
puffer der Konz. 0,1- oder 0,2-m (pn =  7), da  u n te r diesen Bedingungen die Konz. 
des K atalysators (primares Phospliation) nu r 0,06-m ist, also m ehr ais 99,9%  des 
Semicarbazids in Form  der freien Base vorliegen. Es ergab sich: Dio Hydrolysen- 
konstanto Kcoji X 105 von Acetaldehydsemicarbazon is t 2,9, von Benzaldehydsemi- 
earbazon 0,30, von Furfurolsemicarbazon 0,76 (beide W erto berechnet nach den ein- 
gangs referierten Gleiehungen aus den if-W orten bei versehicdenen pn), von Trim ethyl- 
acetaldehydsem icarbazon 1,85, von B renztraubensauresem icarbazon 0,51, von Aeeton- 
semicarbazon 324, von Cycloliexanonsemicarbazon 214, u. von Pinakolinsem icarbazon 
1260. Die G eschwindigkeitskonstante k 2 der Semicarbazonbldg. [kx X 105 der Semi- 
earbazonliydrolyse) is t in den einzelnen Fallen 361 (1040), 2,05 (0,62), 0,73 (0,55), 
20 (37), 7,37 (3,8), 6,02 (1800), 36 (7600), 0,068(86) —  wobei die W erto von i 2 zum Teil 
aus Koor u. k v  die von kx zum Teil aus k2 u. Koob berechnet, n ich t d irek t bestim m t 
wurden (der erste u . Yorletzte W ert von k2, der zweite, d ritte , yierte, funfte u. letzte 
von kj). E s besteh t offensichtlich keine Beziehung zwisehen der Bildungsgeschwindig- 
keit u. der H ydrolysenkonstante Koor. Die Reaktionsgeschwindigkeit der Aldehyde 
nim m t in  der Reihe Aeetaldeliyd, Trim ethylaeetaldehyd, Benzaldehyd, Furfurol bis 
auf etw a ein Tausendstel ab, die der K etone erwartungsgemaB in der Reihe Cyclo- 
liexanon>  Aceton u. Brenztraubensauro >  Pinakolin. In  der Aldeliydreihe is t die 
Einfiilirung der drei M ethyle in  a-Stellung weniger w irksam ais in der K etonreihe. 
Dio Erklarung dureh „sterisclie H inderung“ geniigt n ich t zum V erstandnis aller

XIV. 2. ' 200
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R esultate . — Beziiglich der G leichgewichtskonatante ordnen sich allo Aldehyde in  
eine, alle K etone (aufier Bronztraubensaure) in  eine andero K lasse ein. Die V erbalt- 
nisse sind hier insofern sehr ubersicktlich, ais die G leichgewichtskonstante dureh die- 
selben Faktoren  beeinfluBt werden wie die D issoziationskonstanten der entspreclienden 
Sauren. Die D issoziationskonstanten der Sauren XCOOH ergeben folgende Reiho 
der abnehmenden N egativ ita t von X : COOH (plcA [log der D issoziationskonstante] 2,8), 
H  (3,7), C0H 5 (4,2), CH3 (4,7), (CH3)3C (5,0). Bei den K etonen X .C O -C H 3 erg ib t sieh 
dio Reihe: COOH (pKjjoo =  5,3), H  (4,5), CH 3 (2,5), (CH3 )3C(1,9), was m ehr ais eine 
nur qualitative U bereinstim mung darste llt. J e  negativer das X , um  so leiehter wird 
das Semicarbazon liydrolysiert. Bei der p  K b  der A ldehydsemiearbazone is t dio Reihen- 
folgo A eetaldehyd—Benzaldehyd richtig, sie entśprieh t der Beihe der N eg a tm ta ten  
von X , jedoeh fa llt T rim ethylaeetaldehyd heraus. (Journ . Amer. chem. Soc. 54 . 2881 
bis 2899. Ju li 1932. Cambridge, Mass. Converse Memoriał Lab. of th e  H arvard  
Univ.) B e rg m a n n .

F. Gottwalt Fischer, Hermann Diill und Ludwig Ertel, U ber die kałatytische 
Hydrierung von Ozoniden. Vff. geben Verbesserungen einer fruher (ygl. C. 1928. I I .  
535) angew andten Methode zur k a ta ly t. H ydrierung von Ozoniden an. Dio Ozonisation 
muB in verd. Lsg. u. bei tiefer Temp. erfolgen; eino tlberozonisation u. Erw arm ung 
bei der H ydrierung muB yerm ieden werden, weil sonst ais unerwiinschto Nebenrk. 
Saureum lagerung der Ozonido sta ttfin d e t. Die H ydrierung s ta rk  polym erer Ozonide 
golingt beim Erw arm en im  A utoklayen un ter H -D ruek. Essigester eignet sich besonders 
gu t ais Losungsm., weil sich dann  hoclipolymere Ozonide nieht bilden. E s w eiden 
Beispiele fiir die Anwendung des verbesserten Verf. gegeben. Aus dem Ozonid des 
Methylheptenons w ird 70%  d. Th. an Ldm linaldehyd  erhalten. Aus ozoiiisiertem Mesityl- 
oxyd Mełhylglyoxal. Aus ozonisierter Ólsaure wurde Nonylaldeliyd u. Azelainaldehydsaure 
gewonnen. Olułardialdehyd en ts tand  aus Cydopentenozonid bei der H ydrierung in 
Methanol. Cyclohezenozonid lieferte Adipindialdehyd. Bei der H ydrierung des festen 
polymeren Cyclohezenozonids in M ethanol w ird der Adipinaldehyd  ais Acetal erhalten . 
Aus in Essigester ozonisiertem Cycloliepten wurde bei der ka ta ly t. H ydrierung Pimelin- 
aldehyd gewonnen. So kann  aus Pelargonsaure Caprylaldehyd erhalten  werden, indem 
zunachst aus Pelargonsaure dureh Einw. von Phenylm agnesium brom id 1,1-Diphenyl- 
noiiylen-(l) hergestellt, dieser K W -stoff in Essigester ozonisiert -wird u. das Ozonid 
ka ta ly t. hydriert wird. (Ber. D tseh. chem. Ges. 65. 1467— 72. 14/9. 1932. F re iburg i. B r., 
U n iv .) F i e d l e r .

Kamenosuke Shinohara, Oxydation von C ystin dureh Jod in  wajiriger Losung.
Dio ICenntnis vom V erlauf der Oxydation von Sulfhydrylyerbb. hangt eng m it dem
V erstandnis der biol. Bedeutung solcher Systeme zusam men. Die jodom etr. Methode 
von O k u d a  (C. 1926 . I. 1462) zur Best. von Cystein (bzw. Cystin) w ird hinsichtlich 
ihrer Rk.-Bedingungen einer k rit. Priifung unterzogen. D er Jodatverbrauch  erw eist 
sich stark  von HC1- u. Substratkonz. abhangig, wobei die zur D isulfidoxydation theoret. 
notige Mengo uborsehritten werden kann. N ach BlERICH u . K a l l e  (C. 1 9 2 8 . I I .  
171) is t diese Jodoxydation in  zweifacher Weise zu formulieren (R  =  — CH„ ■ CH • 
(N H 2)-CO O Il):

I 2 R — SH +  J2 =  R — S—S—R  +  2 H J
II R— SH  +  3 J 2 +  3 H ,0  =  R— S 0 3H  +  6  H  J  

Vf. n im m t an, daB die O xydation nach I  rasch erfolgt u. sich dann langsam er eine 
W eiteroxydation zu Cysteinsaure nach HI anschlieBt:

111 R— S—S—R  +  5 J 2 +  6  H 20  =  2 R — S 0 3H  +  10 H J  
Z um Bewcis fiir diese A nnahm e lieB m an Jodlsgg. auf Cystinlsgg. m it bestim m ter 
HCl-Konz. bei 25° ±  0,02° einwirken u. erm ittelto  nach  gewissen Zeiten den Jod- 
verbrauch dureh T itra tion  m it N a2 S20 3. Die R k.-D auer betrug m ehr ais eino Wochc. 
E s zeigte sich in der T at, daB eine zur Cystcinsaurebldg. notige Jodm enge benótigt 
wurde. Ferner wurde Cysteinsaure nach III auch dargestollt. 17,395 g Jo d  vcrm ochten
2,5 g Cystin in wss. Suspenaion innerhalb von 2 Tagen bei Zim mertemp. in  Lsg. zu 
bringen. Ais schlieBlich diese Rk.Lsg. noch 3 Tage lang bei 75° gehalten wurde, w ar 
<lio zur Sulfonsaurebldg. berechnete Jodm enge verbraucht worden (13,159 g). E in- 
dunsten  bei 60° auf dem  W .-Bad u. U m krystallisation des R uckstandes aus verd. A. 
(etwa 40%ig.). Ausbcute quantita tiv . H 2SO., w ird dabei n u r in  sehr geringer Menge 
gebildet. (Journ . biol. Chemistry 96. 285— 97. Mai 1932. Philadelphia, Lankenau 
H ospital.) S c h o b e r l .
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Kamenosuke Shinohara, Oxydation von Disulfiden. Vf. b a t gezeigt (vgl. vorst. 
Ref.), daB Disulfide durch Jod  zu den entspreckcnden Sulfonsauren oxydiert werden. 
Diese O xydation wird nun telnet, untersucht. E s liegt keino hexamolekulare R k. vor, 
wie es die stochiom etr. Rk.-GIeichung fordern wurde. Vielmelir spielen sich bimolekulare 
Umsatze nachcinander ab:

1. R S SR
2. RSO H  +  J 2 +  H 20  =  R S 0 2H  +  2 H J
3. R S 0 2H  +  J 2 +  H 20  =  R S 0 3H  +  2 H J

Die experimentellen Ergebnisse steben m it dieser Form ulierung im Einklang. F iir k r 
wird der W ert 1,15 gefunden. (Journ . biol. Chemistry 97. N r. 1. X X II—X X IV . Ju li 
1932. Philadelpliia, Research Institu to  of the Lankenau Hospital.) SCHOBERL.

Horace S. Isbell, Oxydation der a- und fi-Form von Zuchem . Zuckcr werden beim 
E intragen in  Bromwasser in Ggw. von B aC 0 3 u. C 0 2 (ph =  6 ) so schnell oxydiert,
daB die M utarotation  fa s t ganz hintangolialten wird. D abei zeigen sich U nterscbicde
der a- u. /S-Formen. Z. B. is t (i-Lactose in  3 Min. zu 95%  oxydicrt, wiibrend a -Lactose 
un ter gleichen Bedingungen nur zu 50°/o verandert w ird. —  Aus dem zeitlieben 
Verlauf der O xydation m it Bromwasser kann  ein SchluB auf dio E inheitlichkeit kry- 
stallisierter Zuckor gezogen werden. (Journ . Amor. chem. Soc. 54. 1692— 93. A pril 1932. 
W ashington, Bur. of Stand.) Eri.BACH.

James Colętuhoun Irvine und Jean Kerr Rutherford, Synthese von 2,3,6- 
Trimethylglucose. Die S truk tu r der von D e n h a m  u. WOODHOUSE (C. 1915. I. 81) 
durch H ydrolyse von m ethylierter Celluloso crbaltenen 2,3,6-Trimethylglucose is t durch 
die Arbeiton yersebiedener Forscber bowiesen worden. Doch schien es wunschenswert, 
durch eine eindeutige Synthese 2,3,6-Trimethylgłucose herzustellon u. m it dcm  Hydro- 
lysenprod. zu yergleichen. Die Synthese folgte dem  durch die Form eln I—XI be- 
schriebenen Weg. D as synthet. P rod. w ar m it der bekannten 2,3,6-Trimethylglucose 
ident.

-C H O C H ,

+  J 2 +  H 20  =  2 R SO H  +  2 H  J

O

-C H 0 C H 3 

ÓHOH 
ÓHOH 

ÓHOH 
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-C H O C H , 

ĆHOCH,
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— CHOH
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CHOCH,
ĆHOCH,
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I

XI-CH
CHjOH CH,OCH, CH,OCH3 ĆH,0CH,

V e r  s u c h e. 2,3-Dimethylmelhylglucosid-4,G-dinitrat (Y). Aus IY in  Chlf.-Lsg., 
die 30°/o H N 0 3 en thalt, bei Zimmertemp. Sirup, Ausbeuto 89°/o- •—• 2,3-Dimethyl- 
melhylglucosid-4-nilrat-G-jodid (VI). V w ird in  Acotonlsg. 6  S tdn. m it N a J  erhitzt. 
Sirup, Ausbeuto 80%- —  2,3-Dimethylmethylglucosid-4-nitrat (VIII). VI wird in Aceto- 
n itril u. etw as Pyrid in  durch 4-std. Kochon m it S ilberacetat in  VII ubergefiihrt, dieses 
m it alkoh. N aO H  zu VIII, Sirup von n D =  1,464, yerseift. —  2,3,6-Trimethylmethyl- 
glucosid-4-nilrat (IX). W ird aus VIII durch M ethylierung m it CH3J  u. Ag20  erhalten. 
Sirup, no =  1,4595. —  2,3,6-Trime.ihylmelhylghicosid (X). —  Red. yon IX m it Fe-

200*



3080 D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 1932. H.

Staub  u. Eg. liefert X, Sirup vom  K p .0l„ 130— 140°, nD =  1,4595. D abei w ird etwas 
A nhydroverb. ais Nebenprod. gebildet. —  2,3,6-Trimethylglucose (XI) w ird erhalten 
bei Hydrolyso v o n X . K rystalle  vom P . 114°. (Journ . Amer. chem. Soc. 54. 1491— 95. 
A priri932 . St. Andrews, Univ., Chem. Res. Lab.) E r l b a c h .

Eugene Pacsu und Frank V. Rich, Die Struktur von a-Pentacetylfructose und  
a-Chloracelofmctose. Dio „a-Penlacetylfructose“ von HUDSON u. B r a u n s  (C. 1915.
I I .  322; 1916. I. 604) is t n ich t das Epim ero des /3-Deriv., sondern le ite t sich von der 
K etoform  der Fructose ab. Die k a ta ly t. Red. in  A. lieferte nam lich Hezaacetylmannit, 
F . 121°, u. Hezaucetylsorbit, F . 97°. Ebenfalls is t „ a.-Chloracetofructose“ ein Deriy. 
der offenen Fructoseform . Boi Red. blieb das festgebundene Cl im  Molekuł; es nim m t 
verm utlich die Stellung 6  ein. (Journ . Amer. chem. Soc. 54- 1697— 98. A pril 1932. 
Princeton, U niv., F rick  Chem. Lab.) E r l b a c h .

Carl Neuberg und Max Seheuer, Verbindungen der Fruclosediphosphorsdure. 
Das Zym odiphosphat bildet ein durch Schwerloslichkeit u. Krystallisationsyerm ogen 
ausgezeichnetes Benzidinsalz. D abei fallen auf ein Mol Z ym odiphosphat drei Mol der 
Baso. D as Benzidin is t salzartig  gebunden. Die H exosediphosphorsaure bildet auch 
m it Zink- u. Cadmiumsalzen schwor lósliche D e riw ., so daB auch nacli der von F u j i t a  
u. I w a t a k e  (C. 1932. I .  979) empfohlenen M ethode zur EnteiweiBung kohlenbydrat- 
haltiger N aturprodd. m it Cadm ium hydroxyd H exosediphosphat niedergeschlagen 
wird, almlich wie es NEUBERG u . K o b e l  (C. 1931. II . 2907) fiir Z inkhydroxyd naeh 
d e r HAGEDORN-JENSEN-Methodo nachgew ieson h a tte n . (Biochem. Z tsch r. 249. 
478—82. 5/7. 1932. Berlin-Dahlem, K aiser W ilhelm -Inst. f. Biochemie.) W e id .

W. C. Austin, C. J. Smalley und M. I. Sankstone, Die Einwirkung von ver- 
diinntem Allcali a u f d-Xylose, d- und l-Arabinose, d-a-Glucoheptose und d-Glucoheplulose. 
(Vgl. auch G r o s s  u . L e w is ,  C. 1930. I I . 2986.) Vff. studieren die L o b r y  d e  B r u i n -  
TJmlagcrung der genannten Zucker. —  d-Xylose iindert in  lialbm olarer Lsg. in gesatt. 
Ca(OH ) 2 bei 30—35° den D rehw ert von [o:]d2 0 _ 3 5  =  + 18 ,2° auf +  10° innerhalb 
yon 24 Stdn. Langsam er sink t die Saurestufe, nam lich in einem M onat von pn  =  10,19 
auf 6,01, I n  der gleichen Zeit ha tten  dio reduzierenden Pentosen von 99,73 auf 91,53% 
abgenommen, w ahrend von den ursprunglich yorhandenen 97,5° / 0 A ldopentosen nur 
nocli 88,2%  gefunden wurden. E in  aus dieser einen M onat behandelten Lsg. isolierter 
Sirup, der [a]D2 0 - 3 5  =  — 0,26° (W., c =  3,863) hatte , 118%  scheinbare Aldopentose, 
aber n u r 70%  reduzierendo Pentose enthielt, lagerte sich bei Behandlung m it Ca(OH ) 2 

wiedor langsam  riickw arts um, [a]D20-3S stieg auf +  2,07° in 144 Stdn. Von der 
d-Xyloso sind etw a 24%  in d-Lyxose umgewandelt, aber nu r 5 %  in Katóhexose. —
l-Arabinose anderte den D rehw ert yon [ajn 2 0 - 3 5  =  — 99,6 bis - f  62,2° in  72 Stdn., 
das ph von 10,8 auf 5,28 (2 Monate). In  der lange gestandenen Lsg. w aren noch 86,4°/o 
reduzierende Pentosen (vorher 94,5°/o) bzw. 82,0%  Aldosen (95,02% ) yorhanden. 
Keiopenlose w ar auch hior n ich t m ehr ais 5 %  entstanden. Aus dem isolierten Sirup, 
M d 20 =  + 4 ,73° (W., c =  3,382), 78,36%  reduzierende Pentosen, 75,7%  Aldopentosen, 
lieB sich kein krystallisiertes p-Brom phenylhydrazon der l-Ribose gewinnen, auoh war 
naeh Oxydation m it Brom keine l-Ribonsaure, weder ais Cd-Salz noch ais Phenyl- 
hydrazid isolierbar. (Vgl. v a n  E k e n s t e i n  u .  B l a n k s m a ,  C. 1913. I I .  1562.) 
Aus den Lsgg. von d-Arabinose konnten naeh der K alkbehandlung ebenfalls 
keine ifr&ose-Deriw. herausgearbeitet werden. Die Drohung h a tte  in  96 S tdn. von 
M d 2 0 - 3 5  =  — 100,4° bis -—-54,4° abgenommen. Aus dieser Lsg. konnte ein Sirup 
erhalten  werden yon [ a ] D 20-35 =  -—7,4°, der 70,4%  reduzierende Pentose bzw. 60,32% 
Aldopentose enthielt. E r lagerte sich nur langsam wieder riickw arts um , in  120 Stdn. 
stieg [oc]n2 0 - 3 5  auf —  4,9°. —  M it auffallender Leichtigkeit lagern sich dagegen d-a-Glu- 
coheptose u . d-Glucoheplulose ineinander um, Von der K etose ausgehend erhalt man 
ein Gemisch von 23%  Aldose u. 77%  K etose, das [a]u 2 0 - 3 5  =  ca. +  45° zeigt. W ird 
diese Gleichgewichtslsg. naeh dem Eindam pfen erneu t m it Ca(OH ) 2 behandelt, so 
nim m t die D rehung ab, um  boi [a jo 2 0 - 3 5  =  + 3 6 °  zum S tillstand zu kommen. Es 
sind dann 42%  Aldose u. 58%  K etose in  der Lsg. yorhanden. —  Tabellen u. K urven 
sielie im  Original. (Journ . Amer. chem. Soc. 54. 1933— 43. Mai 1932. Chicago, Loyola- 
U niv., Physiol.-chem. Lab.) E r l b a c h .

W. C. Austin, Drei neue Derivate i'on d-Glucoheptulose. (Vgl. C. 1930. II . 1525.) 
Vf. ste llt das a-Methylglucosid, das a-Hexaacetat der d-Glucoheplulose u. das Penta- 
acetat des a-Methyl-d-glucoheptulosids neu lier. —  Aus den D rehw erten der a-Form en 
worden un ter Anwendung der HuDSONschen Regebi u. Benutzung der aMe-, j4jie- 11 • 
^Ao-Werte fur F ructose die Drehungen der zugehorigen fi-Form en berechnet. —  Auf
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Grund eines Vergleichs m it den  Molekulardrehungen furoider G lucosederiw . w ird 
fiir die neuen D e riw . wie sclion friiher fiir Glueołieptulose selbst die Annahme einer 
<(2,5)>-Sauerstoffbrucke d iskutiert. Die D rehung der noch unbekannten /?-d-Gluco- 
heptulose w ird ebenfalls bereehnet.

V e r s u e h e .  a-Methyl-d-glucoheptulosid. Aus a-d-Glueoheptulose m it l°/oig. 
absol. niethylalkoh. HOl. D er Zucker w ird zu 96,8%  um gesetzt. K rystallisation  aus 
CH3OH +  Aceton. R einausbeute 63°/o der Theorie. F . 138— 140°, [a]D2 0 -2 5  =  
+  108,5° (W., c =  2,356). —  a-Methylpentaacetyl-d-glucoheptulosid. D as H eptulosid 
wird auf dem  D am pfbad m it A cetanhydrid u. CH3C 0 0 N a  1,5 S tdn. aeetyliert. Aus- 
fallen m it Eiswasser, Saure abstum pfen m it N aH C 0 3  u. aus A. +  W . krystallisieren. 
F . 110°, M d 2 0 -2 5  =  + 78 ,5° (Chlf., o =  2,186). — a-Hexaacetyl-d-glucoheptulose. Aus 
a-d-Glucoheptulose durcli Aeetylieren m it A cetanhydrid u. CH3C 0 0 N a bei 100°. 
A ufarbeitung wie bei dem Vorigen. Sehr diinne, seidige Prism en aus A. -f- W. vom 
F . 112°, [a jo 2 0 - 2 5  =  + 87 ,0° (Chlf., c =  1,769). R einausbeute 25% . (Journ . Amer. 
chem. Soc. 54. 1925—32. Mai 1932. Chicago, Loyola-Univ., Physiol.-chem. Lab.) E r l b .

James Colquhoun Irvine und Erie Thomas Stiller, Heptamethylsaccharose, eine 
Berichtigung. Dio von H a w o r t h  (C. 1915. I. 881) durch M ethylierung yon lloh r- 
zucker m it (CH3 )2SO., u. A lkali erhaltene „Heptamethylsaccharose“ w ird einer ein- 
gehenden U nters. unterzogen. D a sie selbst sirupos is t u. auch keine krystallisierten 
D eriw . gibt, wurde sie hydrolysiert u. die Bruchstticke getrenn t u. identifiziert. Es 
zeigt sieh, daC ein kompliziertes Gemisch yorliegt, das durch konstan ten  K p. u. stim - 
mendo Analysenzahlen E inheitlichkeit vortauseht. E s en tha lt ca. 30%  Octamethyl- 
saccharose. Die Hydrolyse liefert m indestens 10 Spaltstiicke, namlich 45° / 0 Teira- 
methyl-y-fructose, 15°/0 Tetramethylglucose, 8 %  Trimethylfmctosen, 17%  2 'rimethyl- 
glucosen (alle 4 Isomeren), 14°/0 2,3-Dimethylglucose, ein anderes Isomeres u. Mono- 
methylglucosen. — Man kann  aus den Ergebnissen den SchluB ziehen, daB der Fruetose- 
teil der Saccharose leiehter m ethyliert w ird ais der Glueoseteil, denn es tre ten  keine 
niedriger ais dreifach m ethylierten F ruetosen auf. In  der Glucose werden die 2,3-stan- 
digen H ydroxyle bevorzugt m ethyliert. Die Isolierung von 2,3,5-Trimethylglucose 
erweist im  W iderspruch zu den bisherigen Erfahrungen, daB un ter diesen Bedingungen 
auch furoide M ethylierungsprodd. aus Glucose entstehen. E ine gewisse U nsicherheit 
wird dadureh auf die Strukturbew eise geworfen, die sieh auf M ethylierungsergebnisse 
stiitzen.

V o r s u c h e .  1. Tetra- u. Pentamethylhexosen werden durch E xtroktion  der wss. 
Lsg. m it Chlf. entfernt. 2. Trimetliylhexosen konnen m it Chlf. aus K 2C 03-baltiger Lsg. 
e s trah ie rt werden. 3. D urch N achm ethylieren bzw. Hydrolyse u. E x trak tio n  wie oben 
konnen Zueker m it 1— 4 M ethylgruppen getrenn t werden. 4. Reduzierende m ethylierte 
Zucker werden m it li. CH3 0 H  yerschieden leieht in y-Methylglucoside ubergefuhrt. 
5. Gemische von furoiden u. pyroiden M ethylglucosiden konnen durch partielle H ydro 
lyse m it Vioo-n - HC1 getrennt werden. 6 . Reduzierende Zucker neben M ethylglucosiden 
werden durch E rh itzen  m it wss. Alkali zerstórt. 7. Zucker m it freiem H ydroxyl 6  

konnen dureli Toluolsulfonieren, E rsatz  der Toluolsulfogruppe durch J  (m it N a J  in  
Aceton) u. Best. des J  nachgewiesen werden. —  Naeh diesen Leitlinien werden folgende 
Zucker isoliert: Tetramethylliexosen (54 g aus 100 g Saccharose). H ieraus werden 34,4 g 
Telrametliyl-y-fructose erhalten  vom K p . 0)05 117— 119°, n D =  1,4533, [a]r> =  + 30 ,7° 
(W., c =  1,5155). —  N iedriger m ethylierte Hexosen, darun ter Trimetliylfructose,
2.4.6-Triviethylgliwose, F . 121— 123°, 2,3,6-Trimethylglucose, 2,3,5-Trimcthylgl%LCOse,
3.4.6-Trimethylglucose ( ?), 2,3,4-Trimethylglucose (identifiziert ais Methylglucosid,
F. 92—93°), 2,3-Dimethylglucose u. 2,6-Dimethylglucose. (Journ . Amer. chem. Soc. 54. 
1486— 91. A pril 1932. St. Andrews, Univ., Chem. Res. Lab.) Eri.BACH.

Kurt Hess und Max Ulmann, Die Molekiilgrofie der „Hendekamethylcellotriose“ 
w id ihre Bedeutung f  iir die Konstitution der Cdlulose. [Osmometrisclie Untersuchungen 
an verdiinnten Losungen polymerer Kohlmhydrate. II .]  46. M itt. uber Cdlulose. (45. M itt. 
ygl. C. 1932. I I .  2634.) Dio von F r e u d e n b e r g  u . von H a w o r t h  un ter den Abbau- 
prodd. der Cdlidose gefundeno Hendekamethylcdlotriose w ird vielfach ais das hohero 
Polymerhomologe der Cellobiose aufgefaBt. Sowohl OCH3 -Geh., Mol.-Gew. in Campher, 
wie auch die Syntheso (FREUDENRERG, C. 1932. I. 3169) scheinen die angenommeno 
Konst. eines Trisaccharids zu stiitzen. Vff. fiihrcn an wss. Lsgg. der Substanz Mol.- 
Gew.-Bestst. dureh m it der kiirzlich beschriebenen (vgl. C. 1 9 3 2 .1. 256) auf dem Prinzip 
der isotherm en Dest. beruhenden Methode, dio bei wesentlich gesteigerter MeBgenauig- 
keit gegeniiber anderen Methoden auch eine grundsatzliche E nveiterung des McB-
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bereiches in bezug auf Konz., Temp. u. Beobachtungsdauer gewahrleistet. —  Die 
Hendekamethylcellotriose w ird in  wss. Lsgg. m it abnehm ender Konz. stufenweiso bis 
zu Molekiilen von der GróBe einer Hexose gespalten, wobci die Umwandlung von CI8  

zu C12 +  C0, sowie von CI2  zu C„ +  C„ durch einen autokataldnet. Vorgang charakteri- 
siert ist. D er tlbergang erfolgt sprunghaft, n ich t kontinuierlich, d. h. es stellen sich 
n ich t Gleichgewichte zwischen den einzclnen Stufen ein. D as YAX'T HOFFsehe Gebiet 
(Proportionalitat zwischen osmot. D ruck u. Konz.) reieht n u r bis zu Konzz. von ca. 
0,3%> innerhalb wclehem sich alle gcfundenen W erte den 3 Stufen zuordnon: der 
trim eren: 1  (Cc)3, der dim eren: 1  (C0) 2 +  1  (Cu)! u. der monomeren: 3 (Ce)!. Alle Zustands- 
formen sind revcrsibcl ineinander iibcrfiihrbar. Oberhalb 0,3%  nim m t der osmot. 
D ruck langsam er ais zu erw arten zu, wodurch sich Mol.-Geww. errechnen, dio m it 
steigender K onz. grófier werden. —  In  gleicher Weise wie durch Anderung der Substanz- 
konz. (im Gebiet bis zu 0,3% ) lassen sich auch durch Anderung des pn die verschiedenen 
Losungszustande, geeignete Konz. vorausgesetzt, ineinander iiberfuhren; z. B.
0,0987“/„ig. Lsg. bei pn =  6,5 gibt das auf dio dimere Stufe stimmendo Mol.-Gew. 
328,1, ber. 329,2; bei Verschicbung nach pn <  4,0 w ird das der monomeren Stufen 
entsprechende Mol.-Gew. von 217,4, ber. 219,5 gefunden. Die pH-Versehiebung wurde 
durch Zugabe von Spuren HC1 bzw. NaOH, die. den osmot. D ruck n ich t meBbar be- 
einfluBten, durchgefiihrt. —  Bei der E instellung bestim m ter Losungszustande durch 
A nderung von pn oder Konz. tra ten  gelegentlich Yerzógerungserscheinungen auf. 
Z ur Auslosung dieser Effekte der Molektilumwandlungen in den Lsgg. waren t)ber- 
sehreitungcn des ph oder der Konz. (bzw. bcider gleichzeitig) notig. Aber auch durch 
Im pfen lconnte der E ffek t ausgelóst werden. Eine 0,17%ig. Lsg. (dimer) behielt bei 
der K onzentrierung (20° im  Vakuum uber P 20 5) auf 0 ,3%  ihre Mol.-GroBo. E rs t auf 
Zusatz eines auBerst kleinen K rystallchens der Substanz ging der Z ustand schlagartig 
in  den trim eren iiber. Diese Verzógerungserscheinungen tra ten  im allgemeinen nicht 
auf, wenji ph u. Konz. gleichzeitig geandert wurden. —  Die zeitliehe Verfolgung der 
M olekułverkleinerung ergibt S-formige K urven, die um so steiler werden, jo klciner 
dio Konz. durch V erdiinnen eingestellt wird. D er Verlauf is t n ich t der einer n. Disso- 
ziation, e r entspricht vielmehr dem au tokataly t. bzw. autokatakinet. R kk. u. weist 
darauf hin, daB es sich um einen grundsatzlich anderen Vorgang handelt ais bei n. 
Mol.-Dissoziationen. Besonders auffallcnd is t die bei Anderung der Mol.-GroBe gleich- 
zoitig auftretendo Verschiebung des pn nach der sauren Seito bei Polymcrisation, nach 
der alkal. bei Dcpolymerisation. Vff. folgern daraus, daB der Vorgang dor Mol.-Ver- 
kleinerung m it einem Abfangen von H ' verkniipft ist. D a ferner Methylcellobiose 
un ter den glcichcn Bedingungen sich vollig n . yerhalt, lehnen Vff. die Annahm e glucosid. 
B indungen in der Collotriose ab. Man muB nach den Verss. viehnehr an  koordinative 
B indungen denken, wie sie in den Mol.-Verbb. vorliegen. —  Die Eigg. dor durch die 
verschiedenen Losungsstufen gegangenen Substanz waren nach dem  Eindam pfen un- 
veriindert. 7 Figuren, 18 Tabellcn im Original. (LlEBIGs Ann. 498. 77 — 100.12/9.1932. 
Dahlem, K aiser W ilhelm -Inst. f. Chemie.) DziENGEL.

Max Philipps und M. J. Goss, D ie Hydrolyse von L ignin  m it 120/ 0iger Salzsaure. 
D a die Bedeutung der CH20-B ldg. bei der D est. von Lignin m it 12%ig. HC1 noch nicht 
ganz k la r ist, w urde Lignin aus Maiskolben, Haferspelzen u. Tannenholz nach WlLL- 
STATTER u. Z e c h m e is t e r , m it alkoh. u. wss. N aO H  u. nach der FREUDENBERGschen 
M odifikation (C. 1927. I . 1572) der URBANschen Methodo (C. 1926. I I .  45) isoliert u. 
der HCl-Dest. unterworfen. In  erheblicher Menge en ts tand  CH20  n u r aus Haferspelzen 
u. Tannenholzlignin, das nach der letztgenannten M ethode hergestellt w ar (0,61 bzw.
0,ld°l0). E ine M ethylendioxygruppe, aus der nach  F r e u d e n b e r g  der gebildete Form 
aldehyd stam m t, lage also n u r in L ignin aus ganz bestim m tem  Pflanzenm aterial vor. 
N un gib t Lignin einer u. derselben H erkim ft, jo nach der Isolierungsmethode, ganz ver- 
schicdene Ergebnissc, weshalb es fraglich erscheint, ob CH20  ais Abspaltungsprod. 
einer CH20 2-Gruppe gelten kann. (Journ . Amer. chem. Soc. 54. 3374— 77. Aug. 1932. 
W ashington, U. S. D epartm ent of Agriculture.) HELLRIEGEL.

E. Macciotta, Beitrag zur Unlersucliung der Nitramine. IV . M itt. 3,5-Dinitro- 
j>henylnitramin und Derirate. (I II. vgl. C. 1932. I . 1783.) Aus dem in der II . M itt. 
(vgl. C. 1 9 3 2 .1. 1228) beschriebenen H g-Salz des 3,.5-Dinilrophenylnitramins w ird durch 
Zusatz von 1-n. HC1 zu dem in W . suspendierten, in einer K altem ischung gekuhlten 
Hg-Salz 3,5-Dinilrophenylnilramin, C0H 4O,,N4, F . 111— 112° u n te r Schaumen, in  
reinem  Z ustand gewonnen. Liefert beim  E rh itzen  mit~ W . 3-Amino-5-nitrophcnol, 
C0H 0O3N 2. Nadeln, F . 109— 110°. Am m onium sah, C6H 90 3N 3, orangegelb. K -Salz,



1932. II. D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 3083

orangerot. (Rendiconti Seminario Facolta Seicnzo Univ. Cagliari 1. 53 — 55. 
1931.) F i e d l e r .

E. Macciotta, Beilrag zur Untersuchung der Nitramirie. V. M itt. Nitrierung von
0- und p-Phenylendiamin. (IV. vgl. vorst. Ref.) Aus o- u . p-Phenylendiam in  lasson 
sieli durcli Einw. von I IN 0 3 die entspreclienden N itram ine n ich t erhalten . Aus o-Phe- 
nylendiam in  en ts teh t 5-Nilro-l,2-aziminobenzol, F . 210°. In term ediar b ildet sich w ahr
scheinlich ein P rod. von N itram incharakter, das dann in die N itroyerb. iibergeht. 
Bei der N itrierung  von p-Phenylendiam in  wurde ein scliwar zes Pulver, alinlich dem 
Anilinsehwarz, erhalten. (Rendiconti Seminario Facolta  Scienze U niv. Cagliari 1. 
84— 87. 1931.) F i e d l e r .

I. Gasopoulos, tlber die Einuiirkung des Ferroozalats ais Reduktionsmittel a u f die 
Azoxyverbindungeti. F errooxalat is t ein ausgezeichnetes R ed.-M ittel zur H erst. yon 
Azobenzol aus Azoxybenzol: D as Gemiscli w ird im H 2S 0 4-Bad in einer 1/ 2 S tde. auf 200°, 
dann  in einer w eiteren Stde. auf 250° erh itz t, abkiihlon gelassen, in  A. aufgenommen, 
m it verd. HC1 gcwaschen u. auf Ton getrocknet. Ausbeute 72% , F . 6 8 °. M it E isenstaub 
oder rcduziertem , feinverteiltem  Fo w urden geringere Ausbeuten erhalten. Analog 
wurden folgende Verbb. dargestellt: Aus 3,3'-D iam ino-4,4'-dimethylazoxybenzol
з,3'-Diamino-4,4'-dimtłhylazobenzol, F . 202— 203°; aus dem  D im ethylather des 4,4'-Di-
oxyazoxybenzols 4,4'-Dimethoxyazobenzol, F . 161— 162°; aus dem D iiithylather des 
4,4/-Dioxyazoxybenzols 4,4'-Diiilhoxy azobenzol, F . 161°. (P rak tika  6 . 495— 97.
1931.) H e l l r i e g e l .

A. Stepanow und A. Kusin, Synthese von Kolilenstoffketten. IV. M itt. Konden- 
sation des Chloralhydrates m it p-N itrophenylhydrazin und Essigsaure. ( I II . vgl. C. 1 9 3 1 .
II . 861.) Bei Einw. von p-Nitrophenylhydrazin  (I) in  essigsaurer Lsg. auf 1— 2% ig. 
Lsgg. von Ohloralhydrat (II) entstelien jo nach Zeitdauer u . Temp. der Einw. yer- 
scliiedeno Substanzen. In  der K iilte b ildet sich langsam  oin orangefarbener, A.-l. N d., 
der nach 10 Min. langem E rh itzen  auf dem W .-Bado intensiy ro t wurde u. sich n ich t 
m ehr in A., wohl aber in pyridinhaltigem  Eg. loste. Bei 1— 3-std. E rh itzen  auf dem 
W .-Bade en tstanden  braunrote, nu r teilweise in  Pyrid in  1. N dd., w ahrscheinlich Ge- 
mische von hochm olekularen Substanzen. Dio durcli 10 Min. langes E rh itzen  erhiiltliche 
Substanz w ar einheitlich u. Cl-frei. V erbrennung u. Mol.-Gow.-Best. ergaben C15H 12O0N6.
—  U nter der Annahmo, daB die Benzoinkondcnsation auf folgender R k. bo ruh t: 

C6H 5.CHO +  H „0 — y  C0H 5 .CH(OH ) 2 +  HOC-C0H 5— >  C6H 5 .C H (O H ). CO
C Ą  +  H ,0

и. in  Analogie zu der von K n o p f e r  aus II u. H ydrazin  dargestellten  Verb. CC13- 
C H (O H ).N H -N H 2, ziehen Vff. liier folgenden Rk.-M echanismus in B otraclit:

CC13• CH(O H ) • N H • N H • C„H4• N 0 2 -|- (H 0 )2CH-CC13 — h  CC13 .C H (0H )-C 0.C C 1 3 +  
N H 2 • N H  • C6H 4 • NO„ — >- CC13 • CH(OH) • C( :N • N H  • C0H 4 • NO„) • CC13 — >■ 2CHC13 +  

CH(ÓH)2 .C (0 H ):N .N H -C 6H 4N 0 2 “
Dieses Prod. h a tte  eine A ldehydgruppe in  H ydratform  u. ware der K ondensation m it II

H O -G ,-------^^C:N-NH-C6H 4 -NOs f»hig- R k - der Carbonylgruppe m it I  u. Ab-
j t j  I spaltung von CHC13 wiirde dann wieder zur

^ ' \ / C H O I l  Bldg. einer Aldehydgruppe in H ydratform
N -C rtH ,.N O , fiihren u. die K ondensation kónnte weiter

fortsehreiten. N aeh 10 Min. langem E rhitzen  w ar scheinbar die Verb. H O C(: N • N H • 
C6H 4 .N 0 2) .C (: N .N H .C 0H 4 .N O 2).CH (O H ) 2 entstanden, dio dureh RingschluB in
1-[4-Nitrophenyl]-3,5-dioxypyrazolon-(4)-[4-nitrophenylhydrazon] (III) ubergegangen ist. 
D arst. von III: l% ig . Lsg. von II wird m it 2% ’g- Lsg. von I in  50%ig- Essigsaure 
(100 Teilo II auf 25 Teile I) 10 Min. auf dem W .-Bad erh itz t, der entstohendo ro te  Nd. 
m it h. A. ausgewaschen u. aus etw as Pyrid in  enthaltendem  Eg. um krystallisiert: 
rechtwinklige langliche Prismen yon F. 228°. III reduziert langsam Silberoxyd in 
Pyridinlsg., is t in alkoh. Alkalien m it blauer Farbę 1., in wss. Alkalicn lost es sich lang
sam, die Lsg. wird beim Erwarmen blau, nach langem Stehen griin. Durcli Acetylierung 
m itEssigsaureanhydrid u .N atrium acetat wurde eine A/oho- u . eine Diacetyherb. erhalten. 
E rstere ist braun, F. 185— 195° (Zers.), 1. in A., Alkali, besser in alkoh. Alkali m it 
ers t roter, dann violetter, schlieBlich blauer Farbę (Riickbldg. der D ioxyverb.), letzteres 
gelb, in A. 11., F . 244° (Zers.), lost sich in Alkalien ro t, beim E rhitzen griin, in  alkoh. 
Alkalien bei sehwachem Erw arm en ers t ro tv io lett, dann blau. (Ber. D tseh. chem. Ges. 
65. 1239—42. 6/7. 1932. I . Moskaucr Med. In s t., Lab. f. organ. Chemie.) K o b e l .

F. F. Blicke und L. D. Powers, Die Einwirkung von Phenylarsinen a u f Phenyl- 
arsinhalogenide. Bei der Umsetzung yon Phenylarsin  bzw. Diphenylarsin m it P hm yl-
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dichlorarsin, Phenyldijodarsin, Diphenylchlorarsin u. Diphenyljodarsin  konnte kein 
Phenyljodarsin, Tripkcnyldiarsy], Triphenylchlordiarsyl oder Pentaphenyltriarsin  ge- 
funden werden, obgleich S t e t n k o p f  u . S m ie  (C. 1926. II . 1527) dies angeben. Sie 
stellten bei der Einw. von Phenyldieblorarsin auf D iphenylarsin die Bldg. von Tri- 
phenylcłilordiarsyl fest, w ahrend Vff. un ter denselben Bedingungen Arsenobenzol u. 
Diphenylchlorarsin erhiclten. 4 C0H 5AsC12 +  4 (C0H s)2A sH — >- 2 C„H5As =  AsC6H 5 - f  
4 (C6H 5)2AsC1 +  4 HCl. Die R k. yerlauffc zunachst n aeh : 2 CcH 5AsC12 +  4 (C6H 5)2A sH — >- 
CęH-As =  AsCęH5 +  2 (C„H5)2As — As(C„H5 ) 2 -f- 4 HCl. D as entstandene Tetraplienyl- 
diarsyl se tz t sich m it weiterem Phenyldichlorarsin zu D iphenylchlorarsin u. Arseno- 
benzol um ; letzteres w ird bei gewóhnlieher Temp. n icht w eiter umgesetzt. —  R eagiert 
an  Stelle von Phenyldichlorarsin Phenyldijodarsin m it D iphenylarsin, so entstehen 
Diphenyldijoddiarsyl u. D iphenyljodarsin, 4 C6H 5As J 2 +  2 (C6H 5)2A sH — >- 2  C6H 5( J ) • 
As—As( J)C 6H 5 -}- 2 (CflH 5)2A sJ 2 H J , da  Phenyldijodarsin, anders ais die Clilor- 
vcrb., sich bei gewóhnlieher Temp. m it Arscnobenzol um setzt. (Vgl. B l i c k e  u . S m iti i ,  
C. 1930. I I .  1693). Das von S t e i n k o p f  u . S m ie  (1. c.) bei der R k. von 2 Moll. Plienyl- 
dijodarsin m it 2 Moll. D iphenylarsin gefundene Phenyljodarsin, halten  Vff. fiir Di- 
phcnyldijoddiarsyl. 1 Mol. Phenyldijodarsin u. 2 Moll. D iphenylarsin geben naeh 
STEINKOPF u . S m ie  (1. c.) Pentaphenyltriarsin  (CgH 5)2As—As(C0H 5)—As(C0H 5)2, was 
Vff. n ich t bestatigen. D iphenylchlorarsin u. D iphenylarsin reagieren un ter Bldg. von 
T etraphenyldiarsyl: (C6H 5)2AsC1 +  (C6H 5)2A sH — >- (CcH 5)2As—As(Cf,H 5 ) 2 +  HCl. D i
phenyljodarsin reagiert analog. —  Aquivalcnte Mengen von Phenyldichlorarsin bzw. 
Phenyldijodarsin u. Phenylarsin bilden Arsenobenzol. 3 Moll. der Dijodverb. geben 
indessen m it 1 Mol. Phenylarsin  D iphenyldijoddiarsyl: 3 C6H 5A sJ 2 +  CcI I 5AsH2 — >-
2 C0H 5(J)A s—As(J)C 6H 5 +  2 H J . —  Aus Diphenylchlorarsin bzw. D iphenyljodarsin u. 
Phenylarsin  en tste lit Arsenobenzol u. Tetraphenyldiarsyl: 4 (C6H 5)2AsC1 +  2 C6H 5- 
AsH,"— >- CeH 5A s"A sC cH 5 +  2 (CeH 5 )2As—As(C,iH5 ) 2 +  4 HCl; das von St e in k o p f  
u. S m ie  (1. c.) bei diescr R k. gefundene Triphenyldiarsyl konnten Vff. n ich t erhalten.

V o r  s u c h  e. D a Phenylarsin, D iphenylarsin u. andere R k.-Prodd. leicht Sauer- 
stoff absorbieren, werden alle Verss. in  einer sauerstoffreien N 2-Atmospharc in  einer 
besonderen A ppara tu r ausgefuhrt; alle Losungsmm. werden vor Gebrauch m it N 2 

gesiitt., die FE . in m it N 2 gefullten Róhrchen bestim m t. Arsenobenzol, C12H 10As2, aus 
D iphenylarsin u. Phenyldichlorarsin in  A. K rystalle aus Xylol, F . 210— 212°. — 
Diphenyldijoddiarsyl aus Phenyldijodarsin u. D iphenylarsin in A., F . 176— 179°; bei 
derselben R k. en ts teh t noch Tetraphenyldiarsyl, C2 ,H 20As2, K rystalle  aus absol. A., 
F . 128— 130°. (Journ . Amor. chem. Soe. 54. 3353—60. Aug. 1932. A nn Arbor, Michigan 
Univ. of Michigan.) St o l p p .

David T. Gibson, Die Beweglichkeit von Oruppen, die ein Schwefelatom. enthallen. 
Vf. h a t die Rk. zwischen Phenylsulfonacełon I  u. Melhyl-p-tohiolthiolsulfonat, wobei 
p-Toluolsulfonmethylthioaceton I I  an Stelle des erw arteten Phenyldciiv. I I I  en ts teh t 
(vgl. C. 1932. I . 53) naher untersucht u. gefunden, da3 zunachst das Substitutions- 
prod. I I I  gebildet wird, welches dureh weiterc R k. m it einem UberschuB von Methyl- 
p-toluolthiolsulfonat in das Toluolderiv. I I  ubergefiihrt wird. Weil aus I I  dureh Rk. 
m it einem tlberschuB von Methylbenzoltliiolsulfonat wieder I I I  en ts teh t, is t die K onst. 
von H I bewiesen, auBerdem geht es dureh H ydrolyse u. O sydation in IV uber, das 
auch dureh O xydation des Rk.-Prod. aus Phen y 1 me r cap ta n , Form aldehyd u. Methyl- 
m ercaptan erhalten wird. Derselbe Gruppenwechscl wie zwischen H I u. IV wurde 
zwischen den entspreehenden p-T oluolderiw . I I  u. V beobachtet, sowie bei der R k. 
von Methyl-p-toluolsulfonat m it Phenacylsulfon oder Atliylphenylsulfonacetat. Aus
4-Chlorphenylsulfonaceton (Deriy. von I) u. einem UberschuB von M ethyl-p-toluol- 
thiolsulfonat en ts teh t II , bei einem Mangel an Sulfonat dagegen 4-Chlorphenylsulfon- 
methylthiomełhan. —  Diese R kk. zwischen Phenyl- u. p -T olylderiw . beruhen nich t 
auf einem einfachen A ustausch von Phenyl u. Tolyl, sondern auf einer A btrennung 
der Phenylsulfongruppe ais Anion, an  dereń Stelle dann das Tolylsulfonion tr it t .  
H ierfur sprieht auch die Beobachtung, daB das p-Toluolsulfonderiv. H  dureh Erw arm en 
m it 4-ehlorbenzolsulfinsaurem N ałrium  u n te r H ydrolyse der A cetylgruppe in das ent- 
sprechende 4-Chlorbenzohulfondeviv. iibergeht. Bei den Verss. bedingt der UberschuB 
bzw. Mangel der dio R k. hcrvorrufenden Ionen den Verlauf der Umsctzung. Die Methyl- 
thiogruppe is t fiir den Gruppenwechscl von B edeutung; I  konnte dureh R k. m it p-toluol- 
sulfinsaurem N atrium  n ich t in  p-Tolylsulfcniaceton Ubergefiihrt werden. Auch bei R k. 
von Dimlfonylmethanen  (vgl. IV) m it M ethyl-p-toluolthiolsulfonat w-urdo keine W an- 
derung der R S 0 2-Gruppen festgestellt, da  die U berfuhrung in  dio Enolfom i, die fu r
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don Gruppenwechsel bei Arylsulfonm ethylthioacetonen eino Rollo spielt, hier niebb 
moglich ist. M it dem rein arom at. C6H 5S 0 2 • SC0H 5 findet auch bei Sulfonaeetonen keine 
W anderung s ta tt . —  Die A lkylthiogruppen konnen ebcnfalls ausgetauscht werden, 
so reagiert I I I  m it Athyl-p-loluollhiolsulfonat un ter Bldg. von p-Toluol-sulfonathyl- 
thioacelon. D er Austausch kann  auch ohne gleichzeitige W anderung der Arylsulfon- 
gruppen erfolgen, wie dio Bldg. von p-Tolylsulfon-2,5-dichlorphenylthioacdo7i aus I I  
u. 2,5-DicMorphe7iyl-2',5'-dichlorbenzoUhiolsułfonat bewoist.

I  CcH- • SO, • CH 2 • CO • CH, I I  CcH ,C H 3 -S 0 2 -CH(SCH 3 )-C 0-C H 3

I I I  C6H 5 -S b 2 -CH(SCH 3 )-CO-CH 3 IV  C6H 5• S 0 2• CH2■ S 0 2 -CH3

V CH3• CcH , • S 0 2 • CH2 • S 0 2 ■ CH3 VI C6H 5 -S 0 2 -CH 2 -S-C H 3

VII CH 3 -C6H .,-Ś 0 2 -CH 2 -S-C H 3

V e r s u c h e .  Methylbenzolthiolsulfonat, C7H a0 2S2, aus benzolthiolsulfosaurem 
N atrium  u. M ethylsulfat, K p .x 123°. Athrjl-p-toluolthiolsulfonat (vgl. Ot t o , Bor. D tsch. 
chem. Ges. 15 [1882]. 129), K rystalle aus A., F . 32°, K p .j 145—150°. —  Phenylsulfon- 
mtthylłhioaceton, C10H 12O3 S2 (III), aus Phenylsulfonaceton, M ethylbenzolthiolsulfonat 
u. N a2C 03. F . 60°. G eht dureh Hydrolyse in Phenylsulfonmdhylthiomdhan, C8H 10O2S2, 
iiber, F . 84°, welehes dureh O sydation m it Perm anganat Pheyiylsulfonmdhylsulfon- 
metlian (IV) vom F. 147° gibt. —  p-Tolylsulfonmdhylthioaceion, C jjH jjO jSj (II) aus 
p-Tolylsulfonaceton u. M ethyl-p-toluolthiosulfonat, K rystalle aus A., F . 81°, dureh 
Hydrolyse en ts teh t das entsprechendo M ethylthiom ethan, das dureli O xydation in 
p-Tolylsulfonmethylsulfonmethan, C9H ,20.,S2 (V) iibergeht. K rystallo aus Bzl., F . 158°. 
W ird II  lange m it M ethylbenzolthiolsulfonat erh itzt, in  Ggw. von etw as N a2C 0 3 u. 
das R k.-Prod. liydrolysiert, so en ts teh t VI vom F . 80°; der Vers. ohno N a2C 0 3 lieferfc 
uiw erandertes II. —  Phenylsulfonaceton I  reagiert m it M ethyl-p-toluolthiolsulfonat 
(5: 1 Moll.) in Ggw. von N a2C 0 3 u n te r Bldg. eines alkalil. P rod., das dureh  H ydrolyse 
in VI yom F. 80—83° iibergeht; p-Tolylsulfonaceton u. M ethylbenzolthiolsulfonat 
(1 :3  Moll.) ergeben I I I  u. nach H ydrolyse VI. —  p-Tolylsulfonćithylthioaceton, C12H 10O3 S2 

(analog II), F . 93— 94°, en ts teh t dureh E rh itzen  yon Phenylsulfonm ethylthioaecton 
m it A thyl-p-toluolthiolsulfonat (1 :1 5  Moll.) u. N a 2C 0 3 oder aus p-Tolylsulfonaceton 
u. A thyl-p-toluolthiolsulfonat. E in  Vers., die Verb. dureh M ethyl-p-toluolthiolsulfonat 
in II  iiberzufuhren, gelang n u r unvollkommen, da  die Uberfiihrung M ethylth io— >- 
A thylthio ahnlioh wie P heny lderiw . — >- p-T olylderiw . gu t moglich ist, dio um- 
gekehrtcn R kk. wegen der schwereren Losliclikeit der Ausgangsprodd. erschwert sind. — 
p-Tolylsulfonm ethylthioaceton, 2,5-Dichlorphcnyl-2/,5/-diehIorbenzolthiolsulfonat u. 
N atrium athy la t ergeben auCor 2,5,2/,5'-Tetrachlordiphenyldisulfid u. 2,5-Dichlor- 
benzolsulfinsaure p-Tolylsulfon-2,5-dichlorphenyUhioaceton, C10H 11O3Cl2S2, vom F . 111°.
—  Athylplienylsulfonmethylthioacetat, C11H 1 10 4S2, aus A thylphenylsulfonacetat, M ethyl
benzolthiolsulfonat u. N a 2C 03, F . 84°, dureh H ydrolyse en ts teh t VI. — Phcnylsulfon- 
phenylthioacelon, C ^H ^O jS ^  F . 69—70°, aus I  u. D iphenylsulfoxyd u. N atrium athy lat. 
Aus den entsprechenden p-Tolylverbb. en ts teh t analog p-Tolylsulfon-p-tolylthioaceton, 
C1 7H 180 3 S2, F . 98°. Aus p-Tolylsulfonaceton m it Diphonylsulfoxyd (1 : 5 Moll.) e n t
steh t p-Tolylsulfonphenyltliioacdon, C16H iC0 3 S2, F . 83°. — Phenylsulfonacotophenon 
m it M ethyl-p-toluolthiolsulfonat u. N a2C 0 3 g ib t das Doppelsalz CH 3 ■ CcH , ■ S 0 2 ■ 
CH(SCH 3 )-CO-C,;H3, N a2C 03, K rystalle aus A., F . 80°, das dureh H ydrolyse in VII 
iibergeht. —  Phenylsulfo}i-bis-(methylsulfon)-methan, C9H 120 6S3, F . 225° aus IV u. 
M ethyl-p-toluolthiolsulfonat (1: 10 Moll.) oder dureh Um setzung von Bis-(methyl- 
sulfon)-methan m it D iphenyldisulfoxyd. Analog en ts teh t p-Tolylsulfon  - b is-(methyl- 
svlfon)-methan, C10H j,O cS3, F . 185°. —  IV gibt m it D i-p-tolyldisulfon n ieh t das er- 
w artete Trisulfon, dagegen en tsteh t m it M ethyl-p-toluolsulfonat u. N atrium athy la t 
das entsprechende Sulfonylałhan, F . 101°. —- 4-Chlorphcnylsu.lfonaceton, CnH 90 3ClS, 
aus 4-chlorbenzolsulfinsaurem N atrium  u. Chloraceton, K rystallo aus A., F . 79°. Beim 
Behandeln m i t  5 Moll. M ethyl-p-toluolthiolsulfonat in A. m it N a2C 0 3 wurde I I  u.
4-Chlorbenzolsulfinsaure erhalten, dagegen en tstand  bei um gekehrtem  M engenverhaltnis 
u. Hydrolyse des R k.-Prod. m it verd. N a2C 0 3 -Lsg. 4-Clilorphenylsulfonmdhylthio- 
metJian, C3H 90 2C1S, K rystallo aus verd. Essigsiiuro, F . 93°. Die Verb. wurde ebcnfalls 
aus p-Toluolsulfonm ethylthioaceton m it vierfachem t)berschuB von 4-chlorbenzol- 
sulfinsaurem N atrium  in A. u. etwas N a2C 0 3 erhalten. Die Verbb. II, II I , VI u. V II 
geben m it Anisol in konz. H 2SO, rote bis purpurrote Farbungen. (Journ . chem. Soc., 
London 19 3 2 . 1819—26. Jun i. Univ. of Glasgow.) STOLPP.

Johannes S. Buck, Oxy- und Dioxyphenylathyhne.thylamine und ihre Ather. (Vgl. 
C. 1 9 3 0 . I I .  3397.) Von don bisher unbekannten sieben Oxy- u . D iozyphenylathyl-
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methylaminen, der 2-Oxy-, 3-Oxy-, 2,3-, 2,5-, 2,4-, 3,5-, 2,6-Dioxyverb. werden die
4 ersten  dargestellt. —  Die Synthese der 2,4-Dioxyverb. gelang nicht, da  die De- 
m ethylierung anorm al yerlief; die der 3,5-Verb. wurde n ich t ausgefiihrt, d a  das Aus- 
gangsm aterial fehlte u . bei der 2 ,6 -Verb. m achte die starkę ster. H inderung der 2,6- 
Gruppen Scliwierigkeiten. —  Die D arst. wurde durch eine R k.-lteihe, aknlicli wie 
beim E pinin (1. o.) durchgefiih rt: (OMe)RCHO — y  (OMe)RCH: CHCOOPI — >- 
(OMe)RCH„CH2COOH — >- (OMe)RCH2CH2CONH2 — -V (OMe)RCH„CH2N H 2 —  
(OMe)łlCH2CH2N : CHC0H 5 — y  (OMe)RCH2CH 2N(CH 3J ) : CHC0H 5 — -y  (OMe)RCH,- 
CH 2NHCH3.H J  — >- (OMe)RCH2CH2NHMe — y  (OH)RCH 2CH2NHM e-HCl. — Die 
schon bekannten u. die dargestellten Zwisehenprodd. werden zusam mengestellt. — 
m-Mełhoxybenzaldehyd, ICp. 22 122°. —  m-Methoxyphenylpropionamid, K p .j 180— 205°.
•— o-Methoxyphenylpropionamid, Prismen, E. 110°. —  2,4-Dimethoxyphenylpropion- 
amid, Prism en, E. 113°. —  2,5-Dimethoxyphenylpropionamid, Nadeln, F . 1 1 1 °. —
2,5-Dimełhoxyphenylpropionsaure, Prism en, F . 101°. -— /? - P  h  e j i  y  1 a  t  h  y  1 a  m  i n  e: 
farblose, etw as viscose Eli., absorbieren sehnell C 0 2 aus der L u ft u n te r Bldg. von 
C arbonaten; zwl. in  W. (auBer der, m it W. mischbaren 2,3-Verb.) m it s ta rk  alkal. 
R k .; rieclien scliwiieher ais erw artet. — 2-Methoxyverb., C9H 1 3ON; Kp.„ 117°; nD“  =
1,5391; D . “ 4 1,0408; M D =  45,49. — 3-Melhoxyverb., C9H 1 3ON; Kp.„ 118°; n D 25 =
1,5370; D . 254 1,0385; Md =  45,44. —  2,3-Dimethoxyverb., C10H 15O2N ; K p .s 138°;
n u 23 =  1,5348; D . 254 1,0839; Mp =  52,01. —  2,4-Dimethoxyverb., C10H 1 5O2Ń ; K p .x 140°;
n D“  =  1,5402; D .25* 1,0915; Md =  52,08. —  2,5-Diiiw.tlioxyve.rb., C10H 15O2N ; K p .8 150°;
u d 25 =  1,5399; D . 254 1,0889; Mp =  52,18. — / 3 - P h e n y l a t l i y l m e t h y l a m i n e :
Bldg. aus ihren H ydrojodidon in W. +  30% ig. K O H ; farblose, viseoseE ll., wl. in W., 
auBer der 2,3-Verb. (mehr 1.) m it starker alkal. R k. Die Aminę bilden keine festen 
Carbonate. —  2-Methoxyverb., C10H 18ON; K p . 9 115°; n o 25 =  1,5249; D . M 4 1,0043; 
MD =  50,38. — 3-Metlioxyverb., C,0H UON; K p ., 118°; n D 25 =  1,5225; D . ^  0,9999; 
Md =  50,40. — 2,3-Dimct}ioxyverb., Cu H 170 2N ; Kp.„ 136°; n o 25 =  1,5218; D .25! 1,0471;
Md =  66,82. — 2,4-Dimclhoxyverb., Cn H 170 2N ; K p . 4 136°; n o 25 =  1,5283; D . 254 1,0534;
Md =  57,07. — 2,5-Dimct1ioxyverb., Cu H 170 2N ; K p . 8 155°; n n 25 =  1,5278; D . 254 1,0545;
Md =  56,96. — fi - P  li e n  y  1 a t  h y  1 m  e t  h y  1 a  m i n  e, H  y  d r  o j o d  i d e : WeiBe
K rystalle , aus A. -j- A .; dio 2,4-Verb. k rystallisiert n ieht. —  2-Me.thoxyve.rb., ClnH 10ONJ, 
F . 101°. — 3-Metlioxyverb., Ci0H lcO N J, F . 108°. —  2,3-Dimethoxyverb., Cn H ls0 2N J, 
F . 90°. —  2,4-Dimethoxyverb., unkrystallin . —  2,5-Dimethoxyverb., CUH 1S0 2N J, 
F . 137°. — / i - P h e n y l a t h y l m e t h y l a m i n e ,  I l y d r o c h l o r i d e ;  Bldg. 
aus dem Amin in  A. +  HCl-Gas oder aus dem  H ydrojodid +  AgCl; u. Mk. weifie 
K rystalle, aus A.-A. —  2-Methoxyverb., C10H leONCl, F . 119°. —  3-Hetlioxyverb., 
CJ0H 10ONCl, F . 119°. — 2,3-Dimethoxyverb., Cn H 190 2NCl, F . 117°. —  2,4-Dimethoxy- 
verb., CUH 1S0 2NC1, F . 145°. —  2,5-Dimeihoxyverb., Ću H i80 2NCl, F . 110°. —  O x y  - 
p h e n y l a t h y l m o t h y l a m i n e ,  Hj ^  d r  o c h  l o r  i d o :  weiBe K rystalle , sil. 
in W ., A., Essigsaure, konz. HC1; sind rein sehr bestandig; die Basen kónnen nicht 
isoliert werden. Dio Dioxyverbb. reduzieren stark . Am besten aus A.-A. oder Aceton-A. 
um zukrystallisieren. —  2-Oxyverb., C3H 140NC1; F . 148°; m it FeCl3  m atty io le tt; 
reduziert n ich t am m oniakal. A gN 03; m it N aO H  im  t)berschuQ farblos, bestandig.
—  3-Oxyverb., CaH 14ONCl, F . 89°; m it FeCl3 blaBviolett; gegen am m oniakal. Ag-Lsg. 
u. N aO H  wie die 2-Oxyverb. — 2,3-Dioxyverb., C9H 140 2NC1, F . 149°; m it FeCl3 m att- 
griin; reduziert k. am m oniakal. A gN 03; m it NaOH  im OberschuB schnelle Dunkel- 
farbung. —  2,5-Dioxyverb., C9H i40 2NC1, F. 128°; m it FeCl3 vorubergehendo Griin- 
farbung; Verh. gegen am m oniakal. A gN 0 3 u . N aO H  im UberschuB wie die 2,3-Di- 
oxyverb. (Journ . Amer. chcm. Soe. 54. 3661— 65. Sept. 1932. Tuckahoe, New York, 
Burroughs, \Vellcome and Comp.) BusCIl.

Andre Meyer, U ber die Kondensationsprodukte des o-Homophllialimids m it den 
aromatischen AUehyden. (Vgl. C. 1932- II . 209.) K urzes Ref. nach Compt. rend. Acad. 
Sciences vgl. C. 1928. I . 3075. N aclizutragen is t: Vom y-Oxycarbostyril konnte kein 
definiertes K ondensationsprod. m it einem arom at. A ldehyd erhalten werden. Ebenso- 
wenig reagiert dasselbe m it Br, CO-Reagenzien oder p-Ń itrosodim ethylanilin, verhalt 
sich also wie ein echtes Dioxj’ehinolin. —  Vf. bezeichnot die K ondensationsprodd. 
des Homophthalimidii m it den arom at. A ldehyden ais Isocarbimidindogenide. D er 
EinfluB des arom at, K em s auf die Farbung dieser Prodd. is t auffallond, donn die 
analogen K ondensationsprodd. der B arbitursaure, m it der Gruppo CO—N il an Stelle 
des K erns, sind im allgemeinen farblos. —  Von lnteresse ist, daB in den K ondensations
prodd. der Geruch der betreffenden Aldehyde, obwolil abgescliwacht, erhalten  geblieben
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ist. —  Dos Naphthyridinderiv. (Formel I I  im kurzeń Ref.) is t farblos, lóst sieli aber 
in konz. H 2S 0 4 gelb m it prachtig blauer Fluoreseenz; auch die alkal. Lsg. fluoresciert 
schwacli. (Buli. Soc. chim. F rance [4] 51. 953— 63. Ju li 1932.) LlNDENBAUM.

John B. Dorsch und s. M. Mc E lv a in , Die Darstellung von Benzoylessigesler und  
von einigen seiner Homologen. Die genannten Verbb. lassen sich bisher n ich t auf be- 
friedigende Weise darstellen. Vff. erhieltcn die Verbb. aus den durch U m setzung yon 
A thylbenzoat m it N itrilen crlialtlichen Benzoylalkylcyaniden CcI I 5 • CO • CHR ■ CN (I) 
durch U berfulirung in die salzsauren Im iiłoather u . Spaltung dieser Verbb. m it W. in 
A. Bei Anwendung der theoret. W.-Menge gehen a-Bonzoylpropionitril teilweise, 
a-B enzoylbutyronitril u. a-Benzoylvaleronitril yollstandig in  die Amidę iiber; die 
Amidbldg. liiBt sich durch Anwendung yon uberschiissigem W. u. e t  was HC1 zuriick- 
drangen. Dio D arst. von Benzoylessigester aus A thylbenzoat u . A tliy lacetat nach 
Cl a is e n  u. L o w m a n  (Ber. Dtsoh. chem. Ges. 2 0  [1887]. 653) is t nach einigen Modi- 
fikationen der D arst. uber das N itril yorzuziclien; bei don Homologen sind dio Aus- 
bcuten bei der direkten  K ondensation bedeutend geringer. —  a-Benzoylalkylcyanide (I), 
aus Benzoesaureatliylester u. den entsprechenden N itrilen m it NaOC2H 5; m an erh itz t 
bei A cetonitril u. P ropionitril auf 110— 120°, bei den hdheren auf 140— 160°. Benzoyl- 
acetonilril (R  =  H ), F . 80—81°. a.-Benzoylpropionitril (R  =  CH3), K p . 3 128— 130°. 
a-Benzoylbutyronitril (R  =  C2H 5), K p . 3 134— 135°. v.-Benzoyl-n-valeronitril (R  =  C3H T), 
K p . 3 139— 140°. H ieraus durch Beliandeln m it alkoh. HC1 bei 0° u. Zers. m it A ., W. 
u. otwas HC1 auf dem W asserbad a-Benzoylpropionsaureathylester (K p.x 118— 120°) 
u. -amid, F . 145— 146°; a-Benzoylbuttersduredthylester (K p.x 128— 130°) u. -amid, 
F. 148— 149°; tx.-Benzoyl-n-valeriansdureathylesler (K p . 3 138— 140°) u. -amid, F . 157 
bis 158°. Benzoylessigester, aus dem N itril; K p .t 118— 120°. Zur D arst. e rh itz t m an 
136 g NaOC2H 5 m it 300 g A thylbenzoat auf 70—80° bis zur Bldg. einer homogenen M., 
setzt im L auf yon 2 S tdn. 176 g A tliy lacetat zu, lia lt anschlieBend 2 Stdn. auf 90°, 
beliandelt m it 150 g Eg. +  300 ccm W. u. iithert aus. A usbeute 37%- (Journ . Amer. 
chom. Soc. 54 . 2960— 64. Ju li 1932. M adison [Wisconsin], U niv.) O s t e r t a g .

A. 01iverio, Uber die Herstellung der 3,4-Dimethoxyzimtsaure. D urch '-/„std. 
gelindes E rw arm cn yon Veratrumaldehyd u. Malonsaure m it 8 % ig. alkoh. Ammoniak 
nach K n o v e n a g e l  (Ber. D tsch. chem. Ges. 31  [1898]. 2596) u. in  Eisessig nach H a y - 
DUK (Ber. D tsch. chem. Ges. 36  [1903]. 2935) erhalt Vf. 3,4-DimethoxyzinUsdure, 
F. 181°, in 8 8 °/o Ausbeute nach dem ersten Verf. u. in  92%  Ausbeute nach der zweiten 
Methode, der Vf. den Vorzug gibt, weil sio sofort ein reines Prod. liefert. (Rendiconti 
Seminario Facoltó Scienzo Uniy. Cagliari 1. 117— 18. 1931.) FIEDLER.

N. D. Zelinsky und E. M. Tarassowa, Yerliallen der Gycloparaffine bei der 
Friedel-Craftsschen Beaktion (eine Riclitigstellung). Zu den A rbeiten yon HOPFF (C. 1931 . 
I I .  3592 .1 9 3 2 .1. 2007), N e n i t z e s c u u . I o n e s c u  (C. 1 9 3 2 .1. 799) u. U n g e r  (C. 1932 .
I . 2007) bemerken Yff., daB ZELINSKY bereits im  Journ . Russ. phys.-cliem. Ges. 30 
[1898]. 341 iiber die mogliclie K etonisierung cycl. K W -stoffe m itte ls CH 3 -C0C1 nach 
F r i e d e l - C r a f t s  berich tet h a t. Die neueren Ergebnisse dieser seither fortgesetzten 
Untcrss. werden dem nachst m itgeteilt; die obigen A rbeiten yeranlassen Vff. zur vor- 
laufigen M itteilung des Folgendon: Die Vollstandigkoit der Umlagorung des Cyclo- 
liesans in M ethylcyclopentan liangt yon don Vers.-Bedingungen ab. —  Bei Anwendung 
molarer Mengen C J I u ,  CH3-COCl u. A1C13 (Rk.-D auer 4 S tdn., -Temp. 70°) en ts teh t 
ein uneinheitliehes K eton ; desson H auptm enge h a t K p . 20 69,5— 71°; n rr°  =  1,4419; 
diaA =  0,9019, das Semicarbazon dieser F rak tion  den F . 157° (ygl. NENITZESCU u . 
JONESCU, 1. c.). — Bei der R k. m it doppelter Menge A1C13 u n te r sonst gleichen Be
dingungen en ts teh t ein K eton m it K p . 20 69— 72°; nn is =  1,4439; (il s 4 =  0,8949, F . des 
Semicarbazons 163°. —  D as Gemisch der beiden vorst. K etone enthielt, wie aus der 
k a ta ly t. Ilydrierung  lieryorging, nur 8 ,7%  an ungesatt. K eton. —  W erden 2 Moll. 
C„H12 m it je 1 Mol. CH3COCl u. A1C13  bei nu r 35° zur R k. gebrach t (Rk.-D auer 4 S tdn.), 
so en ts teh t ein Keton(gemisch) vom K p . I0  64— 80° (H auptfrak tionen  I . K p . 10 64— 65°, 
n DIS =  1,4599; d ' \  =  0,9196; I I .  K p . l0  74°; n D 18 =  1,4778; d ' \  =  0,9400) m it 53,7%  
an ungesatt. K eton. —  Anwendung von techn. A1C13 (m it 3%  FeClj) fiih rt zu einem 
zu 62,4°/0 ungesatt. K eton ; F raktionen  I . K p .ln 63— 65°; no 10 =  1,4639; d 1Bt  =  0,9268;
I I .  K p . 12 72— 73°; n D 18 =  1,4795; «Zl8 4 =  0,9437, D as uneinheitliche Semicarbazon 
besteh t aus einer in  A. 11. u . einer swl. Form  vom  F . 221°. —  R k. yon C6H 12 m it dor aus 
A1C13 u . CH 3 'C0C1 darstellbaren  K om plesyerb. nach BoESEKEN (Rec. T ray. chim. 
Pays-Bas 2 0  [1901]. 102) bei < 3 0 °  ergib t ein zu 85,1%  ungesatt. K eton (H auptm enge: 
K p . l 3  69—71°; no20 =  1,4812; d20t  =  0,9465). U n ter gleichen Bedingungen en ts teh t
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m it AlBr3  ausschlieBlicli ungesatt. K eton. F . des Semiearbazons (aus A.) 221° (Zers.). 
Das vorst. K eton  diirfte m it dem yon U n g e r  (1. o.) ais l-M ethyl-2-acetylcyclopenten 
(stabile Form ) bezeichneten, das durch Red. in  eine labile Form  iibergeht, ident. sein. 
Nacli der Yon Vff. w eiter un ten  gegebencn D eutung des Rk.-M echanismus findet aber 
liier keine Isom erisation des H exam ethylenringes s ta t t .  —  Bei der Einw. von C6H 12 

auf Saurechloride (+A1CI3) w ird ste ts  H a frei, der letztere zum  Teil zu A ldehyden redu- 
ziert. Oberscliussiges A1C13 behindert merkwiirdigerweise die D eliydrierung des C,.H12.
—  N aeh Yff. reagiert Cyclohesan bei Yorst. R kk. in  2 stereoisomeren Form en im  Sinne 
der Theorie von Sa c h s e  u. M o h r . Bei der Irans-Form, dereń, o-standige H-Atom e in 
v e r s c l i i e d e n e n  E benen liegen, crfolgt die (primare) H -A bspaltung in m-Stellung 
un ter Bldg. einer B ruekenbindung naeh dem  Schema:

____ ____CH _ C H -C H , ___ C H -C H 3

<( ]> C H , + q > c - c h ^  | I + 1 2 ^ /  | -J-HG1

— CH "  ÓH-Ó1 J . CHa — CH-CO-CH,

D ie Deliydrierung der cis-Form  gelit unter milderen Vers.-Bedingungen (boi 30°) vor 
sich, da sio an den o-standigen H -A tom en, die in  e i n e r  Ebene liegen, erfolgt naeh 
dem S chcm a: ____  ____  _

\  /  \  y  + Q > C-CU ^  \ C I I - C l  ~ HC1>  < ^ > H
V C H -C O -C H , C -C O -C H ,

D er hier froi werdendo H 2 reduziert das Totraliydroaeetophenon zum  Teil zu Hexa- 
hydroaeetoplienon, K p , 15 65°; n n 16 =  1,4494; e? -° 4 =  0,9110; F . des Semiearbazons 
171— 172° (Ygl. ZELINSKY, Journ . Russ. phys.-chem. Ges. 37 [1905]. 632). (Ber. D tsch. 
chem. Ges. 65. 1249—52. 14/9. 1932. Moskau, U niv.) P a n g r i t z .

W. Treibs, Z vr  Autoxydation a.,p-ungesiiltigter Ketone. V. Reaktionsverlauf und  
Reaklionsprodukte der Auk>xydation des Garvons. (IV. Ygl. C. 1 9 3 2 .1. 1365.) Die durch 
O xydation des Carvons in  alkal.-alkoh. Medium un ter Einw. von molokularem O, oder 
H 20 2 entstehendon Verbb. Cl0H MO2, Cn H iS0 3 u. C20H 2SO3 (vgl. I I .  M itt., C. 1931. II . 
2994) bilden sich auch aus der Ketooxydoverb. des Ćarvons. C10H 1.IO2, C arvom xyd  (I), 
lagert sich m it alkoh. Alkali in der W anno in das isomero D iketon oder Dihydroresorein, 
C10H 11O2, yoh K etoenolstruktur, Oxycarvon (II), um, teilweise w ird M ethanol zu 
Cu H irO, (III), K p.ls 150— 160°, angelagert. Die D arst. der Verb. C20H 2!,O3 (IV), F . 150 
bis 151°, gelingt auch durch K ondensation von Carvon u-. Carvonoxyd in molekularom 
Verhaltnis. D er Rk.-M echanismus des Carvons bei schneller u. langsam er H 20 2-Einw. 
u. bei der A utoxydation m it molekularem 0 2 is t nunm ehr aufgeklart. Die A utoxydation 
a,/?-ungesatt. K etone verliiuft in 2 Stufen: 1. Moloxyd (Superoxyd), daraus H 20 2-Bldg. 
bzw. Ó2-A ktivierung; 2. Einw. Yon H 20 2 auf noch Yorhandenes K eton. Die prim aren 
Anlagorungsprodd. kondensieren sioh leieht zu harzartigen, alkaliloslichen K órpern 
chinoider N atur. — H I w ird je tz t auf G rund der H ydrierung ( +  kolloidales Pd), wobei 
H 2 aufgenommen u. Verb. Cn / / 20O3, K p .ls 150— 156°, gebildet w ird —  m it gobrauehtem  
u. wieder regeneriertem  K ata lysa to r en ts tch t viel l-Tetraliydrocarvon — , s ta t t  V (1. e.) 
dio K onst. eines m onom ethylierten Ketoglykols U la  oder I l lb  zuerteilt. Das Ergebnis 
der alkal. H ydrolyse entscheidet fiir H la :  sie g ib t eine Sdure On ff 20O4, dio un ter W.-Ab- 
spaltung in ihr leicht verseifbares (6-) Lacton ć'u / / lsO:l, K p . , 5 162— 166°, iibergeht; 
H ydrierung b ildet aus diesem das gesatt. Lacton Cn H 20O3, K p .15 159— 162°. —  M it I I  
g ib t die alkal. H ydrolyse die ungesatt. K etosaure C10H 16O3, /}-3Iethoathenyl-y-propionyl- 
buttersaure, K p . 20 1 89— 190°, Semicarbazon, F . 158°; w ahrend Red. m it N a u. Propanol 
ein krystallisiertes Glykol C10H lsO2, p-Menthe?i-S(9)-diol-(2,6) (VI), F . 105— 106°, m it 
kolloidalem Pd Dihydrooxycarvon, C10H 1(!O2 (VII), F . 180°, Acetat (aus O xycarvonacetat, 
daraus dio freie Verb.), K p . J5 150— 154°, entstehon liiCt. —  Dio dureh aldolartige 
K ondensation entstandeno alkaliunl. Verb. C20H 29O3 (IV) m it tertiarem  OH lagert sich 
m it methanol. K O H  in die isomeren Diliydroresorcine V III u. IX (FF. 176° u. 136°) um. 
Nebon don Oxydationsprodd. I I—IV wurde aus Carvonoxyd durch Umlagerung bzw. 
aus Carvon durch O xydation noch eine Verb. C10t l u O3 vom F. 132° u. C harakter einer 
einbas. Saure gewonnen, die bei der M ethylierung ein m onom ethyliertes Prod. Cn H lsOs, 
K p . 15 150— 155°, liefertc. —  D er Obergang von d-Carvon (ap =  + 58°) in CarYonoxyd 
(ao =  — 83,6°) u. dio Umlagerungsrkk. des letzteren Yerlaufcn oline Racemisierung. 
IH  d reh t links, das Lacton Cn H i8Ó3 aus I I I  schwach rechts, IV  ebenfalls, das Umlage- 
rungsprod. vom F . 136° aus IV links. Das m it alkalihaltigem Methanol un ter Luft-
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abschluG aus Carvon erhaltene alkaliunl. linksdreliondo H arz (an =  —35°, C. 1930 . II . 
3401) besitzt die empir. Zus. [CJ0H MO]n, wo n  im M ittel =  3 gefunden wurde, u. is t 
ein gemischtes Poły car von, das beim E rhitzen  das Monomere zuriickbildet: 

KOH „
n C ,0H),O < [CjoHj.jOln* M it KCN in CH3OH entstand  ein dimeres Carvon. —

Warnie
D arst. des Carvonoxyds aus Carvon in CH3 OH, K OH  in CH3OH u. 30%  H ,0 „, das lang
sam zugegeben wird, Rk.-Tcmp. n ich t iiber 0°, K p . 15 120— 122°. Bei der A utoxydation 
des Carvons in wss.-alkoh. K O H  wurde neben IV u. der Verb. C10H 1()O3 vom P. 132° 
(s. o.) ein braunes H arz erhalten, C20H 2.,O4 bzw. C20H 22O3. (Ber. D tsch. chem. Ges. 65. 
1314—24. 14/9. 1932.) ’ H e l l r i e g e l .

W. TreibS, tlber die Einwirkung von Grignardschem Reagens a u f das Oxycarvon 
w id  die Umlagerung der Reaktionsprodukte in  aromatisćhen Verbindungen. Oxycarvon 
(vgl. vorst. Ref.) lagert C2H 5MgBr n u r im V erhaltnis 1: 1 an, u. bei der Zers. des 
Additionsprod. bildet sieh un ter W .-Abspaltung ein Monokelon C12H leO, K p . ł 5  142°, 
Semicarbazon, F . 160— 161°, dagegon addiert O xycarvonacetat 2 Moll. Grignardreagens, 
u. liefert ais Endprod. dasselbe K eton, daneben Diathylmethylcarbinol, C6H 140 , K p. 122 
bis 125°. Das K eton nim m t 2 B r auf, add iert bei der kataly t. H ydrierung (kolloidales

C,IL C.H, C,Hi C..IL -C .H .

_ . .  / V  . .
Pd) 2  H  u. bildet m it H 20 2 die Kełooxydoverb. C12H i80 2, Ivp .13 137— 139°. E s diirfte 
ein Athylcarvon der Form el I darstellen. A thylcarron iagert ein weiteres Mol. C2H 5MgBr
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an, u. es b ildet sich unter W .-Abspaltung ein K W -stoff C14H 22, 2,6-Didihylmenthatrien. 
(II oder 1H), K p.ls 124— 125°, unbestandig an der L uft, lagert 4 B r pro Mol. an  u. ist 
leicht in  den entspreelienden arom at.K W -stoff umzulagern (s. u.). Der Brechungsindes 
zeigt erheblicho E xaltation , die bei der U mlagerung verschwindet. — Die Verlagerung 
der aliphat. Doppelbindung in den R ing wird bei Carvon u. seinen D eriw . besonders 
gu t von J  ka ta lysiert; A thylcarvon geht beim K p. in  das isomero Athylcarvacrol, 
C22H laO, K p. 265°, iiber; Phcnylurethan, C18H 230 2N, F . 157°; Benzoat, C13H 220 2, F . 53 
bis 54°. 2 ,6-D iatlijim cnthatrien g ib t ebenso 2,6-D iathylcym ol, CUH 22 (IV), K p. 243 
bis 245°. (Ber. D tseh. chem. Ges. 6-5. 1324— 29. 14/9. 1932.) H e l l r i e g e l .

R. B. Forster und K. Hishiyama, A rylam insalze der N aphthalinsulfom auren. 
V II. D ie S a lzeder Naphthalin-1,5- und -1,6-disulfonsdure. (VI. vgl. C. 19 2 8 . I I .  768.) 
Dio Salze der 1,5-Saure bilden sich auch  aus unreinen P rapara ten  rech t leicht, die 
der 1,6-Siiuro bilden nam entlich bei A nwesenheit isomerer Siluren leicht iibersatt. 
Lsgg. Zur T rennung der beiden Sauren eignet sich keines der dargestellten Salzo; es 
gelingt nicht, dio 1,6-Saure aus Gomischen der beiden Isom eren abzutrennen. Dio 
Salze der 1,6-Saure sind leicliter 1. ais dio der 1,5-Saure u. schm. im allgemeinen niedriger.
a) sind 1,5-Salze, b) sind 1,6-Salze; allo F F . sind korr. A nilinsalze:  a) Tafeln, schm. 
n ich t; b) N adeln, F . 298— 299° (Zers.). o-Toluidinsalze: a) Prismen, F . 338— 339® 
(Zers.); b) Nadeln, F . 323—324° (Zers.). m -T olu id insa lze: a) lederfarbigo Nadeln,
F . 312° (Zers.); b) is t schwer darzustellen. p-Toluidiii.sa.lze: a) Tafeln, F . 332° (Zers.);
b) Prism en, F . 314— 315° (Zers.). m -4-X ylidinsalze: a) N adeln, F . 338—340° (Zers.),
wird beim Aufbewahren gelb; b) Nadeln, F . 324° (Zers.), w ird gelb. Pseudocumidinsalze: 
a) Tafeln, F . 216— 217°, w ird gelb; b) N adeln, F . 294°, w ird gelb. u-Naphthylaminsalze: 
a) Tafeln, F . 231° (Zers.); b) N adeln, F . 272° (Zers.). fi-NapMhylaminsalze: a) Tafeln,
F . 204—205° (Zers.); b) Tafeln, schm. n icht. Die Benzidinsalze (Tafeln) u. die o-Tolidin- 
salze (Nadeln) schm. nicht. p-Chloranilinsalze: a) Tafeln, F . 338—339° (Zers.); b) Tafeln,
F . 313—315° (Zers.). p-Nilro-o-loluidinsalze: a) Tafeln, F . 275° (Zers.); b) Tafeln,
F . 282—283° (Zers.). p-Anisidinsalze: a) Schuppen, F . 322—323° (Zers.); b) Prism en,
F . 299° (Zers.). (Journ . Soc. chem. In d . 51 . T ransact. 297— 98. 26/8. 1932. Leeds, 
U niv.) _ _ O s t e r t a g .

Ericll Mosettig und Jacob van de Kamp, Untersuchungen in  der Phenanthren- 
reihe. I I . Phenanthrencarbonsauren und 9-Bromphenantlirenderivata. (I. vgl. C. 1930 .
I I .  3403.) Dio Einw. von Oxalylchlorid u . A1C13 auf Phenanthren in CS2 bei — 16° 
nach L i e b e r m a n n  u . Z s u f f a  (Ber. D tseh. chem. Ges. 4 4  [1911]. 207) g ib t ais H aup t- 
prod. n ich t die Phenanłhren-9-carbonsdure, sondern dio 3-Carbonsaure, neben kleinen 
Mengen des 2- u. 9-Isomeren (im V erhaltnis von ca. 75: 18: 4) u. einer Siiure vom
F . 123— 125° unbestim m ter K onst. (ca. 2% ). —  Die Einw. von Phosgen u. A1C13 auf 
P henanthren  bei — 15° fiihrte n ich t zu einem Carbonsaurechlorid u. ebenso ftikrto Einw. 
von BrCN u. A1C13 n ich t zum Ziel. —  Am besten erwies sich zur D arst. von Phen- 
anihren-9-carbonsaure dio Einw. von Cu2(CN ) 2 auf 9-Brom phenanthren bei 260°. — 
W ahrend dio 9,10-Doppelbindung im Phenanthren  ausgesprochenen Olefincharakter 
h a t  u . bei Einw. von Oxalylehlorid u. A1C13 Polym erisation veranlaCt, w ird nach 
Einfuhrung eines Substituenten, wie B r in  9-Stcllung die A k tm ta t  der 9,10-Doppel
bindung yerringert, so daC bei der FRIEDEL-CRAFTS-Rk. m it 9-Brom phenanthren 
u. Oxalylchlorid oder Acetylchlorid in  CS2 +  A1C13 nu r krystallin . Verbb. entstehen.

V e r s u  c h  e. Phenanłhren-3-carbonsaure, K rystalle, F . 267— 269°. —  M ethyl- 
ester, F . 95— 95,5°. —  Phenanthren-2-carbonsiiure, F . 256— 258°. —  Methylester, aus 
CH3 0 H , F . 95,5—96°. —  Phenanthren-9-carbonsauremethylester, F . 114— 115°. — 
Die Phenanthrencarbonsaure unbestim m ter K onst. bildet gelbe Nadeln, F . 70— 75°; 
en thalt K rystallw asser; nach dem Trocknon bei 100°, aus Bzl., F . 123— 125°. — 
C15H 0O2K . — Phenanthryl-9-cyanid, aus 9-Brom phenanthren +  Cuprocyanid bei 260°; 
aus A., F . 103—104°. G ibt m it 25°/0ig. CH3OH—K O H  Phenanthren-9-carbonsaure.
— 9-Brom phenanthren gibt in CS2 m it Oxalylchlorid u. A1C13 bei — 15° ais H aup t- 
prod. 9-Brompheimnthren-3 (oder -6)-carbonsaure, C15H 90 2B r; weiBe Nadeln, aus Eg.,
F . 283—284° (unkorr.). D aneben en tstehen m indestens zwei andero Sauren in geringer 
Menge. —  9-Bromphenanthren-3(oder -6)-carbonsauremethylesler, C10I Iu O2B r; weiBe 
Nadeln, aus CH3OH, F . 155—155,5°. G ibt m it C r0 3  in  Eg. Phenanthren-9,10-chinon-
3-carbonsauremełhylester, aus Eg., F . 210— 212°. — Durcli k a ta ly t. Red. m it H 2

u. einem Palladohydroxyd-CaCÓ3-K atalysator in  A. +  Pyrid in  wird das Br-Atom in 
dem M ethylester dureh H  ersetzt un ter Bldg. von Phenanthren-3-carbonmuremethyl- 
ester. —  9-Brom phenanthren g ib t m it CH 3C0C1 u. A1C13 in  CS2 bei — 15° 9-Brom-3-
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{oder -6)-acetylphenanthren, C16H n OBr; weifie N adeln, aus A. oder CII3OH, F. 150 
bis 151°. D aneben en ts teh t m indestens ein anderes K eton. —  9-Brom-3 (oder -6)- 
acetylpheiMnthrensemicarbazon, Cl7H 14ON2Br, weiBe N adeln, aus CH 3OH, F . 265 bis 
265,5“ (unkorr.). — Oxim, Cł0H 12ONBr, weiBe Nadeln, aus CH 3 OH, F . 142,5— 143° 
(unkorr.). -— 9-Brom-3 (oder -6 )-acetylphcnanthren g ib t m it 2%  Na-Hypochloritlsg. 
die 9-Brom phenanthren-3 (oder -6 )-ćarbonsaure, m it C r0 3 in Eg. 3-Acetylplicnanthren- 
9,10-chincm, F. 217—218,5°. (Journ . Amer. chem. Soc. 54. 3328—37. Aug. 1932. 
Yirginia, Univ.) _ _ B u s c h .

K. Fries und K. Scliilling, Uber den Verlauf der kalalytisclien Hydrierung des 
Anthracens. Die B k. erfolgt naeh S c h r o e t e r  (C. 1925. I. 507) uber folgendo Stufen:
Anthraeen — ->- Anthraeendihydrid-(9,10) — >■ A nthracentetrahydrid-(1,2,3,4) ----->-
Anthraeenoctahydrid-(l,2,3,4,5,6,7,8). Diese Annahme war von yornlierein wahrscliein- 
lich, weil bei allen R kk. des A nthracens zuerst die Stellen 9 u. 10 angegriffen werden; 
S c h r o e t e r  h a t  auch den tJbergang des 9,10-Dihydrids in das 1,2,3,4-Tetrahydrid 
nachgewiescn. Vff. haben nun  beobaclitet, daB die H ydrierung des A nthracens bis 
zum O etahydrid  ste tig  verlauft; hieraus ergeben sich Bedenken gegen die ScHROETER- 
sche Auffassung. Tatsachlich w ird das m s-D ihydrid ais echtes Benzolderiv. weit lang- 
samer hydriert ais A nthraeen u. ais das T etrahydrid ; die H ydrierung eines Gemisehes 
von A nthraeen u. D ihydrid yerlauft zunachst m it derselben Gesehwindigkeit wie die 
des A nthracens, w ird aber m it der Zeit langsamer, u. der gróBtc Teil des D ihydrids 
bleibt unyerandert. Verss. m it yerschiedenen K atalysatoren  (P t0 2, Pd-M ohr, N i +  
Co +  Cu) ergaben, daB bei Einw. von 1 Mol H 2 auf 1 Mol A nthraeen nur ca. y i 2  in 
das D ihydrid iibergeht, ca. die H alfte  bleibt imangegriffen, der R est w ird hóher, u. zwar 
hauptsachlich zum T etra liydrid  hydriert. Diese Beobaclitungen lassen sich nur so 
deuten, daB die H ydrierung nur zu einem geringen Teil naeh den ScHROETERsclien 
Annahmen yerlauft, w ahrend der H aup tte il des A nthracens unm ittelbar zum  T e tra 
hydrid u. w eiter zum O etahydrid reduziert w ird; walirsclieinlich en ts teh t das Per- 
liydrid; ein H exahydrid  wurde nie bcobachtet. Die H ydrierung geh t bis zum Oeta- 
hydrid rasch, von da  ab  langsamer, aber ste tig  bis zur Per hydrierung. Die Verlangsamung 
ist n ich t auf eine Erm iidung des K atalysators zuriickzufuhren; dureh Z usatr von  
A nthraeen wirćt dio Anfangsgeschwindigkeit sofort wieder hergestellt. —  Die yóllige 
H ydrierung des A nthracens fiih rt zu yerschiedenen Perhydriden ; bei Ggw. von  P t  
in Eg. bei gewóhnlieher Temp. e rha lt m an ein Perhydrid  vom  F . 61,5°; in Ggw. von 
Ni ohne Lósungsm. bei 100° u n te r D ruck en ts teh t ein P erhydrid  yom F . 93°, das m it 
den bisher in  der L itera tu r beschriebenen Perhydriden ident. sein durfte. Theoret. 
lassen sich 5 isomero Perhydride voraussehen. —  Das 9,10-Diliydrid geh t bei der H ydrie
rung teilweise wieder in  A nthraeen uber; dies laBt darauf schlieficn, daB bei der H ydrie
rung des D ihydrids zum  1,2,3,4-Totrahydrid zunachst D ehydrierung zu A nthraeen 
erfolgt. — D as D ihydrid laBt sich neben dem T etrahydrid  dureh O xydation zu A nthra- 
chinon naeh PlRAK (C. 1 9 2 8 .1. 2433) bestim men. — Oclahydroanlhracen, aus A nthraeen
u. 4 Moll. H 2 in Ggw. von P t 0 2 in E g .; K rystalle aus M etbanol, F . 73,5°. Hoherschm. 
Anłhracenperhydrid, C^TIj^, aus A nthraeen u. H 2 in Ggw. von N i bei 90— 110°. B lattehen 
aus A., F . 93°, K p .n  129°. Niedrigerschm. Anłhracenperhydrid, C14H 24, aus A nthraeen 
oder Di-, T etra- oder O ctahydroanthracen u. H 2 +  P t0 2 in Eg. N adeln oder Prism en 
aus M ethanol, F . 61,5°. —  Tetrahydroanthracen, F . 103“. G ibt m it H 2 +  P t 0 2 in  Eg. 
O ctahydroanthracen, aber kein H esahydroanthracen. (Ber. D tsch. chem. Ges. 65. 
1494— 1502. 14/9. 1932. Braunschweig, Techn. Hochschule.) O s t e r t a g .

K. Fries und K. Schimmelschmidt, tJber das angebliche 2,3-Chinon des M eihyl-
1-naphthalins; eine Richtigstellung. F r ie s  (Ber. Dtsc{i. chem. Ges. 4 2  [1909]. 3375) 
erhielt dureh Einw. von J  auf das Pb-Salz des 6-Brom -l-chlor-2,3-dioxynaphthalins (I) 
eine Verb., die dam als ais 6-Brom-4-chlor-l-methylnaphthochinon-(2.3) (II) angesehen 
wurde. Eine erneute U nters. ergab, daB die Verb. das doppelte Mol.-Gew. besitzt u. 
analog dem  D ehydro-l-m ethyl-2-naphthol ais chinolartiges Gebilde (III) aufgefaBt 
werden muB. Dio Bldg. des Phenazins IV bei der U msetzung m it o-Phenylendiam in 
ist dureh A ufspaltung un ter interm ediarer Bldg. von Y zu erklaren. Neuere U nterss. 
haben keine A nhaltspunkte fiir die Existenz des 2,3-Naphthochinons ergeben (ygl. 
auch F ie s e r , C. 1931. I . 2575). Vff. sind der Ansiclit, daB die MiBerfolge bei den 
Verss. zur D arst. von D e riw . des 2,3-D ihydronaphthalins nu r m it der N aphthalin - 
formel von E r l e n ^ie y e r  erk la rt werden kann, die auch allein im stande ist, die Sub- 
8 titutionsregelmaBigkeiten der Oxy- u. A m inonaphthaline zu erklaren. —  6-Brom-
4-chlor-2,3-dioxynaphthalin (I), aus 3-N itro-6-brom m ethylnaphthochinol-(l,2) dureh
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Red. m it yerkupfertem  Zn-Staub u. HC1 in Eg., Chlorierung des en tstandenen Amins
u. Red. des K etoclilorids m it Z inkstaub u. Eg., F. 184°. Vcrb. Gi i H u OiGl^Bri  (III, 
friilier ais II aufgefaBt), aus I durch Umsetzen m it P b-A cetat in  A. u. Schiitteln des 
Pb-Salzes m it J  in Chlf. Die friiher gefundenen niedrigen Mol.-Gew.-W erte (in sd. 
A tliy lacetat) sind durch Zers. zu erklaren. Bei der Eimy. von N a OH en ts teh t zunachst 
ein friiher iiberselienes orangegelbes Na-Salz. Die A usbeute an  IV bei der Umsetzung 
m it o-Phenylendiam in iiberschreitet niemals 50% . Phenylhydrazin bew irkt ebenfalls 
Spaltung des Molelciils un ter Bldg. eines Hydrazons, Cn H rOC]Br: N 2 -OcH- (rotę 
K rystalle). D urch Z n-Staub in  Eg. w ird III in I' zurtickyerwandelt. Diacelyherb., 
C20H 18OeClsB r2, aus III m it A cetanhydrid u. H 2SO.,, gelbe K rystalle, F. 237°. (Ber. 
D tsch. chem. Ges. 65. 1502— 07. 14/9. 1932. Braunschweig, Techn. Hochschule.) Og .

A. Rieche, H. Sauthoif und O. Muller, Uber Phthaloylnaphthalin. II . M itt. 
uber peri-Kondensalion des Phlhdlsdureanhydrids. (I. vgl. C. 1931 . II.- 848.) Die Ein- 
wendungen F i e S e r s  (C. 1931 . II . 2459) gegen dio Form ulierung des Kondensations- 
prod. aus Plithalsaureanhydrid u. /9-Naphthol ais l,8(peri)-Phthaloyl-2-naphthol (I, 
K  =  OH) werden durcli neue Vcrss. widerlegt. Bei fast allen gepriiften /?-Naphthol- 
d e r iw . wurde Perikondensation un ter teilweiser Erfassung der ais Zwisclienprodd. ge- 
bildeten o-Oxynaphthoylbcnzoesauren beobachtet. Bei der NaOH-Schmelze lafit sich 
auBer I  von den im Versuchsteil genannten Phthaloylnaphtholen n u r 1,8-Phthaloyl-
2-naphthol-3-carbonsaure zu der entsprcchenden, noch nich t beschriebenen 2-Oxy- 
naphthalin-2,8-dicarbonsaure aufspalten. Gegen die Perikondensation u. fiir die Auf- 
fassung des Kondensationsprod. ais N aphthylenphthalid  (n )  sollte nach F ie s e r  der 
lactonartige C harakter des Prod. sprechen, das in h. Alkalicn 1. is t u. beim Abkiihlen 
daraus die Salze liefert. A lkalibestst. der n u r ungenugend zu reinigenden Salze sind aber 
analyt. n ich t ausw ertbar. AuBcrdem is t nach Veratherung die Alkalilóslichkeit auf- 
gehoben, was m it der Sprengung eines Lactonringes n ich t vereinbar ist. DaB ferner m it
C,.H5MgBr nu r 1 CO-Gruppe reagiert, kann der reaktionshemmenden W rkg. der OH- 
Gruppe zuzuschreibcn sein, nach dereń E ntfem ung in der T a t 2 CO-Gruppen m it 
C2H6MgBr reagieren (s. u.). Das Rk.-Prod. aus I  (X  =  OH) u. C0H 5MgBr w ird durch 
Alkalien n ich t verandert, w ahrend eine halbacetalartig konstituierte Verb., wie sie 
F i e s e r  annim m t, in B enzophenonylnaphthalylencarbinol ubergefiihrt werden miiBte. 
E ndlich konnto beim oxydativen Abbau m it KMnO., neben der schon von F i e s e r  beob- 
ach te ten  Saure C16H 1Q0 6 (Benzhydrol-2,3,2'-triearbonsaurelacton, die Analyse stim m t 
aber besser auf C16H 120„) ais H auptprod. Bz.-3-Oxybenzanthron (III) erhalten werden. 
D er Mechanismus des Abbaues wird in Parallele gesetzt zu dcm des O sybinaphthylen- 
oxyds zu Benzoxanthoncarbonsaure (RlECHE u. JUXGH0LT, C. 1931 . I .  2620) u. in 
einem Schema zusammengefaflt. —  Die Oxygruppe in I  (N  =  OH) laBt sich (iiber das 
Chlorderiv.) durch H  ersetzen, beąuem er is t das 1,8-Phthaloylnaphthalin (I, X  =  H) 
jedoch nach D. R . P . 512 229 (C. 1931 . I .  1681) durch AlCl3 -NaCl-Schmelze der
o-a-Naphthoylbenzoesaure (neben Benzanthrachinon) zuganglich. Obwohl nun  in  I 
(X  =  f i)  m it D initrophenylhydrazin u. C hlorphthaloylnaphthalin n u r 1 CO-Gruppe 
reagierte, orgab die R uck titra tion  einer Lsg. in  eingestellter metliylalkoh. Kalilauge 
m it methylalkoh. Essigsiiure, daB kein K OH  verbraucht wurde, auch nich t nach 2 -std. 
Kochen. Mit C 02, ebenso beim V erdiinnen der konz. Lsg. in methylalkoh. K ali fallt die 
Substanz, die ais sehr schwache Saure u n te r Anlagerung zu >C (O H ) (OK) reagiert, 
unver|indert aus. M it C2H 5MgBr reagieren deutlich 2 CO-Gruppen u n te r Bldg. des 
d itertia ren  Alkohols IV. Zinkstaubdest. yon I (X  =  OH u. =  H ),‘ sowie von Chlor
phthaloylnaphthalin  gaben einen K W -stoff C18H 14 vom F. 116,5°, der ais l,8-o-Xylylen- 
naphthalin  (V) zu formulieren is t u. bei der O sydation m it uberschiissigem N a2Cr20 7
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in Eg. wieder in I  (X  =  H), F . 177°, iibergeht; bei der Zinkataubdest. kann also kein 
Tolylnapktliylenm ethan entstanden sein, das die Lactonform  h a tte  erw arten lassen.

-OH

V e r s u c h e .  l,8-PhtIialoyl-2,G-dioxy- 
naphtlialin, C18H 10O4. Aus Phthalsaure- 
anhydrid u. 2,6-Dioxynaphthalin (+A1CI3), 

m  \ | ATr ! | F . *302°. — l,8-Phthaloyl-2,7-dioxynaph-
r, H ^>C C<^p w CHj C II2 thalin, C18H 10O4. M it 2,7-Dioxynaphthalin,

i i | | 207o_ Acetylderiv., F . 233— 234°.
1,8 ■ Plitlialoyl - 2 ■ oxynaphtlialin ■ 3 ■ carbon- 
sdure, C,8H 10O5. M it 2-Oxynaphthalin-3- 
earbonsaure, F . 276°. — 2-Oxynaphthalm-

з,6-dicarbonsdure, C12H 80 5. Aus voriger Saure, F . 320°. — Athylather des 1,8-Phthaloyl-
2-naphłhols, C ^H^O ;,, F . 163,5°. — Saure CvI I n Otl, F . 210°, dureh oxydativen Abbau 
von I (X  =  OH). Bz.-3-Oxybenzanthron (III), F . 300°. — 1,8-Phlhaloylnaplithalin. Aus
2-Chlor-l,8-phthaloylnaphthalin dureh kata ly t. Red., F . 174°, oder aus o-a-Naphthoyl- 
benzoesiiure, F . 178°. Dinitrophenylhydrazon, F . 265°. —  Dinitroplienylhydrazon des
2-Chlor-l,8-pht)ialoylnaphtkalins, F . 278°. (Ber. D tseh. chem.
Ges. 65. 1371—81. 14/9. 1932. Erlangen, Univ.) H e l l r .

Tito Pavolini, U ber ein Farbstoffderimt des 9,10-Di- 
phenyloxyanthranols-y. D ureh K ondensation von o-Benzoyl- 
benzoesaure m it Resorcin e rba lt Vf. einen Farbstoff von 
der w ahrscheinlichen K onst. I. Die Verb. C2SiH ViOit fiir die 
Vf. den N am en Rliodonin („liodonina“ ) vorschlagt, is t ein 
braunolivgrunes, m kr. Pulver vom F . 157— 158° m it gelb- 
griiner Fluorescenz in  alkoh. Lsg. F iirb t aus schwach 
saurem Bade Wolle u . Seide gelb, letztere dunkelgoldgelb 
an. Aus schwach alkal. Bade farb t die Verb. korallen- 
rot. Die Substanz eignet sich ais Ind iea to r bei der Saure- 
best. in W ein, Essig u. Bier. (Industria  chim iea 7. 877 
bis 879. Ju li 1932. Turin, R. Is titu to  Commerciale.) F ie d l .

Karl Brunner und Heimo Moser, Vber 5-Athoxyindólinmie. Im  H inblick auf 
die A rbeiten von St e d m a n  u. BARGER (C. 1925. I. 2004) iiber die K onst; des Pliyso- 
stigmins haben Vff. gewisse sek. (R , =  H) u. te r t. (Ra =  Alkyl) 5-AthoxyindoIinonc 

nebenst. Form el untersucht. Z ur D arst. w urden p-Atlioxy- 
phcnylhydrazin (I) nach Al t s c h u l , Ber. D tseh. chem. 
Ges. 25. [1892] 1843, bzw. as-p-Athoxyphenylmethyłhydr- 
azin (II) (vgl. hierzu Sp a t h  u . B r u n n e e , C. 1925. 1. 2310) 
m it F ettsau ren  (n-Propyl-, Isopropyl-, ferner M ethylathyl- 
essigsaure) zu den entsprechenden H ydraziden um gesetzt

и. diese nach BRUNNER (M onatsb. Chem. 18 [1897]. 95) dureh E rw arm en m it ge- 
branntem  K alk  un ter N H 3-Abspaltung zu Indolinonen kondensiert. I . Sekundure
5-Alhoxyindolinone. 5-Athoxy-3-n-propyl-2-indolinon, C13H 1 70 2N. Aus I  u. n-Valerian- 
saure en ts teh t dureh E rh itzen  im Olbad auf 100— 110° im  W asserstoffstrom  das H ydr- 
azid, C13H 20O2N 2, aus A. K rystalle vom F. 125,5°. Aus diesem wurde dureh Erw Snnen 
m it friseh gelosehtem K alk  das Indolinon gewonnen, das nach Reinigung m ittels 
10— 15°/0ig. K O H  u. U m krystallisieren aus A. bei 119° sehm. (Ausbeutc 21,6%  der 
Theorie). —  5-Aihoxy-3-isopropijł-2-indolinon. D as aus I u. Isovaleriansaure her- 
gestellte Isovaleryl-p-athoxyphenylhydrazid konnte tro tz  w iederholten U m krystalli- 
sierens n ieh t analysenrein erhalten  werden. (F . ca. 120°.) D as wie oben dargestellte u. 
aus alkoh. Lsg. m it Tierkohle gereinigte Indolinon sehm. bei 132°. — 5-Ałhoxy-3-methyl-

XIV. 2. 201



3-dłhyl-2-indotinon. Das H ydrazid  aus I u . M ethyliithylessigsaure schm. (aus A.) bei 
146°. D as Indolinon, aus A. farblose N adeln, h a t F . 158°. —  I I .  Tertiare 5-Athoxy- 
indolinone. H e r s t .  v o n  II. M ethylierung yon p-Phenetidin m it D im ethylsulfat 
lieferto p-M ethylam inophenylathyliitlier, farbloses Ol, K p .10 119— 121° (Salze: C9H 1 3O N • 
HC1 u. P ik ra t, C15H 160 8N4, F . 168°), dessen N itrosierung das Nitrosoprod. C0H 12O2N 2, 
aus w. PAe. K rystallc  yom  F . 49°, das naeh R ed. m it Z n-Staub in  Eg II, farbloses 01, 
K p .10137— 140°, ergab. — n- Valeryl-p-alhoxymciliylphenylhydrazid,CL1H ,20,,N2. A usIIu . 
n-Valeriansaure. Aus h. PAo. K rystallc  vom  F . 63°. — D as aus vorst. Verb. lierstellbare 
Indolinon lieB sieh tro tz  w iederholter Verss. n ich t geniigend rcinigen u. zur K rystalli- 
sation bringen u. w urde deshalb n ich t analysiert. —  Isovaleryl-p-athoxymelhylp]ienyl- 
hydrazid, F . 80,5°. —  5-Alhoxy-l-methyl-3-isopropyl-2-indoliiwn, CMH i90 2N. Aus 
vorst. H ydrazid  wie oben. Aus PAe. K rystallc  vom F . 40°. —  5-Athoxy-l,3-dim ethyl-
3-alhyl-2 - indolinon (EU) (vgl. hierzu STEDMAN u . B a r g e r ,  l. c.). Das aus II u. 
M ethylathylessigsaure dargcstellto  H ydrazid  schm. bei 78° (aus PAe.). D as aus diesem 
in theoret. Ausbeuto erhaltene HI w ar ein zedem artig  riechendes Ol, das iiber N acht 
e rs ta rrte . Aus PAe. K rystalle ?om  F . 41°, der sieh auch naeh w iederholter Reinigung 
n ich t anderte  (STEDMAN u . B a r g e r  geben 6 8 ° an). —  Eine V erteilung von wenig III 
in h. W. (dio F l. ist m it óligcn Tropfcn durchsetzt) g ib t m it HgCl2-Lsg. einen weifien 
N d., der sieli zu K rystallnadeln  yerd ich tet (F. 131°). —  Schiitte lt m an eine Eg.-Lsg. 
von III m it Br-W asser bis zur blcibcnden Gelbfarbung, so fa llt ein weiBcr, krystallin. 
N d. Aus h. A. N adeln, C14H 180 2N Br, F . 115— 116°. —  Dio gleiche Eg.-Lsg. von 
HI g ib t m it H N 0 3  (D. 1,4) ein  Dinilroprod., C14H 1 70 6N 3. Aus w. A. gelbe K rystalle,
F . 195°. — Verss., HI in alkoli. Lsg. m it m etali. N a zum  entsprechenden Indolinol 
zu reduzioren, fuhrten  zu einem unbestandigen gelben Ol, das tro tz  wiederholter Rci- 
nigung nich t krystallisierte. Ais einziges Salz lieB sieh aus der a th . Lsg. der erhaltcnen 
Basc ein krystallin . P ikrat, C20H 22O8N ,, herstellen, das, aus Bzl. um krystallisiert, bei 
146° u n te r B raunfarbung schm. Auch eine Spaltung der Base in die opt. Antipoden 
w ar wegen ihrer U nbestandigkeit u. mangelnden Salzbldg. n ich t moglich. (Monatsli. 
Chem. 61. 15— 28. Sept. 1932. Innsbruck, Univ.) P a n g r it z .

Alesander Peter Tawse Easson und Frank Lee Pyman, Eine allgemeine 
M dhodc zur Darsldlung von 1-subslituierlen Glyoxalinen aus AcetalyUhiocarbimiden und 
primaren Am inen. Die K ondensation yon A cetalyltliiocarbimid S : C : N -C H ,-C H - 
(OC2H ;; )2 (HI) m it a liphat., arom at, u. heterocycl. prim aren Aminen zur D arst. von
1-substituierton Glyoxalinen is t allgemein anw endbar. E s entstehen dabei zunaehst 
Thiocarbamide der Form el Q -N H -C S -N H • CH2• CH(OC2H 5 ) 2 (IV), die durch Hydrolyse 
in 2-Thiolglyoxaline (analog II) iibergefuhrt werden konnen. So entstehen m it 8 -Amino- 
chinolin bzw. 8 -Amino-6 -m ethoxychinolin iiber dio n ich t krystallisierendcn Thio
carbam ide 8-{2'-Thiolglyoxalinyl-l')-chinoli7i (H) u. S-(2'-Thiolglijoxalinyl-l')-6-melhoxy- 
chinolin, dio durch Oxydation in 8-{Qlyoxalinyl-l')-chinolin  (1) u. 8-(Glyoxalinyl-l')-
6-metlioxychinolin iibergehen. In  iihnlicher Weise wurde 2-Aminocliinolin in 2-(Gly- 
oxalinyl-l')-chinolin  iibergefiihrt, wobei zunaehst 2 - Chinolylacdalylthiocarbamid u.
2-(2'-rTM olglyoxalmyl-l')-chinolin  erhalten w urden. Aus III u. Anilin wurde Phenyl- 
acetalylthiocarbamid dargestellt. — In  der aliphat. Reihe wurden ilhnliche Synthesen 
durchgefuhrt. D urch R k. von HI m it Methylam in  u. H ydrolyse des R k.-Prod. ent- 
stand  2-Thiol-l-m eihylglyoxalin, m it j3-Aminodthylalkohol bzw. m it Athylglycin 2-Thiol-
l-{i-oxiithylglyoxalin u. 2-Thiolglyoxalin-l-essigsaure, die durch Oxydation in  1-ji- 
Oxathylglyoxalin u. Glyoxalin-l-essigsaure iibergingen. —  Die physiolog. Priifung von 
8 -(G lyoxalinyl-l')-chinolin, 8 -(G lyoxalinyl-l')-6 -mefchoxycbinolin u. 2-(Glyoxalinyl-l/)- 
chinolin auf A ntim alariaw rkg. ergab negatiye Ergebnisse.

CH—N- Q C H —N • Q
II > C H  || > C -S H
CH—N C H - N

t n
V e r s u e h e .  Acdalylthiocarbimid (III) C7H n 0 2NS, aus NaOH, CS2 u. Aminoacetal 

in W ., farbloses Ol von charakterist. Geruch. K p. 220— 225° bei gewóhnlicher Temp.
u. Zers. u. K p . , 0 133°, w ird durch h. W. n ich t zers., langsam aber durch yerd. Sauren
u. Alkalien. G eht durch E rw arm en m it Anilin in  Phenylacetalylthiocarbamid iiber, 
K rystalle  aus verd. A., F . 96— 97°. —  2-ChinolylacetalyUhiocarbamid, ClnH 2lO»N,S, 
(analog IV), aus III u. 2-Aminochinolin; N adeln aus A., F . 139— 140°. G eht beim E r
warmen m it 5-n. H 2SO., in 2-(2'-Thiolglyoxalinyl-l')-chinolin, C12H 9N3S (analog II), 
iiber, N adeln aus A., F. 263—264°, un ter Zers., unl. in W. u. A. D urch Behandeln m it

3094 D. Ok g a n is c h e  C h e m i e . 1932. TT

Q



1932. II. D . O r g a n is c iie  C h e m i e . 3095

h. 5-n. H N 0 3  en ts teh t 2-(6lyoxalinyl-r)-chinólin , C12H 9N3, prism at. N adeln aus A.-A., 
F. 120—121°, 1. in W. u. Chlf., wl. in A. Monoliydrochlorid, F . 217— 218°. Pikrat, 
F . 205— 206°. — 8-(2'-Thiólglyoxalinyl-l')-chinólin, C12H 9N ,S (II), aus E l u. 8 -Amino- 
chinolin u. Behandeln des R k.-Prod. m it 5-n. H 2S 0 4. Prism en aus Eg., F . 304°, un ter 
Zers. 11. in A., unl. in W. u. A. Hydrochlorid. D ureh O xydation m it 5-n. H N 0 3 geh t II 
in 8-(Glyoxalinyl-l')-chinolin, C12H 9N3 (I), iiber. Prism en aus A.-A., F- 124— 125°. 
Monohydrochhridi F . 247— 248°. P ikrat, F . 197— 198°. —  8-{Thiolglyoxalinyl-l/)- 
6-methoxychinolin, C,,,ITn ON3 S, aus III u. 8 -Amino-6 -methoxychinolin, Prism en aus 
Eg. F . 297° un ter Zers. Durch O xydation m it _2,5-n. H N 0 3  en ts teh t S-(Glyoxalinyl-l')-
6-methóxychinolin, CJ:,Hu ON:l. Prism en aus A.-A., F . 139— 140°, Monoliydrochlorid, F . 243 
bis 244°, Pikrat, F . 219—220°. —  2-Thiol-l-m ethylglyoxalin  aus III u. M etliylamin in 
A. u. H ydrolyse des R k.-Prod. m it H 2SO.„ F . 143— 144°. —  2-Thiol-l-[)-oxathylglyoxalin, 
C5H sON2S, aus III u. /5-Aminoathylalkohol u. Behandeln des entstehenden Thio- 
carbam ids m it 5-n. H 2S O ,; Prism en aus A., F . 151— 152°, geh t durch O xydation m it 
vcrd. H N 0 3 in l-fS-Oxathylglyoxalin, C5H 8ON2, uber, besser aber, ohne Isoliorung der 
Thiolverb., durch Oxydation des R k.-Prod. aus III u. /5-Aminoathylalkohol u . H ydrolyse 
m it H 2 SO.,. ICp.20 202—206°, F . 36—40°; Pikrat, F . 142— 143°. —  2-Thiolglyoxalin- 
l-essigsaure, C5H 6Ó2N 2S, aus I I I  u. A thylglycin un ter starker E rw arm ung u. H ydrolyse 
des R k.-Prod. m it 5-n. H 2 SO.,; Prism en aus A., F . 205—206°. D urch O xydation m it
2,5-n. H N 0 3 en ts teh t Glyoxalin-l-essigsdure, C6H 0O2N 2. Prism en aus W., F . 268— 269°, 
un ter Zers. u. vorherigem Sintern bei 264°, geht durch Behandeln der alkoh. Mischung 
m it trockner HC1 u. Zugeben von einer Lsg. von P ikrinsaure in  W. in pikrinsaw es  
Glyoxalin-l-dtliylacetat uber, B lattchen aus A., F . 124— 125°. (Journ . chem. Soc., 
London 1932. 1806—12. Jun i. N ottingham , Messrs. Boots Pure D rug Co. L td .) S to t,P r .

G. Reddelien und Alfred Thurm, Vber das angebliche Acelonanil. Vff. weisen 
nach, daB das angebliche „ Acelonanil“ von KNOVENAGEL (Ber. D tsch. chem. Ges. 54
[1921]. 1722) in  W irkliehkeit der Form el C12H 15N  (nicht C3H n N) entspriclit u. 2,2,4-Tri- 
melhyldihydrocliinolin ist. Bei genauer W iederholung der Verss. KNOVENAGELs w ird 
die Verb. C12H 16N m it allen von K n o y e n a g e l  angegebenen Eigg. erhalten. Die Yerb. 
zeigt n ich t die typ . Anilrkk., dagegen die ty p . R kk. fiir eine N H -G ruppe (Acetyl-, 
Benzoyl-, N itrosoderiv.). Bei der ka ta ly t. H ydrierung w ird g la tt H 2 aufgenommen 
unter Bldg. einer Verb. C12H 17N , die auch K n o v e n a g e l  (Ber. Dtsch." chem. Ges. 55
[1922]. 2309) durch Red. seines „A cetonanils“  m it N a u. A. erhalten  h a t, aber anders 
interpretierte. D urch die neue Form ulierung werden verschiedene W iderspriiclie auf- 
gekliirt. Die von K n o v e n a g e l  erzielte Spaltung in  Aceton u. Anilin (Ber. D tsch. 
chem. Ges. 54 [1921]. 1725) erk lart sich durch eine Verunreinigung seines P rod. Das 
M ethylierungsprod. des „A cetonanils" is t n ich t Isopropenylmethylanilin, C10H 13N (Ber. 
D tseh. chem. Ges. 54 [1921]. 1722), sondern 1,2,2,4-Tetram-eihyldihydrochinolin, 
C]3H 17N . Ferner erk lart sich so der hohe K p. 258—259°, w ahrend das wahre Acelonanil 
wie G l a i s e n  (Ber. D tsch. chem. Ges. 29 [1896]. 2932) angibt, bei 195° siedet. Die 
bei der Red. des „A cetonanils1* entstandene Yerb. G12H 17N  is t 2,2,4-Trimethyltelra- 
hydrochinolin. A n ilin  laS t sich dabei ais Nebenprod. n i c h t  nachweisen, wie 
K n o v e n a g E L  u. M itarbeiter u. auch S c h l e n k  u. B e r g m a n n  (C. 1928. II . 1210) 
angeben. Dies Ergebnis laCt sich nur durch Yerunreinigungen des P rod . erklaren. 
Die Angabe yon S h o r t  u . W a t t  (C. 1931. I . 272), daB das „ Acelonanil“ eine 
tautom ere Substanz sei, bei der die Enam inform  iiberw iegt, tr if f t n ich t zu, wcil 
das angebliche „ Acelonanil“ eine ganz stabile sek. Base ist. 2,2,4 - Trimethyl- 
dihydrocliinolin („Acelonanil") laBt sich m it Benzaldehyd kondensieren u. zu einem 
dem M alaehitgrun entspreehenden Farbstoff oxydieren. M it MlCHLERscliem K eton 
liefert es einen Farbstoff der K rystallviolettreihe. Auch Azofarbstoffe lassen sich aus 
der Yerb. herstellen.

Y e r s u c h e .  2,2,4-Triinethyldihydrochinolin (,,Acetonami“ ), CI2H 1BN, nach 
K n 5 v e n a g e l  (1. c.) u. in besserer Ausbeute durch Einlaufenlassen von Aceton in m it 
Jod  yersetztes, auf 155— 160° erhitztes Anilin. K p . 13_ 14 134°; F . 25— 26°. H ydro
chlorid, F . 209°. Perchlorat, C12H 10NClO4, F . 146—-147°. Jodmethylat des 2,2,4-Tri- 
mcihyldikydrochinolins, C13H lfiN J, F. 148°. — 1,2,2,4-TelrameÓiyldiliydrochinólin, 
Ci3H ltN, dickfl. Ol, K p . , 3 142°. —  l-Acetyl-2,2,4-trimethyldihydrochinolin, C14H 17ON, 
F . 53°. — l-Benzoyl-2,2,4-trimethyldihydrochinolin, C19H 19ON, F . 83°. —  [2,2,4-Tri- 
methyldihydrochinolino]-plienylhamstoff, C19H 20ON2, F . 125°. 2,2,4-Trim^lhyltetraliydro- 
chinolin, C12H 17N, F. 41°; K p .10119— 122°. 2,2,4,6-Tetramethyldihydrochinolin, C j,H l;N. 
aus Aceton m it p-Toluidin  nach KNOYENAGEL (Ber. D tsch. chem. Ges. 54 [1921].
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1726). F . 40,5°; K p . 15 144— 145°. Die Zus. is t also auch hier eine andere, ais K n o v e - 
NAGEL angegeben liat. N -Isopropylanilin, CDH 13N, aus Anilin u. Isopropylchlorid 
durch  5-std. E rhitzen  im A utoklaven auf 120°. Ol, K p . 203— 204°. Acetisopropyl- 
anilid, Cn H ,5ON, F . 38°. (Ber. D tsch. chem. Ges. 65- 1511— 21. 14/9. 1932. Leipzig, 
Univ., u. Wolfen, Lab. d. I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.) F i e d l e r

Ernst Spath und Friedrich Galinovsky, tlber die Konstitution des Cytisins. 
S p a t h  u. B r e u s c h  (Diss., W ien 1927) erhielten bei der D eliydrierung des Cytisins, 
Cu H u ON2, m it Pd-A sbest 2-Oxy-6-methylchinolin u. bewiesen dam it von neuem den 
Pyridonkom plex im  Cytisin (vgl. S p a t h , C. 1919. I I I .  431); w eiter fanden sie, daB 
m an bei der D urchfuhrung des HOFMANNsehen Abbaus nacli PARTHEIL (Arcli. Pharm az. 
u. Ber. D tsch. pharm az. Ges. 232 [1894]. 161) sclion boi der ersten  Abbaustufc zu 
einem bim olekularen Prod. kom m t. D am it sind alle B ruttoform eln von P a r t h e il  
fiir semen A bbaukórper unrichtig . Auch I n g  (C. 1931. I . 3105) h a t bereits bei der 
ersten Stufe des HOFMANJsrsclien Abbaus eine polym erisierte Base erhalten , wahrend 
er dio Bldg. einer bimolekularen Verb. e rs t bei der zweiten Stufe ann im m t; die von 
ihm  fiir das Cytisin angenommenen K onstst. haben sieli durch vorliegendo Unterss. 
ais unrichtig erwiesen. — E s wird der A bbau des Cytisins nacli H o f m a n n  in vóllig n. 
Weise durohgefuhrt. Dio W .-A bspaltung goht bei der aus dem  Methylcylisinjodmethylat 
gewonnenen ąuartilren  Base sehon bei 90° im Vakuum vor sich. Bei der ansohlieBond 
durehgefiihrten k a ta ly t. H ydrierung m it Pd-Tierkolile wird die zur A bsattigung einer 
Doppelbindung erforderliche H-Menge in kurzer Zoit aufgenommen, w ahrend die 
H ydrierung des Cytisins bei Zim m ertem p. sehr langsam verlauft. W enn m an dic 
Zers. der ąu arta ren  Base bei lioherer Temp. vom im m t, erhalt m an tro tz  sofortiger 
H ydrierung nur eine geringe Menge der erw arteten  Vorb.; der H aup tte il bestelit aus 
dem  sehon von P a r t h e il  crhaltenen, aber n icht richtig  erkannten , bimolekularen 
P rod., dessen H ydrierung iilmlicli langsam verlauft, wie die des Cytisins. Die beim 
Abbau des Cytisins erhaltene Base wird des-N-Dimethylcylisin  u. das Hydrierungs- 
prod. Dihydro-des-N-dimethylcylisin genannt. — Die zweite Stufe des Abbaus des 
Cytisins, der Abbau des D ihydro-des-N-dim cthylcytisins geh t ohne Tendenz zur Poly- 
m erisation vor sich. Beim E rhitzen der N H 4-Base w ird (CH3)3N  abgespalten unter 
Bldg. von Dihydroliemicytisylen, Cu H 1 3ON; schwaeh gelbgriin gefarbtes Ol; geht bei
0,01 mm u. 140° L uftbadtem p. uber; fa rb t sich naeh einiger Zeit dunkel; [a] o =  — 1,1° 
(in Bzl., e =  17,9); g ib t koin P ik ra t, aber Pt-Salz. — G ibt m it k a ta ly t. erregtem  H  
TełrahydroheiAicytisylen, Cu H i5ON (V). — D a die A bbaubase alle 11 C-Atome des 
Cytisins besitzt, kann beim H o f m a n n sclion A bbau nich t die Absprengung eines 
C-Atoms eingetreten sein. — Aus dem leiehten Verlauf des HOFMANNsehen Abbaus 
zu Cn H 13ON un ter Elim inierung des im liydrierten Kom plex befindliehen N-Atoms 
folgt, daB der liydrierte N -haltige Ring in beiden /3-Stellungen zum N-Atom dieses 
Ringes C-Atome haben mufl, dio m indestens jo ein H-Atom  besitzen, d a  nu r so die 
leichte E ntstehung  der beiden D oppelbindungen erk lart werden konnte; die von 
ING (1. e.) angenommenen K onstst. erfiillen dieso Bedingungen n icht. — D urch weitere 
U nterss. wird bewiesen, daB das tertia re  N-Atom des Cytisins, sowie des vollkommen 
hydriorten Cytisins ring te rtia r is t u. daB fernor alle Chinolinformeln des Cytisins aus- 
geschlosson sind. —  Die im Versuchsteil bescliriebenen Ergebnisse fiihren fiir das 
Lactam  C7H ł3ON zu der K onst. IV, fiir das Tetrahydrohem icytisylen zur Form el V; 
lotzteres nim m t bei der H ydrierung die zwoi Doppelbindungen entsprecliende Menge 
H  auf, u. die O xydation der liydrierten Verb. liefert G lutarsiiure. Dieses Ergebnis 
u. friiher m itgeteilte R kk. beweisen die Anwcsenheit eines a-Pyridonkomplexes usw.
— Fur das Cytisin selbst sind un ter Zugrundelegung der S tru k tu r von V fiiiif Form eln 
(vgl. Original) moglicli, von denen die Form eln VI, VII u. VIII groBere Wahrsehemlich- 
keit haben.

V c r s u c h e .  Diliydro-des-N-diniethylcytisin; liiBt sich im H ochvakuum  g la tt 
dest. (bei 0,01 mm u. 150— 160^ L uftbadtem p.); s ta rk  bas.; Pikrat, C19H 2 30 8N5, Nadeln, 
aus CHjOH, F . 174—175°; [a ]Dw =  —46,94° (in CH 3OH, c =  8,905)."— Tetrahydro- 
hemicytisyleii, Cu H 15ON (V); grunlichgelbe Lsg. in  A. zeigt s tarkę  Fluorescenz; auch 
die verd. wss. Lsg., geht bei 0,01 mm u. 130—140° L uftbadtem p. iiber; zeigt die 
VAN D E R  MoERsche R k .; m it P ikrinsaure in  A. keine Fallung; [cc]d =  — 0,26° (reine 
Substanz); h a t keine M ethylimidgruppo; P t-Salz (Cu H 15ON)2, H,PtC']6, braum-ote 
K rystalle. — Durch Ozonisierung des Tetrahydrohem icytisylens in Chlf. auf dem 
W.-Bade konnte un ter Zerstorung des Pyridonkomplexes der hydrierto  Ring in  einer 
einfacheren Verb. erhalten  werden: F erb. C7H 13O N  (IV), K rystalle, s in te rt von 65° ab ;
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F. 70—75°; dest. bei 0,4 mm u. 100— 110° L uftbad tem p.; g ib t m it rauchcnder HCl 
im Rolir bei 100° eine Aminosaure. Die sehwach alkal. Lsg. dieser Saure g ib t m it 
K M n0 4 auf dem W .-Bade anscheinend cin Gcmisch von fum aroider u . maleinoider 

-Dimetliylglutarsiiurc (aus Bzl., F . 100—104°). Zur Trennung der beiden stereo- 
isomeren Saure wurde die Rohsślure m it CH3COCl bei 60—70° in  das A nhydrid  der 
maleinoiden Saure (geht bei 10 mm u. 150— 160° iiber) u. dieses m it W. in die, m it der 
synthet. dargestellten maleinoiden tx,a.'-Dimethylglularsdure (F. 126— 127°) ident. Saure 
ubergefiihrt. — D as dureh elektrolyt. Red. des Cytisins erhaltene Tetraliydrodesoxy- 
eytisin, Cn H 20N„, wird in  das N-Methyltelrahydrodesoxycylisinmonojodmełhylat iiber- 
gefiihrt; bei der Vakuum dest. der aus dem Jodm ethy la t hergestellten NH.,-Base en t
s teh t das de$-N-DiinelhyUelrahydrodesoxycytisin (ist ohne Zers. zu dest.), das bei der 
ka ta ly t. H ydrierung m it Pd-Tierkohle in  essigsaurer Lsg. das Dihydro-des-N-diinetliyl- 
telrahydrode-soxycytisin g ib t; K p .u  132°; Pt-Salz, CI3H 20N 2, H 2PtCl„. — Das Dihydro- 
prod. g ib t zwei wahrsoheinlich stereoisomere Dijodmeihylałe, C15H 32N 2J 2, von denen 
das cino krystallin ., F . 325— 327° (Zers.), das andere am orpk war. Die aus dem 
krystallin. D ijodm ethylat erhaltene ąu a rta re  Base g ib t im Vakuum bei 90— 100° 
(CH3)3N u. eine ungesiitt. Base, die bei ka ta ly t. H ydrierung m it Pd-Tierkohle in essig
saurer Lsg. die zwei D oppelbindungen entspreehende Menge H  aufnim m t; die resul- 
ticrende Verb. C12H 2.N  (geht bei 10 mm u. 90— 110° L uftbadtem p. iiber) en th a lt 
nur eine M ethylimidgruppe, was das Fehlen einer M etliylimidgruppe im Cytisin u. 
im liydrierten Cytisin beweist. Die Base g ib t ein Jodm ethy la t, das beim Abbąu, 
wio oben, eine Verb. g ib t vom Ivp . 10 100° u. angenelimem, terpenartigem  Gerueh; die 
Verb. n im m t bei der H ydrierung m it Pd-Tierkohle in Eg. die fiir Red. einer Doppel- 
bindung erforderlieho Menge H  auf; die Verb. C13H 29N  en th a lt zwei am N  gebundene 
CH3 -Gruppen. — Cytisin g ib t in wss. Lsg. beim H ydrieren m it Pd-Tierkohle bei 65° 
Telrahydrocytisin, Cn H laON2; geh t bei 0,05 mm u. 150° iiber; F . 113—114°. G ibt 
in W. m it l% ig . KMnO,, Oxalsśiure u. Olularsdure. Bei der O xydation von Cytisin 
wurde nur O salsaure erhalten. — Tetrahydrohem ieytisylen g ib t bei 65° beim H ydrieren 
Octahydrohemicytisyleii, geh t bei 0,05 mm u. 120— 130° iiber; gibt bei der O xydation 
ein Sauregemiseh, aus dem m it Anilin bei 190—200° u. Sublimieren bei 220° das 
Dianilid der Glutarsaure, F . 225°, erhalten  wurde. (Ber. D tseh. ehem. Ges. 65. 1526 
bis 1535. 14/9. 1932. Wien, U niv.) B u s c h .

Franz Faltis, Siegfried Wrann und Engelbert Kuhas, U ber die Konstitution  
des Isochondodendrins. V. (IV. vgl. C. 1930. I. 3314.) U m  dic fiir das Methylisochond-o- 
dendrin (vgl. C. 1930. I . 3314) aufgestellten S trukturform eln, gegen die ster. Bedenken 
bestanden, aufzuklaren, wurden Verss. m it K orpern ahnliehen Geriists angestellt. 
Die an  der H ydroxylgruppe m ethylierte m-Brom-u-(p-oxyphenyl)-hydrozimlsaure (III)
— ein analoges o-Prod. konnte n ich t erhalten  werden — , w ar n ieh t monom olekular, 
vielmehr w aren m indestens 3 Moll. kettenfórm ig zusam m engetreten; Methylisochondo- 
dendrin is t naeh Mikro-Mol.-Gew.-Bestst. in  N aphthalin  u . (naeh PlRSCII, C. 1932. I I . 
92) in Pinendibromid  bimolekular. Vff. halten  ein entm ethyliertes Norcoclaurin fiir 
den B austein des Mol. F iir die V erkupplung der B austeine bestehen verschiedene 
Moglichkeiten, von denen Form cl V am  wahrscheinlichsten ist. F iir die aus Mełliyliso- 
cliondendrin dureh A bbau naeh HoFMANN u. E m d e  entstehende inak t. Dihydromelliin-
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base kom rnt die zentrosymm. Form el VI in  Frage, dio auch fiir das Alkaloid  selbst zu 
gclten ha t, falls dieses aus d- u . l-Norcoclaurin aufgebaut sein sollte. —  Aus ster. Griinden 
geben Vff. dem Oxyacanlhin (S p a e t h  u . P i k l ,  C. 1929. I I .  2201; B r u c h h a u s e n  u .

, ------ x  CHaO - / \ - E
O' — V c h 2

C H .N ,

H, 
H  C

t/\.

X
... \

-OH

hA ^ ^ J - ogh,

HaC

/  \
— O C -H

ho- / \ / \^ tch3
CHaO-\^)^CH2 

V CH,

G e r i c k e , C. 1931. II. 2761) u. dem  an- 
scheinend isomeren Berbamin (S a n t o s , 
C. 1930.1. 388) u n te r Ableitung von Norco- 
claurin  die Form eln IX u. X, die sich 
am  Modeli yollig spannungsfrei aufbauen 
lassen, u. bei dereń Methinbasen die 
Zeichenebene zur Symm etrieebene wiirde. 
Phdaitihin, dessen nahe Beziehung zum 
Oxyacanthin  u. Berbamin nach SANTOS 
(C. 1932. I . 2187) wahrscheinlich ist, for- 
m ulieren Vff. m it einer zweiten Diphenyl- 
a<7ie?‘bindung in der IsochinolinhaMte ais 
XI. —  Im  W iderspruch m it K o n d o  u . 
N a r it a  (C. 1929. I I .  1926; 1930. II . 357) 

halten Vff. auch w eiterhin an der bim olekularen Form el des Dauricins u n te r Hinweis 
auf die Fehlerąuellen bei Mol.-Gew.-Bestst. m it Campher fest. —  Die von Vff. unter- 
nommenen Verss. zur Synthese der 2,3-Dimethoxy-l,r-diplienylather-4,5,4'-tricarbon- 
saure (Tricarbonmure A, C. 1930. I. 3314) h a tten  n ich t den gewunschten Erfolg.

V e r s u c h e .  Mol.-Gew.-Bestst. nach PlRSCH (a. a. O.): Inakt. a-Mcthylisochomlo- 
dendrimelhin (A), ber. 650, gef. 611; akt. p-Methylisochondodendrimethin (B), ber. 650, 
gef. 632; inakt. <x-Dihydromethylisoc,hondodendrimelMn(C), ber. 654, gef. 593, 587. 
Mol.-Gew.-Best. nach R a st  m it Cam pher: Verb. (C), ber. 654, gef. 488. Mol.-Gew.-Best. 
nach F r o m m .F r ie d r i c h  m it N aph thalin : Verb. (A), ber. 650, gef. 587. —  m-Brom- 
a.-(p-mellioxyplienyl)-hydrozimtsdure, ClcH 130 2Br, aus m -Brom bcnzaldehyd dureh Kon- 
densation m it dem  Na-Salz der p-M ethoxyphenylessigsaure in  Essigsaureanhydrid bei 
100— 110°; Nadelchen aus E g., F . 169— 170°. — m-Brom-a.-(p-oxyphenyl)-hydrozimt- 
sdure, Ci5H 160 3B r (III), aus vorst. Verb. dureh  E rh itzen  m it H J  u. rotem  P ,'K rysta lle , 
F . 173— 174°; oder aus m-Brombenzaldehyd dureh K ondensation m it dem  Na-Salz der 
Oxyplienylessigsaure iiber die m-Brom-a-p-oxyphenylzimtsaure, C16H 110 3B r (F . 211 bis 
212°), die dureh H J  u. ro ten  P  zur H ydrosaure reduziert w ird; oder aus m-Nitrobenz- 
a ldehyd dureh K ondensation m it p-Oxyphenylessigsaure zur m-Nitro-a-,p-oxy'phenyl-
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zimtsaure (F . 187— 189° bei sclinellem Erliitzen), die m ittels F eS 0 4 u. Ammoniak zu 
m-Amino-a.-p-oxyphenylzimtsdure (F . 215—218°) u. m ittels P d H 2 w eiter zu m-Amino- 
a-p-oxyphenylhydrozimtsaure (F. 196— 198°) reduziert w ird, die schliefllich nach G raB E  
u. H o l le m a n n  in die m-Brom-a.-oxyphenylhydrozimtsaure iibergefiihrt wurde, F . 173 
bis 174°; N H t-Sa lz , C15H 10O3 N Br, F . 175°; Methylester, ClaH 150 3Br, F . 102— 103°. — 
p-Methoxy-a.-(o-bromphenyl)-zirnl$dure, CI6i r i3 0 3Br, aus A nisaldehyd durch Konden- 
sation m it o-bromphenylessigsaurem N a in Essigsiiureanhydrid, glanzende K rystalle , 
F . 167— 168°. —  p-Methoxy-a.-phenylhydrozimtsaure, Ci0H 10O3, aus vorst. Verb. durch 
Red. m ittels Pd-M ohr ais K ata  łysa to r in alkal. Lsg.; N adeln, F . 120— 121°. M elhyl- 
ester, C17H 180 3, F . 59—60°. —  5-Chlorhemipinsdure (3,4-I)imelhoxy-5-chlorbenzol- 
dicarbonsdure-1,2), C10H 9O6Cl, aus H em ipinsaure u. 2-n. KOCI in  20%ig. K O H  durch 
Versetzen m it konz. HC1 nach 24-std. Stehen; Tafeln aus h. W ., F . 168— 169° (Zers.). —
5,6-DicJilorliemipinsaure. (3,4-Dimethoxy-5,6-dichlorbenzoldicarbonsdure-l,2), C10H 80 0C]2, 
aus Hcmipinsiiure in  10%ig. K OH  durch l 1/ 2-std. E inleiten von Cl2, F . 130°. Die Saure 
liiBt sich durch D iazom ethan in  A. verestern ; 01, das ers t nach 3-monatigem Stehen 
beim Anreiben m it M ethanol k rystallisiert; F . 56—57°. — Dichlorhemipinsaurcanhydrid, 
C10H aO5Cl2, aus vorst. Verb. durch  Sublimicren bei 120° oder aus der wss. Lsg. durch 
wiederholtes E indam pfen, F . 122— 123°. —  2,3-Dimclhoxy-4(?),6-dibrombenzoesdure, 
CflH 80 4Br„, aus H em ipinsaure u. K O B r in K O H , Ansiiuem m it konz. HC1 nach 2-tagigcm 
Stehen im  D unkeln; N adeln aus h. W ., F . 154°; liefert m it D iazom ethan einen óligen 
Ester. — 5-Bromhemipinsaureanhydrid, C10H 7O5Br, neben vorst. Saure aus den a th . 
E x trak ten  des F iltra ts  der Rohsaure. K rystalle  aus W ., F . 150°. (L lEB IG s Ann. 497. 
69— 90. 6 / 8 . 1932. W ien, Univ.) H o f f m a n n .

Hans Fischer und Albert Hendschel, tlber Phyllobombycin und Probophorbide. 
2. M itt. uber den biologischen Chlorophyllabbau. (1. vgl. C. 1931. I I .  856.) Phyllo
bombycin h a tte  m it CH3OH—HC1 einen M onom ethylester, F . 209°, ergeben. M it 
CH2N 2 en ts tand  ein Gemisch, bestehend aus dem Phyllobombycintrimelhylesler u. dem 
Phaeopurjmrin-18-lrimethylester, dem eine Rhodoporphyrin-y-carbonsauro m it modi- 
fiziertem Porphinkern  zugrunde liegt. M it CH3 0 H —K O H  wurde ein Gemisch von 
Chlorinen, d arun te r (spektr.) Chlorin e, erhalten . D er Porphinkern is t im  Phyllo
bombycin zahlreicher W andlungen fahig, wie ja  auch das luystallisierte Phyllobom 
bycin m it CHjN 2 schlechte A usbeute gibt, w ahrend die Rohlsg. bessere R esu ltate  zeigt. 
Auch hierbei w erden aber zwei nach Misch-F. u. Analyse ident. E ster m it verschicdener 
HCl-Zahl erhalten. D er A bbau m it C3H ,O H /K O H  nach C o n a n t  (C. 1931. I. 3571) 
ergab Cliloringemisch m it H Br-Eg. neben wenig Desoxophylloerythrin, Rhodopor- 
phyrinester, F . 264°, m it HCOOH cbenfalls Rhodoporphyrinester, w ahrend hiorm it in 
der 1. M itt. V erdoporphyrin beobachtet w urde. Auch das spricht w ieder fiir W and- 
lungsfahigkeit des Phyllobom bycinkerns. M it H Br-Eg. bei 50° w ird Phylloerythrin  
erhalten. —  D er Pliyllóbombycintriester g ib t m it E g .-H J einen spektr. am  besten auf 
Chloroporphyrin e4 stim m enden Ester F . 224°, m it H Br-Eg. bei 170° in re la tiy  gu ter 
spektr. t)bereinstim m ung Isophaeoporphyrin a ,  (C. 1929. I I .  3137). D er A bbau m it 
Eg.-H Br bei 50° verliiuft prinzipiell gleich wie bei der freien Saure, m it Pyridin— Soda 
wird Pseudoverdoporphyrin (C. 1931. II . 3495) erhalten. Im  Gegensatz zu der 
Behandlung von Phaeophytin  m it C3H 7OH—K O H  fu h r t die von Phyllobom bycin 
schon p rim ar zu Chlorinen u n d  Purpurinen. Die alkoh. Auszuge zeigen m it CH 3OH— 
KOH dio Phasenprobc. N ach den bisherigen Ergebnissen kom m en fiir Phyllobom bycin 
Form eln der A rt I oder II in Frage, die beide im Modeli p rak t. spannungsfrei sind. 
Die Porphinkerne sind gereehtfertigt durch die beim biol. A bbau prim ar wohl ein- 
tre tende D ehydrierung des Chlorophyllkerns (III oder IY). Bei den Purpurinen  scheinen 
im K ern  ahnliche V erhaltnisse vorzuliegen, so konnte beim Phaeopurpurin V II die 
G lyosylseitenkettc am  y-C-Atom in der Enolform  = C —COOH vorhandcn sein (ent-

OH
sprechend Form el I). Dor Untersohied im A bbau des Chlorophylls im D arm  der 
Raupen u. im  M agen-Darm der W iederkauer erkliirt sich durch die lebhaften Garungs- 
vorgange in letzterem  (vgl. C. 1932. I . 413). — Aus Schaflcot w urde reichlich kry- 
stallisiertes Phylloerythrin  gewonnen, ferner vier griine, phaeophorbidahnliche Farb- 
stoffe, die Probophorbide a, c, d u. b. Dio ersteren drei (a, c, d) geben Analyscn, die 
weitgehend auf Phylloerythrin  stim m en. Probophorbid a laÓt sich m it E g .-H J fast 
quan tita tiv  in  P hylloerythrin  uberfiiliren, ebenso c u. d ; doch sind letztere deutlicli 
wasserstoff- u. m ethosylreicher; spektr. sind sio untereinander u. yon Probophorbid a
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versehiedcn. Probophorbid b kom m t in  der K onst. dem PhyHobombycin nahc, beim 
E g.-H J-A bbau  en tsteh t Chloroporphyrin ee neben Spuren Phylloerythrin . Die Kern- 
s tru k tu r  muB eine andere sein, denn die Spektren unterseheiden sich durch 2 Streifen, 
die Probophorbid b m ehr h a t ais PhyHobombycin; ersteres m it 6  S treifen entspricht 
dem Phorbidhabitus u. an d e rt sieli n ich t m it Pyridin-Soda, letzteres g ib t dam it 
Pseudoverdoporphyrin, w ahrend Chloroporphyrin e6 Phaeoporphyrin oE gibt. D r e i -  
m a l  d i e  g l o i c h e n  S e i t e n k e t t e n  u.  d o c h  m i t  d e m  g l e i c h e n  
R  e a  g e n  s v e r s c h i e d e n e  P r o d d . ,  e i n  k l a r e s  B i l d  v o n  d e r  B e - 
d e u t u n g  d e r  F e i n s t r u k t u r  d e s  i n n e r e n  K e r n s .  Probophorbid a gibt 
ein griines Fe-Komplexsalz, das gegen H ydrazinhydra t bestandig ist, ebenso wie es 
selbst sich in CH3 OH—K O H  bei L uftdurchleiten n icht verandert. D as Pliyllin von 
Probophorbid a g ib t bei der Phasenprobe sofort bestandige Grunfarbung. Dor Probo- 
phorbidkem  stim m t in  der Oxydationsstufe wahrscheinlich m it dem Phaeophorbid-a- 
K ern  iiberein u. en ts teh t aus dem Chlorophyll u n te r gleichzeitiger D ehydrierung durch 
A bspaltung des Mg, Phytols, der Oxy- u. Carbm ethoxygruppe. Auch aus K aninchenkot 
wird Phylloerythrin  erhalten  neben einem Chlorin.

H 3 C,

C2H 6 H 3 C|

— CH—

CH HOOOJ------LCHS H 3Ql------- S CH, HOOC

COOH COOH
S =  — CH2 CH2COOH

H,Cr .....................  .......................
IV  wie I I I ,  jedoch am 
y  und ó-C-Atom 1 H mehr 
und zw ischen y -C -A to m  
und  Kern I I I  einfaehe Bin- 
dung. Die D oppelbindun
gen im K ern  I  und I I  ver- 
schieben sich entsprechend.

5:0
V e r  s u c li e. Phyllobombycinłrimethylesler, C3 7H 420 6N4, aus Chlf.-CH3OH rhom- 

benfórmigo Pliittchen, F . 234— 235°; ein Teil geht in 12°/0ig. HC1, ein Teil e rs t in 
2 0 % ’g- uber; Spektrum  in Pyridin-A . I . 683, IV . 502,3, I I I .  540,2, H . (615). — Fe- 
Komplexsalz des Phyllobonibycintrimethylesters, Spektrum  in E g.: I . 672,7, I I .  577,0,
I I I .  542,4. — Zn-Kom plexsalz des Phylłobombycinlrimelhyleslers, Spektrum  in Eg.:
I . 634,9, I I .  559,7, I I I .  516,6, E.-A. 464,6. —  Cu-Komplezsalz des Phyllobombycin- 
irimethylesters, aus A. kleine griine N adeln, Spektrum  in E g .: I . 643,2, I I I .  508,9,
I I . 548,9. — Probophorbiddarst. im Original eingehend besohrieben. — Probophorbid-a- 
methylesler, CalH 360 3N4, F . 226°. Spektrum  in Pyridin-A .: I. 665,6, V. 503,3, IV . 535,3, 
I I .  605,0, I I I .  558,0. — Probophorbid-b-dimelhylesler, C36H.I0O6iSf,, F . 207°, Spektrum  in 
Pyridin-A .: I . 665,3, V. 498,3, IV . 532,1, I I I .  561,9, I I ,  609,4, — Probophorbid-c-methyl- 
esler, C34H 36<38l0 3 ,ll,]Ś!4, F . 233°, Spektrum  in Pyrid in-A .: I . 664,6, I I .  504,2, IV . 535,0, 
I I .  605,7, I I I .  561,3. ■— Probophorbid-d-methylester, C3,1H 3 |,,-:)s,0 3N 1, F . 230°, Spektrum  
in Pyridin-A .: I . 663,4, V, 500,7, IV . 534,4, I I .  600,0, I I I .  561,9. —  Die M isch-F.F. der 
E ster geben Depression von 10— 20°. —  Oxim des Probophorbid a, D arst. wie ublieh, 
k rystallisiert aus Pyrid in , Spektrum  in Pyridin-A .: I . 663,7, V. 493,2, I I I .  604,3
IV . 555,0, I I .  630,7. —  Fe-Komplexsalz des Probophorbid a, D arst. wie iiblich, aus 
Chlf. zu Buscheln vereinigte griine N adeln; Spektrum  in Pyrid in-A .: I. 686,0, I I .  620,9. •— 
Chlorin aus Kaninchenkot, D arst. naeh E ntfernung  des Deutero- u. K oproporpliyrins 
m it 3 0/0ig. u. des Phylloerythrins m it 8 °/0ig. HC1 durch  Ausziehen m it 15%ig. HC1. 
V eresterung m it CH„N2, aus Chlf.-CH3OH blauglanzende N adeln; Spektrum  in 
Pyridin-A .: I . 667,3, V. 502,6, IV . 535,3, I I . 610,0, I I I .  (563,5). Beim A bbau der im 
Roh-A. Terbliebenen Verb. m it E g .-H J w ird R hodoporphyrin  erhalten . —  Vor- 
schriften fiir dio D arst. von Phaeoporphyrin a5 aus Phaeophytin  u. von Phylloerythrin
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aus Phaeoporphyrin a5. — 6  K rystallpliotographien. (Ztschr. physiol. Chem. 206. 
255—78. 11/4. 1932. Munchen, Techn. Hocksch.) N e u m a n n .

H. Fischer und Hans Siebel, Uberfiihrung von Chlorin-e-trimethylester in  Desoxy- 
pyrrophdophorbid. 20. M itt. iiber Chlorophylle. (19. vgl. C. 1931- II . 3495.) Chlorin e7 

ist eine Tricarbonsaure m it 7 O-Atomen, die m it D iazom ethan einen Trim etliylester 
m it 6 -O-Atomen gibt, der auch m it (CH3 )2S 04-Alkali erhalten  w ird . Dom Chlorin-e- 
trim ethylester kom m t die F o rm e ll zu. D er G lykolsaurerest des Chlorin e, b a t  Red. 
zum Essigsaurerest erfahren, denn m it H J  g ib t Chlorin e, Form ylrhodoporphyrin e5, 
der E ste r dagegen Rhodoporphyrin-y-essigsaure e0. Die F ein struk tu r is t in der Form el 
unsieher, sie is t ais Isoporphinring ausgedruckt. Calorim etr. B estst. von Stern u. 
Klebs zufolge scheint zwischen dem C hlorin-e-trim ethylester u. dem T rim ethylester 
des Chloroporphyrin e0 Isomerie zu bestehen. Beide gehen m it Pyridinsoda in  ein 
Desoxypyrroph(iophorbid vom  F . 223° iiber, jedoch w urde dieses n u r m it 10%  Ausbeute 
erhalten tro tz  uberschiissigem unveriinderten Chlorin-e-trim ethylester; es is t ein 
Melhylesler u. s teh t in  nahen Beziehungen zu dem von CONANT (C. 1930. I. 1627) in sd. 
D iphenyl erhaltenen „M ethylpyrrophaophorbid a “ ; m it E g .-H J en ts teh t Phyllo
erythrin . Auch Phiiophorbid a deearboxyliert m it Pyridinsoda zum Desoxypyrro- 
phaeopliorbid a, ident. m it dem „ringsyn thet."  erhaltenen, u. g ib t m it E g .-H J ebenfalls 
Phylloerythrin . D am it is t m it dem  synthet. durehaus moglichen, stabilen Chlorin-e- 
trim ethylester die Synthese des fu r das Chlorophyll charakterist. isoeycl. Rings durch- 
gefuhrt. Auch die kiirzlich im  Schafkot isoliertcn Probophorbide (vgl. vorst. Ref.) 
sind Desoxypyrropliaeophorbide. Sie geben untercinander u . m it dem  ringsynthet. 
Desoxypyrrophaeophorbid Depression im  F . u. sind auch verschieden bestandig gegen 
M ethylat. E s scheinen danach in der Phaophorb idstruk tur zahlreiche Isomerien

moglich. Die Einw. von Pyri-nC2H5
HCH

h 3c
3 n ‘ |

1S
N H

i n

I ^ C f f ^ ^ H ,
nieh t zu Phiiophorbid, d a 
gegen wird m it M ethylma- 

!/3CII gnesiumjodid (Filser u. 
Siebel) in  geringer Ausbeute 
RingsehluB zu einem Pyrro-

............................ .. phaophorbid erzielt. Ag„ 0
CjH4 IIC  :H  H 3 C 0 ;0 C  CH3 w irkt. auf Chlorin e7 un ter
COOCH, ’ COÓCH 3 ° B ldg- von Komplexsalzen der

Chloroporphyrine e5 u. e0.
F e u c h t e s  Ag20  b ildet neben Komplexsalz ein neues Chlorin. Chlorin-e-tri- 
m ethylester g ib t m it Ag20  das entsprechende Ag-Komplexsalz; ferner wurden 
Cu-Komplexsalze von e7 u. dem  E ste r dargestellt.

V e r s u c h e .  Methyldesozypyrrophaopliorbid, C^I^uOjN,,, das nach 3-mal 24 Stdn. 
auf dem Sandbad erhaltene Prod. w ird iiber A.-HC1 in an  sich bekannter Weise frak- 
tion iert; k rystallisicrt in  D rusen, F . 223°; 2-mal aus Chlf.-CH3 OH, F . 230°. Das Oxim  
obiger Verb. C;mH3 70 3N 6 w ird aus A. krystallisiert erhalten ; Spektrum  in A .: I. 667,0 . . . 
bis 633,4, V. 503,7, I I . 611,0, IV . 533,6, I I I .  560,8, V I. 471,2 E.-A . 452,0. — Ag-K om - 
plexsalz, C35H 3COcN4Ag, D arst. aus Chlorin e7 m it feuchtem  Ag20 , Spektrum  in A .:
I . 631,9, IV . 501,2, I I .  586,1, I I I .  540,6, E.-A. 433,1; bei der E ntsilberung m it HC1 
t r i t t  ein Chlorin m it der HCl-Zahl 10 auf. —  Ag-Komplexsalz C37H 40O8N 4Ag, D arst. 
aus C hlorin-e-trim ethylester m it feuchtem  Ag20 ;  Spektrum  in A .: I . 624,2, XV. 500,1,
I I .  578,8, I I I .  538,3, E.-A. 433,2. —  Cu-Komplexsalz ron Chlorin e7, C35H 3 0O7ISr4Cu,
D arst. m it Cu-A cetat in  Eg., Spektrum  in A.: I. 639,1, IV. 498,7, I I . 589,8, 111. 541,8,
E.-A. 437,2. (L ie b ig s  Ann. 494. 73— 8 6 . 4/4. 1932. Munchen, Techn. Hoch- 
sehule.) NEUMANN.

Hans Fischer, Josef Heckmaier und Jose£ Riedmair, Vberfahrung von Desoxo- 
phyllerythrin und Phylloerythrin in  Chloroporphyrin e5 sowie iiber Chloroporphyrin e4. 
21. M itt. zur K enntnis der Chlorophylle. (20. vgl. vorst. Ref.) D ureh die Synthese 
(C. 1931. H . 3493) is t die K onst. des D esoxophyllocrythrins geklart. Oleum fiih rt es 
aueh bei kurzer Einw. n ieh t in  Phylloerythrin  iiber, sondern in  Chloroporphyrin e5 

(y-Form ylrhodoporphyrin) (n ) ;  bei kurzer Einw. konnte aber das Phylloporphyrinsulfon 
( T e e ib s  u . WlEDEMANN) u . das Chlorhydrat der Phylloporphyrinsulfonsaure isoliert 
werden, wonach Chloroporphyrin e4 (III) ais Zwrischenprod. sehr wahrscheinlich ist. 
M it Oleum u. Sehwefel wurde dann Phylloerythrin  erhalten , das seinerseits m it Oleum 
leieht in  es iibergeht. Chloroporphyrin e4 (vgl. C. 1931. I I .  247) geht sehr leicht in  e5
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iiber (C. 1932. I . 1250) infolge des die y-M ethylgruppe „aktiv ierenden“ Einflusses 
des 6 -K cm carboxyls. Ivondensationsverss. von e4 m it vcrschiedensten E stern  gelangen 
aber nicht, es en tstanden A bbauprodd. yon e4 u. e5; auch Benzaldehyd, p-Nitrobenz- 
aldehyd, p-N itrosodim etliyianilin kondensieren nieht. e4 wurde in  groBeren Mengen 
gewonnen u. Fe- sowie Cu-Komplexsalze dargestellt; er3 tere yerhalten  sieh m it H ydr- 
azinhydrat in  Pyridin ais Hamochromogene. D er Obergang von e5 in  e4 erfolgt in 
CH3 0 H /Iv 0 H  m it L uft nahezu quan tita tiv .

Y e r s u c l i e .  Ghloroporphyrin e5, C3 3H;il0 5N,|> bei der D arst. b leibt naeh dem 
A usathern in der H 2S 0 4-Lsg. ein griiner, m it N a-A cetat ausflockbarer Earbstoff; das 
iiber 1 — 100/„ig. HC1 fraktionierte e6 is t einheitlich u. ident. m it dem aus Clilorin e 
dureh E g.-H J-A bbau erhaltenen. Bei der k. V eresterung m it CH3OH—HC1 entsteh t 
d er Chloroporphyrin-e^-dimethylester, C35H 390 5N 4, aus Chlf.-CH3 OH, F . 283° (korr.), 
ident. m it dem  anderer D arst. —  Kryslallograpli. Befund  des e5. —  Fe-Komplexsalz 
des e^-6-Monomelhylesters, C34H 360 4N4FeCl, aus Eg. kurze Stabchen; Spektrum  in 
Pyridin-A .: I. 571,7, I I .  528,0, E.-A. 498,7; naeh Zusatz von H ydrazinhydrat: I . 573,1,
II . 528,5, E.-A. 499,1. — Fe-Komple.xsa.lz des ei:pimethylesters, C35H 3S0 4N 4FeCl, aus 
Chlf.-Eg. lange N adeln. Spektrum  in Pyridin-A .: I. 571,4, I I . 528,1, E.-A. 476,0; 
naeh Zugabe von H ydrazinhydra t: I . 568,1, I I . 528,8, E.-A. 499,2; das Spektrum  
des D iesters erlcidet naeh kurzem  Stehen eine Verschiebung naeh Blau. —  Cu-Kom- 
plexsalz des e,-6-Monomethyleslers, CMH 360 4N 4Cu, aus Pyridin-Eg. feine Nadelbuschel. 
Spektrum  in Pyrid in-A .: I. 583,9, I I .  534,5, E.-A. 436,4. — Cu-Komplexsalz des e^-Di- 
methyleslers, C35H 380 4N,jCu, aus Pyridin-A . feine N adeln, is t spektr. ident. m it dem 
vorstehenden. (LlEBIGs Ann. 494. 8 6 — 100. 4/4. 1932. Miinchen, Techn. Hoch- 
sehule.) N e u m a n n .

Hans Fischer und Wilhelm Neumann, tjber einige Derivate von Atioporphyrin I . 
Porpliyrine geben krystallisierte Cl- u. B r-D eriw . (vgl. C. 1928. I I .  246), die noch 
nieh t eingehend un tersueh t u. bisher ais Substitutionsprodd. an  den M ethinbrueken 
aufgefaBt wurden. Bei den Bromverbb. wurde ste ts  m ehr oder weniger Perbrom  beob- 
achte t, beim Mesoderiv. die leichte A ustausehbarkeit von Cl gegen OH. —  In  der 
H itze en ts teh t bei der Einw. von Brom im  UbersehuB auf A tioporph jrin  I  ein Octa- 
brcnnatioporphyrin, das naeh Behandlung m it Eg.-W . in  ein T r ibrom.trioxyatioporphyrin  
ubergeht, w&hrend bei liingerer Einw. von Aceton ein Dibromatioporphyrin erhalten 
wird. Atioporphjrrin I  g ib t m it HC1/H„02 ein Tetrachloratioporphyrin I-dichlorhydrat. 
Dieses k rystallisiert m it Aceton u. laBt sieh m it A .-N a-A cetat in das griine Tetrachlor- 
atioporphyrin I ,  m it E g.-C hlf.-Pb02 in  X anthoporphyrinogen (C. 1927. I I .  2313) 
uberfiihrcn, ein Beweis dafiir, daB die Seitcnketten n icht cliloriert sind. M it A .-Pyridin 
oder N aO H  wird aus dem T etraehlorhydrat u. dem Tctraderiv. das Dicldoraliopor- 
phyrin  I  erhalten . In  der H itze fiihren dabei N ebenrkk. zu griinen u. wasserlósliehen 
Verbb. D urch den E in tr it t  des Cl is t dio B asizitat des Porphinkerns herabgesetzt. 
Die Beobachtungen sprechen fiir einen substitu tiven  E in tr it t  der ersten  beiden Cl-Atome, 
fiir einen appositiyen des nachsten Paares. M it HC1 in A. w ird aus dem Dichlorderiv. 
das entsprechende (amorphe) Dichlorhydrat gewonnen. E in  M onochloratioporphyrin 
konnte n icht gewonnen werden. Anwendung eines Oberschusses von Chlor fiih rt zu 
einem chlor- u. s ta rk  sauerstoffhaltigen Abbauprod. —• W eiter wurde dio N itrierung 
verfolgt (Niemer, A. Treibs). M it H N 0 3 en ts teh t Dinitroalioporpliyrin I ,  daraus 
Fe, Cu, Zn-Ag-Komplexsalze. M it N aN 0 2/ I I 2S 0 4 ■wurde ein Dinitronitrosoderiv. erhalten. 
M it H X 0 3 (D. 1,4 u. 1,48 bei Ggw. von H arnstoff) H'ird eine Mononitrorerb. erhalten, 
m it NO-haltiger I IN 0 3 eine Trinilroverb. — A tioporphyrin I  b ildet zahlreiehe Komplex- 
salze; in  der Folgę Ni, Co, Fe nirnrnt die S tab ilita t zu gegen Sauren; das Ni-Deriv. 
b ildet keine ham inartige Verb., das Co-Deriv. eine bedingt stabile, das Fe-Deriv. das 
ziemlieh stabile Hiimin. Das Atioporphyrin I-phyU in  en th a lt ein sehr fest sitzendes 
Mol K rystall-CH 3 OH, naeh dessen Entfernung die Best. des ak t. H  naeh Z B R E W IT IN O W  
negativ ausfallt. D adureh is t die K onstitutionsauffassung der Mg-Komplexsalze der 
Porphyrine eindeutig gestu tz t; im  Chlorophyll muB danaeh das Mg andersartig  ge- 
bunden sein. D as labile Mg laBt sieh schon m it P ikrinsaure u n te r Bldg. des Atio-

COOH

III wie II, jedoch sta tt — C < ;^-C H 3
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porphyrin I-dipikrats herausspalten. Das Zinnsalz wurde m it A cetat u. P ropionat 
in yerschiedener E lem entarzus. erhalten. —  Die k a ta ly t. H ydrierung setzt bei 36° ein, 
um naeh raseber Aufnahme von 3 Mol t l 2 zum S tillstand zu kommen. Das so in  Lsg. 
yorhandene Porphyrinogen g ib t m it L uft in 5% ig. HCl reiehlieh Porphyrin, in  20°/oig.

n ich t; hier t r i t t  blofi ein urobilinartiges 
Spektrum  auf. —  Die Einw. von K  auf 
A tioporphyrin fiih rt un ter Entbindung 
e i n e s  H  u. A ufnahm e von z w e i  K  

HCHy K  CH zu einem hygroskop. K alium salz  m it einem/
1 L _

N
K

N Spektrum  yon saurem  Typ. E s mul! 
ihm  eine Form el ahnlich I  zuerteilt werden 
unter der A nnahm e eines komplex ge- 
haltenen K-Atom s u. gleichzeitigcr Iso- 

merisierung, wie sie infolge der einscitigen Belastung am  y-C-Atom bei den Chloro- 
phyllporphyrinen auch anzunehm en ist.

V e r  s u  c h e. Octabromatioporphyrin I ,  C32H 3()N 4B r8, D arst. in  Eg., yiolettbraunes 
Pulver; daraus Tribromtrioxydtioporphyrin 1, C32H 35 0 ;JN 4Br3 , winzige derbe Sternchen, 
bei dereń E x trak tion  m it Aceton ein neutrales Porphyrin  m it 4 0  u. 2 B r erhalten 
wird. —  Tetraclihrdtioporphyrin I-dichlorhydrat, C32H 38N 4C16 -CH 3COCH3, aus Aceton 
blaugriino N adeln. F . 250° (Błock, korr.), Spektrum  in Chlf.-Eg.: I  680,5, I I . 460; 
daraus Tetrachłoratioporphyrin I ,  C32H 36N4C14, wl., aus Chlf. rechteckige P lattchen, 
bei 400° Zers. (Błock), Spektrum  in Chlf.: I. 584, I I .  547, I I I .  511, E.-A. 457. —  D i- 
chloratioporphyrin / ,  C32H 3„N4Cł2, aus Chlf. Nadeln, F . 331° (korr.); Spektrum  in 
Chlf.: I I I .  509, 1 .584, 11.545, E.-A. 440. Dichlordtioporphyrin I-dichlorhydrat,
C32H 38N 4C1,„ Spektrum  in C hlf.: I I .  620, I I I .  580, I . 640, E.'-A. 448. —  Abbauprod. 
C10H 12Oi0NC1, D arst. aus A tioporphyrin I  m it H 20 2/HC1 im  UberschuB. — Dinitro- 
nitrosodtioporphyrin I ,  C32H 30N 7O5, Spektrum  in A.: IV. 503,7, I. 632,0, I I .  582,9,
I I I .  537,2, E.-A. 465,2. — Dioxydtioporphyrin-Cu-Komplexsalz (vgl. C. 1927. I . 2430), 
C32H 30O2N 4Cu, bronzefarbenc R auten . —  Nitrodlioporphyrin I ,  C32H 3 70 2(3,N4, F . 287° 
(Błock); Spektrum  in Chlf. V. 499,4, IV. 532,7, I . 627,0, I I I .  571,7, I I .  (601,3); daraus 
das Cu-Komplexsalz, C32H 30O2(3)N 5Cu, F . 325° (Błock). Spektrum  in Chlf.: I. 568,0,
II . 529,2. E.-A. 418. Dinitroatioporphyrin I ,  C3 .>H30O4(1;]Nl!, D arst. m it H N 0 3 (D. 1,48).
F. 293—301° (Błock); Spektrum  in Chlf.-A.: V. 513,6, I. 631,3, 111.577,1, IV .’ 534,0,
I I .  (605,4); Cu-Komplexsalz, C32H 34O4N 0Cu, Spektrum  in Chlf. I . 570,4, I I .  533,6,
E.-A. 429, F . 325°. —  Dinitroatioporphyrin I ,  D arst. m it NaNO,/50°/„ig. 1T,S04; 
Spektrum  in Chlf.-A.: IV. 502,1, I I I .  534,6, I I . 575,4, I. 629,0, aus Chlf.-CH3 OH, kleine 
Nadełchcn, F . 275° (Błock); Cu-Kcmiplexsak, C32H 340 4N 6Cu, F . 321° (Błock), Spektrum  
in Chlf.: I. 568,9, I I .  531,9, E.-A. 424. —  Komple.xsa.lze, des Atioporphyrin 1 : D arst. 
naeh (A .): M it den A cetaten in Eg., naeh (B) m it den A cetaten in  Pyridin. C32H 36N4Zn, 
(A), aus Bzl. N adeln, F . 343° (Błock); C32H 36N 4Ni, (A) aus Pyrid in  Nadeln, F . 327° 
(Błock); C32H 36N 4Co (A), aus Pyrid in  N adeln, F . 337° (Błock). — C3 2H MN 4S n ■ C2H 5 0,,,
(A) aus Pyridin, CH3 OH, Essigester Nadeln, F . iiber 420° (Błock). C32H 35N4Sn-C 0H u O4, 
D arst. m it P ropionat in  Propionsiiure, aus CH3OH, Chlf.-PAe. Nadeln. —  C32H 30N 4Ag,
(B), derbe N adeln aus Bzl. —  Komplexsalz des MesoporphyrhuLimethylesters, C30H 40-
0 4N4Ag, (B), aus Essigester zarte  Niidełchen. Ag-Komplexsalz des Protoporphyrin- 
silbersalzejs, C34H 30_O4N4Ag3, (A), swl. in Chlf., 1. in Pyridin, aus dem es n ich t melir aus- 
krystallisiert. —  A tio I-phyllin , C32H 30N 4Mg, wird aus CH3OH ais C3 2H 30N4Mg ■ CH3OH 
monoklin prism at. erhalten, F. 347— 349° (Błock); krystallograpli. gemessen. — Di- 
pikrat des Atioporphyrin I ,  C44H 4 7O14N 10, aus A. lange ro te Nadelchen. —  Die k a ta ly t. 
H ydrierung yon A tioham in fiih rt zum Atiohdmochromcgen, das an  der L uft iibergeht 
in  Atiohdmatin, C32H 3 7ON4Fe, aus Pyrid in  ockerbraunc durclisichtige P liittchcn m it 
rótliehviolcttem  Oberflachenglanz. F . 380— 382° (Błock). —  A t i oporph yrin-I-K al iurn- 
salz, C32H 37N 4K„, rhom boedr. B lattchcn aus Xyloł un ter LuftabschłuB; bildet m it W ., 
schon an  der L uft, das Ausgangsporphyrin zuriick. (LlEBIGs Ann. 494. 225— 45. 
29/4. 1932. Miinchen, Teehn. Hochsch.) ^ N e u m a n n .

Hans Fischer, Herbert Baumgartner und Richard Hess, Uber Ferro- und  
Glaukobilin. 11. M itt. zur K enntnis der Gallenfarbstoffe. (10. vgl. C. 1931. I . 3474.) 
N aeh den Entstehungsweisen des Mesobilirubins aus Neoxantliobilirubinsiiure u. F orm 
aldehyd u. dureh Brom oxydation der X anthobilirubinsaure is t Mesobilirubin ein Pyrro- 
m ethan. Dieser Auffassung entsprechend liiBt es sich m it FeCl3 in Eg. zu „Ferrobilin 
dem einem Dekydromesobilirubin zugehórenden Fe-Doppelsalz, dehydrieren. Mit
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CH3 OH-HCI en ts teh t Ferrobilinesler-Chlorhydrat. In  HCOOH-HBr m it FeB r3 en t
s teh t aus Mesobilirubin bei nachfolgender V erestcrung des Oxydationsprod. m it HBr-A. 
das Ferrobilinathylesler-Broinhydrat. Eerrobilin wie seine E ster geben m it N aO H  oder 
Soda den zugrundeliegenden Farbstoff, das sehr w iderstandsfahige (konz. H 2S 0 4 bei 
100°) Olaukobilin (III). E s en ts teh t auch aus Mesobilirubin m it konz. H 2S 0 4 oder 
100°/„ HCOOH ais blauer Farbstoff. D er H 2S 0 4-Ester t r i t t  in zwei K rystallform en 
auf. M it Zn-CH3OH en tsteh t aus G laukobilin ein oranger Kórper; nach der Amalgam- 
reduktion von Glaukobilin is t dio EnRLICH sche R k. positiv. M it FeCl3 w ird Ferrobilin 
erhalten. D er orange Kórper cn tlia lt ’/« Mol CHC13 u . schoint dem nach oin Isomeso- 
bilirubin zu sein. Dio Id e n tita t von Glaukobilin m it dcm Oocyan (C. 1931. II . 1146) 
oder U teroverdin (C. 1932. I I .  725) kom m t in  Frage, wonn diese gegen konz. H 2 S 0 4 

ebenso bestandig sind. Glaukobilin geht bei 215° in Mesobilirubin iiber un ter "teil- 
weiser Zers. D urch die Synthese des Glaukobilins aus N eoxanthobilirubinsaure is t dio 
Form el I I I  sichergestellt.

COOH COOH
H 3 C r = |G2H 5 H SC-— CH.2CH 2 H j Ć H j C - F ^ C H s  H 6C , = ^ C H 3

H O ^^J----- C H = = l^ J ------------CH-------------I J— CH=l V v JOH
N N H  N N

V e r s u c h e .  Ferrobilin, C33H 38O0N 4 -FeCl3 -HC1, aus Eg. sichelfórmige, blaue, 
zu Biischoln vereinigte Nadeln, F . 260°(Zers.); wl. in Chlf., E g .; 1. in A., CH3OH. — Ferro- 
bilindimethylesterchlorliydral, CMH 420 6N4 -FeCl3 -HCl, Gemiseh aus prism at. Stiibchen 
u. kurzeń, breiten Prismen. F . 255°; bei 2-maligem Umkrystallisieren aus CH3 OH-HCl 
nur m ehr v io lett gliinzende Stiibe, F . 244°. — Glaukobilin (Dehydromesobilirubin), 
C3 3H 38O0N 4, aus CH3OH griiijblaue prism at. lange Stiibchen; sin tert bei 205— 220° 
zu einer schwarzen M. (unter Gasentw.), F . 304° (Zers.). — Glaukobilindimethylester, 
C35H 42O0N 4, D arst. m it CH3 0H-HC1, aus Chlf.-PAe. y io lett gliinzende, prism at. Nadeln,
F . 216°; laBt sich auch aus Ferrobilinester m it N a2C 0 3 erhalten. —  Glaukobilin +  
FeCl3 =  Ferrobilin. —  Isomesobilirubin, C33H 4OO0N4- 1/ i  CHC13, die bei der D arst. 
zuerst entstehende orangerote Verb. verfarb t sich an  der Luft, g ibt m it N a2C 0 3  ein 
rein gelbes Na-Salz, aus dem in Chlf. m it Eg. das Endprod. erhalten w ird; regelmaBige 
scehseękige, gelbe P la ttchen  aus Chlf.-CH3 OH; bei 230— 240° Schwarzfarbung, F . 280° 
(Zers.). (Ztschr. physiol. Chem. 206. 201— 10. 2/5. 1932. Mimehcn, Techn. Hoch- 
sehule.) ___________________  N e u m a n n .

Felis Wassermann und Heinrich Hopff, GrundriB der organischcn Chemie. 5. neu bearb.
Aufl. Miinchen: Muller & Steinicke 1932. (136 S.) 8°. =  Tuchels Repetitions-Kurse.
M. 2.45.

E. Biochemie.
Siegfried L. Malowań, Die Glicmie der Zellteilung. K urzes R eferat iiber einigc 

einschliigigo A rbeiten. (Chom. News 145. 72— 74.5 /8 .1932 . Berlin, ICrebsinst.) K reB S.
Tutomu Sato, Studien iiber die Gewebsąuellung. IV. M itt. Quellung der Gewebe bei 

Niere.mchddigung. Nach [7ra«-Vergiftung cjuillt Muskel, Leber u. Niere in  isoton. 
Salzlsgg. weniger ais n. Gewebe. (Tohoku Journ . exp. Med. 19. 36— 60. 20/5. 1932. 
Sendai, [Japan], U niv., Med. K linik.) K r e b s .

Tutomo Sato, Studien uber die Gewebsąuellung. V. M itt. Quellung der Gewebe bei 
Hyper- und Athyreoidismus. Bei experimentellem H yperthyreoidism us des Kaninchens 
is t die Q uellbarkeit des Muskels verm ehrt, bei A thyreoidism us is t sio verm indert. 
(Tohoku Journ . exp. Med. 19. 61— 77. 20/5. 1932. Sendai [Japan], U niv., Med. 
K linik.) K r e b s .

Tutomu Sato, Studien iiber die Gewebsąuellung. V I. M itt. Quellung der Gewebe 
bei B-Avitaminose und Hungerzustand. Im  H unger u. bei B-Avitaminose n im m t die 
Quellbarkeit des Muskels in  Salzlsgg. zu. (Tohoku Journ . cxp. Med. 19- 78— 95. 
20/5. 1932. Sendai [Japan], U niv„ Med. K linik.) K r e b s .

L. K. Wolff, llilogeneiische Strahlen. Zusamm enfassender Uberblick iiber Arbeiten 
von GtJRWlTSCH u. eigene Verss. (C. 1932. I I .  229). (Nederl. T ijdschr. Geneeskundo 76. 
3278—87. 2/7. 1932.) K r e b s .

E j. P flan zen ch em ie .
Nicolai N. Iwanow, Uber die Veranderlichkeit der chemischen Zusammensetzung 

der Pflanzen. E s erweist sich ais notig, eine spezielle Pflanzenchemie zu schaffen in
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der die bestim m ten Rassen, Sorten u. reinen Linien der Pflanzen behandelt werden, da 
sieli groBe Untersehiede im  Geh. an EiweifJstoffen, Fetten ,' K ohiehydraten, Alkaloiden u. 
Vitammon ergeben, die aber auch vom S tandort u. seinen Bedingungen abhiingig sind. 
(Biochem. Ztschr. 250. 430— 47. 19/7. 1932. Leningrad, Biochem. Lab., In s t. f. allg. 
Bot.) L in s e r .

Kazuo Yamafuji, Uber zwei neue Glykoside der Tabakbldtter. (I.) Uber die chemischen 
Beslandteile des Tabaks. I I .  (I. vgl. C. 1932. I. 3510.) Isolierung von 2 neuen Gluco- 
siden: Tahacinin  (I) u. Tabacilin  (II) aus T abakblattern . D urch H ydrolyse m it H 2 SO,r  
haltigem verd. A. in der H itze entstehen aus I Glucuronsaure u . gelbe, noch nicht 
identifizierte K rystalle, aus II neben anderen Substanzen N icotin  u. Glucose. D a r s t .  
von I :  Pulver von getrockneten japan. T abakblattern  m it CaC03 gemischt, m it 95°/0ig- 
A. w. ex trah icrt, Auszug naeh E ntfernung des Wachses, das 6 ich beim E rka lten  ab- 
scheidet, im  V akuum  eingeengt, R iickstand in W. gel. u. filtriert, wss. Lsg. m it neu- 
tralem  Pb-A cetat gefallt, Nd. m it verd. H 2S 0 4 zers. u. s ta rk  eingeengt; Lsg. naeh 
wiederholter E x trak tion  m it A. erschopfend m it Essigester li. ex trah iert u. der nacli 
Verdampfen des Essigesters gewonnene Sirup in wenig W . gel. N aeh langerem Stehcn 
schciden sich hcUgelbe, kórnige Aggregate ab, die durch U m krystalłisicren aus verd. 
A. lange, blaBgelhe N adeln von I  liefern. Ausbeute 0,01— 0,03%- E i g g .  von I: sl. in 
k. W. u. A., 11. in  h . A., unl. in  A .; griine Farbung m it FeCl3, gelber N d. m it Pb-A cetat, 
Lsg. in  konz. H 2 S 0 4 m it gelber Farbę, Briiunung beim E rh itzen  auf 175°, Zers. bei 
227° un ter Gasentw. — D a r s t .  von II: F iltra t von dem I-haltigen Pb-A cetatnd. naeh 
Entbleien m it verd. H 2SO., un ter yerm indertem  D ruek zu dickem Sirup eingedampft, 
R iickstand m it Chlf. ex trah iert, Chlf. verdam pft u. R iickstand naeh E xtrah ieren  m it 
viel PAe. in  A. gel. Aus der alkoh. Lsg. w ird II durch PAe. ais hellbraune, wachsartige 
Substanz gefallt. A usbeute 0,4— 0,5°/o- E i g g .  von II: reagiert sauer, 11. in  A. u. 
Chlf., wl. in  W ., A., Essigester u. Bzn. 2°/0ig. k. K O H  spalte t keinen Zucker ab. (Buli. 
agricult. chem. Soc. Jap an  8 . 1—3. Jan.-M iirz 1932. K yushu, Agr.-chem. Labor. der 
Univ.) KOBEL.

G. Tanret, Uber die Glykoside der Bldiler von Neriurn Oleander. Aus getrockneten 
O leanderblattern w ird durch A lkoholextraktion u. Bleifiillung das Glykosidrohprod. in 
einer Ausbeute von 2°/0 gewonnen. Die wss. Lsg. w ird zum Sirup eingeengt u. dieser 
m it wss. Aceton ex trah iert, m it W. verd., m it 25°/oig. Tannin gefallt u. der Nd. m it 
Blei zers., das Bleitannafc ab filtriert u. die Lsg. w eiterverarbeitet. Anders kann m an 
auch don Acetonsirup m it Magnesiumsulfat oder Am m onsulfat fallen u. so reinigen 
Das Glykosidgemiseh kann  m it W . getrennt werden: in das wasserlosliche N eriin  u. 
das wasserunl. Oleandrin. N eriin  h a t keinen scharfen F ., yerfliissigt sich bei etwa 100°, 
ist n ich t hygroskop., linksdrehend u. en tha lt 0,17— 0,2°/0 N  (KjELDAHL). E s is t durch 
Emulsin n ich t spaltbar, hingegen is t es durch Ferm ente aus Helix pom atia hydrolysier- 
bar, wobei n ich t das durch chem. Hydrolyse entstehende Nerigenin en ts teh t. E s ist 
n icht fallbar durch Pikrinsiiure, Sublim at, Kalium quecksilberjodid, Gold- oder P latin- 
salze, wohl aber fallbar durch Jodjodkalium , Silicowolframsaure, Phosphorm olybdan- 
saure u. Phosphorwolfram saure, wie auch durch Kalium wism utjodid. E s farb t sich 
m it Schwefelsaure ro t (bis 7 2 0 0 0  mg)- D as M aximum des Neriingeh. der B la tte r liegt im 
H erbst; im Spatherbst, naeh der Fruchtbldg., fa lit der Geh. wiecler ab, dafiir verm ebren 
sich dann das Oleandrin u. die Tannoide. D er Zucker der beiden Glykoside is t Glucose. 
(Buli. Soc. chim. Biol. 14. 708— 23. Mai 1932.) '  L in s e r .

Kamei Mikhail Daoud, Das Beservepolysaccharid der Bockshomkleesamen, seine 
Verdaulichkeit und sein Schicksal wahrend der Keimzeit. Das in  den Samen des ge- 
meinen Bockshornklees (Trigonella foenum-graecum), die in  siidliehen L andem  manch- 
mal ais M edikament verw endet werden, en thaltene Polysaccharid wird durch E xtrak- 
tion der Kleie m it W. u. haufiges Umfallen aus der wss. Lsg. m ittels A. gewonnen. 
Die Yerb. besteht aus Mannose u. Galaklose in aquivalenten Mengen u. durfte  ein 
Salz eines K ieselphosphorsaureesters des M annogalaktans darstellen. Speichel u. 
Pankreasex trak t sind ohne EinfluB auf das Polysaccharid. Im  Verlauf der Keimung 
der Samen tre ten  an Stelle von Mannose u. Galaktose Glucose, Fnidose  u. Rolirzucker 
auf. (Biochemical Journ . 26. 255— 263. 1932. Kairo, Physiol. u. Biochem. Abt. d. 
Med. Fakultiit.) ClIARGAFF.

E 3. P f la n z e n p h y s lo lo g ie . B a k te r io lo g ie .
Mantaro KondG, Tamotsu Okamura, Shigeo Isshiki und Yasuo Kasahara,

Untersuchungen uber „Photoperiodismus“ der Reispflanzen. 1. M itt. W ahrend der
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Z eit des Saatbeetes sind bei jungen Pflanzen W achstum , Chlorophyll u. Stocktriebe 
um  so m ehr yerm ehrt, je langer die tagliche Belichtung dauert, das Langenwachstum  ist 
hingegen erniedrigt. 8  Stdn. tagliche Belichtung auf dem Saatbeete is t das Mindeste, 
wenn die Pflanzen nach dem  Umpflanzen weiterkomm en sollen. Belichtung kiirzerer 
oder liingerer Dauer w ahrend des Saatbeetes h a t auf das R ispenaustreten der Pflanzen 
fast keinen EinfluB, nu r 8— 12-std. Belichtung wahrend der gesam ten D auer des 
Saatbeetes h a t zweimaliges R ispenaustreten zur Eolge, das erste viel friiher u. in 
geringem AusmaB, das zweite spater ais n. u. in gewohnlichem Umfang. 15-tagige 
Dauerbelichtung Tag u. N ach t yerzogert das Langenwachstum  der Pflanzen, 
gleieh lang anhaltende 5-std. Belichtung fórdert es. Langtagbelichtung is t dem Gc- 
deihen, Langenwachstum  u. Chlorophyllgeh. forderlich, andauernde K urztagbelichtung 
schadlich. T ag-u .N achtbelichtung yerzogert das R ispenaustreten betraclitlich. Tag- u. 
N aehtbeliehtung von 15 Tagen in der Zeit des Langenwachstum s yerzogert die Reife 
der K om er so stark , daB sich dio Zeit der Vollrcife n ich t m ehr bestim men lilBt. W ahrend 
der Zeit des B ispenaustretens bew irkt ebensolche Belichtung Verminderung des Korner- 
u. Steigerung des Strohertrages. In  der Zeit der Bestockung is t kein EinfluB derartiger 
Belichtung festzustellen. 5-std. Belichtung w ahrend der Zeit des W achstum s yer- 
ringert ebenfalls den K órnerertrag u. steigcrt den Strohertrag. G ibt m an yon der 
A ussaatzeit bis zur Bliitezeit K urztagbelichtung, so w ird das R ispenaustreten um  1 
bis 2 M onate beschleunigt. Verzogerung um  einige Tage w ird dureh Langtagbestrahlung 
u. nachherige n. Belichtung erreicht. E ine mehrere Jah re  hindurch kontinuierlich 
ganztagig beliehtete Pflanze is t unfahig, R ispen auszustrecken. T r it t  dann n. Be
lichtung ein, so werden n. R ispen gebildet, die zur n. Zeit bluhen u. fruchten. Dureh 
Teilung yon Reispflanzen u. yerschiedene Behandlung der Teile w ird festgestellt, dafi 
ein Tcil der Pflanzo keinen EinfluB auf das W achstum , die Bliite u. dio Kornreife des 
anderen Teiles ausub t u. daB die Teile in ihrer E ntw . ebenso unabhangig voneinander 
bleiben wie yóllig getrennte Indiyiduen. (Ber. (5hara-Inst. landw irtschaftl. Forsch. 5. 
243—-80. 1932.) L i n s e r .

A. H e e u n d L . Bayle, Ghemisclie Untersuchungcn iiber dic Keimung. I . Der Wandel 
von Fetlsubstanzen und Phosphorlipoiden bei L upinus albus in  den erslen Entwicklungs- 
stadien. E tiolierte Pflanzen entleeren die K otyledonen schneller an  P -Substanzen ais 
im  L ich t keimende Pflanzchen. N ach dem 5. Tag t r i t t  V erlust an  Lipoidpliosphor 
ein, der boi belichteten Pflanzen viel geringer is t ais bei etiolierten. In  beiden Pflanzen 
aber w ird Phosphorlipoid bei der Keim ung yerbraucht, wenn auch wieder neugebildet. 
E s kom m t ihm  also die Rolle eines Bau- oder Betriebsstoffes zu. (Buli. Soc. Chim. 
biol. 14. 758—82. Mai 1932. In s t. f. allg. Physiologie, Strafiburg.) L i n s e r .

G. Klein und H. Linser, Gholimtoffweclisel bei Pflanzen. I. D ureh zweistiindige 
B ehandlung m it konz. Lauge bei 180° sp a lte t sowolil Cholin wie auch Lecitliin ąuanti- 
ta t iv  Trim ethylam in ab. Dieses w ird in Siiure aufgefangen u. nach aberm aliger D est. 
im W asserdampf titr im etr. bestim m t, wobei der dureh Ammoniak bedingte Saure- 
yerbraueh dureh colorimetr. B est. des Ammoniaks berechnet u. in Abzug gebraeht 
wird. Die M ethode is t fiir Cholinmengen von 10 bis 100 mg u. m ehr sehr brauchbar. 
Zur T rennung des Cholins yom  L ecithin wird das Gemisch m it W. u. A ther ausgeschiittelt, 
wobei das Lecithin ąu an tita tiy  in den A ther iibergeht, aber einen Teil (je 0,61 Aqui- 
yalente) des freien Cholina festhillt u. in den A ther uberfiihrt, was bei der Bereclinung 
der Verss. Berucksiehtigung finden mufi. E s lassen sich som it freies u. gebundenes 
(Lecithin)-Cholin nebeneinander in geringen Mengen pflanzlicher oder tier. Substanz 
bestim men. Es w ird eine Reihe von Pflanzen auf ihren Geli. an  freiem u. gebundenem 
Cholin w ahrend der Keimung untersuch t, wobei sich ergibt, daB etiolierte Keim- 
linge im yorgeschrittenen Stadium  m ehr freies Cholin en tlia lten  u. weniger 
Lecithin ais griine Keimlinge, dafi der Geh. der Keimlinge wie auch der K otyledonen 
an freiem u. gebundenem Cholin w ahrend der K eim ung ansteig t u. dafi die K otyledonen 
zugunsten der Keimlinge an  Lecithincholin beraub t werden kónnen. (Biochem. Ztschr. 
250. 220—53. 19/7. 1932. Ludwigshafen a. R h., B iolaboratorium  Oppau der I. G. 
Farbenindustrie A.-G.) LlNSER.

Walther Awe, Neubelebung der Alkaloidćhemie. Die Auffindung yon N arkotin  
in  Apfelsinensaft, Tom aten usw. (R y g h  u . M itarbeiter, C. 1932. I. 834) lenk t die Auf- 
m erksam keit erncut auf die Bldg. u. Umwandlung der Alkaloide u. ilire Rolle im  Leben 
der Pflanze. Die Strukturverschiedenheiten der Alkaloide einiger Pflanzengruppen 
(Papayeraceen, Menispermaceen u. a.) werden besprochen. (Apoth.-Ztg. 47. 1024— 27. 
24/8. 1932. G ottingen, pharm .-chem . In s t.)  E r l b a c h .
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Karl Silbersclimidt, Sludien zum  Nachweis von Antikorpem  in  Pflanzen. I I .  
(I. vgl. Ztschr. wiss. Biol. A bt. E ., P lan ta  Arch. wiss. B otanik  13 [1931]. 114— 168.) 
Es konnte, nach k rit. B earbeitung der Methodik, keine allm ahliche Im m unisierung 
des Pfropfreises durch die U ntcrlage festgestellt werden. D ie B est. des Aminosauregeh. 
bei einigen Pfropfrcisern ergab keine A nhaltspunkte fur die A nnahm e einer starken 
EiwciCdissimilation in den Reisern hctcroplastischer Pfropfungen, u. zwar weder 
in v itro  noch in  vivo. (Ztschr. wiss. Biol. A bt. E ., P lan ta  Arcli. wiss. B otanik  17. 493 
bis 589. 6/9. 1932. U niv. Miincken.) L in s e r .

R. J. Anderson, Besprecliung gewisser FeltbesUindleile sdurefester Bakterien. K urze 
Besprechung der bereits publizicrtcn R esultate bei der U nters. saurefester B akterien. 
Neu is t die M itteilung, daB dio rechtsdrehende Phthionsaure C20H 5oO2 aus Menschen- 
tuberkelbakterien in  eino Form  von hoherer Rechtsdrehung u. in eine linksdrehende 
Form zerlegt werden konnte. N ach S a b in  ru f t nu r dio rechtsdrehende Form  dio 
bereits besehriebenen Zellrkk. hervor, w ahrend die 1-Phthionsaurc kein tuberkuloses 
Gewebo hervorruft. Auch die F raktionen  der fl. F e ttsau ren  der Tim otheegras- 
balcterien rufen ahnliche biolog. R kk. hervor wio die Phthionsaure. (Amor. Rcv. 
Tuboroulosis 24. 746— 50. 1931. New H aven, Chem. In s t. d. Yale Univ.) Ch a r g a f f .

K. L. Mc Alpine und Peter Masucci, Bioehemische Untersuchungen iiber Baklerien- 
deritale. XV. Uber die Veranderungen, die durcli schicache Sdureliydrólyse in  den 
chemischen und biologischen Eigenschaften des Polysaccliarids M B -200 der liumanen 
Tuberkdbacillen hervorgerufen werden. D as aus dem F iltra t von auf dem synthet. 
N ahrboden von L o x g  geziichteten Tuberkelbacillcn (Stam m  H  37) gewonnene Poly- 
saccharid wurde durch schwache Saurchydrolyse in  zwei F rak tionen  zerlegt: 1. E ine 
A.-unl. F rak tion , dio eino groBe Menge von Mannose in chem. B indung u. sehr wenig 
freie reduzierende Zuckor en thalt. Dio Substanz is t ein trockenes, weiBes Pulvor von 
vorhaltnismaCig hoher opt. D rehung, [a]n =  + 74 ,2 , u. niedrigem Priizipitintiter. —
2. Eino A .-1. F rak tion , die d en H au p tte il der Arabinose u. sehr yiel freie reduzierende 
Zucker en thalt, eine leuchtend gelbo zahe M. von niedriger opt. D rehung u. verhaltnis- 
miiCig hohem Priizipitintiter. —  W ahrend der H ydrolyse geh t der Abfall des Prazi- 
p itin titers viel schneller vor sich ais die Spaltung des Polysaccharids in cinfache Zucker. 
(Amor. Rev. Tuberculosis 24. 729—736. 1931. Glenolden, Pennsylvania, Mulford 
Biol. Lab.) ' Ch a r g a f f .

Peter Masucci, K. L. Mc Alpine und John T. Glenn, Biochcmische Unter- 
suchungen uber Bakierienderimte. XVI.- Verscldedenartige chemische Veranderungen, 
die das Wachstum der liumanen Tuberkdbacillen H  37 und der bovinen Tuberkdbacillen 
523 a u f Longs synilidiscliem Nahrboden begleiten. (XV. vgl. vorst. Ref.) W ahrend 
des W aclistums von liumanen Tuberkdbacillen (H  37) u. botinen Tuberkdbacillen (523) 
treten  in dor Nahrlsg. (synthet. N ahrboden nach Lo.yg) Substanzen auf, die m it einem 
H um anbacillenantiserum  un ter Nd.-Bldg. reagieren. Der P riizipitintiter des F iltra ts  
der hum anen Bacillen is t etw a 10-mal so hoch ais der des F iltra ts  der bovinen Baeillen, 
wenn beide auf dassclbo A ntiserum  eingestellt werden. Diese Erscheinung wird darauf 
zuriickgefuhrt, daB das an der R k. beteiligte Polysaccharid in den B ovinfiltraten in 
geringerer Menge yorhanden is t oder schneller zerstort wird ais in den H um anfiltraten. 
Parallel zum Priizipitintiter verliiuft auch der Pentosegch. der verschiedcnen F iltra te .
— E s wird die H offnung ausgesprochen, daB sich auf diese U nterschiede vielleicht 
eine Differenzicrungsmethode zwischen hum anen u. bovinen Typen aufbaucn lassen 
wird. (Amor. Rev. Tuberculosis 24. 737—45. 1931. Glenolden, Pennsylvania, Mul
ford Biol. L ab.) Ch a r g a f f .

George Aleck Crocker Gough, Das spezifische Kohlehydrat des Tuberkdbacillus. 
Die Isolierung des K ohlehydrats wurde folgendcrmaBen vorgenommen: Feuchte, in 
Lo.YGschcr Niihrlsg. gezuchtete hum ane Tuberkelbacillen wurden in 4°/0ig. N atron- 
lauge, die 4%  N atrium acetat enthielt, bis zur Bldg. eines diinnen Breies suspendiert. 
Nach 4— 5-std. E rhitzen auf dem W .-Bad w ar die H auptm enge in Lsg. gegangen. 
H ierauf wurdo angesiiuert, dio Nueleinsaure m it CuSO., ausgefallt, der R iickstand 
konz., d ialysiert u. das K ohlehydrat m it A. gefallt. Zur weiteren Reinigung wurde 
mehrmals m it bas. B leiacetat gefallt. Auf iihnlicho Weise kann  auch aus der N ahr
lsg. ein Polysaccharidpraparat gewonnen werden. D urch Einw . von Essigsaureanhydrid 
u. Pyridin auf das K ohlehydrat wird ein Acetylprod. erhalten, aus welchem durch 
Verseifung das K ohlehydrat ohne V erlust soinor spezif. Priizip itinnT kg . wieder- 
gewonnen werden kann . D as Polysaccharid wird weder durch Speichel, noch durch 
Malz-, Takadiastase oder Schneckencellulase angegriffen. Verd. Sauren spalten es
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in Mannose, d-Arabinose, Galaktose u . ein Gemenge von Sauren, die bei vorlangerter 
Hydrolyse un ter Verlust ilires Saurecharakters Mannose ergeben. Glykolsdure scheint 
anwesend zu sein. Hingcgen konnte keine G lykuronsaure naehgewicsen werden. 
(Biochemical Journ . 26. 248— 54. 1932. H am pstead, N at. In s t. f. Med. Research.) Ch a r .

C. H. Boissevain und  C. T. Ryder, Einige Beobachtungen iiber chemische und  
biologische Eigenschaften des Phos-phalids der Tuberkelbacillen. N ach den von S a b in  
u. M itarbeitern (C. 1931. I. 1478) m itgeteilten Befundcn h a t das von A n d e r s o n  aus 
den Tuberkelbacillen gewonncno Phosphatid  (C. 1928. I I .  257) bestim m te biolog. 
W rkgg., wie z. B. die Erzeugung von tuberkulósem  Gewebe bei intraperitonealer 
In jektion. Vff. konnten diese Ergcbnisse m it auf gleichcm Wege hergestellten Pra- 
paraten  bestatigen, fiihren sie jedoch n ieh t auf irgendwelcho, im Phosphatid  enthaltene 
ak t. Verbb., wie die Phthionsaure, zuriiek, sondern auf V erunreinigung der Priiparate 
m it Bacillen oder Bacillenresten. Diese konnen dureh F iltra tion , Zentrifugieren oder 
Fiillen der a th . Lsgg. n ieh t en tfe rn t w erden. Dies gelingt jedoch dureh Dialyse der 
a th . Lsg. des Phosphatids dureh eino G ummimem bran, Losen in einer Mischung von 
W ., A. u. A. u. F iltrieren  dureh eine Filterkerze. Das so goreinigte Phosphatid  erzeugt 
kein tuberkulóses Gewebe u. ru ft keine H autiiberem pfindlichkeit hervor. (Amer. Rev. 
Tuberculosis 24. 751— 56. 1931. Colorado Springs, Found. f. Research in Tub.) Ch a r .

L. M. Pruess, W. H. Peterson und E. B. Fred, Isolierung und Identifizierung  
von Ergosterin und M annit aus Aspergillus fischeri. Aus Aspergillus fischeri (Thom 5041) 
u. Aspergillus oryzae, K u ltu r 965, die in  einem Medium gewachsen w aren, das anorgan. 
Salze u. 15°/0 Glucose enthielt, w urde Ergosterin u. M annit iaoliert. Ergosterin wurde 
identifiziert dureh F ., opt. Drehung, Absorptionsspektrum , sowie dureh sein A cetat 
u. Benzoat, M annit dureh F ., opt. D rehung in  Boraxlsg., sowie F . des Tribenzal- u. 
H exaacetylderiv. (Journ . biol. Chem istry 97. 483—89. Aug. 1932. Madison, Univ. 
of Wisconsin. D epartm ents of A gricultural Chemistry u. Agricultural Bact.) K o b e l .

William Fielding Hanna, Hubert Bradford Vickery und George W. Pucher, 
Die Isolierung von Trim ethylam in aus Sporen von Tilletia  laetis, dem stinkenden Weizen- 
brand. Die Mengeu der gesam ten fliichtigen Basen u. des N H 3, die m an aus Sporen 
von Tilletia laevis (I) oder Tilletia tritici (II) erhalt, sind abhangig von der Weizen- 
varie ta t, auf der sich die Sporen entw ickelt haben. D er N H 3-Geli. der Sporen yariierte 
von 54— 103 mg pro 100 g Sporen. D estillate von I-Sporen en thalten  m ehr fluchtige 
Basen u. zeigten einen groCeren U nterschied zwischen G esamtbasen- u . N H 3 -Geh. ais 
D estillate von n-S poren . Frisch gesammelte Sporen von I  riechen nach Heringslake; 
aus 100 g solcher Sporen wurden 3,6— 12 mg Trimethylam in, das wahrscheinlich den 
Geruch bewirkt, isoliert; Sporen von II enthalten  kein Trim ethylam in u. riechen auch 
n ieh t danacli. (Journ . biol. Chem istry 97. 351—-58. Aug. 1932. New Haven, Biochem. 
Labor. of the Connecticut A gricultural E xperim ent Station.) K o b e l .

Selman A. Waksman und w. Nissen, Die Emdhrungsweise von Agaricus campestris 
und die dureh ihn hervorgerufenen chemischen Feranderungen im  Dungergemisch. Aga
ricus campestris vcrm ag das Lignin u. das EiweiC des Diingcrs zu verwenden. Zugabe 
von S troh begiinstigt sein W achstum . AuCer Lignin u. organ. N-Verbb. konnen auch 
Hemicellulose u. Cellulose verw endet werden. Die N-Verbb. werden gespalten u. der N  
groCtenteils ais N H 3 u. dessen Salze liegen gelassen. (Vgl. C. 1931. I I .  3622. 1932.
I. 111. 2057.) (Amer. Journ . B otany  19. 514— 37. Ju n i 1932. New Jersey, Agric. 
E xp. S tation , New Brunswick, New Jersey.) L in s e r .

O. E. May und H. T. Herrick, Bildung organischer Sauren bei Vergdrung von 
Kohlenhydratm. H istor., bis auf die neueste Zcit reichcnde D arst. des Themas, um- 
fassend: Essigsaure, Buttersdure, Oitronensaure, Ameisensaure, Fumarsdure, Oallussdure, 
Gluconsdure, Kojisaure, Milchsdure, Apfelsdure, Oxalsaure, Propionsaure, Bemstein- 
sdure. (Chem. News 145. 81— 92. 12/8. 1932. U. S. A. D ept. of Agrieult.) S c h n it z e r .

Teizo Takahashi und Toshinobu Asai, tjber die Gluconsduregdrung. I I I .  U ber 
Bacterium Hoshigaki tar. glucuronicum I  nov. spec. (Bacterium industrium  tar. Hoshi- 
gaki not. spec.). (II. vgl. C. 1932. I . 2728.) Bact. Hoshigaki tar. glucuronicwn I  nov. 
spec. wurde fruher (1. o.) ais Bact. industrium  tar. Hoshigaki bezeichnet. E i g g . :  
Schillernde Stabchen m it runden Enden, beweglieh, bildet bei Zim mertemp. leieht 
Involutionsform en, optim ale Temp. fiir W achstum  25— 26°, fiir Saurebldg. 24— 25°, 
s tirb t ab, wenn 5 Min. auf 50° erhitzt, b ildet Saure aus Arabinose, Glucose, Fructose, 
Galaktose, liohrzucker, Maltose, Lactose, Raffinose, D eztrin, Starkę, Inu lin , Glykol, A ., 
Propylalkoliol, Glycerin, M annit, Sorbit, n ieht aber aus M ethylalkohol; is t ro t gefarbt, 
wenn Polyalkohole, wie Glykol, Glycerin, M annit oder Sorbit in  der Nahrlsg. sind.
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W achstum  noch bei 50%  Glucosegeh. in  der N ahrlsg., n ich t bei einem Geh. yon 55°/o 
Glucose oder 10%  A.; Filmbldg. in fl. N ahrlsg.; kein W achstum  in B e i  JERINCK-Lsg.; 
keine Oxydation yon Essigsaure. In  10%  Glucose-haltigem Hefewasser werden 10,38% 
Gluconsaure gebildet. In  Ggw. yon CaC03 en ts teh t Oxygluconsaure u. Glucuronsaure. 
(Buli. agricult. chem. Soe. Ja p a n  8 . 9. Jan.-M arz 1932.) KoBEL.

Teizo Takahashi und Toshinobu Asai, tlber die Gluconmurcgarung. IV . tJber 
Bact. Hoshigaki var. glucuronicum I I  und I I I  nov. spec. ( I I I . ygl. vorst. Ref.) Be- 
schreibung der in der I. M itt. (C. 1931. I I . 74) ais B u. C bezeichneten neuen Essig- 
bakterien. B act. C wird je tz t B a d . Hoshigaki var. glucuronicum I I  nov. spec. (II) u. 
Bact. B Bact. Hoshigaki var. glucuronicum I I I  nov. spec. (III) benannt. E i g g .  von II: 
Bewegliche, kurze Stabchen, einzeln oder in  Paaren, selten Inyolutionsform en, bildet 
yiscosen F ilm  in fl. Medium, optimnle Temp. fiir W achstum  30— 31°, fiir Saurebldg.- 
2G— 28°; s tirb t ab, wenn 5 Min. auf 55° erw iirm t; bildet Siiure aus Arabinose, Glucose, 

■Fructose, Galaktose, Rohrzucker, liaffinose, Glycerin, M annit, Sorbit, A . u. Propyl- 
alkohol, n ich t aus Maltose, Lactose, D extrin , S tarkę, Inu lin  u. M ethylalkohol; w achst 
noch in  Nahrlsgg., die 55— 60%  Glucose oder 12%  A. enthalten , oxydiert Essigsaure, 
inyertiert Eohrzucker, w achst n ich t in BEIJERINCK- oder PASTEUR-Lsg., assim iliert 
anorgan. N  in FuHRMANNs oder HENNEBERGs 2. Lsg., n ich t aber H arnstoff-N  in 
HENNEBERG-Lsg. In  10%ig. Glucoselsg. bildet es 8,9°/o Gluconsaure, in Ggw. von
0,1%  Pepton oder 0 ,3%  A m m onium phosphat jedoch bis 10%. —  E i g g .  von III: 
Bewegliche, kurze Stabchen, einzeln oder in Paaren, yiscoser Film  in fl. Medium, 
Inyolutionsform en selten, optim ale W achstums- u. Siiurebldg.-Temp. wie bei U , in 
yertiert Rohrzucker, bildet Saure aus Arabinose, Glucose, Fructose, Galaktose, Rolir- 
zucker, A . u. Propylalkoliol, n icht aus Maltose, Lactose, Raffinose, Glycerin, M annit, 
Sorbit, D extrin, Starkę, Inu lin  u. Methylalkohol, w achst n icht bei 50%  Glucose- oder 
5%  A.-Geh. der N ahrlsg., oxydiert Essigsaure nicht, assim iliert anorgan. N  in F u h r - 
MANNs oder HENNEBERGs 2. Lsg. u. assim iliert auch H am stoff-N , w achst n ich t in 
BEIJERINCK- oder PASTEUR-Lsg. Aus 10%  glucosehaltigen Nahrlsgg. bildet es 7,65%  
Gluconsaure. In  Ggw. von CaC03  bilden II u. III auch Oxygluconsaure u. Glucuronsaure. 
(Buli. agricult. chem. Soc. Ja p a n  8 . 10— 11. Jan.-M arz 1932.) K o b e l .

Germain Verplancke, Elements de microbiologie gćnerale et agricole. Paris: Librairie agri- 
cole de la maison rustique 1932. (327 S.) 4°. 37.50 fr.

Bibliothóąue agronomiąue belge, 10.

K 6. T ie rp h y s to lo g ie .
H. v. Euler und E. Klussmann, Carotinoide und Hormone im  Sezualsystem . I. 

Vitamin A konnte spektrom etr, in in PAe. gel. E x trak ten  aus Gelbkorpern der Ovarien 
n icht nachgewiesen werden; das Vorlc. von /3-Carotin (Bandę bei 495 m/( u. 463 m/i) 
wurde bestatig t. Boi W achstumsverss. m it R a tten  ergab sieh, daB m it einer Zulage 
von 0,17 g Corpora lutea gute Gewichtszunahme erreiclit wurde, so daB diese Dose wohl 
das Minimum des n. W achstums iiberschreitet. Es is t n icht ausgeschlosscn, daB in 
den Gelbkorpern auch ein das W achstum hemm ender Stoff yorhanden ist. Tiigliche 
Injektion von 5 M. E . Follikulin pro Tag bewirkte bei weiblichen Tieren eine geringe 
W achstumshemmung bei gleichzeitiger Ćarotinzufuhr. —  PAe.-Ausziigc von Rinder- 
plazenta zeigten Absorptionsmaxima, die m it denen von /J-Carotin nahe uberein- 
stim m ten. In  menschlichen Plazenten ergab die spektrom etr. U nters. der PAe.-Aus- 
zuge die Ggw. von X anthophyll, also einen bemerkenswerten U nterschied zur K uh- 
plazenta. Das von den Gelbkorpern befreite Ovarialgewebe en th a lt k e i n e  Lipo- 
chrome, auch w ar spektrom etr, kein A nhalt fiir dio Ggw. von Vitam in aufzufinden. 
Es ^\nrde nur eine allgemeine Absorption bei 310 m fi gefunden. —  Das Vork. der 
Carotinoide in yersehiedenen Organen u. im Blutserum  wird besproohen u. seine Be- 
deutung besonders im Hinblick auf die Sexualfunktion diskutiert. (Bioehem. Ztsehr. 
250. 1— 6. 19/7. 1932. Stockholm, Univ., Bioehem. Inst.) W a d e h x .

Leo Loeb, tlber den Mechanismus des Sexualzyklus beim Meerschweinchen. Aus- 
fiihrliche Darlcgung der in friiheren Arbeiten (vgl. C. 1932. I. 2479) beschriebenen 
Eigentumlichkeiten des Sexualzyklus beim Meerschweinchen, insbesondere iiber die 
Einw. der yersehiedenen Hypophysenhorm one auf das Ovar. (Austral. Jou rn . exp. 
Biol. med. Science 9. 141— 58. 1932. W ashington Univ., School ot Med. Dep. of 
F a th .) W a d e iin .

XIV. 2. 202
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S. E. de Jongh, ErnstLaąueur und P . deFremery, Die Konzenlrałionswirkungs- 
kurve des Follikelhormons (Menformon). E s werden dio K onzentrationsw irkungskurvcn 
des Menformons, die an  1200 Mitusen m it je  6  versehiedenen Menformonkonzz. fiir 
6  verschiedene W irkungsgrade aufgestellt w urden, m itgeteilt. (Biochem. Ztschr. 250. 
448— 65. 19/7. 1932. A m sterdam , U niv. Pharm akotherap. Labor., O ss.,U ntersuchungs- 
labor. der Ges. Organon N. V.) W a d e h n .

Walter Schoeller und Hans Goetel, Die Wirkung des Follikelhormons a u f Pflanzen.
I I .  M itt. tlber den E in flu fi des krystallinischen fi-Follikelhormons. (I. vgl. C. 1931. I I .  
3221.) D ie fruher beschriebenen, m it dem Progynonpriiparat des H andels ausgefuhrten 
Verss. werden m it /J-Follikelhormon, Cl8H 220 2, F . 256,5— 257°, w iederholt u. erweitert. 
Ais Versuchspflanze diente Calla athiopica; die Hormongabe betrug wochentlich 
300 M. E . Die behandelten Pflanzen bliihten u n te r der Einw. des krystallin . Follikel
hormons schnell auf, w ahrend die K ontrollen ers t nach Wochen erbluhten. Bei Fort- 
setzung der H orm onbehandlung nach dem  ersten Abbliihen wurde bei sam tlichen 
Versuchspflanzen die E ntw . einer zweiten Bliite erzielt, w ahrend kcine K ontrollpflanze 
ein zweites Mai bluhte. E s is t also das Follikelhormon selbst, das — auch in den 
fruher beschriebenen Verss. — die schnellore E ntw . . der Bliite veranlaBt. Es 
liegt der SchluB nahe, daB auch das n . Bliihen von diesem Horm on angetrieben wird. 
Nach von Noack durchgefiihrten Yerss. en th a lt das benutzto k ryst. Follikelhormon 
kein A uxin. In  dem  H andelspraparat Progynon ist aber Auxin enthalten . (Biochem. 
Ztschr. 251. 223— 28. 27/7. 1932. Berlin, H auptlabor. S c h e b in g -K a h lb a u m  
A.-Ges.) W a d e h n .

D. Bruno, Das weibliche Sexualhormon (Eslrolasi Serono). Das H orm onpraparat
E stro lasi Serono wird empfohlen bei Amenorrhóe, Dismenorrhoe, klim akter. Be- 
schwerden u. anderen endokrinen AusfaUserscheinungen. (Bassegna Clin., Terap. 
Scienze aff. 31. 127— 30. Miirz/April 1932. Neapel, Poliklinik der T herm a di 
Bagnoli.) Ge h r k e .

Akira Ogata und Yasoji Ito, Untersuchung des mannlichen Sexualhormons.
I . Mannliches Sexualliormon aus mannlichem H ani. Im  Sommer en thalt der Manner- 
harn  m ehr aktive Substanz ais im W inter; ais T est d iente der K am m  kastrierter H ahne.
— D er angesiiuerte H arn  (1— 2 ccm H 2S 0 4 konz. auf 11 H arn) w ird m it CHC13 bei 
B aum tem p. in  einer naher beschriebenen A pparatur ausgezogen. W ird der ange- 
sauerte H arn  vor der E x trak tion  erhitzt, so erhóht sich die A usbeute auf das doppelte. 
D er CHC13-E x trak t w ird in Alkali gel. u. diese Lsg. m it A. ausgeschuttelt. D as Hormon 
geht in den A. (Journ . pharm ac. Soc. Jap an  52. 79— 81. Aug. 1932. Tokio, Univ. 
Labor. f. O rganpraparate im Pharm azeut. Inst. d. med. Fak.) W a d e h n .

Arnold Loeser, Methode zur Darslellung thyreotrop wirksamer Extrakte aus Hypo- 
physenvorderlappen. Das A cetontrockenpulver von H ypophysenvorderlappen wird 
dreimal m it der 10 fachen Menge l,25% ig. Ammoniaklsg. 12 S tdn. geschiittelt u. die 
abgeschleuderte Lsg. m it 20°/oig. Trichloressigsiiure versetzt, bis ein Nd. n ich t mehr 
filllt; der abgeschleuderte Nd. wird m it 5% ig. Trichloressigsaure ausgewaschen. Die 
vereinten wss. Lsgg. werden k lar zentrifugiert u. m it der 10 fachen Menge Aceton ge- 
fa llt; nach 12-std. Stehen auf Eis wird dekan tiert u. der Nd. m it Aceton gewaschen. 
Nach dcm Trocknen iiber P 20 6 erhalt m an ein weiBes, fast restlos in W . 1. Pulver. 
Zur weiteren Beinigung wird das Pulyer m it kleinen A nteilen Methanol ausgezogen, 
bis das M ethanol sich n ich t m ehr anfiirbt, dann in  W. gel. u. nach dem Filtrieren 
e rneut m it Aceton gefiillt. —  Die thyreotrope Substanz zeigt in ihren Loslichkeits- 
vcrhaltnissen viel Ahnlichkeit m it dem gonodatropen Faktor. Sie is t 1. in H 20 , verd. 
A., Aceton, PyTidin, unl. in A., CHC13, Pentachloriithan, Pyridin. (Klin. W chsehr. 11. 
1271—72. 23/7. 1932. Freiburg, Univ., Pharm akol. Inst.) W a d e h n .

L. Cannavó und R. Indovina, tlber den Magnesiumgehalt der Blutkorperchen 
nach Prolandarreichung. (Vgl. C. 1932. I . 2479.) D er Geh. der Blutkorperchen an Mg 
wird dureh die Prolaninjektionen kaum  yerandert, so daB die Steigerung des Mg im 
Plasm a dureh eine Inanspruchnahm e der Mg-Ionen der Gewebe zustande kommen 
muB. (Biochem. Ztschr. 250. 405— 07. 19/7. 1932. Palermo, Med. U niy.-K lin.) W a d .

E. Hupka und W. Majert, tlber die Einwirkung des Prolan a u f Eierstock und  
Euter bei Haustieren und iiber seine Eignung zur Bekdmpfung der Słerilildt dieser Tiere. 
E in  bis zwei Injektionen Prolan (125— 200 R .-E .) bewirken beim B ind  Follikelreifung, 
Ovulation u. B runst. Anaphrodisie, die dureh U nterfunktion der E ierstocke oder dureh 
den EinfluB eines Corpus luteum  persistens bedingt ist, w ird bei B ind u. Pferd in einer 
hohen Prozentzahl der gepriiften Falle dureh P rolan beseitigt. N ach einer Prolan-
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injektion kom m t es bei K iihen u. Sauen zu einer 3— 4 Tage anhaltendon Steigerung 
der Milebsekrefcion. (D tsch. tierarztl. W chschr. 40. 614— 16. 24/9. 1932. Hannover, 
Tierarztl. Hoehsehule; A m bulator. K lin.) WADEHN.

J.-E. Abelous und R. Argaud, Vber die Bildung des Adrenalina in  der Neben- 
niere. (Vgl. C. 1931. II . 2347.) W ird ein m it 3 %  N a 2C 03-10 H 20  yersetzter Brei aua 
Nebennierenrinde bei 24— 27° 4 Stdn. lang mafiig gesehiittelt, so ste ig t sein Geh. yon
0,018 auf 0,0262%  an A drenalin; w ird einem derartigen A nsatz Brei aus Nebennieren- 
mark zugesetzt, so findot n ich t nu r keine Vermebrung des Adrenalins s ta tt ,  sondern 
im Gegenteil sinkt der Geh. an  Adrenalin auf Nuli. E in  A nsatz von N ebennierenm ark 
verho.lt sich ebenso wie der letztgenannte. Die Nebennierenrinde scheint eine —  yiel- 
leicht entscheidende —  Bedeutung bei der Bldg. des Adrenalins zu haben. Das M ark 
ware dann nur der S tapelplatz des Hormons. (Compt. rend. Acad. Sciences 195. 338 
bis 340. 25/7. 1932.) W a d e h n .

Leon A sh er, Beitrtige. zur Physiologie der Drusen. N r. 128. Anton Zenklusen: 
Forlgeselzte Untersuchungen uber Thymocrescin. (127. ygl. C. 1932. I I .  2199.) Die 
Injektion von Thymocrescin is t auf den Ca- u. P-G eh. des Blutes bei K aninchen ohne 
EinfluB. Thymocrescin is t also m it den yon NlTSCHKE beschriobenen P rapara ten  
aus Thymus, die auf den Ca- u . P-Geli. des Blutes einwirken, n ich t ident. —  Durch 
E x trak tion  des naeh der friiheren Vorschrift erhaltenen Thym ocrcscinpraparates m it 
70°/„ig. A. wird der ak t. F ak to r in  Lsg. gebracht, w ahrend 2/ 3 des G esam tpraparates 
inakt. zuriickbleiben. D er R iickstand aus dem 70% ig. A. g ib t eine Reihe R kk., die 
fiir Peptide eharakterist. sind, so daB die Annahm e von der P ep tid n a tu r des Thymo- 
crescins 'noch w eiter gestiitzt w ird. —  Thymocrescin fo rdert n ich t nu r das Gesamt- 
wachstum des K órpers, sondern w irk t auch stim ulierend auf dio Sesualorgane — 
Hoden, Ovarien u. sekundare Organe. (Biochem. Ztschr. 252. 309— 24. 7/9. 1932. 
Bem, U niy., Physiol. In st. [H allerianum ].) WADEHN.

Andree Roche und Jean Roche, Uber die Teilnahme der Hexosephosphorsduren 
an der Olykolyse des Blutes. H am olysierte Blutkorperehen haben ihre glykolyt. Eigg. 
yerloren; Bie bewirken H ydrolyse der Phosphorsaureester der B lutkorperehen. Es 
sollte festgestellt werden, ob das Aufhoren der Glykolyse yielleicht durch die U nter- 
bindung der Phosphorsaureesterbldg. bedingt ist. —  E s wurde hamolysiertes vom 
Strom a befreites B lu t (Pferd, H und, Meerschweinehen) m it Glucosemonophosphat, 
Fruetosem onophosphat oder Fructosediphosphat yersetzt. In  allen Proben sank beim 
Verweilen bei 37° das R eduktionsvcrm 6 gen, freie Phosphorsaure wurde steigend in 
Freiheit gesetzt. H am olysierte B lutk 6 rperchen sind also fahig, bei den Hexosephosphor- 
sauren Glykolyse zu bewirken, w ahrend sie Glucose selbst n ich t spalten. Dio Hexose- 
phosphorsauren bilden also eine Zwisclienstufe bei der Glykolyse in den ro ten  B lut- 
korperchen. (Compt. rend. Acad. Sciences 195. 340—42. 25/7. 1932.) .W a d e h n ,

R. Grlin und H. Reinwein, Uber das Verhalten des Blutzuckers bei verschiedenen 
ezperimentellen Shockzustdnden. (Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 166. 366— 70. 25/6. 
1932. W iirzburg, Uniy., Med. K lin.) Op p e n h e im e r .

Charles Spencer Williamson und Paul Ewing, Kupfer- w id  Eisenwirkmig a u f  
Hamoglobin bei den Nahrungs- und hamorrhagischen Anam ien der Ralte. (Proceed. 
Soc. exp. Biol. Med. 28. 1076— 78.1931. Uniy. of Illin ., Coli. of Med., Dep. of Med.) Op p .

K. Landsteiner und J. van der Scheer, Serologische Beaktionen m it einfachen 
chemischen Verbi7idungen (Prazipitinreaktionen). Vff. fanden eine Gruppe yon Amino- 
anilsauren m it aliphat. Seitenkette, die naeh D iazotierung u. K uppelung an  Resorcin 
oder Tyrosin  m it Im m unseren reagierten, die durch Im m unisierung m it denselben 
Azokorpern, aber naeh K uppelung an EiweiB, gewonnen waren. E s wird die D arst. 
bosehrieben yon: Resorcindisazo-p-oxanilsaure, der entsprechenden M alonanil-, Succin- 
anil-, Olutaranil-, A dipanil-, P im danil- u. Suberanilsdure. Die P razipitinrkk. waren 
hochspezif., ebenso die H em m ungsrkk. (Journ . exp. Med. 56. 399— 409. 1/9. 1932. 
New York, Rockefeller In s t.)  S c h n it z e r .

Walther F. Goetel, Frank H. Babers und Oswald T. Avery, Chemoimmuno- 
logische Studien an Kohlenhydrat-Proteinverbindungen. V I. Synthese von p-Amino- 
phe,nol-ct-glucosid und seine K upplung m it Protein. (V. ygl. C. 1932. I. 2060.) Nachdem  
festgestellt war, daB geringe konfigurative U nterschiede im Hexosemolekul (Glucose- 
Galaktose) eine immunolog. Spezifitat bewirken, w ar es von Interesse, den EinfluB 
der K onfiguration am  C-Atom 1 zu untersuchen. F iir die in  der folgenden M itt. be- 
schriebenen Verss. wurden daher das a- bzw. fi-p-Aminoplienolglucosid auf folgendem 
Wege hergestellt. D ureh Chlorierung yon /J-Pentacetylglucose m it PC15 w ird 2-Tri-
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chloracetyl-3,4,6-triacetyl-fl-glucosylchlorid hergestellt (F. 140°, 40%  Ausbeute), aus dem 
m it Ammoniakgas in absol. A. bei 0° 3,4,6-Triacelyl-fl-glucosylchlorid (F. 154°, quanti- 
ta tiv e  Ausbeute) erhalten wird. — M it Silber-p-nitrophenolat, in trockencm  Chlf. um- 
gesetzt, erhalt m an 3,4,6-Triacetyl-p-nitrophenol-a-glucosid, das dureh K rystallisieren aus 
A. gereinigt wird. F . 148°, [a]o 22 =  + 78 ,9° (CH 3OH, e =  2,467). — p-Nitrophenol-a-glu- 
cosid. Aus dem yorigen m it absol. m ethylalkoh. N H 3. Aus A. glanzendc blaCgelbe 
K rystalle  vom F. 216— 217° naeh vorherigem Sintern bei 210°. [a ]c 23 =  +227,9° 
(CHjOH, o =  1,093). Zeigt in wss. Lsg. M utarotation  bei Ggw. von OH-Ionen. — 
Aus der M utterlaugo p-Nitrophenol-p-glucosid, glanzende, weiBe N adeln aus CH 3OH, 
F . 164— 165°, [a] =  — 79,2°. (CH3OH). -— p-Aminophenol-a-glucosid. D ureh kata ly t. 
Red. des Nitrophenolglucosides in A. m it P latinoxyd u. H 2. WeiBe K rystalle, 11. in W., 
F . 185— 186°, [<x]d2'‘ =  +194,1° (CH3OH, o =  1,378). —  Proteindiazoplienol-a- u. 
P-glucosid. D as Aminophenolglueosid wird in wss. Lsg. in Ggw. von HCl bei 0° m it 
N aNO a d iazo tiert u. zu einer Lsg. von Serumglobulin (Pferd) in  Sodalsg. gegeben. 
Ausfallen dureh Ansauern m it Trichloressigsaure, den hochgefiirbten Nd. zentrifugieren 
u. dureh zweimaliges Losen in  NaCl-Lsg. u n te r Zusatz von Yio"n< N aOH  u. W iederfallen 
m it HCl reinigen. F u r die Im munisierungsverss. w ird eine in der erwiilmten Weise 
hergestcllte neutrale Lsg. yerwendet, die im ccm 10 mg P ro tein  en thalt. (Journ . exp. 
Med. 55. 761—67. 1/5. 1932. Rockefeller Inst. for Medieal Research.) E r l b a c h .

Oswald T. Avery, Walther F. Goebel und Frank H. Babers, Chemoimmuno- 
logische S tu d im  an Kohhnhydrat-Proteinve.rbindungen. V II. Spezifitat von Anligenen, 
erhalten dureh Verbindung von a- und f}-Glucosiden der Glucose m it Proteinen. (VI. ygl. 
vorst. Ref.) D arst. der a- u . fl-Aminophenolglucoside der Glucose u. K uppelung der 
d iazotierten Prodd. an  Pferdeserumglobulin zur Im m unisierung, an Hiihnerserum - 
globulin zur Prazipitin-R k. Im m unisierung yon K aninchen, Priifung der Sera dureh 
P razip itinrk . Man erhalt Im m unsera, die m it dem homologen a-GlucosideiweiB ąuanti- 
ta tiv  deutlich starker reagieren ais m it dem heterologen von der /J-Modifikation u. 
um gekehrt. D eutlicher zeigt sieh die Spezifitat im Hemmungsvers., da das homologo 
Glucosid die Prazipitinrk. m it dem homologen GlucosideiweiB hem m t, das heterologe 
Glucosid aber nicht. Die A ntisera enthalten  auch einen gewissen Anteil von Antikorpern 
gegen Pferdeserumglobulin. (Journ . exp. Med. 55. 769— 80. 1/5. 1932. New York, 
R o c k e f e l l e r  In s t.) Sc h n it z e r .

Felix Klopstock, tlber den E in flu ji von Heparin und  Germanin a u f Im m un- 
reaktionen. B estatigung u. E rganzung bereits bekannter Tatsachen. W ahrend H eparin 
u. Germanin die A gglutination von B akterien oder ro ten  Blutlcórperchen unbeeinfluBt 
lassen, kónnen andere Im m unitaterkk. aufgehoben werden. So inaktivieren beide 
Verbb. das K om plem ent, H eparin  schw acht auch die Prazip itinrk . ab, dagegen hebt 
Germanin sio vollkommen auf, schwacht auch den anaphylakt. Shock ab u. yerhindert 
die Flockung beider R kk. auf Syphilis naeh S a CHS-Ge o r g i . (Ztsehr. Im m unitats- 
forsch. exp. Therapie 75. 348— 54. 15/7. 1932. Berlin-Dahlem, K aiser-W ilh.-Inst. f. 
Bioehcm.) Sc h n it z e r .

J. Gordon und J. M. Robson, Hcmmung der anapliylaklischen Reaktion durcli 
Kmujorot. In jek tion  von 5 ccm l% ig . Lsg. von K ongorot ku rz  vor der Reinjektion 
sensibilisierter Meerschweinchen schutzt diese weitgehend vor dem anaphylakt. Shock. 
Auch am  isolierten M eerschweinchenuterus naeh D a l e  bleibt die anaphylakt. R k. in 
Ggw. von K ongorot aus, obwohl K ongorot an sich n ich t die K ontraktionsfahigkeit 
des U terus z. B. dureh P itu itrin  hindert. D a andere A ntigenantikórperrkk. dureh 
K ongorot n ich t beeinfluBt werden, beruht die hemmende W rkg. bei Anaphylaxie 
auf dem E in tr it t  des Farbstoffes in die Zellen der Erfolgsorgane. (Journ . Physiol. 75. 
305— 10. 12/7. 1932. Edinburgh, Univ.) Sc h n it z e r .

Reinhard Braun, Der E in flu ji primdrer Giftwirkung der Linsensubstanz a u f das 
anaphylaktischa Experiment m it Linseneiwei/3. In  Verss. uber die Frage der Organ- 
spezifitat des LinseneiweiB, die naeh D a l e  am U terus sensibilisierter Meerschweinchen 
ausgefiihrt w rd e n ,  zeigt sich, daB frische u. getrocknete Linsensubstanz aus den 
Augen yerschiedener Saugetiere u. Starlinsen des Menschen eine auf die g latte Mus
ku latur kontrahierend wirkende, histam inahnhehe Substanz en thalt, die auch bei 
n. Organen zur W rkg. kom m t u. bei den Organen sensibilisierter Tiere eine anaphylakt. 
R k. iiberdeckt. W ahrseheinlich is t eine echte Sensibilisierung m it nachfolgender 
Anaphylaxie m it LinseneiweiB iiberhaupt n ich t zu erzielen. (Ztsehr. Im m unitatsforsch. 
exp. Therapie 75. 326— 36. 15/7. 1932. W iirzburg, Augenkhnik.) Sc h n it z e r .
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John Field und Sally M. Field, tlber die cyanresistenlc Alm ung. (Proceed. Soc. 
exp. Biol. Med. 28. 995—96. 1931. Stanford U niv., Dep. of Physiol.) O p p e n h e im e r .

Martha S. Pittman, tJber die Ausnutzung des Stickstoffs, Calciums und Phosphors 
der Bohne (Phaseolus milgaris) m it und ohne Zusatz von Cystin durch den Menschen. 
Die Bohnen w urden m it einer geeigneten Dia-t ais Brei u . gebaeken vcrabreicht, wobei 
je 10 Tage ohne bzw. m it Zusatz von Cystin gearbeitet wurde. Ohne Cystin war die 
Stickstoffbilanz zunehmend negativ. Zusatz von Cystin besserte dies etwas. Aueh der 
Ca- u. P-Geli. der Bohne geniigtc n icht zu einem Gleichgewielit an diesen Stoffen. 
Cystinzusatz besserte dies wenig. In  der mcnschliehen E rnahrung  sind daher Bohnen 
ais H auptstickstoffąuelle n ich t ganz befriedigend. (Journ . N u trit. 5- 277— 94. 1932. 
Chicago, U niv., Dep. Home Economies.) SCHWAIBOLD.

M. Herbert Barker, Cholesterin- und Gallenfarbstoffueranderung ais Folgę eiweifl- 
armer Didt. Bei fortgesetztem  EiweiBmangel in  der N ahrung (Hundeverss.) sink t der 
Cholcsteringeh. (nach vorubergehender initialer Steigerung), dann der Geh. an  Lipase 
im B lu t; die VAN DEN BERGH-Rk. wird positiv u. Gallenfarbstoff t r i t t  in den U rin 
iiber. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 1081— 82. 1931. N orthw estern U niv., Med. 
School, Dep. of Physiol.) OPPENHEIMER.

J. Schloss, tlber die Bedeutung von Fetl und Eiwei/3 fu r  die Diatbeliandlung des 
Diabetes mellitus. I. Vergleichende Beobachtungen an fellarmen und eiweiflarmen Zwei- 
nahrsloffkombinalionen. (D tsch. Arch. klin. Med. 173. 657— 87. 15/9. 1932. Leipzig, 
Univ., Med. K lin.) Op p e n h e i m e r .

E. Grafe und H. Reinwein, tlber die Verwendung von Pcntosen (Xylose) beim
gesunden und diabetischen Menschen. (D tsch. Arch. klin. Med. 173. 646— 56. 15/9. 1932. 
W urzburg, Med. K lin. d. Univ.) OPPENHEIMER.

Barnett Sure, M. C. Kik und Dorothy J. Walker, Uber die hdmatopoeiische 
Funktion bei der Avitaminosis. IV. Weitere Studien iiber den Vitamin-A-Mangel. (Vgl. 
C. 1931. II . 3627.) In  den yerschiedenen Stadien der Ratten-A-Avitam inosis wurden 
keine Storungen des ham atopoet. Systems beobachtet u. das B lutbild zeigte weder 
beim A uftrcten, noch bei der H eilung der E rkrankung merkliche Veranderungen. 
(Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 495— 96. 1931. Fayetteville, Arkansas, U niv., Dep. 
Agrieult. Chem.) Sc h w a ib o l d .

Barnett Sure und M. C. Kik, tlber die hdmatopoetische Funktion bei der Avita- 
minosis. V. Vitamin-D-Mangel. (IV. vgl. vorst. Ref.) E s wurde festgestellt, daB die 
Vers.-Tiere (R atten) bei V erfiitterung eines bestim m ten Futtergem isches aniim. wurden, 
auch wenn Vitam in D dureh B cstrahlung des E u tte rs  ausreichend zugefuhrt wurde. 
Es wird daher gesehlossen, daB Vitamin-D-M angel ekinen EinfluB auf das ham atopoet. 
System besitzt. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 496—98. 1931.) S c h w a ib o l d .

Barnett Sure, M. C. Kik und Margaret Elizabeth Smith, tlber die hdmato- 
poetische Funktion bei der Avitaminosis. V I. Vitamin-G-Mangel. (V. vgl. vorst. Ref.). 
Bei diesen Verss. w ar das E u tte r  dera rt beschaffen, daB neben einem B-komplexfreien 
Gemisch taglich 500 mg Reishullen verfiitte rt wurden, die zur Zerstorung des G- 
Faktors 10 Stdn. b estrah lt worden waren. Aus den Ergebnissen schlieBen Vff., daB 
bei Vitamin-G-M angel Anamie auf tr i t t ,  wenn ais Mangelerscheinung H autschaden ahn- 
lich wie bei der menschlichen Pcllftgra auftreten . E s wurde nachgewicsen, daB der die 
Anamie heilendc F ak to r n ich t anorgan. N atu r is t. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 
498—99. 1931.) Sc h w a ib o l d .

F. W. Sherwood und J, O. Halverson, Die Verteilung des Vitamin-B-Komplexes
und seiner Komponenten in  den Erdniissen. E s is t verhaltnismaBig m ehr V itam in B 
ais V itam in G in den ungeschaltęn Samen en thalten . (Journ . agrieult. Res. 44. 849— 60. 
1/6. 1932. N orth  Carolina Agric. E xp. S ta t.)  L lN S E R .

Harry M. Zimmerman und Ethel Burack, tlber Schddigungen des Nervensystems 
ais Folgę von Mangel an V itamin-B-Komplex. An yerschiedenen Teilen des Nerven- 
systems konnten Schadigungen ais Folgę von B-Mangel festgestellt werden. Die In ten 
sita t der Schadigung entsprach jeweils der Lange der Zeit, die zwischen dem  A uftreten 
des para ly t. Syndrom s u. dem Tod des betreffenden Tieres verstrichen war. (Proceed. 
Soc. exp. Biol. Med. 28. 645. 1931. Yale U niv., Dep. P athol. Physiol. Chem.) S c h w a ib .

Harold E. Himwich, Walter Goldfarb und George R. Cowgill, Der Zusammen- 
hang des Vitamin-B-Komplexes m it der Nahrungsaufnahme wahrend Hyperthyreoidismus. 
(Vgl. C. 1932. I . 2483.) Hunde, die bei E rnahrung m it H undekuchen n. gediehen, 
zoigten Mangel an  FreBlust, wenn sie taglich 5 g trockene Schilddriisensubstanz bei- 
gefu ttert erhielten. Zulagen von Y itam in B stellten  wieder n. N ahrungsaufnahm e her.
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D er B-Bedarf des Organismus wird dem nach durcli die calor. U m satze bedingt. (Procecd. 
Soc. exp. Biol. Med. 2 8 . 646. 1931. Yale U niv., School Med.) S c h w a ib o l d .

Juda Hirsch Quastel und Arnold Herbert Maurice Wheatley, Oxydationen 
durch Himgercebe. Vff. untersuchen n. Oxydationsvorgange im  Himgewebe. Die 
Oxydationsgeschwindigkeit w ird in BARCROFT-Manometern bei 37° erm itte lt, wobei 
in  den Vorss. zum eist 0,5 g des frischen Gewebes verw endet werden (Phosphatpuffer 
von ph =  7,4). Bei kleineren Tieren (Maus, R a tte , Meerschweinchen) bildet das ganze 
Gehirn, bei gróBeren nur die graue Substanz der G ehirnrinde das Vcrs.-M ateriał. Die 
A utoxydation des Gewebes is t erheblicli, jedoch is t dio Or Aufnahm e keino konstantę 
GróBe. Bei Ggw. yon N atrium suecinat u. p-Phenylendiam in is t der 0 2-Verbrauch von 
Hirngewebe yerSchiedener H erkunft erhóht, wobei die H irnrinde des Menschen gegen 
Suecinat die geringste A ktiv itiit zeigt (charakterist. fiir menschliehes Gewebe). Um 
zu yergleichbaren Zahlen zu gelangen, lassen Yff. nun  vor Zusatz der Substrate  eine
3-std. A utoxydation des H imgewebes eintreten, bis die 0 2-Aufnalime auf % — 1/2 des 
Anfangswertes gesunken ist. D abei ergibt sich zunachst, daB Zusatz von Glucose, 
F ractose u. Mannose hóheren 0 2-Verbrauch bedingt; Glykogen u. Galaktosc haben 
nu r geringen EinfluB, w ahrend M annit, Gluconsaure, Arabinose u. Xylose unwirksam 
sind. Milehsaures u. brenztraubensaures N atrium  werden von Hirngewebe etw a m it 
der gleichen Geschwindigkeit oxydiert wie Glucose. Dies sprieht dafiir, daB sich 
Glucoso dabei zunachst in Milchsiiure um w andelt. D er W eg des Fructoseabbaues soli 
dagegen ein anderer wie der Glucoseabbau sein. Jodessigsaure liem m t die O xydation 
von Glucose, Fructose u. Mannose durch Hirngewebe sehr s ta rk  (iiber 90°/o), w ahrend 
m it den Salzen von Milehsaure, B renztraubensaure u. G lutam insaure nu r teilweise 
H em m ung erfolgt. Dio Succinatoxydation b leib t durch Jodessigsaure unbeeinfluBt. 
Die Geschwindigkeit der Oxydation versehicdcnor Substrate  durch Hirngewebe ist 
der GróBe der Vers.-Tiere um gekehrt proportional. Die gleichzeitige Ggw. von L ac ta t 
sch rankt die O xydation von Succinat ein. D abei w ird die Succinatoxydation polari- 
m etr. durch 1-Malatbldg. gemessen. D er Mechanismus dieser Oxydationsbesehran- 
kung kann  weder auf einer Red. von F u m ara t durch L ac ta t, noch auf einer Kon- 
kurrenz zwischen L ac ta t u. Succinat um  das das Succinat oxydierende Enzym  be- 
ruhen. Vielleicht konkurrieren beide Substrate um  die oxydicrte Form  eines t)bcr- 
triigers (Cytochrom ?). (Biochemical Journ . 26. 725— 44. 1932. Cardiff C ity Mental 
H ospital, Biochemical Laboratory.) SCHÓBERL.

Raymond W. Swift, Uber die Wirkungen von niedriger AuPentemperatur a u f den 
Stoffwechsel. I . Die Technik und der respiralorische Quotient. U nterss. an  32 Yers.- 
Personen durch Einw. einer Temp. yon 2°. Eine vorwiegende H eranziehung der Kohle- 
hydra te  im  Stoffwechsel fand n ich t s ta tt .  E ine Glykogenyerarmung en tsprich t daher 
dem iibrigen gesteigerten Stoffwechsel. (Journ . N u trit. 5. 213— 25. Mai 1932. Rochester, 
N. Y ., U niy.) S c h w a i b o l d .

Raymond W. Swift, Uber die Wirkungen von niedriger AuPentemperatur a u f den 
Stoffwechsel. I I .  Der E in flup  von Frosteln, Unterhautfettgewebe und Haultcmperatur 
a u f die Warmeproduktion. (I. ygl. vorst. Ref.) U nterss. an  21 Vers.-Personen ergaben, 
daB im Proteinstoffw echsel bei Einw. niedriger Tempp. keine dem  iibrigen Stoffwechsel 
entspreohonde Steigerung au ftr itt. D er Blutzuckerspiegel bleibt ebenfalls unverandert. 
E in  Parallelism us zwischen Energieum satz u. Puls- bzw. A tem zahl besteh t nicht, 
wohl aber zwischen W arm eproduktion u. A temvolumen. D as Verh. der Individuen 
gegenuber K altew rkg. verhalt sich im  allgemeinen um gekehrt wie die Dicke des Unter- 
hautfettgewebes. Intensives F rosteln  erhóht den Stoffwechsel bis zu 400% , wobei 
keine Beziohung zur GróBe der K órperoberflachę bestand. Die W arm eproduktion ist 
proportional dor In ten s ita t des Fróstelns. D er Anrelz fiir letzteres besteh t n ich t in 
einem Sinken der K órpertem p. (rectal). D as F rosteln  beginnt bei einer H auttem p. 
von 19°. (Journ . N u trit. 5. 227— 49. Mai 1932.) S c h w a i b o l d .

J. J. R. Macleod, Die Regulation des Kohlehydratsloffwechsels. Das Zentrum, 
das bei der ,,P iqure“ Hyperglykam ie bew irkt, liegt im „T uber cinereum “ am  Dach 
der ,,Pons“ . Ursache is t meehan. Reizung des Zentrum s. — Auch bei Decerebrierung 
findet m an Hyperglykamie, besonders s ta rk  bei reichlichem Glykogengeh. der Leber. 
Der Milchsauregeh. des B lutes n im m t zugleich zu, das M uskelglykogen nim m t ab. — 
Dio Leber ist ein Zuokerspeicher, dor Zucker en ts teh t aus M ilehsaure oder EiweiB 
oder F e tt. Im  Muskel dagegen wird Glucose zu Glykogen aufgebaut, bei dessen Zerfall 
zu Milehsaure Energie geliefert wird. —  Die W rkg. von Adrenalin  auf den K ohlehydrat- 
stoffwechsel is t genau gleich der der Decerebrierung. A b e r  auch ohneN ebennierenerzeugt
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die P iąure oder Decerebrierung Hyperglykam ie, wohl infolge d irek ter Beeinflussung 
der Leber. Bei Vorhandenaein der Nebonnieren spielt beides eine Rolle. — Z war wissen 
wir, daB bei D iabetes Insulinm angel herrscht, doohvergtehen wir noch vielcs im diabet. 
Stoffwechsel nicht, wie z. B., ob eine tlberproduktion yon Zucker v o rlieg t.— E s scheint 
zwei A rten von Glykogen in der Leber zu geben, das eine ais Zuckerspeicherungsstoff 
m ehr oder weniger unabhangig vom Nervensystem , das andere u n te r EinfluB des 
Parasym pathicus. —  I s t  die Leber glykogenarm, so yerh indert also Blockierung der 
parasym path . Innervation  das A uftreten  von Hyperglykam ie naeh Decerebrierung. — 
A m ytal yerh indert ebenso wie Atropin  die Hyperglykam ie naeh D ecerebrierung bei 
hungernden K aninchen. —  A tropin  u. Ergotamin yerhindern oder yerm indern wenigstens 
das A nsteigen des B lutzuckerstandes nacli E innahm e von Zucker, aber n ich t bei 
intrayendser Zufuhr. —  D as Zentrum  in der Pons w ird durch den Zuckergeh. des Blutes 
in  der A rt reguiiert, daB einerseits die Produktion von Adrenalin  angeregt oder dio 
von In su lin  gehem m t wird, daB andererseits die Leberzellen d irek t in ihrer Glueose- 
sekretion beeinfluBt werden. (Lancet 222. 1079—86. 1932. Aberdeen.) E. M u l l e r .

Gutlimann, Gentzsch, Goebel und Griitzmacher, Das Verhallen des Stoffwechsels 
naeh peroraler Traubenzuckerzufuhr bei nichtgraviden, graviden und carcinomatósen 
Frauen. D urch R óntgenschw achbestrahlung wird der G rundum satz n ich t yerandert 
bei gesunden u. nichtgrayiden Erauen. — Bei Vorhandensein chroń. E ntzundungs- 
prozesse yerm indert sieh der G rundum satz, bei Carcinom is t er in noch operablen 
Fallen um  10% , in  n ich t operablen um  otwa 43%  gesteigert. B estrah lte  Falle zeigen 
eine H erabsetzung des G rundum satzes. —  In  der Schw angerschaft ergab sieh etw a 
14%  Steigerung iiber die S tandardw erte. —  Peroralc Zufuhr von 20 g Traubenzucker 
bewirkte 13%  Steigerung (Maximum naeh 1/ 2 S tde., W iederausgleich naeh 1 Stde.) 
bei N ichtgrayiden. —  Bei Vorhandensein eines Carcinoms nalim  der erhohte G rund
um satz w eiter um  12%  durch Traubenzuekereinnahm e zu. Diese Steigerung ging bei 
ausgedehnten Tum oren langsam er ais n . zuriick. — Bei G rayiden ging die Zunahm e des 
G rundum satzes naeh Traubenzucker noch langsam er zuriick. —  D er B lutzucker stieg 
bei Grayiden dabei hoher an ais bei N ichtgrayiden u. blieb langer erhoht. —  T rauben
zucker w ird in  der G raviditiit sehlechter ais n. yerw ertet, teils gespeichert. Dio Leber - 
funktion is t auBerdem gestort. (Arcb. Gynakol. 150. 78— 125. 22/7. 1932. F rankfu rt 
a. M., U niy., F rauenklinik.) F . Mu l l e r .

P. Gerard, Moissonnier und Welti, Der Fettstoffwechsd im  Verlauf des ezperimen- 
tellen Oelbfiebers bei A ffen . (Buli. Soc. Chim. biol. 14. 916— 28. Ju n i 1932. Ncuilly, Hop. 
Americ.) O PPEN H EIM ER.

Rudolf Hoher, U ber die Kreatininausscheidung durch die Froschniere. F iih rt m an 
von der Pfortader aus den zweiten A bschnitten der isolierten, m it geeigneter Ringer- 
lsg. durehstróm ten Froschniere gleichzeitig K reatinin  u. H am saure  zu, so wird K reatin in  
selbst aus sehr yerd. Lsgg. nooh w eiter yerd., H arnsaure erheblich konz. ausgeschieden. 
W ird K reatin in  von der A orta aus zugefiihrt, so bleibt die Konz. unverandert oder is t 
ein wenig erhoht. —  Phenolrot wird, von der P fo rtader aus zugefiihrt, angereichert. — 
Die K reatininkonzz. entsprachen den n. Bedingungen. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 
230. 327—30. 22/7. 1932. Kiel, Physiol. In s t.)  ; F . Mu l l e r .

Rudolf Hóber und Arnold Meirowsky, Uber die Ausseheidung lipoidunlóslicher 
Saurefarbstoffe durch die Froschniere. (Vgl. vorst. Ref.) Bestim m te diffusible lipoidunl. 
Farbstoffe konnen durch dio W and der zweiten A bschnitte der H arnkaniilchen, die 
den H auptstiieken der Saugetierniere entsprechen, in  dereń Lum en e in tre ten  u. d o rt 
konz. werden. Dies h o rt auf bei D urchstróm ung m it Ringerlsg., b leibt e rhalten  bei 
D urchstrdm ung m it ham oglobinhaltiger Ringerlsg., auch bei der frisch ausgeschnittenen 
Niere. — Die Fahigkeit der K onzentrierung beruh t teils auf W asserruckresorption, 
teils aber auch auf Farbstoffsekretion durch die Tubulusw and in  die K analchen. — 
Verss., bei denen die Niere m it Ringerlsg. durchspułt wurde, konnen also fur Fragen 
der Farbstoffausscheidung nur m it K ritik  herangezogen werden. (P f l u g e r s  Arch. 
Physiol. 230. 331—43. 22/7. 1932. K iel, Physiol. In s t.)  F . Mu l l e r .

A. A. Danilow und A. N. Krestownikow, D ie W irkung von „R eiz“-M itteln  
(Zucker, Schokolade und Kakao) a u f die Hambildungsprozesse unter dem EinflufS von 
Muskelarbeit. I . M itt. Auf G rund der F iltrations- u. Riickresorptionstheorie der 
N ierenfunktion wurde durch Best. des K reatin in- u. Cliloridgeh. in  B lutplasm a u. 
H am  die GróBe der F iltrations- u. Riickresorptionsleistung der Niere bei korperlicher 
Arbeit (Velotrab) m it u . ohne Zufuhr von sog. R eizm itteln  (Zucker, Schokolade, K akao) 
untersucht. Diese R eizm ittel steigern die F iltra tio n  u. konnen bei korperlicher A rbeit
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dazu dienen, die Ausscheidung entstehender schadlicher Substanzen zu fordem . 
(Arbeitsphysiol. 5.537— 48. 22/6.1932. Leningrad, Inst. f. physikal. K ultu r.) H . WOLFF.

Harold A. Shoemaker und Frank P. Underhill, tlber das Vorkommen ton  
Chloriden und Jodiden in  der H auł und den M uskeln ton  Kaninchen nach Verabreichung 
von Kaliumjodid. Die K J-L sg. w urde m it Magensonde in einm aliger oder wiederliolter 
taglieher Dosis von 0,5 g pro kg K orpergewiclit verabreielit. Die B est. des Chlors u. 
Jods erfolgte nach angegebener M ethode. Die hochste Konz. des Jods in den Geweben 
nach einmaliger Gabe wurde 3 Stdn. nach der Einfiihrung festgestellt. Die Geschwindig- 
ke it der Ausscheidung gemaB dem Geh. der untersuchten  Gewebe ste ig t anfiinglich 
u. nim m t dann nach w iederholten Dosen ab. Das V erhaltnis von Cl zu J  is t in  den 
untersuch ten  Geweben bei dem E inzeltier konstan t. Eine groBere A nhaufung von Jod  
gegeniiber einer Einzeldosis scheint dureh wiederholte Gaben n ieh t einzutreten. (Journ . 
Pharm acol. exp. Therapeutics 44. 23— 42. 1932. New H aven, Conn., Yale 
U niv .) SCHWAIBOLD.

Harold A. Shoemaker und Frank P. Underhill, Konnen Chloride bei Chlormangel 
dureh Jodide erselzt werden? (Vgl. vorst. Ref.) D ureh oberflachliche Verbrennungen 
w urde eine Chlorverarm ung bei K aninchen heryorgerufen, w orauf Eingabe von Jodid- 
lsg. erfolgte. Die Jodide tra te n  reichlich in die entstandenen  subeutancn ódem e iiber, 
konnten aber im iibrigen K orper die Chloride n ieh t ersetzen. (Journ . Pharm acol. exp. 
Therapeutics 44. 43—46. 1932.) S c h w a ib o l d .

Dudley A. Irwin, Experimentelle intratenose Z ufuhr von kolloidalem Thorium- 
dioxyd. H istolog. U nters. von K aninchenorganen nach intravenoser In jek tion  von 
T h 0 2 (T horotrast). (Canadian med. Assoe. Journ . 27. 130— 35. Aug. 1932. Toronto, 
B anting  In s t., U niv.) H . W o l f f .

Armand J. Quick, Die Beziehung zwischen chemischer S truktur und physiologischer 
Wirksamkeit. I I .  Die Konjugalion ton  O zy- und Methozybenzoesauren. U nter techn. 
M itarbeit von Mary A. Cooper. (I. vgl. C. 1932. I I .  400.) Einige hier m itgeteilte 
R esu lta te  iiber die K onjugation von Oxybenzoesauren sind bereits nach einem V ortrag 
des Vfs. in  C. 1932. I I .  1935 referiert. Zur Best. der Oxy- u. Methoxybenzoesauren 
w ird die Brom ierungsm ethode von D a y  u . T a g g a r d  (C. 1928. I I .  8 8 ) benutzt, wobei 
dio B rom aquivalentc der Verbb. zunachst festzustellen waren. Andererseits muli dio 
Br-Aufnahm e der entsprcchenden H ippursauren bekannt sein. Die B indung an  Glu- 
curonsaure m acht wegen der A therloslichkeit gepaarter G lucuronsauren eine gering- 
fiigige A banderung des Verf. nótig. F iir die nach Fiitterungsverss. am  H und m it p-Oxy- 
benzoesaure aus dem H arn  in  feinen N adeln isolierte Diglucuronsaureterb. ([oc]d20 =

— 15 bis — 16° in l% ig . Lsg.) w ird nebenst. 
"O Strukturform el d iskutiert. Welche OH-

G ruppe der Glucuronsiiure an  die arom at. 
n  ń  n  n  n  ń  n o n u  COOH-Gruppe gebunden ist, is t unbekannt.

i i  V V Die glucosid. B indung is t gegen alkal. Hydro-
H  OH H  H  łyse bestandig, w ird aber beim K ochen m it

n. HC1 gespalten. E s w ird ferner die Isolierung
Y substitu ierter H ippursiiuren aus dem H arn

—C —H  beschrieben (m- u. p-Oxy- u. m- u. p-M ethoxy-
i hippursaure). W iederum zeigt sich, daB die

—C H  G lucuronsaurekom ponente in gepaarten Glu
curonsauren im  Organismus oxydiert werden 
kann. Beim Menschen w ird p-Oxybenzoesaure 
zum  Teil frei, u. zum  Teil m it Glycin gepaart 
ausgesehieden, m-Oxybenzoesaure is t haupt- 
sachlich m it Glycin gepaart, w ahrend o-Oxy- 

benzoesaure frei den K orper verlaBt. Jedoch is t wohl anzunehm en, daB in allen Fiillen 
im Organismus zunachst K onjugation m it Glucuronsaure erfolgt. p-Methoxybenzoe- 
saure w ird sowohl an Glycin, wie an  Glucuronsaure etw a im  Y erhaltnis 1: 1, m-Methoxy- 
benzoesaure hauptsachlich an  Glycin gebunden, dagegen geh t o-M ethoxybenzoesaure 
nur zu einem geringen Grad K onjugation m it beiden P a rtn em  ein. D er Meehanismus 
der K onjugation soli keine E ntgiftung im  Sinne einer U nwirksam m achung einer tox. 
Gruppe bedeuten, in ihm vielmehr ein M ittel zur U berfiihrung einer scliwachen in  eine 
starkę Saure vorlicgen, die der Organismus auszuscheiden verm ag. In  diesem Sinne 
werden Angaben der L itera tu r gew ertet. (Journ . biol. Chemistry 97. 403— 19. Aug.

OH II  OH
i i
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1932. New Y ork City, Cornell U niv. Medieal College, D epartm ent of Surgical 
Research.) Sc h ó b e r l .

Wolfgang Heuhner, Untersuchungen in  der Chinolinreihe. I I .  M itt. (I. vgl. 
C. 19 2 9 . I. 1021.) Program m at. E inleitung zu einer groBeren Zahl von E inzelunterss. 
iiber die Einw. von verschiedenen liauptsiichlich der C hinolim eihe angehórenden Verbb. 
auf den Tierstoffwechscl u. kurze Zusamm enstellung der Ergebnisse: Die gróBte Zalil 
der gepruften Verbb. erwies sich in Dosen yon rund  0,1 g/kg ais w irksam  im Stoffwechsel. 
Jedoeh war die R ichtung der gesetzten Stoffwechsclerkrankung auch bei denselben 
Substanzen n ich t einheitlich, d a  Anstieg wie Absinken der Stickstoffausscheidung 
im H arn  beobachtet w urde. Die Ausscheidung der gepruften Sulfosauren erfolgte 
stets ziemlich langsam. (Arch. cxp. P atho l. Pharm akol. 1 6 6 . 117— 22. 25/6. 1932. 
Heidelberg, Pharm akol. In s t.)  Ma h n .

Bruno Weicker, Untersuchungen in  der Chinolinreihe. I I I .  M itt. Orale Yatren- 
wirkung an kranken Tieren. (I I . vgl. vorst. Ref.) W ahrend orale Fairengaben nach 
dem Verh. der Leukocytenzahlen beim gesunden K aninchen nur eine geringe u. in- 
konstante R k. auslósen, erfolgt beim durcli subcutane T erpentinolinjektion geschadigten 
K aninchen von einem bestim m ten Z eitpunkt der E rk rankung  an  eine deutliche R k. 
(Arch. exp. P atho l. Pharm akol. 1 6 6 . 123— 25. 25/6. 1932.) M a h n .

Hans Nahme und Karl Seelkopf, Untersuchungen in  der Chinolinreihe. IV . M itt. 
Jodozychinolinsulfosaure (Yatren).. ( I I I . vgl. vorst. Ref.) N ach Verss. an  H undcn 
u. K aninchen iiber die Ausscheidung von intravenos yerabreichten  Yatren  w ird ste ts  
ein rech t merklicher A nteil des Jodes im K ot ausgeschieden. Die B eobachtung, daB 
beim ph des B lutes u. selbst etw as saurer R k. u. bei 37° im Laufe m elirerer Tage kein J  
aus dem ,,Y atren“ abgespalten wird, s tii tz t die Annahme, daB auch im Organismus 
keine A bspaltung von J  aus dem  Y atren  s ta ttf in d e t. Bei allen Verss. sind die rech t 
betrachtlichen individuellen U nterschiede im E esthalten  des Y atrens im  Organismus 
zu beriicksichtigen. W eiterhin wurden yerschiedene Organe von H und u. K aninchen 
nach der Y atreninjektion  auf ihren Jodgeh. un tersuch t. AnschlieBend wurden Verss. 
an H iindinnen iiber die W rkgg. des Y atrens auf EiweiB- u. G rundum satz durchgefiihrt. 
Nacli peroraler Zufuhr w ar keine deutliche u. vor allcm keine eindeutige W rkg. der 
Substanz zu erkennen. N ach intravenoser In jek tion  fand m eist eine deutliche Ver- 
mehrung der N-Ausfulir im H arn  s ta tt .  Auffallig ist, daB diese W rkg. ers t e in tritt, 
nachdem 78—90%  des zugefiihrten Y atrens ausgeschieden sind. D as Ergebnis der 
Grundum satzverss. legt die D eutung nahe, daB das Gleichgewicht im Stoffwechsel 
dureh Y atren  in  der R ichtung eines auf K osten vcrm ehrter K ohlehydratverbrcnnung 
eingeschrankten EiweiBumsatzes gesto rt ist. (Areh. exp. P atho l. Pharm akol. 166 . 
126—49. 25/6. 1932. Gottingen, Dusseldorf, Heidelberg, Pharm akolog. In s t.)  Ma h n .

Karl Seelkopf und Hans Nahme, Untersuchungen in  der Chinolinreihe. V. M itt. 
Chinolinsulfosauren. (IV. vgl. vorst. Ref.) An H unden w urden Verss. iiber den EinfluB 
von 5-Chlor-8-oxychinolin-7-sulfosdure, 8-Oxychinolin-5-sulfosaure, 7-Propyl-8-oxy- 
chinolin-5-sulfosdure u. Chinolin-8-s-ulfosdure auf die N-Ausscheidung u. teilweise auch 
auf den G rundum satz durchgefiihrt. Der E ffekt der Chloroxychinolinsulfosaure war 
n icht ganz gleichmaBig: Teilweise fand eine Depression der N-Ausscheidung s ta tt ,  
teilweise w ar kein sicherer Ausschlag abzulesen, in einem Falle waren die N -W erte 
erhóht. Die Oxyehinolinsulfosaure steigerte sowohl ais freie Saure wie ais Na-Salz 
den H arn-N . Die Propyloxychinolinsulfosaure w irkte weder auf den H arn-N  noeh 
war der Sulfatw ert gesteigert, obwohl die Substanz sicher auch vollstandig resorbiert 
worden war. Die Cliinolinsulfosaure erhohte beim gefiitterten  wie beim H ungertiere 
den H arn-N . (Arch. exp. P atho l. Pharm akol. 166- 150— 56. 25/6. 1932. Dusseldorf, 
Heidelberg, Pharm akol. In s t.)  Ma h n .

Hans Nahme, Untersuchungen in  der Chinolinreihe. V I. M itt. Benzolsulfosduren. 
(V. ygl. vorst. Ref.) Einigc Benzolsulfosauren w urden an H unden auf ihre W rkg. auf 
den EiweiBumsatz un tersucht. Benzolsulfosaure u . p-phenolsulfosaures N a  w irken 
am gefiitterten  Tiere wenig u. am  H ungertiere gar n ich t. l-oxy-2-m ethoxy-4- bzw. 
•5-phenylsulfosaures K  erhóht in groBeren Dosen den H arn-N . N ach l-oxy-2-m ełhoxy-
4-propyl-5-phenylsidfosaurem  u. l-oxy-2-methoxy-5-propyl-4-phenylsulfosaurem N a  w ar 
am gefiitterten Tiere ein A nstieg des H arn-N  zu beobachten, am  H ungertiere w ar 
dagegen eine Senkung der Ausscheidung festzustellen. (Arch. exp. P atho l. Pharm akol. 
166 . 157—60. 25/6. 1932. Dusseldorf, Pharm akol. In s t.)  Ma h n .

Franz Grabę und Hans Seelkopf, Untersuchungen in  der Chinolinreihe. 
V II. M itt. Carbonsauren. (VI. vgl. vorst. Ref.) 8-Oxychinolin-7-carbonsaure u. in
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noclł starkerem  MaBe das L i-Sa lz  erliohen beim gefiitterten  H unde die N-Ausscheidung, 
w ahrend beim H ungertiere eine mehrtiigige Depression des Eiweiflabbaues zu beob- 
aeh ten  is t. D as Acelylderiv. steigert den H arn-N . N aeh neuen Verss. m it Salicylsdure 
an  einem gleiehfórmig gefiitterten  H und wurde eine 1-tiigige Verm ehrung des H arn-N  
u. eine ebenso yorttbergehende der Kolilensaure in der A tem łuft m it E rhohung des 
respirator. Q uotienten beobaehtet. (Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 166. 161— GB. 
25/6. 1932. Dusseldorf, Heidelberg, Pharm akol. In s t.)  M a h n .

Karl Seelkopf, Fritz Bender, Hans Nahme und Erich Schulze, Untersuchungen 
in  der Chinolinreihe. V III . M itt. Oxycliinolin und Ąllyloxychinolin . (V II. ygl. vorst. 
Ref.) In  neuen Verss. w urde an  H unden die W rkg. von  O xychinolin (Chinosol extra) 
auf den H arn-N  u. Gasstoffweehsel stud iert. E s konnten noch keine eindeutigen E r
gebnisse gewonnen werden. Verss. an  G allenfistelhunden uber die Einw. von Oxy- 
chinolin, in holien Dosen m ittels Schlundsonde verabreicht, auf FluB u. Beschaffenheit 
der Galie ergaben, daB die Konz. der Galie m clirfach geringer wurde, wobei sich der 
GallenfluB gelcgentlich yerm ehrte. —  7-Allyl-8-oxychinolin verm indert deutlich den 
H arn-N . AuBerdem wurde die allgemeine T oxizita t dieser Verb. an  Mausen, Meer- 
schweinchen u. H unden erm itte lt. (Arch. exp. P atho l. Pharm akol. 166. 166— 71. 
25/6. 1932. D usseldorf, Heidelberg, Pharm akol. In s t.)  M a h n .

Franz Grabę, Hans Nahme und Karl Seelkopf, Untersuchungen in  der Chinolin
reihe. IX . M itt. Oxychinoliniumbasen. (V III. ygl. vorst. Ref.) 8-Oxychinolinium-
methylchlorid, Propyl- u. Allyloxychinoliniummełhylbenzolsulfonat wurden zuniichst an 
Mausen, R a tten , K atzen u. H unden auf ihre tox. Allgcmeinwrkg. un tersuch t. Die 
Propyl- u. A llylverb. w irkten  kaum  auf das N-Gleichgewiclit von H unden Oxy- 
chinolinium m ethylchlorid bew irkte beim gefiitte rten  H unde in  einem Falle einen 
Anstieg, im anderen Falle eine Senkung des H arn-N , beim H ungertiere eine merkliche 
Senkung. D er Gaswechsel ging beim gefiitterten  H unde w ahrend des 1. Tages unter 
yoriibergehendem Anstieg des respirator. Q uotienten in die Hohe. (Arch. exp. Pathol. 
Pharm akol. 1 6 6 .172— 75. 25/6. 1932. Dusseldorf, Heidelberg, Pharm akol. In s t.)  M a h n .

Arnold Palm, Untersuchungen in  der Chinolinreihe. X . M itt. Dijodverbindungen. 
(IX . ygl. yorst. Ref.) An K aninchen w urde die Aussclieidung von Dijodoxychinólin, 
D ijodtyrosin  u. T hyrozin  stud iert. Einige Zeit lang w urden H arn  u . K o t naeh  Zufuhr 
der Jodyerbb. auf ihren J-G eh. un tersucht. N aeh passender Zeit w urden auch die 
w ichtigsten Organe analy t. un tersucht. D ijodoxychinolin (gelbe in  W. unl., in  organ. 
Ldsungsmm. 11. Nadeln) w ird tro tz  seiner Unlóslichkeit in  W. re la tiv  schnell aufgenommen 
u. hauptsachlich durch den H arn  wieder ausgeschieden. N ur kleine Mengen jodhaltiger 
Substanz bleiben in den Geweben haften . AuBerdem w urde dio Jodaussclieidung bei 
porcutaner A pplikation stud iert. Die U nters. des H arnes auf die A rt der jodhaltigen 
Ausscheidungsprodd. ergab, daB das J  des D ijodoxychinólins n ich t im Organismus 
abgespalten wird. W eiter werden im H arn  m ehrere U m w andlungsprodd. der Substanz, 
d arun te r solche von saurem  C harak ter festgestellt. D as Vorhandensein eines Schwefel- 
saureesters konnte naehgewiesen werden, das eines G lucuronsaureesters wahrscheinlich 
gem acht werden. —  D ijodtyrosin, K aninchen yerfiitte rt, wird zum gróBten Teil im 
H arn  ausgeschieden. N ur wenige ° / 0 des ausgeschiedenen Jodes liegen hierbei in anorgan. 
Form  vor. Auch in dieser Versuchsreihe w erden die w ichtigsten Organe auf ihren 
J-G eh. un tersucht. —  Von K aninchen yerfu tte rtem  T hyroxin w ird die H auptm enge 
des einyerleibten Jods bereits innerhalb der ersten  2 Tage anscheinend infolge mangel- 
liafter R esorption yom M agen-Darm kanal m it dem K o t ausgeschieden. (Arch. exp. 
Pathol. Pharm akol. 166. 176—85. 25/6. 1932. G óttingen, Pharm akol. In s t.)  M a h n .

E. Schilf und W. F. Sternberg, Uber die W irkung von Acetylcholin a u f Oanglien- 
zellen. (Arch. exp. P atho l. Pharm akol. 166. 371— 74. 25/6. 1932. Berlin, Uniy., 
Physiolog. Inst.) O p p e n h e im e r .

H. Simonnet und G. Tanret, Uber einige physiologische Wirkungen des Neriins 
und anderer Glykoside aus N erium  Oleander. (Vgl. C. 1932. II . 3105.) E s sind Herz- 
glykoside. Das N eriin  is t in  gewisser Beziehung dem  S trophan th in  ahnlich, h a t ger 
ringe W rkg. auf den B lutdruck (schwache yoriibergehende H ypertension), yerlangsam t 
die H erztatigkeit u. y e rs ta rk t die K ontrak tionen  u. w irkt harntreibend. Das Oleandrin 
w irk t starker hypertensiy, yerlangsam t die H erztatigkeit kaum  u, w irk t kaum  h a rn 
treibend. (Buli. Soe. Chim. biol. 14. 724— 44. Mai 1932.) L i n s e r .

William B. Neff, Romhinalionsnarkose m it Tribrmndthanolalhylen. (Journ . Amer. 
In s t. H om copathy 25. 453—56. A pril 1932. M ontreal.) H . W o lfp .
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William B. Neff, Avertin-Athylennarkose. (Canadian med. Assoc. Journ . 26. 
576— 78. Mai 1932. Montreal, Hom eopathic Hosp.) H . W o l f f .

Erich Lindemann, Der psychopathólogische E ffek t von Nalriumam ytal. (Proceed. 
Soo. exp. Biol. Med. 28. 864— 66. 1931. Iow a, S ta te  U niv., Psychopatii. Hosp.) O p p .

Martin M. Shir und Isidore Daichman, D ie Anwendung von Am ytalnatrium  in  
der Geburtshilfe. (Amer. Journ . Obstetrics Gyneeology 24. 115— 17. Ju li 1932. Brooklyn, 
Iewish Hosp.) H . W OLFF.

Desmond Curran und Louis Miński, Die Anwendung von Nembutal in  der 
Psychiatrie. Nembutal (athybnethyllmtylbarbilursaures N a) is t ein brauchbares Seda- 
tiyum  bei aku ten  Erregungszustanden G eisteskranker. (Lancet 223. 126— 27. 16/7. 
1932.) H . W o l f f .

Willard H. Wright und Jacob M. Schaffer, Kritisclie anthelmintische Priifung  
von Chloralkylkohlenwasserstoffen; Beziehungen zwischen anllielmintischem E ffekt, 
chemisclier Struktur und physikalischen Eigenschaften. Die W irksam keit auf yerschiedene 
D arm parasiten  wurde un tersuch t yon: n-Propylchlorid  (I), n-Butylchlorid (II), n-A m yl- 
chlorid, n-H exylchbrid, 2-Chlorbutan, 2-Chlorpentan (III), 3-Chlorpentan (IV), tert. A m yl- 
clilorid, Athylidenchlorid, n-Butylidenchlorid (V), Propylenchlorid (VI), Trimeihylen- 
clilorid (VII), Amylendichlorid  (VIII), 1,2,3-Trichlorpropan (IX), Trichlorathan, symm. 
Tetrachlordthan (X), Pentaclilomthan (XI) u. Trichlordlhylen (XII). F u r  die Ankylo- 
stomiasis scheinen II , I I I ,  IV , V therapeu t. aussichtsreich. Gegen A scariden eignen sich 
nach den Tierverss. I , U , V u. eine Mischung von VTH u. X II. W egen zu hoher Giftig- 
keit beim  P arasiten trager is t das sonst anthelm int. gute Prod. X I auszuschcidcn. Be- 
sonders s ta rk  tox. erwiesen sich VI, V II, IX , X, XI. E u r den biolog. E ffek t h a t die 
Loslichkeit in  W. m indestens die gleiche Bedcutung wie die S truk tu r des Mol. (Halogen- 
zahl u. Stellung). (Amer. Journ . Hygiene 16. 325— 428. Sept. 1932. W ashington, U. S. 
B ureau of A nim al Industry . Dep. of A grieult.) O p p e n h e i m e r .

C. H. Maxwell jr. und Jerome Glaser, Behąndlung der kongenitalen Syphilis  
m it oraler Darreichung von Acetarson (Storarsol). Beobaclitung einer leichten u. einer 
todlich yerlaufenden Lahm ung. (Amer. Journ . Diseases Children 43. 1461— 89. Ju n i 
1932. Rochester, N. Y.) H . W o l f f .

Giuseppe Paci, C hinin bei der Schwangerschaft und der Geburt. Aus 117 klin . 
Eallen schlieBt Vf., dafl Chinin u. seine Salze weder ais A bortivum , noch ais die U terus- 
m uskulatur anregendes M ittel angew endet werden konnen. (Rassegna Clin., Terap. 
Scienze aff. 31. 113— 26. M arz/April 1932. Genua, Frauenklinik. Biirgerl. K ranken- 
haus.) G EH RK E.

Elisaheth Fees, Z ur Pharmakologie des Bleies. V II. M itt. Untersuchungen zur 
Resorption des Metalles vom Magen-Darmkanal aus und zur Frage der Retention. (IV. vgl. 
C. 1929.1. 1234.) An weiCen Mausen w urden Resorptionsgeschwindigkeit kleiner per os 
gegebener UJeimengen u. ihrc Ausscheidung am  in tak ten  Tiere u . in den einzelnen 
D arm abschnitten, EinfluB yerschiedener A pplikationsarten auf das Vergiftungsbild, 
Verh. des B lutes, die Pb-Menge, die zur chroń. Vergiftung fu h rt, Resorptionsyer- 
haltnisse bei Pb-Ggw. im  K orper u. R etention  des P b  un tersuelit. K leine Pb-M engen 
werden aus dem M agen-Darm kanal rasch resorbiert, aber langsam  ausgeschieden, 
so daB eine betrachtliche Pb-Menge gespeichert wird. D as im  Organismus bereits 
yorhandene P b  beeinfluBt die R esorption w eiterer Pb-M engen nur unerheblich. (Arch. 
exp. P atho l. Pharm akol. 165. 583— 93.10/5.1932. Heidelberg, Pharm akol. In s t.)  M a h n .

H. S. Mitchell, Bleivergiftung bei Kindern. Zwei Falle, en tstanden  durch  Ab-
kratzen  bleihaltiger F arbę von Móbeln u. Schlucken derselben. D as Blei kann
rontgenolog. in  den Epiphysen der langen Rohrenknochen nachgewiesen werden. 
Therapeut. w ird Zufuhr groBer Calciumdosen empfohlen, um  durch F ixierung des Pb  
in  den Knochen moglichst viel Pb  aus der Z irkulation zu entfernen. (Canadian med. 
Assoe. Journ . 26. 546—49. Mai 1932. M ontreal, Childrens Memoriał Hosp.) H . W o l f f .

H. A. Colwell und Sidney Russ, Radium  ais pharmazeulisches Gift. t)bersichts- 
referat. (Lancet 223, 221— 23. 23/7. 1932. London, Middlesex Hosp.) H . W o l f f .

Clifford R. Weis, Tozische Lebercirrhose nach Atophanverbindungen. Bericht 
iiber drei todlich verlaufene Falle. (Journ . Amer. med. Assoc. 99. 21— 24. 2/7. 1932. 
D ayton, Ohio.) H . W o l f f .

Julian P. Price, Kerosin-(Leuchtpetroleum)-Vergiftungen bei K indern. V ier Falle. 
E in  tódlicher Ausgang. (Journ . Amer. med. Assoc. 99. 214— 25. 16/7. 1932. Florence, 
S. C.) H . W o l f f .
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Vladimir Morayek, Biochemie des Roussarkoms der Huhner. I I .  Biochemie.
1. Trocken&ubstanz und Asche. Sarkom atóses Gewebe en th a lt weniger Trockcnriick-
s tand  u. weniger Asche ais gesundes Gewebe. (Ztsehr. Krebsforsch. 35. 492— 508. 
1932. Briinn, Univ., In s t. f. Pflanzenphysiol.) K r e b s .

Vladimir Moravek, Biochemie des Roussarkoms der Huhner. I I . Biochemie.
2. N alrium . H uhnerm uskel en th a lt ca. 100 m g - ° / 0 N atrium , Roussarkomgewebe
ca. 300 nig-°/0. Im  Blutserum  steigt naeh Verimpfung des Sarkom s der N atrium geh. 
um  etw a 50°/o a n - (Ztsehr. Krebsforsch. 35. 509— 22. 1932.) K r e b s .

Vladimir Moravek, Biochemie des Roussarkoms der Huhner. I I .  Biochemie.
3. K alium . K  wurde in  verschiedenen Organen gesunder u. R ous-Sarkom kranker
H uhner naeh K r a m e r -T is d a l l  bestim m t. K ranke u. gesunde H uhner gaben gleiche 
W erte. Im  Sarkom  selbst is t der K-Geh. verhaltnismaBig gering (46 m g - ° / 0 gegen 
300 mg-°/o im  um gebenden Muskel). (Z tchr. Krebsforsch. 35. 626— 40. 16/3. 1932. 
Briinn, U niv ., In s t. f. Pflanzenphysiol.) K r e b s .

Vladimir Morayek, Biochemie des Roussarkoms der Huhner. I I .  Biochemie.
4. Calcium. Rous-Sarkom en th ie lt bis zu 200 mg-0/ ,  Calcium, der umgebende Muskel
65 mg-°/0. Im  Blutserum  w ar bei sarkom geim pften Tieren der Ca-Geh. etw as yerm ehrt, 
im V ollblut etw as verm indert. (Ztsehr. Krebsforsch. 36. 386— 98. 1932. Briinn, 
U niv., In st. f. Pflanzenphysiol.) K r e b s .

P. Mendeleeff. Neues Verfakr en zur Extraklion spezifischer Substanzen aus Mduse- 
sarkom in  vitro. D ureh E xtrak ion  von zerriebenem Mausesarkom m it agarhaltiger 
LoCKE-Lsg. u. In jek tion  des E x trak te s  in  einen wachsenden Tum or lieB sich das 
W achstum  des Tum ors aufhalten. Einige Tum oren bildeten sich un ter der Behandlung 
sogar vollig zuruck. (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 901— 02.) K r e b s .

E. Brumpt, Der Krebs in  Agyplen. Keine prophylaktische Rolle der Magnesium- 
salze bei Spontankrebscn der weiften M aus (Adenocarcinome). V crfiitterung von Mg- 
reicher K ost scheint die E n tstehung  von Spontankrebsen bei Miiusen n ich t zu be- 
einflussen, was gegen die Theorie von SCHRUMPF-PlERRON spricht, der annahm , 
daB die Seltcnheit der menschlichen Krebse in A gypten m it dcm M g-Reichtum der 
N ahrung zusam m enhangt. (Buli. Acad. Mćd. [3] 106 (95). 292— 305. 1932.) K r e b s .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Chemisch-Pharmazeutische A.-G. Bad Homburg, B ad H om burg, Thera- 

peulisch verwertbare Losungen von basischem Chinin. D ie Chuiinbase w ird in  einer Lsg. 
von Chininsalz zur Lsg. gebracht un ter Zusatz von Lósungsverm ittlern, welche, wie 
Phenyldimethylpyrazolon, befahigt sind, das C hinin  auch bei Verdiinnung der Lsg. 
in  Lsg. zu halten . (Oe. P. 129 598 vom 7/3. 1927, ausg. 25/8. 1932.) S c h u t z .

E . Merck, D arm stad t (E rfinder: Otto Dalmer und Claus Diehl), Darstellung 
in  der Estergruppe basisch substiluierter Carbaminsaure- bzw. Monoalkylcarbaminsaure- 
oder AUophansaureester, dad. gek., dafl m an D ialkylaminoalkohole fiir sich oder in  Form 
geeigneter Salze in E ster der C arbam insaure bzw. M onoalkylcarbam insaure oder Allo- 
phansaure uberfiihrt. — Man fiigt z. B. zu einer Lsg. von Diathylaminodthanol (I) in 
Toluol eine Lsg. von Harnstoffchlorid (II) in  Toluol, laBt 24 Stdn. stehen, saugt ab 
u. lóst den N d. in absol. A., aus der alkoh. Lsg. e rha lt m an das Hydrochlorid des Carb- 
'aminsaure-fi-dicMiylaminoałhylcsters, F . 154— 155°. D er freie Ester h a t F . 42— 43°,
11. in  W. —  Aus Pseudo-l-phenyl-l-oxy-2-dimethylaminopropanhydroclilorid u. II en t
s teh t das Pseudo-l-phe7iyl-l-(aminoforinyloxy)-2-dimethylaminopropan, Zus. CaH 5— 
CH(OCONH2) • CH(N • [CH3]2) • CH3, F . 130— 131°. — Aus dem Hydrochlorid von I u. II 
in  Chlf. wird der fi-Diathylaminoathylester der Allophansaure erhalten, Zus. (C»H5)2' 
N -C H 2 -CH2 -0 -C 0 -N H -C 0 -N H 2, F . 137— 138°. Die Verbb. sollen therapeu t. ver- 
w endet werden. (D. R. P. 553148 KI. 12 o vom 9/5. 1930, ausg. 23/6. 1932.) A l tp .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: L. Benda, F rank fu rt
a. M., und O. Sievers, H ohe Tanne b. H anau), Darstellung leichtloslicher Alkalisalze 
von Acylaminophenolarsinsduren, dad. gek., daB m an in W eiterbldg. des Verf. des 
H aup tpaten ts hier die Monoalkalisalze der A cylaminophenolarsinsauren m it einem 
A quivalent des gleichen oder eines anderen Alkalis in  Lsg. b ring t u. gegebenenfalls 
die neuen D ialkaliverbb. z. B. dureh Zusatz geeigneter Fallungsm ittel abseheidet. 
(D. R. P. 558 311 KI. 12 q vom 2/10. 1930, ausg. 6/9. 1932. Zus. zu D. R. P. 556368; 
C. 1932. II. 2207.) A l t p e t e r .
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Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Darstellung des PM oporphyrins und Plwo- 
hdmins der b-Ileihe, dad. gek., —  1. daB m an Phaophorbid b (I) m it H J  behandelt u. 
auf das erhaltene Phdoporphyrin b (II) Eisenlsgg. einw irken laBt, zweckmaBig bei Ggw. 
eines halogenwasserstoffsauren Salzes, vorzugsweise NaCl, —  2. daB m an, gegebenen- 
falls in beiden Pliasen, bei erhóhter Temp. u. bei Ggw. eines inerten  Gases arbeite t, —
3. daB m an das erhaltene Phaohamin b ( H I )  in  Verbb. m it Carbonsauren, yorzugsweise 
m it Propionsdure (IV) iibcrfuhrt. —  Man laBt z. B. auf I in Eg. im N2-Strom  bei 50° 
7 i  Stde. H J  (D. 1,7) einwirken, gieBt in 2% ig. NaCl-Lsg., trocknet das R ohporphyrin 
im V akuum  u. lost es in  h. Pyrid in . Die filtrie rte  Lsg. w ird im N 2-Strom  am W .-Bad 
eingeengt, wobei reines II anfallt. —  Aus II erhalt m an bei Einw. von einer Lsg. von 
Fe in  NaCl-haltigcm Eg. im N2-Strom  das III, das sieh wio II reinigen laBt, wobei m an 
in  IV arbeite t. Das P rod. h a t die Zus. C35H 35N 40 8 -FeCl, I. in Pyrid in , Chlf., unl. in 
A., A. •— Die Verbb. sollen therapeu t. yerw endet werden. (D. R. P. 552 356 KI. 12 p 
vom  14/1. 1931, ausg. 11/6. 1932.) A l t f e t e r .

Oscar Hinsberg, F reiburg  i. B r., Herstellung von Ozydationsprodukten der Chol- 
saure und Taurocholsdure, dad. gek., daB m an Chólsaure (1) oder Taurocholsdure (II) 
m it konz. HCIOą (III) bei Tempp. zwischen 0° u. 125° bei Ggw. oder Abwesenheit von 
Losungsmm. behandelt. — Z. B. laBt m an eine Lsg. yon I in 70% ig. III 20 S tdn. 
stehen, f iltrie r t den Nd. ab u. fiih rt ihn  nach Losen in  N aO H  m ittels BaCl2 in das 
Ba-Salz uber; dieses w ird  nach Auswaschen m it W. u. CH30 H  durch HC1 in freie 
Cholonsaure um gewandelt. Diese schm. bei etwa 150°, g ib t m it konz. H 2S 0 4 u. Trauben- 
zucker V iolettfarbung. —  M an kann  auch m it III etw a 2 Min. auf 120— 125° erhitzen.
— Aus II w ird Taurocholonsdure erhalten, F . 172°, 11. in  W ., g ib t m it p-Nitrophenyl- 
hydrazin  ein golbrotes H ydrazon. —  Dio Verbb. w irken blutstillend. (D. R. P. 558 152 
KI. 12 o vom  19/12. 1929, ausg. 2/9. 1932.) A l t p e t e r .

Chemisch-Pharmazeutische A.-G. Bad Homburg, Bad H om burg, Herstellung 
haltbarer oliger, Jur Injektionszwecke geeigneter Losungen von in  Olen unlosliehen oder 
schwer lóslichen Glucosiden, dad. gek., daB dieselbcn m it H ilfe yon in den jeweils ver- 
w endeten Olen l. primdren, m indestens 6 C-Atome enthaltenden Alkoholen, wie Octyl-, 
Decyl-, Benzyl-, Phenylathylalkohol u. dgl. in  olige Lsg. iibergefuhrt werden. (D. R. P.
557 991 KI. 30 h vom  13/3. 1928, ausg. 31/8. 1932.) S c h u t z .

Akt.-Ges. fiir medizinische Produkte, Berlin, Herstellung r.itaminrdcher, lecithin- 
und sterinhalliger Extrakte aus vitamin-, lecithin- und stcrinluiltigen Olen, Fetten usw., 
dad. gek., daB m an die oligen oder fettigen vitam inhaltigen Bohstoffe in  dunnem S trahl 
in h. konz. A. (Spiritus) einlaufen laBt, worauf aus der vom Ungelosten abgetrennten 
Lsg. der A. im V akuum  abdest. wird. —  M an fiih rt z. B. Dolterabfallól innerhalb  von
2 S tdn. durch 96°/0ig. A. langsam durch, zieht nach 24 Stdn. das Ol ab u. dam pft den 
A. im V akuum  ab. Der R uckstand  en tha lt das L ecithin u. Cholesterin in s ta rk  an- 
gcreicherter Form . Ebenso kann m an Lebertran behandeln, ferner Gehirn-, Leber-, 
Hoden-, Fischrogenexlrakle. (D. R. P. 560146 KI. 30 h vom 26/2. 1926, ausg. 29/9. 
1932.) A l t f e t e r .

Paul Anselm, StraBburg i. E ., Konservierung einer Yaccine in  einem fetten und  
antiseptischen M edium . Man se tz t zunachst ein Antiseptikum  der Fettsubstanz in solcher 
Menge zu, daB die spezif. N a tu r der Bakterienemulsioii oder des E x trak tes  n ich t ver- 
andert w ird, wenn die M. den B akterienextrakten  zugesetzt w ird. Beispielsweise 
werden 100 ccm einer filtrierten  Staphylococcuskultur m it 250 g wasserfreiem Lanolin 
v erse tz t un ter Zusatz von 0,7 g Campher oder Thym ol. (E . P. 378198 vom 31/7.
1931, ausg. 1/9. 1932.) S c h u t z .

Franz Lóffler und Alois Petermann, W ien, Verfahren zur Herstellung thera- 
peutisch wirkender Backwaren, bei welchen zur Teigboreitung bzw. ais Fiillung rohc 
tier. Organe in  zerkleinerter oder pulverisierter Form  m itverw endet werden, dad. gek., 
daB m an behufs E rhaltung  der therapeut. W rkg. dieser tier. Organe w ahrend des Back- 
bzw. Herstellungsprozesses die Temp. im In n em  der B ackwaren 72° n ich t uberstcigen 
laBt. E v tl. w ird in zum Teil fertiggebackener Backware eine aus zu Brei zerkleinerten 
rohen tier. Organen u. Z utaten  angefertigte Em ulsion hineingespritzt, worauf die 
Einspritzoffnung yersclilossen u. die Backware d e ra r t fertig gebacken wird, daB die 
in dieselbe eingebrachtc Emulsion m oglichst roh bleibt. E v tl. w ird auch beliebige, 
ganz fertig gebackene hefe- u. sauerteigfreie Backware zur Fiillung m it der rohen 
Emulsion yerw endet. (Oe. P. 129 495 yom 11/9. 1930, ausg. 10/8. 1932.) M. F . M u.

Catharina Weidner, B erlin-C harlottenburg, Trocken haltbare kosmetische und 
pharmazeutische Zubereitungen in  Pulterform  un ter Verwendung von Gemischen aus
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A lka li- oder Erdalkalirhodaniden u. dlh. Olen, 1. dad. gek., daB den Gemischen eine 
zur Verhinderung des Feuchtw erdens bzw. ZerflieBens u. zur F ixierung der a th . Ole 
ausreichende Menge Terpin  zugesetzt w ird. — 2. dad. gek., daB die Gemische m it 
Terpinhydrat bis zum Ubergang des Terpinhydrats in  Terpin  erw arm t werden. (D. R. P. 
559 278 KI. 30h vom 30/1. 1931, ausg. 17/9. 1932.) S c h u t z .

Epstein & Harris, iibert. von: Woldemar M. Sternberg, Illinois, V. S t. A., 
Lippenstift. Der S tift besteht aus 26,7%  Talkum , 13,3°/0 Kaolin, 10,9%  Ponceau R ,
6,3%  Amaranth, 17,1%  gelbem Ocker, 5,7%  ZnO, 3 ,6%  P araffin , 5 ,9%  Biencnwachs, 
2 ,4%  Carnaubawachs, 4 ,7%  sulf. Ol, 3,4%  Petroleum. (A. P. 1 869 782 vom 16/1.1926, 
ausg. 2/8. 1932.) S c h u t z .

Halwit Laboratorium G. m. b. H. (E rfinder: Richard Miiller), K arlsruhe i. B., 
Enthaarungsmittel, 1. gek. durch einen Geh. an Eiweipstoffen  aus der Gruppe der eigent- 
lichcn Eiweipkórper, z. B. an  Album inen  u. Nucleoalbuminen, wie Casein, dereń 1. salz- 
artigen Verbb. u. hochmolekularen Abbauprodd. — 2. gek. durch einen weiteren Geh. 
an  1. Rhodaniden, Jodiden, Bromiden u . Nitraten. (D. R. P. 550 440 KI. 30 h vom 
29/4. 1931, ausg. 12/9. 1932.) S c h u t z .

Hugo Trebitsch, Osterreich, Zalmfullmittel. Man setzt zu einer Lsg. von Outta- 
percha etwas Ag-Pulver oder kolloid. Ag  bis zur Bldg. einer pastosen M., w orauf das 
Losungsm. ganz oder teilweise en tfern t w ird. (F. P. 730 084 vom  12/12. 1931, ausg. 
5/8. 1932; Oe. P . 12/12. 1930.) S c h u t z .

G. Analyse. Laboratorium.
Kenneth O. Mumford, Wiederholt verwendbares Filier. W enn bei einer F iltra tion  

n u r auf das F il tra t W ert gelegt wird, w ahrend der Nd. yerloren gehen kann, laBt sieh 
ein wirksames, w iederholt yerwendbares F ilte r  auf folgende A rt konstru ieren : in  einen 
geraum igen G lastrichter w ird ein gewóhnlicher poróser Filterkonus um gekehrt, d . h. 
m it der Spitze naeh oben, eingesetzt. Seine Auflageflache an  der T richterw and wird 
m it A.sbestaufschwemmung abgedichtet. W enn m an w ahrend des Absaugens die zu 
filtrierende Fl. ste ts auf die Spitze des Filterkonus gieBt, w ird der obere Tcil desselben 
vom N d, freigespult u. dieser sam m elt sieh tiofer un ten  an  u. bew irkt eine weitere Ab- 
dichtung des Konus gegen den T richter. D a sieh der K onus som it n ich t yerstopft, 
kann  dies F ilte rgera t 30— 50-mal benutzt werden, ehe der Konus gereinigt werden 
muB. (Chem ist-Analyst 21. Nr. 5. 18. Sept. 1932.) R ó ł ł .

Julius Donau, Uber ein Jieues mikrogewichtsanalytisches Verfahren. E s w ird die 
H erst. einer M ikrofiltriergarnitur bestehend aus einem Filterschalchen (2 siebartig 
durchlocherte Pt-Folien m it einer Zwischenlage aus Pt-Sehwam m ) u. einem Fallungs- 
sehalchen, das in  ersteres eingestellt w erden kann , beschrieben. Die A nordnung ste llt 
eine Verbesserung der vom Vf. vor 20 Jah ren  angegebenen A pparatur d a r  u . gesta tte t 
eine merklich yereinfachte Arbeitsweise. D as Fallungsschiilchen h a t eine solche Form  ii. 
Gr6 Be, daB bei einer gewissen Fiillung infolge capillarer K rafte  eine selbsttatige Ent- 
leerung e in tritt, wodureh F iltra tion  u. Auswasehen des N d. sehr rasch u. griindlich 
yor sieh geht. Die Arbeitsweise m it der Anordnung wird beschrieben sowio eine Reihe 
yon T estbestst. (Cl, Fe, H 2SO,, K ) ausgefiihrt. (M onatsh. Chem. 60. 129— 40. Ju n i 
1932. Graz, Techn. Hochsch.) D a d ie u .

Ralph H. Munch, Quecksilberdampfpumpen fi ir  Vakuumdestillationen. Eine 
Pum pe aus Pyrexglas w ird beschrieben (Zeichnung), die bei der D est. organ. Fil. 
durch iibertretende Dampfe n ich t verunreinigt oder korrodiert wird. (Science 76. 
170— 71. 19/8. 1932. Univ. of N orth  Carolina.) Sk a l ik s .

M. Hallstróm, Eine, neue Methode zur Bestimmung des Molekulargewichtes. Vf. 
ste lłt yon dem zu untersuchenden Stoff u. einem solchen m it bekanntem  Mol.-Gew. 
Lsgg, yon gleichem D am pfdruck her. H a t m an in einem V akuumexsiccator die beiden 
Lsgg. u. eine Schale m it Losungsm., so andern sieh die Konzz. der Lsgg., bis sio gleichen 
Dam pfdruck habon. Aus den Gewichtsyeranderungen kann das Mol.-Gew. leicht ab- 
geleitet werden. Vf. arbeite t bei ca. 19° u. n im m t Rohrzucker ais N orm alsubstanz; 
es ergeben sieh fiir die untersuchten Stoffe (nichtfliichtige, organ. N ichtelektrolyte) etwas 
zu hohe Mol.-(Jeww. M it yerd. Lsgg. erhalt m an bessere R esultate ais m it konz. E xtra- 
poliert m an auf imendlieh yerd. Lsgg., so erhalt m an bessere Ubereinatimmung, nam ent- 
lich wenn die yerglichenen Stoffe ungefahr gleiche Mol.-Geww. haben. —  H arnstoff 
yerdam pft bei kleinen Drucken etwas aus den Lsgg. Die Anwendbarkeit der Methode
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wird d iskutiert. (Suomalaisen Tiedeakatem ian Toim ituksia (Ann. Acad. Soientiarum 
Fonn.) Serie A. 34. No. 5. 12 Seitcn. 1932.) W. A. R o t h .

G. Bruhat und P. Chatelain, Konslrulclion eines photoelektrischen Polarimeters. 
Es wird ein H albaehattenpolarim eter m it photoelektr. R egistrierung besckrieben, 
m it dem Measungen an  ak t. K orpern  im u ltravioletten , monoohromat. L ick t dureh- 
gefiihrt werden konnen. (Compt. rend. Acad. Sciences 195. 370—72. 1/8. 1932.) JUZA.

W. Kordatzki und p. Wulff, tlber elektrometrische Titrationen m it einer selbst- 
tałigen Einrichtung unter Benutzung von Róhrenvoltmetem. (Vgl. C. 1930. I I .  2285.) 
Vff. bringen eine ausfuhrliche Beschreibung einer aelbsttiitig regiatrierenden elektro- 
metr. T itrationseinrichtung un ter Benutzung einea RóhrenvoItm cters. D as R egistrier- 
instrum ent des R ohrenvoltm etera zeielmet auf einem langsam  fortachreitenden Papier- 
atreifen die sich andernde Spannung eines T itrationaelektrodenayatem s in kurzeń Zeit- 
abschnitten auf. M it dem  Fortbewegungsmeclianismua der R egistriertrom m el is t ein 
genau kalibrierter E in tauchstab  gekuppelt, der bei Senkung aus einer U berlaufburette  
Titrationsfl. verdrangt, die tropfenweise in  das TitrationsgefaB flieBt. E inem  be- 
atim m ten Vórschub des Papierstreifens entaprioht also eine ganz bestim m te Menge 
ausgeflossener TitrierfL, so daB aus dem R egistrierb latt die Beziehung zwischen zu- 
gegebener T itrationsfl. u. Spannung des E lektrodensystem a zu entnehm en is t. Die 
m itgeteilten Vera.-Ergebnisse m it den zugeliorigen T itrationakuryen beweisen die Zu- 
verliissigkeit der Methode. L eitfahigkeitstitrationen konnen u n te r Verwendung eines 
kleinen Zusatzapp. vorgenommen werden. (Ztschr. ana ly t. Chem. 89. 241— 56. 1932. 
Munchen, W iasensch. Lab. d. F . & M. L a u t e n s c h l a g e r  G. m. b. H .) W o e c k e l .

Harry F. Lewis und Stephen I. Kukolich, Colońmetrische pn-Bestim m ung von 
Lósungeni, die Chlor oder Hypochlorite enlhalten, und die Stabilitdt der Indicaloren. Is t 
Cl bei eolorimetr. pH-Beatst. in  was. Lsg. zugegen, so wird das R esu lta t dureh Chlorierung 
oder Oxydation, bei Hypoohlorit dureh Oxydation yerfalseht. Yff. haben nun  u n te r
sucht, welche Farbstoffindicatoren bei bestim m ten Cl-Konzz. noch brauchbar sind; 
verglichen w urde m it der Glaselektrode. Zuerat wurde ra-Nitrophenol bei ph =  8 , 8 —3,4 
u. 0—176°/00 Cl gepriift: bei 24°/oo Cl war leiehte Chlorierung erkenntlich, bei 77°/oo 
E ntfarbung  dureh O xydation. Dieser Ind icator genugt also fur geringe Konzz., z. B . fiir 
W .-Chlorung. Hingegen sind die Sulfonphthaleine Phenolrot u. Bromthymolblau n u r bis 
3 bzw. 1 ,4 % 0 Cl brauchbar. p-Nitrophenol genugt in  einer Skala von 6,9— 5,6 ph bis 
10—15°/oo Cl) Chlorphenolrot nu r bis 2,4. Bei ph =  5,4— 3,6 waren Bromkresolgriin u. 
Bromphenolblau schlecht, y-Dinitrophenol erreiehte 17, a.-Dinilrophenol 43°/oo Cl. F u r 
die K ontrolle der Einstufenbleichc kommen Farbindicatoren n ieh t in  B etrach t, da 
selbst bei 200% o Cl, wo das Bleichbad schon vollig ersehópft ist, n u r p-Nitrophenol 
eben ausreieht. E ine Zweistufenhypochloritbleiche kann  m it den Nitrophenolen bei 
w eit hoheren Cl-Konzz. verfolgfc werden ais Chlorwasser, wenn sehr flo tt gearbeitet 
wird. In  allen Fallen bleibt die Glaselektrode den Farbindicatoren uberlegen, bei der 
Einstufenbleiche ist sie allein moglich. (Paper T rade Journ . 95. N r. 11. 28— 30. 15/9. 
1932.) F r i e d e m a n n .

R. J. Hartman und I. P. Fleischer, E in  Vergleich der colorimełrischen und  
elektrometrisćhen Methoden bei der Bestimmung der p^-W erte von verschiedenen Oelatine- 
losungen. Die eolorimetr. Best.-M ethoden von Cl a r k  u . L u b s  u . H e l l ig e  werden m it 
elektrom etr. Beat.-M ethoden un ter Verwendung der H -E lektroden, Chinhydronelck- 
trode u. Glaselektrode verglichen. Die beiden eolorimetr. B estst. ergeben ident. p H- 
W erte. Die poteńtiom etr. gefundenen W erte sind sta rk  abweichend von den eolorim etr. 
gefundenen. Die Provenienz der G elatinesorten h a t keinen EinfluB auf die Genauig- 
keit der Messungen. Die in  Zeitabstanden bei den poteńtiom etr. M ethoden erfolgten 
Ableaungen ergeben keinen konstanten W ert, was m it dem A m pholytcharakter der 
Gelatine (innere Salzbldg.) e rk lart wird, w ahrend die eolorim etr. M ethoden ala die 
genaueren u. konstanteren  angesehen werden. Die C hinhydronelektrode erg ib t zwar 
nach 25 Min. einen annahernd konstan ten  W ert, der jedoch von dem eolorimetr. ge
fundenen yollkommen abweicht. (Journ . physical Chem. 36. 1136— 42. A pril 1932. 
Indiana, U niv.) B a c h .

K. TauJel und P. Sadler, Eine einfache Apparalur zur Absorption kleiner Gas- 
mengen sowie iiber eine Modifizierung des Nachweises von S tickozyd m it Ferrosulfat. 
Ausfuhrliehe Beaehreibung eines fiir lialbm ikro- oder mikrochem. MaBstabe geeigneten 
A pparates zur A bsorption kleiner Mengen fluchtiger Stoffe, besonders zur B est. des 
Epihydrinaldehyds nach Verfluehtigung aus yerdorbenen F etten . Die E m pfindlichkeit 
dieser Best. konnte auf 1 :1 0  Mili. geateigert werden. AuBerdem eignet aich der App. zum
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Nachweis u . zur Best. kleinster Mengen N H 3, C 0 2 usw. F iir den Nachweis von NO 
(A bsorption in konz. H 2S 0 4) wird ein besonderes Verf. angegeben. (Ztschr. analyt. 
Chem. 90. 20—23. 1932. Miinchen, U niv.) E c k s t e in .

E le m e n te  u n d  a n o rg a n lsc h e  V erb in d u n g en .
A. A. Wassiljew und A. K. Sinkowskaja, Konlrolle der geuiichtsanalytischen 

Schnelbnethode ohne Oliihen der Niederschldge (Ausicaschen m it Alkohol und Ather). 
Vff. kommen bei der N achpriifung der A rbeiten von D ic k  (C. 1931. I. 1645), der fiir 
viele Elem ento u. G ruppen eine Vereinfachung der M ethodik bei der gew ichtsanalyt. 
Best. dureh Auswaschen des N d. m it A. u. A. ohne Gliihen vorschlagt, zu denselben 
befriedigenden Ergebnissen. AuBer den von D ic k  beschriebenen Ca-, Ba-, Ni- u. 
S 0 4-Bestst, wurde auch die Best. von Mg ais MgNH4P 0 4- 6  H 20  durchgefiihrt. (Ztschr. 
analy t. Chem. 89. 262—68. 1932. Moskau, K arpow -Inst. f. Chemie.) W o e c k e l .

J. Kunz, Notiz iiber Trennung der Komponenten des Schwefelammoniumnieder- 
schlags. Der G ruppennd. w ird m it k ., verd. HC1 yerru h rt u. dadurch getrenn t in a) 
CoS u. NiS einerseits, u. b) in  ein HCl-saures F iltra t von A l" ',  C r“ ‘, F e " ',  M n", Z n” 
andererseits. Den schwarzen B iickstand a) lost m an in konz. HC1 u. etw as H N 0 3 

verdiinnt m it viel W., neutralisiert m it NaOH, versetzt m it einer Mischung aus 2 n- 
CIŁjCOOH u. n-CH 3COONa, fug t dann  Cl- oder Br-W . hinzu u. e rh itz t bis zum Sieden. 
Schwarzes Co(OH ) 3 fa llt aus u. w ird abfiltriert. Aus dem dureh Kochen von Cl2 u. 
B r2 befreiten F il tra t fa llt m it N aO H  apfelgriines N i(O H )2. Die HCl-saure Lsg. b) 
w ird m it CH3C 0 0 N a  yersetzt u. H 2S eingeleitet; es fiillt ZnS. D as F il tra t vom  ZnS 
w ird aufgckocht u. m it N aO H  u, NaClO-Lsg. yersetzt. Fe(O H ) 3 u. M anganom anganit 
fallen aus u. werden abfiltriert. Das F il tra t w ird schwach essigsauer gem aeht u. gc- 
kocht, A1(0H ) 3  fiillt aus. Im  F il tra t hieryon erhalt m an m it (CH3COO)2Pb P bC r04. 
D er N d. von Fe(O H ) 3 u. M anganom anganit w ird dureh Kochen m it HC1 gel. u. nach 
dem  N eutralisieren m it N aO H  m it konz. CHjCOONa-Lsg. das F e ais bas. F erriacetat 
gefallt. Im  F il tra t w ird m it N H 4OH u. (N H 4)2S das Mn ais Sulfid abgeschieden. (Helv. 
chim. A cta 15. 854— 55. 1/7. 1932. Basel.) W o e c k e l .

J. Newton Friend und w. N. Wheat, Die Bestimmung des Sulfations dureh 
Fallung ais Barium sulfat. Bei der Best. des S 0 4"  in  A lkalisulfaten m ittels BaCl2- 
Lsg. besteht die Gefahr, daB der B aS 0 4-Nd. gewisse Mengen gel. Substanzen ein- 
schlieBt. G ute Ergebnisse wurden dureh folgendes Verf. bei der Best. von Li2S 0 4 

erzielt: Die etw a 350 ccm betragende Alkalisulfatlsg., dereń Konz. n ich t iiber 0,01 g Mol/l 
steigen darf, w ird m it HC1 etw a Vioo'n - sauer gemaeht. Die Lsg. wird zum Kochen 
gebracht u. un ter U m riihren m it einer BaCl2-Lsg. yersetzt, bis etw a das Doppelto 
der theoret. notwendigen BaCl2-Menge yorhanden ist. Man laCt etw a 10 Min. kochen 
u. dann iiber N acht stehen. Die iiberstehende klare FI. wird móglichst vollstandig 
dureh ein FUter dekantiert u. das B aS 0 4 m it 350 ccm dest. W . iiber 2 Stdn. auf dem 
W .-B ad erhitzt. Nach dom A bkuhlen gieBt m an die iiberstehende FI. dureh das F ilter 
u. spiilt dann den Nd. m it móglichst wenig h. W . ebenfalls auf das F ilter. F ilte r u. 
Nd. werden getrenn t in einem Porzellantiegel verascht. Vor dem endgiiltigen Erhitzen 
wird m it einem Tropfen H 2S 0 4 yersetzt. Bei der spektroskop. U nters. wurden zwar 
noch Spuren von Alkalimetallen gefunden. Trotzdem  entsprachen aber die B esultate 
durehaus den Erfordernissen der quan tita tiven  Analyse. (A nalyst 57. 559— 62. Sept. 
1932. Birm ingham , The Technical College.) W o e c k e l .

Otto E . ciauder, Bestimmung des Tellurs ais krystallinisches Tellur und ais Tellur- 
diozyd. Bei der Best. des Te ais metali. Te  is t die bislier nur am orph erlialtene Bc- 
schaffenlieit des N d. ein wesentlicher N achteil, da  der N d. sich einm al sehr schlecht 
auswaschen laBt u. darum  dio Abscheidung nur aus nu r Te-Ionen en thaltenden  Lsgg. 
erfolgen kann u. sieh andererseits beim Troekncn sehr s ta rk  oxydiert. D as wird yer- 
mieden, wenn m an das Te krystallin  abscheidet, wie bei der Red. m it H 3P 0 2, H ydrazin- 
sulfat, HCl-saurem Semicarbazid, HCl-saurem H ydroxylam in, S 0 2 u. TiCl3. Dabei 
is t zu beachten, daB dio Te-Lsg. 15— 20%  freie HC1 en th a lt u. H 2S 0 4 u. organ. Sauren 
nur in kleinor Menge yorhanden sind u. daB das R ed.-M ittel nu r in 5— 10%ig. Lsg. 
benu tz t wird. Man g ib t zu der k., etw a 100 ccm betragenden TeCl4-Lsg. 20 ccm 5%ig. 
K H 2P 0 4-Lsg., erw arm t sehr langsam  auf dem W .-Bad u. liiBt 45 Min. un ter Durch- 
blasen eines kraftigen Luftstrom es stehen. Die Fallung is t q u an tita tiv , u . der mikro- 
krystalline Nd. is t yorziiglich auswasclibar (50 ccm n-HCl, 25 ccm W. u. 10 ccm A.) 
u. osyd iert sich auch bei 20-std. Troeknen bei 132° n icht. Bei der B est. des Te neben Bi 
u . Sb yerhindert der L uftstrom  auch die Fallung der beiden, u. m an e rha lt bei 0,05
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bis 0,3 g To neben 1,0 g Bi20 3 u. 0,6 g Sb20 3 in HCl-saurer Lsg. nocli vorziigliclie W erte. 
Bei E inhalten  ojbiger Vorschrift m it K H 2P 0 2 ais Fallungsm ittel stó rc ir auch bis 1,0 g 
CuCl2 n ielit. Dio Anwesenlieit von Pb  m acht des Ausfallcns von PbCl2 wegen eino 
doppelte Fallung notwendig. Bei Ggw. von je 1,0 g FeCl2, NiCl2 u. CoCl2 e rh a lt m an 
noch sehr gu te  W erte.

Zur Best. des Te ais T e 0 2 kann m an den Nd. des m etali. Te m it H N 0 3 eindam pfen 
u. durch vorsiclitiges E rh itzen  in T e 0 2 umwandeln, m an kann aber auch das To d irek t 
ais T o0 2 abscheiden. D a dio q u an tita tive  Fallung dos T e 0 2 sehr w esentlich vom pn- 
W ert abhiingt, w ird die schwach sauro Lsg. am  bestcn m it H exam ethylentetram in 
versetzt, das un ter Zers. (Form aldehydbldg.) dio Saure neu tralisiert u. dessen Uber- 
śchuC ais Puffer dient. Zur B est. wird die TeCl.r Lsg. m it so viel N H 3 versetzt, bis 
eine bleibende Trubung en ts teh t, dann 10 ccm n-HCl hinzugesetzt, auf 100 ccm verd., 
aufgokoclit u. w ahrend des K ochens tropfenwoise 10 ccm 20°/oig. (CH2 )0N4-Lsg. liinzu- 
gefiigt. N aeh Stohenlassen iiber N aclit wird filtrie rt, m it 50 ccm W. u. 5 ccm A. ge- 
waschen u. im L uftstrom  bei Zim mertemp. oder im Trockensclirank bei 132° ge- 
trocknet. Bei Ggw. yon S e0 2 oder H 2S e0 3 w ird iiber die T rubung hinaus m it so viel 
N H 3 yersotzt, bis dio durch Tetrabrom -m -sulfophthalein gelb gefarbte Lsg. g run wird 
u. naeh dem Hinzufiigen von 10 ccm n-HCl m it 20 ccm 20%ig. (CH2)6N4-Lsg. gefallt. 
Auch bei Anwesenlieit vcn  2—3 g H 2Se0 3  ergaben sich gu te  W erte. Die Durcli- 
fiihrung dieses Verf. ais H albm ikroverf. (30 mg T e 0 2 neben 200 mg H 2S e0 3) lieferte 
ebenfalls genaue W erto. (Ztschr. analy t. Chem. 89. 270— 82. 1932. B udapest, I . Chem. 
Inst. d. kgl. ung. PAzmany-Univ.) WOECKEL.

Al. Ionesco-Matiu und A. Popesco, Uber die Bestimmung des Plios-phorsaure- 
und des Olycerinphosphorsaureions m it H ilfe der Mercurimetrie. Phosphorsaure bzw. 
C3 H6(0 H ) 2P 0 4" wird durch H g’ gefallt. Ais Reagens w ird eine l° / 0ig. H gN 0 3-Lsg. 
verwendet. D er Nd. w ird abzentrifugicrt, droimal m it dest. W . gewaschen u. in einer 
Mischung von 1 Vol. H N 0 3 +  2 Voll. H 2 S 0 4 durch Kochen gel. Die nitrosen Dampfe 
zerstort m an m it K M n04, dann fiigt m an zur klaren Lsg. zur Fallung der Mercuro- 
ionen N itroprussid-N a, worauf sich sofort ein milchiger N d. bildet. Dio Mereuri-Ionen 
titr ie rt m an m it Hilfe einer 7i<rn - NaCl-Lsg. H gN 0 3 fallt aus H 3P 0 4 das (P 0 4H 2 )2Hg2, 
aus (P 0 4H 2)2Ca das P 20 8Hg3, aus C3H 5(0 H )2P 0 4N a2 das C3H 5(0 H ) 2P 0 4Hg2. Die 
erhaltenen W erte stim m on m it den bereehnoten g u t uberein. (Buli. Soc. chira. Franco 
[4] 51. 769— 74. Ju n i 1932. Jassy , U niv., Pharm azeut.-chem . Lab.) L. W o l f .

N. A. Tananajew und E. P. Harmasch, Die Bestimmung des Caesiums in  Oegen- 
wart von Iiubidium  und anderen Alkalimetallen. (Ygl. C. 1932. I I .  1206.) Vff. be- 
nutzen ais Abscheidungs- u . W ageforra fiir Cs das swl. 3 C sJ-2  B iJ3, dessen sehon von 
W e l l s  (Americ. Journ . Science [4] 3 [1897], 461) aufgestellto Form el Vff. bestatigen 
konnten. Die anderen Alkalimetallo bilden keine analogen Verbb. A rbeitsw eise: 
Die moglichst konz. Lsg. der Alkalimetalle w ird m it einer h. Lsg. von B iJ 3 in H J  un ter 
sorgfaltigem U m riihren (Vermeidung von Einschlussen) versetzt. Naeh 15 Min. 
langem Stehen wird abgekiihlt, der Nd. abgesaugt, m it der gesatt. Lsg. des Komplex- 
salzes u. dann  m it k. W. (un ter + 7 ° )  gewaschen. Der N d. wird bei 140— 150° ca. 
l x/ 2 Stde. getrocknet u. gewogen. Bei Bost. von Cs in reinen Cs-Salz-Lsgg. werden 
99,2%> in Gomischen m it anderen A lkalim etallen 99,05°/,, gefunden. (Ztschr. analy t. 
Chem. 89. 256— 62. 1932. Kiew, Chem.Technolog. Inst., Lab. f. analy t. Chem.) W oECK.

K. Steinhauser und J. Stadler, Beitrag zur Bestimmung von N atrium  im  A lu 
minium. 100 g Al-Spiine werden m it W. bedeckt u. dazu 900 ccm HC1 gegeben. Aus 
der Lsg. w ird das Al ais A1C13 durch Einleiten von HCl-Gas abgeschieden, der N d. nocli- 
mals gel. u. wieder gefallt. Die F iltra te  werden naeh dem Einengen zur w eiteren Aus- 
scheidung von Al wieder m it HCl-Gas gesatt. u. das Verf. solange wiederliolt, bis alles 
Al abgeschieden ist. Aus der Restlsg. w ird S i0 2 dureli A brauchen m it konz. H 2S 0 4 

u. Aufnehmen m it W. u. etw as HC1 entfernt. Aus dem F il tr a t werden die Scliwer- 
metalle m it H 2S gefallt u. nacli dem Abfiltrieren aus der Lsg. un ter Zusatz von 3 bis
5 ccm Br-W . Fe, Al, Mn, Cr, Ti usw. m it N H 3 gefallt. Zur Befreiung von etw a ein- 
gesclilossenen Salzen wird der N d. wieder iii HC1 gel. u . nochm als gefallt. D ann  werden 
in einer Pt-Schale die Ammonsalze abgeraueht u. der R iickstand m it 3—5 Tropfen 
H 2S 0 4 ( 1 : 1 ) u. W. aufgenommen. Aus der am m oniakal. gem achten Lsg. fa llt m an 
Ca u. restliches Al durch Zugabe yon 2—3 ccm einer 10%ig. (N H 4)2C 0 3-Lsg. u. 2 bis
3 ccm einer 5°/oig. (NH 4)2C20 4-Lsg. D as F il tra t wird in  eine gewogene P t-Schale ge- 
bracht, durch Gliilien von den Ammonsalzen befreit u. gewogen. N aeh dem  Losen 
des G luhriickstandes in HCl-haltigem W. fallt m an das Mg ais MgNH4P 0 4. Im  F iltra t

XIV. 2. 203



3 1 2 6 G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1932. n .

fa llt das Zn ais ZnNH 4P 0 4 nach V ertreiben von N H 3. Zn u. Mg werden ais ZnSO., u. 
MgSOj von dem G liihruokstand abgezogen u. der so erkaltenc N a 2S 0 4-W ert nach 
Abzug des jeweils zu bcstim menden Blindwertes auf N a um gcrechnet. (Ztschr. analy t. 
Chem. 89. 268—70. 1932. Tóging, Lab. d. Ver. Aluminium-W crko A.-G.) W o e c k .

W. D. Treadwell und M. Zurcher, Uber die Analyse von Ldsungcn aus basischem 
Aluminiumchlorid. (Vgl. C. 1931. I I .  694.) Besonders geeignete Lsgg. von bas. Al- 
Chlorid erhielten Vff., wenn sio das Metali in Lsgg. des n. Chlorids losten. D as Metali 
wurde durch Elektrolyse aus einer Schmelze von 6  A1C13 +  2 NaCl +  1 ICCl bei ca. 
200° in  einer fiir die Auflosung besonders geeigneten Form  erhalten. In  diesen bas. 
Al-Salzlsgg. wurde durch cloktrom etr. T itra tion  m it Lauge u. durch Gefrierpunkts- 
bestst. dio Existenz des K ations A10‘ nachgewiesen. E s wurde festgestellt, daB bei 
der N eutralisation  von  AlO' m it Lauge zunachst das dim ere K ation  0HA120 2' ge- 
b ildet wird, das nun m it m ehr Lauge ein H ydroxyd ergibt, das etw a y icrm al schwerer 
in  der Lauge 1. ist, ais gewóhnliches A l-H ydroxyd. Zum U nterschied von A l '“  bildet 
OHAljOo m it A lkalioxalat einen schwcr 1. krystallinen N d., in  dem zwei der kom- 
ploxen K ationen m it einem O xalat yerbunden sind. Die zur Analyse yon bas. Al- 
Salzlsgg. geeigneten Mothoden werden besprochen. (Helv. chim. A cta 15. 980— 95. 
1/7. 1932. Zurich, Lab. f. anorgan. Chem. d. Eidgen. T. H .) W oECKEL.

L. Lucchi und A. Bartocci, Eleklrolytische Bestimmung des W ism uts in  Legierung 
m it Blei. Vff. bestim m en B i in  Bi-Pb-Legierungen nach der modifizierten B r u n c k - 
schen M ethode: E ine Probo m it n ich t m ehr ais ca. 0,1— 0,2 g Bi w ird in  H N 0 3 gel., 
die Lsg. auf 2— 3 ccm eingedam pft, m it 20— 30 ccm W. v e rd .; durch Zusatz yon 3 ccm 
konz. H ,S 0 4 w ird P b  gefiillt, filtriert, m it 5°/0ig. H 2S 0 4 nachgewaschen u. das F iltra t 
zur Trockne eingedam pft. D er R iickstand w ird m it ca. 20 ccm W. aufgenom men u. 
nach Zusatz von Phenolphthalein Ba(O H)2-Lsg. tropfenweise zugegeben bis zur alkal. 
Rk. D ann wird m it 1— 2 ccm konz. H NO a ycrsetzt u. ohno F iltra tion  in einem 100 ccm- 
Beeherglas m it zylindr. P t-N etzkathode u. einer P t-Spirale ais Anodę elektrolysiert 
bei einer Spannung von 1,8—-1,9 V u. einer S trom starke von 0,1 Amp. D ie H N 0 3- 
Konz. darf 2° / 0 n ieh t iibersteigen. U m  auch anod. abgeschiedenes Bi zu crfassen, 
w erden nach einigen S tdn. 2 ccm etw a gesatt. Oxalsaure zugefiigt, was event. nach 
oinigor Zeit w iederholt wird. Vor dcm H erausnehm cn der E lektroden w ird die Lsg. 
m it ca. 1/ 2 ccm konz. N H 40 H  iiberschichtct, das Beelierglas rasch nach un ten  entfernt 
u. dasselbo 3— 4 m ai in  Becherglasern m it dest. W . w iederholt. Die K athode w ird m it 
A. gewaschen u. 2—3 Min. bei 100° getrocknet. (Annali Chim. appl. 22. 509— 11. 
Ju li 1932. Mailand, Ing. Schulo. Lab. f. Elektrochem . u. E lektrom etallurgie.) R . K . Mii.

A. Okae, Mikroelektrolytische Silber-, Quecksilber- und Cadmiumbeslimmung in  
ammoniakalischer Lósung. [ Versuche der Cu (Co, N i)-Bestim m ung in  organischen Sub- 
stanzen.\ (Vgl. C. 1932. I I .  575. 2082.) Ag w ird aus einor Lsg. von 0,5— 5 mg Ag u.
0,5 ccm konz. N H 4OH in 5— 6 ccm innerhalb 10 Min. bei einer Spannung von 1,3 V 
u. 10— 0,1 mAmp. u n te r R uhren  m it C 0 2 ais weiBer, feinkrystallin., g u t liaftender Nd. 
abgesohieden; dio niedrige Spannung erm oglicht eino Trennung yon wonigor edlen 
Metallen, wie Cu u. Zn. Bei der Analyse yon AgCl is t eine gróBere Menge N H 3 er- 
forderlich. Analog w ird Hg m it 2,4— 2,5 V u. 20— 100 mAmp. an  einer P t-D rahtnetz- 
kathode ais glanzender Uberzug abgeschicden. Cd w ird in  Form  eines graulichen diehten 
Uberzugea erhalten  bei E lektrolyse einer Lsg. von 3 mg Cd (ais C dS04) +  1,5 ccm 
konz. N H 4OH in ę ccm m it 3 V u. 20—30 mAmp. Die B est. yon Z n  in  analoger Weise 
fiihrte n ich t zu q u an tita tiver Abscheidung. —  Cu, Co u. N i in  Form  organ. Salzc 
(sulfanilsaures, chinolinsaures, hippursaures, phenylaminocssigsaures Cu, hippursaures 
Co u. Ni) werden quan tita tiv  elektrolysiert, wenn m an nach der ersten  Elektrolyse 
durch Strom um kehr das kathod. abgeschiedene Metali wieder lost u. es in  der nun 
reinoren Lsg. noehmals kathod. niedorschlagt. (Ztschr. analy t. Chem. 89. 106— 12. 
1932. Briinn, Univ. In s t. f. anal. Chemie.) R . K . Mu l l e r .

O rg a n isch e  S u b sta n zen .
Paul D. Bartlett, Jodometrische Titration fon  Semicarbazid. F iir dio U nters. iiber 

die Gcschwindigkeit der Semicarbazonbldg. (Co n a n t  u. B a r t l e t t , C. 1932- I I .  3077) 
wurde ein Yerf. zur T itra tion  yon Semicarbazid m it J  ausgearbeitet. Semicarbazid 
reagiert hierbei m it 4 A tomen J  nach :

H 2N ;N H .C 0 -N H 2 +  2 J 2 +  H 20 — >- N 2 +  C 0 2 +  N H 4J  +  3 H J  .
Die R k. ist bimolekular, ihre Gesohwindigkeit is t bis zu pn  =  5 dem nichtionisierten 
A nteil des Semiearbazids proportional, bei pH =  7 wird die R k . s ta rk  beschleunigt u.
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yerlauft rascli genug, um  eine T itra tion  zu ermogliclien. — Die Basenstiirke des Somi- 
carbazids wurde durcli potentiom etr. T itra tion  bei 0° u. 24° bestim m t; Vf. fand p  K a  =
з,68 bei 25°. (Journ . Amer. chem. Soc. 54. 2853—58. Ju li 1932. Cambridge [Mass.],
H aryard  U niv.) Os t e r t a g .

C. Edward Sage und H. Ronald Fleck, Die Bestimmung von m- und o-Kresol 
in Kresolgemischen. Die Methode beruh t auf der gemeinsamen A btrennung von o- u. 
m-KresoI aus Gemischcn der drei Isom eren in  Form  eines H arzes, das bei Ggw. von 
HCHO in alkal. Lsg. en ts teh t. F iir die Best. des Verlialtnisses der o- u. m-Kompo- 
nenten wird die Methode von P o t t e r  u . W i l l i a m s  (C. 1 9 3 2 . I .  2072) benutzt, nach 
der aus dem E rstarrungspunkt von Verbb. der Kresole m it Cineol auf die Menge des 
o-Kresols geschlossen werden kann. Arbeitsweise: 3—4 g des Kresolgemisches werden 
in einen 50 eem-MeBkolben gebracht u. bis zur Markę m it 10%ig. K O H  aufgefiillt. 
10 ccm davon werden m it 5 ccm W. u. 5 ccm einer 40% ig. HCHO-Lsg. y erse tz t u. 
genau 5 Min. auf dem sd. W .-Bad erh itz t. D as abgekiihlto Gemisch wird m it 20 ccm 
konz. HC1 un ter kraftigem  Schiitteln u. K iihlhalten angesauert. D as abgeschiedeno 
H arz w ird durch einen Goochtiegel filtriert, m it k. W. gewaschen u. 1 Std. bei 98 bis 
100° getrocknet. D as Gewicht des H arzes ist, wio Verss. m it den reinen K om ponenten 
zoigen, m it 0,752 zu m ultiplizieren, um  das Gewicht sowohl von o- ais auch von m-Kre- 
sol zu erhalten. D as o-Kresol w ird nach der obcn angegebenen E rstarrungspunkt- 
methode bestim m t u. das m-Kresol ais Differenz bcreclinet. (A nalyst 57 . 567— 69. 
Sept. 1932. London, Tho Laboratories.) W o e c k e l .

B e sta n d te ile  v o n  P fla n zen  u n d  T ieren .
A. Stepanow und A. Kusin, Zucker fu r  mikrobiologische Zwecke. Darstellung 

reiner Mallose. (Vgl. C. 19 3 2 . I I .  1663.) Die bekannten Verff. zur Gewinnung yon 
Amylose ergeben sehr verd. Lsgg., aus denen die Abscheidung der Amylose p rak t. 
sehr schwierig ist. Die M ethode von GRUZEWSKA (Compt. rend. Acad. Sciences 1 4 6  
[1908]. 540) w urde wie folgt m odifiziert: S tarkekonz. bis 5 % ; N eutralisation  ohne 
yorherige Verdiinnung. Hiei'auf werdon bei 15° 5 ccm M alzextrakt zugesetzt, u . sobald 
der K leister seine V iscositat yerloren h a t, w ird durch Zusatz von N aO H  die Ferm ent- 
einw. unterbrochen. N ach einigen S tdn. kann  die Lsg. yon A m ylopektin abfiltriert 
werden. Infolge hohen Salzgeh. w ar aber die Amylose zur H erst. von Maltose un- 
geeignet. Das Verf. yon P r in g s h e im  (C. 19 2 3 . I I I .  1578), beruhend auf der Einw. 
des Malzenzyms in  Ggw. des Hefecoferments auf S tarkekleister eignet sich n ich t zur 
H erst. reiner Maltose. Um die N achdunkelung der Maltoselsgg. zu yermeiden, wurde 
versuoht, das Enzym  aus M alzextrakt zu isolieren. Das Enzym  wurde bereitet durch 
Fallung des M alzextraktes m it (NH 4)2S 0 4 bei 0°; der N d. wurde abzentrifugiert, bei 0° 
in W. gel. u . m it A. von — 20° frak tion iert gefallt. E s wurde ein hochakt. P riiparat 
erhalten, das nach Trocknen ein weiBes Pulver darste llt. In  einer Menge yon 0 ,1%  
der S tarkę zugesetzt, wurden etw a 80%  Maltose erhalten . Die Maltoselsg. w ar heli
и. dunkelte n ich t nach. Zur Reinigung wurde die Maltoselsg. m it 96% ig. A. in  solcher 
Menge behandelt, daB ein 80% ig. A. rcsultierte. D er N d. wurde in  CH3OH gel. u. 
m it CC14 ausgefallt. D urch Giiryerss. m it einer R einkultur von Sacch. exiguus wurde 
nachgewiesen, daB dreim al aus der wss. Lsg. m it A. um gefallte u . dann  aus CH3OH 
m it CCI., ausgesehiedene Maltose frei von Glucose w ar. Reine, fiir bakteriolog. U nterss. 
geeignete Maltose muB folgende Eigg. haben: trockenes, weiBes u. farbloses Pulver; 
klar 1. in  der zehnfachen Menge W .; [a jo 20 =  131,5°; Asche: 0,15% , H 20  0 ,5% ; die 
l% ig . Lsg. reagiert neu tral gegen M ethylrot; die 10°/oig. Lsg. w ird durch H 2S nicht 
getriibt u . g ib t keine Fallung m it N H 3 u. N H 4-O xalat u . lióchstens schwache Opalescenz 
m it HC1 +  BaCl2; die Lsg. g ib t keine R k. m it A gN 0 3-H N 0 3. (Cliem.-pharmaz. Ind . 
[russ.: Chim iko-pharm azew titscheskaja Prom yschlennost] 19 3 2 . 57—64.) ScHONF.

Albert Fischer u n d  Adolf Schmitz, Ober die chemische N atur des Heparins.
I. Die quantitative Bestimmung des Heparins. Ais MaBstab fiir die W irksam keit des 
Heparins kann die durch  dassclbe bedingte Ausflockung yon Protcinlsgg. u . die Ver- 
schiebung des isoelektr. Punktes von Proteinen benutzt werden. Die Flockung 
von Caseinlsgg. w ird auf der alkal. Seite durch H eparin yerm indert. Z ur Messung 
des Reinheitsgrades von H eparinpraparaten  d ient einerseits dio durch H eparin heryor- 
gerufene Flockungsrk. auf Proteinlsg., andererseits dessen hem m ender EinfluB auf die 
Blutgerinnung. Die Flockungsrk. w ird durch Best. des isoelektr. P unk tes verd. Casein
lsgg. q u an tita tiv  yerfolgt u . die Flockungsyerhaltnisse yon yerschicdenen H eparin- 
konzz. e rm itte lt. Die Beziehung zwischen H eparinkonz. u. Triibung w ird durch die

203*
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Gleichung log ./2— log J 1 — k1 (c±— c2) wiedergegeben. J 1 u. J 2 =  die stufenplioto- 
m etr. gemessenen Triibungswerte fiir die Heparinkonzz. c, u. c2. Die K onstan tę  kt 
is t auBer von den Untersucliungsbedingungen von der R einheit des P rapara tes ab- 
liangig. Zur Festatellung einer E inheit w ird die Differenz cŁ— c2 zwischen einer 50 
u. 25 m g-%  Caseinlsg. w illkurlich =  1 gesetzt u. aus den experim entell erm ittelten 
Trubungsw erten errechnet. D er EinfluB auf dio B lutgerinnung w urde an  bestim m t 
vorbereiteten H iihnerplasm alsgg. bestim m t. Die Beziehung zwischen H eparinkonz. u. 
Gerinnungszeit Z  findet sieh in folgender Gleichung: log Z 1— \og Z 2 =  k2 (ct— c2), 
wobei C(— c2 =  50—25 m g-%  ebenfalls w illkurlich =  1 gesetzt w ird. W enn nun die 
unspezif. W rkg. des H eparins auf die Proteinfallung im Zusamm enhang m it der Wrkg. 
auf die Blutgerinnung steh t, so muB fiir yerschiedene P rapara te  das V erhaltnis kx: k2 
konstan t bleiben, was sieh in den Verss. der Vff. fiir ein selbstliergestelltes H eparin 
u. ein H eparinprapara t yon Sc h e r in g -K a h l b a u m  tatsachlich herausstellte. (Ztsehr. 
physiol. Chem. 210. 129—33. 17/8. 1932. Kopenhagen, Biol. In st. d. Carlsberg- 
Stiftung.) G u g g e n h e im .

A. Hadjioloff und T. Kresteff, Prufung des Menschen- und Wirbeltierhams durch 
Woodlicht. (Vgl. C. 1930. I . 2277.) Frischer U rin  zeigt im  W oodlicht Fluorescenz 
von wechselnder Starko u. Farbę, dereń U rsache wenigstens allein weder Urochrom, 
noch U robilin sein kann. (Compt. rend. Soc. Biol. 106. 662. 1931. Sofia, Med. Fak 
hist. In st.) _ O p p e n h e im e r .

A. Hadjioloff und T. Kresteff, Untersuchungen iiber die Urinaschen und Harn 
sdure im  Woodlicht naeh unvollkommener Veraschung. Festsiellung ton Hamsaure 
(Vgl. vorst. Ref.) Naeh unyollkom m ener Verasehung t r i t t  eine bliiuliche Fluorescenz 
auf, die sieh von der des frischen U rins deutlich unterseheidet. Anorgan. Aschenbestand 
teile sind dabei ursachlich n ieh t beteiligt. Ebenso wenig H arnstoff, Hippursaure, 
X an th in  oder Guanidin. N ur H arnsaure —  langsam yerascht bis zu dem Moment 
der beginnenden Zers. —  ru f t die gleiche Fluorescenz wie der entsprechend behandelte 
U rin hervor. W erden harnsaurehaltige Lsgg. yerascht, bis ein brauner R est yorhanden 
ist, so g ib t dessen Auflosung in W. naeh vorausgegangener Abkiihlung im W oodlicht 
die blauo Fluorescenz, die auf K OH -Zusatz in  eine gelblichgriine um sehlagt. Die Rk. 
is t empfindlicher u. spezifischer ais die Murexidprobe. (Compt. rend. Soc. Biol. 106. 
663— 664. 1931.) O p p e n h e im e r .

J. L. A. Peutz, Hepatolienograyhic mittels Thorolrast (Ileyden 1073 a) und ilir 
praktischer Wert fi ir  die innere M edizin. Dio In jek tion  des kolloiden ThO a, das sieh in 
den Speicherzellen der Leber u. Milz anlm uft, erwies sieh ais ungefahrliches wertyolles 
M ittel zur Diagnose. Entgegen L iteraturangaben  genugen 30— 40 ccm des P raparates. 
(Ncderl. T ijdschr. Geneeskundc 76. I I I .  4429—37. 17/9. 1932. D en H aag, R . K . Zieken- 
huis.) Gr o s z f e l d .

Paul Hari, E in  Calorimeter fiir  grofiere Tiere. Beschreibung eines Kompensations- 
ealorim eters, das auch zur U nters. des Gaswechsels eingerichtet ist. E inzelheiten, sowie 
Abb. siehe Original. (Bioehem. Ztsehr. 250. 326—38. 19/7. 1932. B udapest, Univ., 
Physiolog.-chem. Inst.) SlMON.

Hans Laser, Manometrische Atmungsmessungen an der intakten Warmbliilerlunge. 
Vf. g ib t eine A pparatur an (Erganzung zu der A ppara tu r von WARBURG fiir manom etr. 
Stoffwechselmessung), in der der 0 2-V erbraueh der Lunge m anom etr, gemessen werden 
kann. Einzelheiten s. Original (Abb.). P ro  mg Gewebe u. S tde. yerbraueht R atten- 
lunge im M ittel 7,8 emm 0 2. Die anaerobe Milchsaurebldg. u . der aerobc Milchsaure- 
yerbrauch sind klein. (Bioehem. Ztsehr. 248. 9— 15. 14/5. 1932. Heidelberg, Kaiser- 
W ilhelm -Inst. f. med. Forsch.) K r e b s .

Albert Dargatz, H am burg, Lehrmilłel zur Vorfiihrung von chemischen Vorgangen, 
z. B. von chemischen Umsetzungcn, gek. durch m indestens zwei an ihren Boden durch 
ein R ohr m iteinander yerbundene MeBzylinder m it eingeschliffenem, yerschiebbarem 
Kolben. Bei Verwendung yon zwei MeBzylindern kann ais Verbindungsrohr eine Quarz- 
oder Glascapillare dienen, in  der ein an  beiden Enden yon Stahlwolle umgebener P latin- 
d ra h t angeordnet ist. — M it H ilfe des Geriits sollen U m setzungen von Gasen u. Dampfen 
ohne Anwendung einer Sperrfl. durchfiihrbar, das Ergebnis an einer Teilung sofort 
ablesbar sein u. durch den Raum , den die Gase oder Dampfe yor u. naeh der U msetzung 
einnehm en bzw. durch das Verschwinden der Volumina sich tbar zu m achen sein. 
(D. R. P. 558332 KI. 42 n  vom 13/12. 1930, ausg. 5/9. 1932.) H e i n r i c h s .
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Richard Wasicky, Lehrbuch der Fhysiopharm akognosio fiir Pharm azeuten. Tl. 2. Wicn u . 
Leipzig: Frommo 1932. gr. 8°.

2. (X I S. S. 333—915.) nn. M. 38.— ; Lw. b. M. 40.— .

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine chem iscłie Technologie.

S. L. Tyler, Hauptsachliche nichtmelailische gegen H Cl bcstandige Malerialien. Bei 
der D arst., Aufbewahrung u. Verwendung von HCl w erden vorzugsweise keram . 
M aterialien verw endet. Die K orrosion dureh HCl bereitet die H auptschw ierigkeiten 
bei Tempp. u n te r 110°. Vf. h a t eine A bsorptionsanlage aus geschmolzcner S i0 2 ent- 
wickelt. F iir Leitungen u. dgl. kom m t auch Holz u. S talli m it G um m ifutter in 
B etracht, fiir schwachere Saure auch cinige Legierungen. (Chem. m etallurg. Engin. 39. 
488—89. Sept. 1932. Brooklyn, N. Y.) R . K . Mu l l e r .

J.-H. Frydlender, Einigc Eigenschaften und Anwendungen der Emulsionen. 
Pliysikal. N a tu r der Emulsioncn. Desinfizierende u. fungieidc Emulsionen. Analyse. 
B itumenemulsionen fiir StraBenbau u. dgl.; H erst., Priifung, Anwendung. (Rev. 
Produits chim. 34. 709— 13. 35. 513— 20. 15/9. 1932.) R . K . Mu l l e r .

Otto Potthoff und Christian Michels, D cutschland, Trennen von Oasgcmischen, 
inśbesondere von Luft. Das zu trennendc Gasgemisch w ird in die M itte eines m it zahl- 
reichen gewellten Schaufeln versehenen Rades geleitet. Durcli die sclinelle E o ta tion  
wird das Gasgemisch gegen die Peripherie des Rades gedrangt u. liier an  verschiedencn 
Stellen, entsprechend der D. der B estandteile, abgezogen. Die Anlagc is t von einem 
Mantcl umgcben; sic w ird in konstruktiven Einzelheiten niihcr besehrieben. (F. P. 
730 441 u. 730 442 vom  25/1. 1932, ausg. 12/8. 1932.) D r e w s .

Gesellschaft fur Linde’s Eismaschinen, Hollriegelskreuth b. Miinchen, Verfahren 
zur Kondensation ton  Ddmpfen aus L u ft und Oasen dureh Kiihlung des Gases u . Verf liissigung 
der Dampfe in  einem Bcrieselungskondensator u n te r K alteriickgewinnung in  K altc- 
speichern m it Umschaltwcchselbctrieb, dad. gek., daB das dureh den jeweiligen Frisch- 
gaskaltespeieher hindurchgeleitete Frischgas zuerst an einer hoheren Stello in  den 
Bcrieselungskondensator eingeleitet u. naeh MaBgabc der fortsclireitenden Erw arm ung 
des Frischgaskaltespeichers stufenweise im mer tiefer dem Bcrieselungskondensator zu- 
gefiihrt w ird. (D. R. P. 554 005 KI. 12 a vom 28/7. 1929, ausg. 6/7. 1932.) J o h o w .

Gesellschaft fiir Linde’s Eismaschinen, H ollriegelskreuth b. Munchen, Ver- 
fahren zur Ausscheidung von Kohlensdure und anderen tiefsiedenden Ddmpfen aus N utz- 
gasen u n te r Benutzung von K iiltespeiehern im  Regenerativwechsclbctrieb, dad. gek., 
daB in den Speichern ausgefrorene Dampfe dureh Sublim ation un ter Riickgewinnung 
der beim Ausfrieren yerbrauchten  K iilte an  ein anderes Gas iibertragen werden, das 
im K iiltetausch m it dem yon Dampfen befreiten N utzgas vorher ebenfalls bis zur 
Gefriertemp. der Dampfe gekiihlt wurde. (D. R. P. 554 570 KI. 12 a vom 20/8. 1929, 
ausg. 13/7. 1932.) J o h o w .

L’Air Liquide (Soc. An. pour 1’Etude et l’Exploitation des Proced§s Georges 
Claude), Frankreich , Verfliissigen und Trennen von kohlensaureJialligen Oasen. Die 
Entfernung der C 0 2 erfolgt, sofern es sich um die Verfliissigung von L uft handelt, bei 
Drucken, welche 8 — 1 0  a t  absol. n ich t iibersteigen. (F. P. 40 755 vom 19/3. 1931, 
ausg. 23/8. 1932. Zus. zu F. P. 709 448; C. 1931. II. 2911.) D r e w s .

Walter de Keyser, Belgien, Geicinnung von Kohlensdure aus Kalk- oder Dolomit- 
ofengasen. E in  Teil der C 0 2 enthaltenden Gase w ird nacli dem W aschen m it einer 
aminoniakal. CaCl,,-Lsg. behandelt, so daB- sich (NH 4)2C 0 3 b ildet. D er C 0 2-Druck 
wird hierbei so niedrig gehalten, daB eine Bldg. von B icarbonat n icht e in tritt. An- 
schlieBend laBt m an den restlichen Teil der Ofengase, welcher auf den dreifaehen 
Anfangsdruck verdichtet wurde, auf dio in der ersten Stufe erhaltene FI. einwirken, 
so daB das entstandene N H ,H C 0 3 sich m it dem CaCl2 um setzt. Das Ca(H C0 3 ) 2 w ird 
dureh D ekantieren entfernt, gcwaschen u. erh itz t, so daB C 0 2 abgespalten w ird, welche 
man verdichtet, verfliissigt oder verfestigt. Die zuvor erhaltene Lsg. yon N H 4C1 w ird 
m it Ca(OH ) 2 umgcsetzt, wobei eine am m oniakal. CaCl2-Lsg. en ts teh t, welche in  den 
K reislauf zuriickkehrt. Soli MgO gewonnen wrerden, so wird gefritte ter Dolomit m it
uberschussigem N H 4C1 behandelt: MgOCaO +  2 NH,C1---- >- CaCl2 +  2 NH.,OH +  MgO.
(F. P. 730 343 vom 23/1. 1932, ausg. 11/8. 1932. Belg. P rior. 31/1. 1931.) D r e w s .
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Charles L. Jones, Pittsburgh , Reinigen von Kohlensaure. D ie C 0 2 w ird von 
A lkaliearbonatlsg. absorbiert. Die auf diese Weise erkaltene Alkalibicarbonatlsg. 
w ird zweeks Riiekgewinnung der aufgenommenen C 0 2 erw arm t u. un ter verm indertem  
D ruek zerstaubt. (A. P. 1 864 068 vom 4/10. 1928, ausg. 21/6. 1932.) D r e w s .

Abraham ten Bosch, Arnheim , E ntfem en  von Fliissigkeiten aus Sloffen m it 
capillaren Raumen. D er gegebenenfalls gekiihlte Stoff w ird gepreCt, w ahrend er ober- 
flachlich m it einer h. F l., die eine andere ais die zu entfernende sein muB, in  Beriihrung 
steh t. E s handelt sich vornehm lich um  das Entwdssern von Torf, auBerdem is t noch 
das Entolen u. Entzuckern von Pflanzenstoffen genannt. (E. P. 359 984 vom 28/4.
1930, ausg. 26/11. 1931.) v a n  d e r  W e r t h .

Apparails et fivaporateurs Kestner, F rankreieh , Krystallisieren, insbesondere 
von Ammonnitrat. Die h. konz. N H 4N 0 3 -Lsg. w ird der Einw . von Vakuum ausgesetzt, 
wobei sich ihre Temp. bis zur beginnenden K rystallisation  abkuhlt. Die frei werdende 
K rystallisationsw arm o bew irkt eine neue Verdam pfung von W ., w odurch wiederum 
K rystallisation  erfolgt, usw. M an e rha lt ein wasserfreies E ndprod. Das Verf. wird 
zweckmaBig in  diskontinuierlich arbeitenden App. durehgefiihrt, in  denen das Vakuum 
fortsehreitend gesteigert w ird, bis es seinen H ochstw ert am  SehluB der K rystallisation 
erlangt. M an kann auch kontinuierlich arbeitende App. benutzen, in  denen die konz. 
F l. zers taub t w ird. (F. P .  7 3 1 0 6 5  vom 5/2. 1932, ausg. 29/8. 1932.) D r e w s .

Johann Karl Wirth, B erlin-C harlottenburg, Verfahren zum  sto fi- und gerdusch- 
freicn Erhitzen von Fliissigkeiten m ittels d irck t eingeleiteten H eizdam pfs, insbesondere 
in  zerbrechlichen, beispielsweise keram . GefaBen, dad. gek., daB m an den Heizdampf 
dureh feste geformte porose Schichten aus keram . M ateriał, dereń PorengroBe so gering 
is t, daB StóBe u. Gerausche n ieh t au ftre ten  konnen, in die F l. einbliist. (D. R. P.
5 5 8  4 6 2  K I. 12 a  vom 18/4. 1930, ausg. 8/9. 1932.) J o h o w .

Chemische Technologie der Neuzeit. Begr. u. in 1. Aufl. hrsg. von Otto Dammer. In 2., erw.
Aufl. bearb. u. hrsg, von Franz Peters u. Hermann Grossmann. 5 Bdo. Bd. 5. Stuttgart:
Enke 1932. 4».

5. Hrsg. von Herm. Grossmann. (XX , 1022 S.) M. 94.— ; Lw. M. 99.— .

III, E lektrotechnik.
W. Esmarch, Die Theorie und praktische Anwendung des Hochfreąuenzofens. 

Sam m elreferat. (Ztschr. Elektrochem . angew. physikal. Chem. 38. 812— 25. Okt. 
1932.) L e s z y n s k i .

— , Selen in  den elektrischen Industriezweigen. Sein Wert fi ir  Melallgleichrichter. 
tJberbliek iiber D arst. u. Eigg. von am orphem , krystallinem  u. m etali. Se u. die 
Anwendung von m etali. Se u. von CuSe in  G leickrichtern. (Chem. T rade Journ . 91. 
270. 23/9. 1932.) R . K . Mu l l e r .

George W. Heise und Erwin A. Schumacher, E in  luftdepolarisiertes Primar- 
element m it Atzalkalieleklrolyten. D as E lem ent besteht aus einer am algam ierten Zn- 
Anodę, NaOH-Lsg. (20% ig.) ais E lektro ly ten  u. einer C-Kathode, die fahig ist, atmo- 
sphar. O nu tzbar zu machen. Seine R uhespannung is t 1,4— 1,45 V, die A rbeitsspannung
1,1— 1,2 V bei n. Belastung. E s is t dureh eine flachę E ntladungskurve ausgezeichnet. 
Dio K athode w ird aus Holzkohle m it einem geeigneten B indem ittel hergestellt. Sie 
muB geniigend poroś sein; un ter n. Arbeitsbedingungen absorbiert sie 0,3 g O/Amp.- 
Stdo. D a die E lektrode im  feuchten Zustande okkludierten O abgeben wurde, is t sio 
m it Paraffin  im pragniert. D as E lem ent is t arbeitsunfahig, sobald die Lsg. an  Na* 
Z inkat gesatt. ist. D aher muB etw as K alk  zugegen sein, der langsam  un ter Bldg. von 
Ca(HZnO,)2-4 H 20  u. Riiekbldg. von N aO H  reagiert. P ro  A m p.-Stde. is t ein Elek- 
trolytvol. Yon 5 cem erforderlich. Die Ausfiilirungsform des E lem entes w ird im  ein- 
zelnen beschrieben. D as A tznatron (N a 0 H -H ,0 )  is t in  einem B ehalter im  Im iem  des 
Elem entes eingegossen u. w ird ers t vor der Inbetriebsetzung gel. Die aus 2 Elem enten 
bestehende B atterie wiegt im  gefiillten Zustande 18,14 kg. D ie K ap az ita t is t min- 
destens 600 A m p.-Stdn., die n . Strom stiirke 0,5— 0,6 Amp. (T rans electrochem. Soc. 
62. 8  Seiten. 1932. Cleyeland, Ohio, N ation. Carbon Comp. Sep.) K u t z e l n ig g .

Robert G. Bloch, Kontrólle. von UUraviolełtlampen. Vf. em pfiehlt ais K ontrolle 
fur U ltraviolettlam pen die Best. des nach 5 Min. B estrahlung in F reiheit gesetzten 
J 2 aus Lipiodol (L a ta y )  m it ca. l/iooa'n - N a2S20 3 nach Lsg. yon 2 ccm des P rapara ts
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in 10 ccm CCI,j, Zusatz von 10 ccm 10%ig. K J , Ansiiuern m it HC1 u. Stiirkezusatz. 
(Science 76. 125. 5/8. 1932. Chicago, U niy., Medizin. A bt.) R . K . M u l l e r .

Akt.-Ges. Brown, Boveri & Cie, Baden, Schweiz, Verfahren zum  Verlangern 
der Lebensdauer von Graphitschmelztiegeln fu r  elektrische Widerstandsofen, dad . gek. 
daB auf den G raphittiegel nach Verringerung des G raphitgeh. auf das fiir die Warme- 
leitfahigkeit zuliissige MindestmaB, z. B. dureh O xydation des G raphits w ahrend des 
Betriebes, eine G lasur aufgebracht w ird, die eine weitere Verringcrung des G raphit
geh. yerhindert. Z. B. w ird eine Glasur yon dunkler F arbung yerw endet. (D. R. P.
559 899 KI. 31 a  vom  24/12. 1929, ausg. 26/9. 1932.) M. F . Mu l l e r .

L’filectro-Verre, Frankreich , Glasisolalor. Iso lato r u. Tragorgan werden m it 
einer leicht schmelzenden Legierung yerbunden. Zur H erst. der Yerb. w ird das M etali, 
yorzugsweise in  Form  von G ranalicn in  den Spalt zwischen Iso lator u. Tragorgan ge- 
fiillt. In  einem Gliihofen w ird dann das M etali, z. B. eine Pb-Sb-Legierung, zum 
Schmelzen gebracht. (F. P. 729 279 vom 6 / 1 . 1932, ausg. 21/7. 1932.) Ge i s z l e r .

N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, H aag, H olland, Verfaliren zur 
Herstełlung von festen Isólierstoffen, insbesoridere Isolierpapier, Isolierseide und Isolier- 
baumwolle, bei dem der m it dunnfl., Mineralole losenden, niedrigsd., wasserfreien Fil. 
von guten  capillaren Eigg. getrankte  Ausgangsstoff bei Zim mertemp. in  eine zahfl., 
isolierendc Trankm asse eingebracht w ird u. diese gemeinsam m it dem Grundstoff 
nach Vollsaugung m it der isolierenden Trankm asse auf die zur A btreibungdesLosungsm . 
erforderliche Tem p., zweckmaBig un ter verm indertem  D ruek, e rh itz t w ird, dad. gek., 
daB ais dunnfl., Mineralol lósende FI. un ter 40° siedende, yorzugsweise hauptsachlich 
aus Pentan  u. bzw. oder niedriger sd. Homologen bestehende K W -sloffe  verwendet 
werden. —  Gegenuber dem neuen Verf. h a t die bekannte Verwendung dunnfl. Zusatze 
wie Benzin  u. Ather zur V ortrankung der Isolierstoffe den Mangel, daB diese Zusatze 
ein merkliches Lósungsyermogen fiir Feuchtigkeit aufweisen u. nu r sehr schwer von 
dieser Feuchtigkeit befreit werden konnen, wodurch die dielektr. Eigg. der Isolier- 
stoffe yerschlechtert werden. (D. R. P. 558 222 KI. 21 c vom  3/3. 1931, ausg. 3/9. 
1932.) H e i n r i c h s .

Bell Telephone Laboratories, Inc., New York, iibert. von: Paul P. Cioffi, 
Brooklyn, Herstełlung von Krarupkabeln. Das m agnet. M ateriał w ird yor u. nach dem 
Aufbringen auf den L eiter einer W arm ebehandlung unterworfen, wobei mindestens 
eine der B ehandlungsstufen in  H 2-Atm. ausgefuhrt w ird. E in  D rah t oder Band aus 
Armcoeisen w ird z. B. bei Tem pp., die zwischen 1300° u. kurz un terhalb  des F . des 
Metalles liegen, in  H , gegluht. D er D ruek soli bei einem Gliihen zwischen 1200 u. 1300° 
mindestens 1520 mm, bei 1300— 1400° m indestens 760 mm Hg-Saule betragen. Nach 
dem Abkiihlen w ird das M etali auf den Cu-Leiter aufgewunden u. wiederum bei 800 
bis 900° in  H 2 gegluht. Der so behandelte W erkstoff besitz t gute W erte fiir Anfangs- 
perm eabilitat, K oerzitivkraft u. H ysteresis. Nach A. P . 1 8 6 6  925 soli das Gliihen in 
einem Gemisch von H , u. W .-D am pf vorgenommen werden. (A. PP. 1866 924 yom 
10/5. 1930 u. 1866 925 vom 31/7. 1930, ausg. 12/7. 1932.) G e is z l e r .

Cyril Paul Deibel, Lakewood, Ohio, Trockenelement. Um ein Ablósen der das 
Elem ent yerschlieBenden W achsdecke yon dem Zinkbecher zu yerm eiden, was ein Aus- 
trocknen des E lektro ly ten  zur Folgę h a t, b iegt m an die obere K an te  des Z inkbehalters 
um. Die YerschluBmasse w ird  so eingebracht, daB die umgebogene K an te  in  ih r liegt. 
(Aust. P. 682/1931 yom  11/2. 1931, ausg. 2/6. 1932. A. P rior. 15/3. 1930.) G e is z l e r .

Egbert Groove, D eutschland, Zinkbecher fiir  Trockenbatterien. Um zu yerm eiden, 
daB die ganze B atterie  infolge der Zerstórung eines einzelnen Zinkbechers dureh K urz- 
schluB unbrauchbar w ird, uberzieht m an die Zinkbecher auBen m it einer Sehicht von 
Pb, das dem EinfluB des E lektro ly ten  w iderstehti (F. P. 729 074 vom  30/12. 1931, 
ausg. 18/7. 1932. D. P rior. 22/6. 1931.) Ge i s z l e r .

Philip Whitney Davis, Cambridge, V. S t. A., Aufarbeiten von verbrauchten 
Sammlerplatten. Nach dem Einschm elzen des Gutes, yorzugsweise in  einem Drehofen, 
stieh t m an das Pb, welches frei von Sb is t, ab u. reduziert das im Ofen zuriickbleibende 
oxyd. M ateriał zu einer Hartbleilegierung. (E. P. 377298 vom 25/4. 1931, ausg. 18/8. 
1932.) G e i s z l e r .

Elektrische Gliihlampenfabrik ,,Watt“ Akt.-Ges., W ien, Refleklierender Belag 
f iir  beleuchtungstechnische Zwecke, dad. gek., daB auf den G rundkorpcr ein Gemenge 
yon feinyerteiltem  M etali, besonders Al, m it W asserglas aufgetragen is t. —  Die Belage
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sind besonders w iderstandsfahig gegen chem. u. mechan. Angriffe. (Oe. P. 128 954 
Tom 26/2. 1930, ausg. 25/6. 1932.) G e i s z l e r .

Egyesult Izzolampa es Villamossagi Reszvenytarsasag, U ngarn, Herstellung 
von grofikrystallinen Kórpern aus hochschmelzenden Metallen, z. B. Stangen, Stabchen, 
Blechen, Banderii oder D rah ten  aus Ile, W oder Mo, besonders von Oliihlampendrdhten. 
D ie aus pulverforinigen Metallen oder M etallverbb. (W 03) hergestellten K orper werden 
in  bckanntcr Weise gesin tert u. dann auf K rystallisations- bzw. Rekrystallisations- 
tem p. erh itz t. Den Pulvern werden Stoffe zugesetzt, die sich ers t bei K rystallisations- 
bzw. R ekrystallisationtem p. verfluchtigen u. hierbei in dcm K orper eine Dampf- 
spannung erzeugen, die die GroBkrystallbldg. begunstigen soli. Geeignete Zusatze 
sind z. B. die Silicate von Fe, Al, T h, Mg oder Zr, die Phosphate von Zr oder Th, 
C alcium titanat, A lum inium borat, die F luoride von Ca oder B a oder Zirkonoxyfluorid. 
(F. P. 728 950 vom 2/3. 1931, ausg. 13/7. 1932.) G e is z l e r .

IV. W asser; Abwasser.
Daphne Goulston, Eine neue colorimetrische Methode zur Bestimmung der Wasser- 

stoffionenkonzentration im  -naturlichen Wasser. V ortrag. E s werden Anwendung des 
von M ic h a e l is  (Beri. K lin. W ochenschrift 1920, 236) angegebenen Verf. der pn-Best. 
m it cinfarbigen Indicatoren  auf die U nters. des Meerwassers u. die dabei zu beriick- 
sichtigenden Fehlerąuellen besprochen. (Journ . Procecd. Roy. Soc. Ncw-South 
Wales 65. 37— 39.) M a n z .

Kurt Brauer und Hans ReiB, Bestimmung der Hartę naeh Wartha in  stark chlorid- 
lialtigen Wassern. D as Verf. naeh W a r t h a  gib t fiir die C arbonatliarte bis zu 10%  NaCl- 
Geh. richtigc, fur die G esam tharte sehon bei 1 %  NaCl zu liohe W erte. (Chem.-Ztg. 
56. 762— 63. 24/9. 1932. Kassel.) Ma n z .

W. Liese, Die chemische Zellatmung ais H ilfsm ittel der bakteriologischen Trink- 
wasseruntersuchung. E s wird vorgeschlagen, dio durch Umwandlung des farblosen 
N itroanthrachinons in rotgefarbtes Am idoantlirachinon gemessene, vom L u ft-0  un- 
abhangige chem. Zellatm ung ais N itroan tlirach inontest (NT) zur bakteriolog. Trink- 
wasserprufung, insbesondere zur raschcn C harakterisierung rezenter Infektion zu 
verwenden. ł la n  bebriite t 1 ccm der W asserprobe m it 1 ccm gewohnlicher Briilie 
(Pu =  7,5) 20 Stdn. bei 37°, se tz t dann 0,5 ccm wss. filtrierte, aufgekoehte Lsg. von 
N itroanthrachinon (1 : 50) zu, belaBt 4 Stdn. im W asserbad bei 40° u. liest den Grad 
der R otung ab. (Ztrbl. B akter., Parasitenk. I. Abt. 124. 560—68. 10/6. 1932. Reichs- 
gesundheitsam t.) Ma n z .

Duro Co., iibert. von: Charles P. Eisenhauer, D ayton, Ohio, Enthdrten von 
Wasser m ittels B asenaustauschern. D ie K ontrolle des E n thartens, das Regenerieren 
der Basenaustauscher, das Auswaschen geschieht selbsttatig  auf elektr. Wege. Mehrere 
Abb. erlautern die Vorr. (A. P. 1 872 704 vom 12/10.1925, ausg. 23/8. 1932.) M. F . Mii.

American Potash & Chemical Corp., New York, iibert. von: William A. Gale 
und Charles F. Ritchie, Trona, Californ., Wasserenthartungs- und Reinigungsmiltel, 
bestehend aus einem Doppelsalz von N a3 P 0 4 -NaBO 2 -rl8 H 20 , ferner aus einem Alkali- 
salz einer sehwaehen Saure, z. B. N a2C 0 3 oder N aH C 03, u. Seife. L etzte beiden Zu
satze konnen auch durch B orax ersetzt werden. (A. P. 1870 804 vom 6/3. 1926, 
ausg. 9/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., Miinchen (E rfinder: 
Erich Baum, Miinchen), Verfahren zur Verhinderung der Kesselsteinbildung, dad. gek., 
daB m an ais Zusatz zu der Kesselsteinbldg. ausgesetztem Speisewasser PolyYinyl- 
alkohol yerw endet. (D. R. P. 559 240 KI. 85 b vom 2/4. 1931, ausg. 16/9. 
1932.) M. F. Mu l l e r .

Siemens-Elektro-Osmose G. m. b. H., D eutschland, Elektroosmotische Reinigung 
yon Fliissigkeiten, insbesondere von Wasser. Die zu reinigenden F il. werden in  einen 
Z entralraum  gefiihrt, der m it H ilfe von D iaphragm en von den E lektroden getrennt ist. 
Zur Verkiirzung des von der zu reinigenden FI. sowie von der zur W aschung der Elek- 
trodenraum e benutzten Fil. zuriickzulegenden Weges werden m ehrere Systeme in 
groBerer Anzahl der Einzelelemcntc d era rt angeordnet, daB die einzelnen Raum e gleich- 
a rtiger Elem entsystem e durch eine oder zwei W andungen des Behalters getrennt sind. 
Die FI. z irkuliert durch in  den Seheidewanden yorhandene Offnungen, oder durch
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kurze, in  diesen Óffnungen angebrachte Rohre. (F. P. 40 688 vom  21/8. 1931, ausg. 
13/8. 1932. D . Prior. 23/8. 1930.) Zus. zu F. P. 681868; C. 1931. I. 2653.) D r e w s .

Maria Perez del Pulgar, Spanien, Slerilisieren von Wasser und anderen Fliissig- 
keiten. Die zu sterilisierenden F il. gelangen m it einem D ruck von etw a 2 A tm . in einen 
D ruckbehiilter, im ierhalb dessen eine yielfach gewundene Heizschlange angeordnet ist, 
durch welche die sterilisierte F l. u n te r A ufrechtcrhaltung des U berdruckes abflicBt. 
Die an dieser Schlange vorgew arm te Fl. gelangt in einen elektr. bcheizten A ufsatz, 
wird hier auf 120° e rh itz t u. flieBt durch einen T rich ter in die AbfluBschlange. (F. P. 
730 053 vom  3/11. 1931, ausg. 5/8. 1932.) K u h l in g .

Georg A. Krause, D eutschland, Slerilisation von Fliissigkeiten, besonders Trink- 
wasser. Die zu sterilisierenden F il. werden in stetigem Stromo durch B ehalter geleitet, 
in wolohen sich wenigstens eine Anodę aus einem oligodynam. w irksam en Motali, wie 
Ag oder Cu, befindet, es w ird durch diesen B ehalter elektr. Strom  geleitet u . die Ge
schwindigkeit des Flussigkeits- oder die D. dos elektr. Stromes oder beide so gcregelt, 
daB eine bestim m te Menge des A nodenmetalls oligodynam. wirksam  w ird. Die Strom- 
starken werden so eingestellt, daB zwar diese W rkg., aber keine Zers. der Fl. u. ge- 
gebenenfalls keine Bldg. von Belagen auf den Anoden oder Suspensionen erfolgt. Auf 
der oder den Anoden en tstandene Belago konnen meehan. en tfern t, durch F iltem  
gowonnen u. woitero Flussigkcitsm cngen zugesetzt werden. E s kann auch ein Teil 
der behandoltcn F l. zur S terilisation unbehandelter F l. yerw endet werden. Auch konnen 
nacheinander Anoden aus verschieden wirksamen M ctallen, wie Ag u. Cu, benutzt 
u. m it Teilstrom en belegt w erden usw. (F. P. 730 697 vom 29/1. 1932, ausg. 19/8. 
1932. D. P rio rr. 29/1. u. 2/7. 1931.) K u h l in g .

Aluminium Co. of America, P ittsburgh , tibert. von: Ralph B. Derr, Oakmont, 
Pennsylv., Klaren von Abwassern, insbesondere yon stadtischen u. Industrieabw assem , 
durch Zusatz eines W eichm achungsm ittels, z. B. N a2C 03, u. eines Koagulierungs- 
m ittels, z. B. bestehend aus N a-A lum inat u. N a-Phosphat der Form el 4 N a 2Al20 4- 
N a3P0,j bis N a 2Al20 4-4 N a3P 0 4. (A. P. 1870 404 vom 9/11. 1929, ausg. 9/8.
1932.) " M. F. Mu l l e r .

V. Anorganische Industrie.
Hermann Rabe, Das Petersensche Schivefelsaureturmverfahren. Vf. besehreibt die 

Entw . des PETERSEN-Verf. auf G rund der P aten te  u. seine w irtsehaftlichen Vorteile. 
Besonders hervorgehoben werden dieU nabhiingigkeit von der S 0 2-Konz. u. Feuchtigkeit, 
die E ignung fiir abnorm  groBe u. kleine P roduktion u. die geringen Bedienungs- 
erfordernisso . F u r dio Intensivierung eines bestehenden K am m ersystcm s ist die Ver- 
einigung von Turm - u. K am m erverf. in einem System besonders yortcilliaft. Die 
theoret. G rundlage des Vorf. w ird durch dio neuen U nterss. yon Mu l l e r  (C. 1931.
I I . 3372) bestatig t. Auf die yon W a e s e r  (C. 1932. I. 2983) gegen das P e t e r s e n - 
Verf. erhobenen Bodenken in einzelnen P unk ten  geht Vf. ausfiihrlich ein, um sie auf 
G rund des heutigen Standes zu widerlegen. (Chem.-Ztg. 56. 749— 51. 770— 71. 
28/9. 19.32. Berlin-Charlottenburg.) R . K . Mu l l e r .

J. J. Healy jr., Korrosionsschwierigkeilen in  Schwefelsdureanlagen. (jbcrsicht 
iiber die bei der H 2S 0 4-Fabrikation u. -Verwendung in  yerschiedenen Industriezweigen 
anw endbaren K onstruktionsm aterialien. (Chem. m etallurg. Engin. 39. 492— 93. Sept. 
1932. Boston, Mass.) R . K . M u l l e r .

Werner Esch, Moderne Eupherstellung. Nochmalige Stcllungnahm o des Vf. zu 
den Ausfiihrungen von H a d e r t  (C. 1932. II . 1489) m it besonderer Beriicksichtigung 
der B edeutung von Gas- u. OlruB fiir die Gummiindustrio. —  Erw iderung von Hadert. 
(Chem.-Ztg. 56. 644. 13/8. 1932.) Sc iiu s t e r .

Heinrich Pincass, Fortschritle in  der KalksticksłoffIndustrie. R eferat iiber die 
einschlagigen D. R . PP . (527861, 537449, 528464, 535526, 530795, 505208, 538449). 
(Metallbórse 22 . 113—14. Jan . 1932.) HEIMANN.

P. P. Budników u n d M . J. Nekritsch, Gewinnung von CMoraluminium aus der 
Asche der Moskauer Kohlen. Vff. untcrsuchen die Einw. von Cl2 auf zwei Kohlen des 
Moskauer Bezirlcs m it 38,40 bzw. 30,11%  Asche (14,7 bzw. 11%  A120 3) u . auf dereń 
Aschc allein bei Tempp. von 800— 1150°. Die Ausbeute an A1C13 bei B ehandlung 
der Ascho is t ąua lita tiy  fast vollstandig, daneben werden noch FeCl3 u. SiCl4 ver-
fluchtigt. D er Heizwert der Kohlo erhóht sich bei der Chlorierung. E s erscheint
móglich, die R k. un ter A usnutzung der Warmo in  Dreh- oder Schachtófen tcchn.
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auszufiihren. ZweckmaBig wird die Asche zur Behandlung in Schaehtofen m it Kohle 
b rikettiert. Das durch Chlorierung der Asche erhaltene A1C13 is t m it FeCl3 ver- 
unreinigt. (Chom.-Ztg. 56. 681— 83. 27/8. 1932. Charków, Lab. d . Chem.-Technol. 
In s t.)  R . K . Mu l l e r .

George W. NicholS, Elektrolytisches M angandiozyd. E in  Verf., Rhodochrosit 
(M nC03) zur Gewirmung von M n0 2 nu tzbar zu machen, das auf der E lektrolyse der 
schwefelsauren Lsg. des Erzes un ter gleichzeitiger Ruckgewinnung der Schwefelsiiure 
beruht, w ird beschrieben. Die Laugung w ird bei 90° im  Gegenstrom durchgefiihrt. 
Die saure Lsg. w ird bis zur Ausfallung yon Fe(O H ) 3 neu tralisiert; F e "  w ird durch 
Beliiftung bei Ggw. von fein verteiltem  K alkstein  en tfem t. Die zur E lektrolyse gc- 
langende Lsg. en th a lt 50 g M nS0 4 u. 67 g H 2S 0 4/1. A rbeitstem p. 90°. Giinstigste 
S trom diehte: 0,65— 1,08 Am p./qdm . —  G raphitkathoden, H artbleianoden. Elektroden- 
abstand : 2,5 cm. M n02 seheidet sich ais glanzend-grauschwarzer N d. ab  (Dicke bis zu
6 mm). Strom ausbeute: 70— 8 0 % . E nergieyerbrauch (bei einer Strom ausbeute yon 
7 5 % ): 1-76 kwh/kg MnOa; n. Zus. des bei 110° getrockneten P rod .: 85— 9 0 %  M n0 2 

54— 5 7 %  Mn, 0— 2 ,5 %  niedere Mn-Oxyde, 0,2— 0 ,5 %  Pb, 4— 7 %  W . (Trans, electro- 
chem. Soc. 62. 10 Seiten. 1932. Madison, Wisconsin, Univ. Sep.) K u t z e l n i g g .

Antoine jules FŚlix Paoli, Frankreich , Ozonherstellung. A tm osphar. L u ft wird 
getrocknet, iiber N„ bindende Stoffe, besonders E rdalkalicarbide oder Carbidbildungs- 
gemische geleitct u. das vom N 2 befreite Gas ozonisiert. (F. P. 730 508 vom 26/1. 
1932, ausg. 17/8. 1932.) K u h l i n g .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., D eutschland, Oewinnung von Brom und 
Bromverbindungen aus freies Brom enthaltenden Losungen. Das B r w ird m it organ., 
von ihm  n ich t angreifbaren u. in W. unl. Losungsmm. ex trah iert. Die E xtraktionsfl. 
w ird sodann der fraktionierten  D est. unterworfen. Gegebenenfalls kann auch die Ex- 
trak tionsfl. m it wss. Lsgg. behandelt werden, so daB unm itte lbar Br-Salze entstehen. 
Ais geeignete E xtraktionsfll. sind genannt: CC14, Brom acetylen, B rom athylen, CS2 

o. dgl. Soli z. B. N H t B r  gewonnen werden, so w ird die Lsg. von B r in  Brom athylen 
m it N H 3 behandelt. (F. P. 73 1 1 8 9  vom 9/2. 1932, ausg. 30/8. 1932. D. P rio r. 15/12.
1931.) D r e w s .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., D eutschland, Oewinnung von Brom und  
Bromverbindungen. Die freies B r enthaltenden Fil. werden m it einem L uftstrom  oder 
anderen indifferenten Gasen behandelt. Man a rbe ite t bei erhohten  Tem pp., bis zum Kp. 
des Br, u ./oder un ter yerm indertem  Druck. Das B r w ird  aus dem Gasgemisch durch 
K ondensation u n te r Anwendung von K iihlung entfern t. L eite t m an das B r iiber 
L ignit, so e rh a lt m an H B r, welche ais A usgangsm aterial fiir Br-Salze dienen kann. 
(F. P. 7 3 1 2 3 2  Tom 10/2. 1932, ausg. 31/8. 1932. D. P rio r. 17/12. 1931.) D r e w s .

Riitgerswerke-A.-G., B erlin-Charlottenburg. Verarbeiten von kieselsaurehaltigen 
Fluoriden gemiiB D . R. P . 553 501, dad. gek., daB m an zum Zersetzen der Fluoride 
S 0 3 on thaltende HjSO<, yerw endet. (D. R. P. 558 293 KI. 12 i vom 1/3. 1927, ausg. 
5/9. 1932. Zus. zu D. R. P. 553 501; C. 1932. II. 1218.) D r e w s .

Riitgerswerke-A.-G., B erlin-Charlottenburg, Verarbeitung von kieselsaurehaltigem 
Flupspat oder anderen kieselsaurehaltigen Fluoriden nach D . R . P . 553 501. dad. gek., 
daB die E ntw asserung des F -haltigen Gasgemisches durch stufenweise K iihlung oder 
durch Behandlung m it H 2S 0 4 bzw. Oleum oder m it geeigneten Sulfaten oder Bisulfaten, 
insbesondere der Alkalien u. E rdalkalicn, erfolgt. (D. R. P. 558 294 KI. 12 i vom 
25/4. 1928, ausg. 5/9. 1932. Tschechoslowak. Prior. 25/4. 1927. Zus. zu D. R. P. 
553 501; C. 1932. II. 1218.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Heinz Krekeler,
Berlin). Herslellung von gasfórmigem Fluor gemaB D. R. P . 522 885, dad. gek., daB dio 
E lektrode von oben oder yon der Seite zugefiihrt wird. (D. R. P. 558 829 KI. 12 i 
vom 26/4. 1930, ausg. 12/9. 1932. Zus. zu D. R. P. 522 885; C. 1931. II. 103.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F ran k fu rt a, M. (E rfinder: Max Zimmermann, 
Lererkusen-W iesdorf). Kontinuierliche. Herstellung von remem Fluorioasserstoff und 
Alkalimono- bzw. -bifluoriden neben Ghlorwassersloff durch tlberle iten  von H F  iiber 
fe=ite Alkalichloride, dad. gek., daB m an boi Tem pp. bis 50° arbeite t u. einen solchen 
tJberschuB an  H F  yerwendet, daB fl. A lkalifluoride erhalten  werden, die durch Er- 
w arm sn in  reinen H F  u. Alkalimono- bzw. -bifluoride gespalten werden. (D. R. P.
558 465 KI. 12 i vom 18/1. 1930, ausg. 8/9. 1932.) D r e w s .
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Herbert Wittek, Schomberg b. Beufcben, Katalytische Ammoniabsynthcse aus den 
Elementen unter D ruck  un ter Verwendung von CaCN2 ais K ata lysa to r, dad. gek., daB 
m an das CaCN2 voi> der Verwendung m it Fe-Carbonyl behandelt. (D. R. P. 559170 
K I. 12 k vom 11/10. 1929, ausg. 16/9. 1932.) D r e w s .

Oxyammon A. G., Schweiz, Katalytische Verbrennung von Am m oniak m it Sauer~ 
sto ff oder diesen entlialtenden Oasen. Das Gemisch aus N H 3 u. 0 2 durchstrom t die 
K ontaktzone m it einer linearen, Geschwindigkeit, welclio oberhalb der Verbrennungs- 
oder Explosionsgeschwindigkeit des Gemisches liegt. Beim E in tr i t t  in die K o n tak t
zone soli dio Strom ungsgcschwindigkeit vorzugs\veise groBer sein ais beim Passieren 
dieser Zono. ZweckmaBig findet im ierhalb des K ontak traum es ein Weohsel der 
Strom ungsrichtung s ta tt .  Ais K o n tak t d ien t ein geflochtenes Gewebe aus einer Legie- 
rung des P t  m it 10%  R h. (F. P . 7 3 0 1 2 2  vom 12/1. 1932, ausg. 6 / 8 . 1932. D. P rior. 
1 2 / 1 . 1931.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F rank fu rt a. M. (Erfinder: Alfred von Nagel, 
M annheim-Neuostheim, und Leo Schlecht, Ludwigshafen a. R h.), Katalytische Oxy- 
dalion von Am m oniak un ter Verwendung von aus einzelnen oder m ehreren Oxyden 
der Metalle der Fe-G ruppe einschlieBlich des Mn u. aus Bi-Oxyd oder anderen Bi- 
Verbb. bestehenden K atalysatoren , dad. gek., daB m an bei Tempp. unterlialb  700° 
arbeite t, bei einem Geh. von m ehr ais 4%  an Bi-Oxyd oder dieser Menge entsprechen- 
den anderen Bi-Verbb. — Beispiel: L eite t m an ein 8 %  N H 3 en thaltendes L uft-N H 3- 
Gemiseb bei 540° iiber einen aus 60%  Fe-O xyd u. 40%  Bi-Oxyd bestehenden K a ta 
lysator, so werden 98%  des yerw endeten N H 3 in Stickoxyde umgewandelt. Bei 700° 
werden u n te r sonst gleichen Bedingungen nur 85%  des yerw endeten N H 3 in  Stiek- 
oxyde iibergefiihrt. (D. R. P. 558 941 KI. 12 i vom 13/5. 1930, ausg. 13/9. 
1932.) D r e w s .

Kali-Forschungs-Anstalt G. in . h. H., Deutsoliland, Nutzbarmachung von N itro -
sylchlorid. Das N itrosylchlorid w ird in  N 0 2 u. Cl gespalten, indem m an es un ter Temp.- 
E rniedrigung m it L u ft behandelt; 2 NOCl +  0 2 — > 2 NO, +  Cl2. Gegebenenfalls 
a rbeite t m an m it einem tJbersehuB von L u ft. Die A btrennung des N 0 2 erfolgt durch 
Verflussigung oder Lsg. in  H N 0 3 u./oder W. (F. P. 731 230 vom  10/2. 1932, ausg. 
31/8. 1932. D. P rior. 4/7. 1931.) D r e w s .

Continental Oil Co., Ponca City, iibert. von: Paul Zurcher, Florenee, Colorado, 
Aktivieren vo?i Kohle. K ohle w ird der Einw. von H 3P 0 4 u. W .-D am pf bei Tempp. yon 
850— 1100° unterw orfen. An Stelle der H 3P 0 4 konnen auch P-Oxydo benu tz t werden. 
W eitere Ausfuhrungsform en des Verf. werden beschrieben, (A. P. 1875 795 yom 
13/8. 1928, ausg. 6/9. 1932.) D r e w s .

Molybdenum Corp. of America, New York, iibert. yon: Royal L. Sessions, 
York, Oemnnung von Carbidgemischen. E in  aus wenigstens zwei metali. K om ponenten 
bestehendes Carbidgemisch, dessen einer B estandteil leicht ein Carbid bildet, w ahrend 
der andere nur sehwer ein Carbid ergibt, e rhalt m an durch Reduzieren u. Carburieren 
einer beide B estandteile enthaltenden Verb. Die Temp. soli un ter dem F . der M. 
bleiben. Z. B. w ird entw assertes K obaltw olfram at m it K ohle yerm ischt u. un ter redu- 
zierenden Bedingungen auf Tempp. yon ca. 1000° erh itz t. Das Co-W-Carbid fa llt in 
Pulyerform  an. (A. P. 1874 641 yom 9/10. 1928, ausg. 30/8. 1932.) D r e w s .

Thomas Ray und Joshua R, Ray, Manistee, Reinigen von Salzen. D as aus einem 
E indam pfer stam m ende Salz w ird zweeks W aschung u. Verdunnung m it Salzlauge 
behandelt u. in  einen Zentrifugaltrockner gepum pt, wobei jedoch ein Teil der zu- 
gegebenen Lauge, z. B. durch Schleudern, yorher en tfern t u. in den E indam pfer zuruck- 
gefuhrt w ird, Vor dem E inbringen in den Troekner w ird zudcm das Salz m it der zuriick- 
bleibenden Lauge durch R uhren innig yerm ischt. (A. P. 1875 354 yom 19/11. 1924, 
ausg. 6/9. 1932.) D r e w s .

Pacific Alkali Co., Los Angeles, iibert. von: Ludwig Rosenstein, San Francisco, 
und  Kenneth G, Bell, B artle tt, Gewinnung von Natriumcarbonat aus dieses neben 
N atrium sulfat enthaltenden Laugen. Dio Lsg. w ird u n te r solchen Bedingungen konz. 
u. auf solche Tempp. gebracht, daB das N a2C 0 3 ais H ep tah y d ra t krystallisiert. Der 
tlbergang  yom  Mono- zum H ep tahyd ra t erfolgt bei ca. 33°, w ahrend bei 30,3° das 
H ep tah y d ra t in  das D ekahydrat ubergeht. (A. P, 1869 621 vom 26/7. 1930, ausg. 
2/8. 1932.) D r e w s .

Henri Lawarrśe, Belgien, Herstellung von Natriumbicarbonat. Die Fallung des 
N aH C 0 3 erfolgt durch dio yereinigte Einw . von N H 4H C 0 3 u . A m inbicarbonat auf ein 
N a-Salz. Beispiel: Zu einer Lsg., welcho je cbm  94 kg NaCl, 190 kg Trim ethylchlorid
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u. 198 kg N H 4C1 en thalt, g ib t  m an 140 kg frisehes NaCl sowie 156 kg (NH 4)2C 0 3 in 
F orm  von  N H 3 u. C 0 2 sowie W aschwasser aus einer yorliergelienden Operation. Es 
fallen  ca. 125— 130 kg p rak t. reines NaCl-frcies N H 4C1 aus, entspreehend 140 kg NaCl. 
N ach der Entfernung des N H ;1C1 is t dio Lsg., welche das gesam te N a ais NaCl, sowie 
auBerdem T rim ethylam incarbonat u. (NHJ^CO^ en tha lt, noeh m it N H 4C1 gesatt. Die 
B icarbonatisierung dieser Lsg. bew irkt die Fallung yon ca. 200 kg N aH C 03. Die yon 
der Abscheidung des N aH C 0 3 erlialtene M uttorlauge en tsp rich t in  ih rer Zus. der Aus- 
gangslsg. u. k eh rt in  den K reislauf zuriiek. Die dureh die Ausfallung des B icarbonates 
bew irkte W asscryerm inderung der Lsg. w ird dureh  Zugabe yon W aschwasser wieder 
ausgeglichen. D er Zusatz der Aminę bew irkt dio V ervollstandigung der Umsetzungen. 
(F. P. 730 997 yom 3/2. 1932, ausg. 26/8. 1932. D . P rior. 16/2. 1931.) D r e w s .

Texaco Salt Products Co., New York, ubert. yon: Otto V. Martin, Tulsa, Ge- 
winnung von Calciumchlońd aus Olquell-Laugen. Die CaCl2 en thaltenden  Laugen werden 
e rh itz t u. danach zweeks K ublung u. V erdam pfung yerspriih t. D er Vorgang wird so 
oft w iedcrholt, bis der Geh. der Lauge an  CaC] 2 auf ea. 30%  gestiegen is t. Sodann 
wird der CaCl2-Geh. der Lauge dureh K ochen auf 45— 55%  gebraeht. D anach w ird dio 
h. Lsg. u n te r D ruck filtrie r t u. w eiter konz., bis der Geh. an  CaCl2 60— 70%  betragt. 
Beim Abluihlen seheidet diese Lauge festes hy d ra t. CaCl2 ab. (A. P. 1869 906 yom 
14/11. 1927, ausg. 2/8. 1932.) * D r e w s .

Texaco Salt Products Co., New York, ubert. von: Otto V. Martin, Tulsa, Ge- 
w innung von Calciumchlorid aus Oląuell-Laugen. Die Lauge wird zuerst m it geloschtem 
K alk boliandelt, wodurch die in ih r en thaltenen  Verunreinigungen, wio MgCl2, >Si02, 
A12 0 3 u .  Fe-Verbb., ausgefallt werden. N ach dem Erw arm en wird die gereinigte Lauge 
an  der L uft so oft u n te r wiedcrlioltem E rw arm en yerspriih t, bis der CaCl2-Geh. auf 
ca. 15%  gestiegen is t. W ahrend dieses Vorganges wird das in der Lauge yorhandene 
N aCl entfern t. Anschlielicnd wird die Lauge zum Sieden erh itz t, so daB noch an- 
wesende frem de Chloride ausfallen. A lsdann w ird dio filtrie rte  Lauge m it Cl behandelt, 
um  etwaiges B r u. J  frei zu machen. Nachdem  diese Halogene sowie das iiberschussige 
Cl abgetrennt sind, w ird bis auf einen CaCl2-Geh. von 70%  konz. Beim Abkiihlen 
seheidet sich fostes hy d ra t. CaCl2 ab. (A. P. 1875 070 vom 20/11. 1931, ausg. 30/8.

Fr. Salaquarda, Z um  Verhallen von Arsenik in  der Glasschmelze. (Erwiderung 
zu  den kritisclien Bemerkungen von H . Jebsen-Marwedel und A . Becker.) Diskussion 
zu C. 1932. I I .  2354. (Sprechsaal K eram ik, Glas, Em ail 65. 661. 8/9. 1932.) Sa l m a n g .

E. Dittler, Chemisch-geneiische Probleme der Ton- und Kaolinforschung. Um- 
fassonde k rit. L iteraturzusam m enstellung der Ansehauungen iiber die Kaolin- u. Ton- 
bldg. u. die dam it yerbundenen chem. Yorgange. (Tonind.-Ztg. 56. 836— 38. 891— 93. 
939— 40. K eram . R dsch. 40. 451— 53. 478—80. 496—97. 1932. W ien, Univ.) S alm .

J. O. Everhart, Wirkung langerer Lagerung a u f gcmahlene Tonmassen fu r  Stein- 
zeugrdhren. Langere Lagerung brach te  keine Verbesserung der Massen. (Brick Clay 
Record 81. 91— 92. Sept. 1932. Ohio E ng .-E xper. S ta t.) Sa l m a n g ..

Carl Groyen, D-Verfahrcn zur Herstellmuj hochschamotlierter Erzeugnisse. Zur 
Verm inderung der Sehwindungsdifferenz zwischen B indeton u. M agerungsm ittel schlagt 
Vf. vor, niedrig gebraim to Scham otte zu verwenden. (Feuerfest 8 . 132. Sept. 1932. 
Bonn.) _ Sa l m a n g .

R. Schneidler, Die Herslełlung von Elektrokorund und SiUciumcarbid. Be- 
sohreibung der Anlagen u. der Yorgange bei der Fabrikation . (Feuerfest 8 . 129—32. 
Sept. 1932. Chemnitz.) SALMANG.

A. steopoe, Die W irkung von Magnesiumsulfatlosungen a u f Portlandzement 7nit 
Trasszusatzeti. (Vgl. C. 1930. I. 2467.) Zusatz von Trass aus Sianie zu Portlandzem ent 
aus BrS,ila fuhrte zu einer Yerringerung der chem. W rkg. zwischen den Kom ponenten 
des erharteten  Zoments u. der M gS04-Lsg. Die R k. w ar um so.geringcr, jo langer das 
Vers.-M aterial yorher in W. gehalten worden war, woraus folgt, dafi die trasshaltigen 
Betonbloeke vor ihrer Verwendung fiir m aritim e Zwecke moglichst lange feucht ge
halten worden mussen, dam it sie nachher vom Meereswasser nioht angegriffen werden. 
(Bulet. Chim. pura aplicata, B ukarest 33. 51—56. 1931. Bukarest, In s t. f. Industr.-

1932.) D r e w s .
YI. Glas; Keram ik; Zement; Baustoffe,

Chemie.) G u r ia n . '
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LouiS-CharleS-Frederic Pechin, Frankreich, SicherJieitsglas. Ais Zwisehenschicht 
wird entw eder oinc Folie aus Cellulosehydrat, gewonaien dureh Ausfallung von Yiscose 
in N H 4C1 oder (NH.,)2S 0 4, oder aus K autschuk bzw. beiden zusam men verw endet. Ais 
K lebstoff b enu tz t m an Canadabalsam  oder gebartetes K unstharz . (F. P. 723 650 
vom 22/9. 1931, ausg. 12/4. 1932.) E n g e r o f f .

James Alfred Nye und William Witcomb Stainer, London, Sicherheitsglas fiir 
Helmyisiere, Flugzeug- u. Feuerschutzscheiben u. dgl., bestehend aus ein oder zwei 
etwa 0,25 m m  dicken Glasscheiben u. einer 0,38 mm dicken Celluloidsebioht. Dieser 
Verband kann zu einem gckriim m ten Glas gebogen werden. Die zweite G lasplatte kann  
dieker ais die erste sein u. von yornherein gekrtim m t oder eben verw endet werden. 
(E. P. 3 6 4 2 7 7  vom  27/11. 1930, ausg. 28/1. 1932.) E n g e r o f f .

O. C. Hawkes Ltd. und Bernard Gwynne Twyford Hawkes, Birm ingham , 
Verbundglas. Die G lasplatten 'werden m it der Zwischenschicht aus Gelluloseacetat in  
ein Quellbad, bestehend aus 60— 90%  Triacełin, 20—50%  A. u. % — 2%  Campher 
gebraeht, leieht zusam m engedruekt u. im A utoklaven un ter einem FI.- oder Gas- 
druck bei 80— 100° verpreBt. (E . P. 365 371 vom  19/2. 1931, ausg. 11/2. 1932.) E n g .

Emil Baggli, Zurich, und  Edwin Burger, Gisikon, Sehweiz, Silicathallige Rolistoff- 
gemische fiir Glas-, keram . u. dgl. Gegenstande. Den iiblichen Rohstoffm ischungen 
fiir die H erst. von Glas-, keram . u. dgl. Gegenstiinden, wie Mischungen von Kaolin, 
Feldspat u. (Juarz werden bis zu 40 u. m ehr %  BeO zugefiigt. Die aus diesen Rohstoffen 
in bckannter Weise erselimolzenen bzw. erbrannten  Gegenstande besitzen sehr holie 
Saure-, Druek- u. StoBfestigkeit, D ielektrizitatsw erte u. F F . (Schwz. P. 154 460 vom 
13/5. 1931, ausg. 16/7. 1932.) K u h l in g .

Aluminium Co. of America, P ittsburgh , Pennsyly., iibert. von: Jesse Bryte 
Barnitt, P ittsbu rgh , und  Ralph B. Derr, Oakm ont, Pennsyly., Warmeisoliermalerial, 
bestehend aus A120 3, einem porosem M ateriał u. einem A lum inat ais B indem ittel. 
Z. B. werden benu tz t 600 Teile B auxit, 50 Teile Asbest u. 50 Teile eines Spezialtons, 
die m it W. angeriih rt u. zu Ziegeln geform t werden. Das Prod. w ird nur getrocknet. 
(A. P. 1 8 7 0  437 vom 27/6. 1927, ausg. 9/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Felix Singer, Berlin, Steigcrung der Warmeleilfdhigkeit von Sleatil oder speckstein- 
haltigen keram . Massen dureh Zusatz m ehrerer Verbb. yerschiedener Alkalimetalle 
yor dem  Brennen, dad. gek., daB ein Gemenge von versehiedenen Alkaliverbb. in 
solchem V erhaltnis venvendet w ird, daB die Zahl der Molekeln des Alkalioxyds m it 
dem niedrigsten Mol.-Gew. m ehr ais die H alfte  der gesam ten, naeh der Segerformel 
errechneten Alkalioxydmolekeln ausm acht. —  Die Verwendungsmogliehkeiten der 
S teatite  usw. werden erheblieh verm ehrt. (D. R. P. 559 388 K I. 80 b vom 26/6. 1930, 
ausg. 19/9. 1932.) K u h l in g .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Wandbelage u. dgl. Fein gepulverte 
Mischungen von 5—95%  Ca(OH)2, Portlandzem ent oder Zementen von hóherem Geh. 
an A120 3 ais Portlandzem ent, z. B. Sckmelzzement einerseits, 95 bis 5 %  Gips oder 
Mischungen von Gips u. Stoffen, welche das Abbinden beschleunigen, andererseits, 
gegebenenfalls Fiillstoffen, wie Sand, Farbstoffen u. der erforderlichen Menge W. werden 
auf die Tragerflaclien aufgetragen, welclie m an zweckmaflig zuvor m itte ls Emulsionen 
von B itum en o. dgl. absorptionsunfahig gem aeht hat. (F. P. 730 358 vom  23/1. 1932, 
ausg. 11/8. 1932. E . Prior. 4/2. 1931.) K u h l i n g .

Heinrich Till, Wien, Herslellung von diinnen, biegsamen Verkleidungsplalten dureh 
Aufkleben von Sand, Schlacke-, Ziegel-, K unststein-, Glas-, M etallbrocken o. dgl. in 
beliebiger K órnung u. F arbę  auf biegsamen U nterlagen, dad. gek., daB ais biegsame 
U nterlagen Schichten aus K lebstoffen, wie Leim, D extrin , Casein, Viseose, Gummi 
arabieum , B itum en o. dgl. yerw endet werden. — Ais U nterlagen konnen aueh Schichten 
aus durchsclieinenden, wasserfesten Stoffen, wie Laeken, Cellon, Celluloid o. dgl. ver- 
w endet werden. Auf die der biegsamen Schicht entgegengesetzte Seite der Verkleidungs- 
p latte  konnen harzige Stoffe aufgetragen werden. (D. R. P. 559 877 K I. 80 b vom 
29/4. 1931, ausg. 24/9. 1932.) K u h l in g .

John William MeeS, England, Verfahren zur Herstellung von Plalten m it marmor- 
artigem Aussehen. E ine G lasplatte w ird auf der R uckseite m it SaUre aufgerauht, 
dann w ird eine Schicht m it dem M uster u , eine G lasur aufgetragen u. schlieBlich im 
Ofen gebrannt. Z uletzt erhalt die Ruckseite der G lasplatte einen dicken, wasserfesten 
Auftrag aus einem Celluloid-, K autschuk- oder H arzollack. (E. P. 369 092 vom  
16/6. 1931, iiu szu g  veroff. 7/4. 1932.) B r atjn s.



3 1 3 8 HTn. Agrikołturchemie; DOnge jiittel; Boden. 1932. II.

Hanns Weeh, Wien, Verfahren zur Herstełlung von Kunststeinmassen unter Ver- 
wendung von Holzkolile. — Die Holzkohle w ird vor ih rer Vermischung m it B indem itteln  
(Zem ent, Gips, Peeli o. dgl.) bzw. m it sonstigen Zuschlagstoffen (z. B. Sand) einer 
ih re  Festigkeit erhohenden Yorbehandlung unterworfen. Das geschieht z. B. dureh 
E n tfernung  der fliichtigen B estandteile oder dureh E inlagerung yon M ineralstoffen 
in  das Fascrgefuge der Holzkohle. D ie erhohte Porosita t der yorbeliandelten Holz
kohle m aeht die K unststeinm asso zu Isolier- u. Filterzweckcn besonders geeignet; 
ferner w ird die Eeuersieherheit e rhoh t u . das Gewicht yerm indert. (Oe. P. 129 319 
vom 15/3. 1932, ausg. 25/7. 1932.) H e i n r i c h s .

Hermann Mayr, M iinchen, Herstełlung von nagelbaren Leichtziegelsteinen dureh 
B rennen von Form lingen aus Gomisehen yon Lehm u. Torf, dad . gek., daC der Torf 
vor dem  Vermengen m it dem Lehm m it einem Gemiseh yon K ollodium  u. W . behandelt 
w ird. —  Die geform ten Misehungen konnen ohne Seliwierigkeit geb rann t werden. 
(D. R. P. 559 807 K I. 80 b yom 9/1. 1931, ausg. 24/9. 1932.) K u h l i n g .

Georg Wieland, Berlin-Zehlendorf, Verfahren zur Vorbehandluńg von kieselsdure- 
lialligen M ineralkorpem ais Zuscldagstoffe fi ir  liydraulisćhe und bituminose Mortel und  
Beton, dad , gek., daB die E rh itzung  dieser Stoffe in  neu traler oder reduzierender Atmo- 
sphare erfolgt. —- E s soli dureh dieses Verf. eine wesentliehe E rhohung der mechan. 
Festigkeit des Mortels u. Betons erreich t werden, d a  die E rh itzung  in  neu traler oder 
sehwaeh reduzierender Flam m e zur yollkommenen A ktiyierung der reaktionsfahigen 
Oxyde beitrag t. Beispiel: Alkałibasałt in  yerschiedener KorngroBe w ird auf die Dauer 
yon etw a 10 Min. einem rotierenden Ofen zugefiihrt, dureh welchen sauerstofffreie 
Verbrennungsgase geleitet werden, z. B. dureh Erzeugung der Flam m e u n te r L uft- 
mangel. N aehdem  das Prod. den B otationsofen yerlassen h a t, is t es gebrauchsfertig. 
(D. R. P. 556 256 KI. 80b vom  13/6. 1931, ausg. 12/8. 1932.) H e i n r i c h s .

Victor Lefebure, London, Gipsmdrtel. F einst yerte iltes Doppelsalz eines Alkali- 
m etalles w ird m it ebenfalls feinst zerkleinertem minerał. A nhydrit gleichmaBig ver- 
m iseht. Gegebenenfalls werden dem  A nhydrit dio K om ponenten des Doppelsalzes 
zugesetzt. (H ierzu vgl. E . P . 337 926; C. 1931. I. 1149.) (Can. P. 293 763 vom 7/11. 
1928, ausg. 8/10. 1929.) D r e w s .

Rudolf Wieser, Wien, Wasserdichte Mortel, Betone u. dgl. E ine konz. Wasser- 
glaslsg. w ird m it bis zur Zementfeinlieit gepulyerten Fiillstoffen, wie Talkum , Asbest
o. dgl., yerm iseht, zu der M. w ird eine dureh Vermisehen von Alkalifluorid u. H F  erhaltene 
Lsg. von saurem  A lkalifluorid gegeben, die Mischung bei niederer Temp. getroeknet 
u. gem ahlen. D as erhaltene troekene Pulyer w ird in  Mengen von 3 kg je ebm dem zu 
dichtenden Mortel usw. zugesetzt. (Oe. P. 129 756 vom 27/11. 1929, ausg. 26/9. 
1932.) K u h l i n g .

R. Handl, s’Gravenliage, H olland, Porige Mortel- oder Betongegenstande. D en 
M orteln bzw. Betons w ird Holzmehl, Torfm ull o. dgl. beigemischt, welche m it den 
wss. Lsgg. eines Sulfats, z. B. A12(S 0 4 ) 3 u. 30%ig. H 20 2 g e trank t sind. (Holi. P. 27 473 
vom 1/8. 1930, ausg. 15/8. 1932.) K u h l i n g .

v n .  A grikulturchem ie; D ungem ittel; Boden.
Adolf Reifenberg, Bodenkunde. Kolloidehem. Sam m elreferat. (Kolloid-Ztsehr. 

60. 78— 86. 217—26. Ju li 1932. Jerusalem .) K l e v e r .
T. Rigg und H. O. Askew, Der Einflu/3 von Jahreszeit und Diingung a u f den Oehalt 

an Trockensubstanz einer Miłclwiehweide in  Nelson. U n ter M itarbeit von L. Bishop und 
L. Hodgson. Troekene u. niedere Tem pp. lieferten bei yerzogertem  Graswuchs ein Gras 
m it hohem Geh. an  Trockensubstanz. K iinstliche Diingung yerm ochte u n te r sonBt glei- 
ehen Bedingungen die E rn te  an  Trockensubstanz n icht zu beeinflussen, obgleich die 
Zus. der G rasnarbe m it zunehm ender N -Dungung s ta rk  wechselte. (New Zealand Journ . 
Science Technol. 13. 295— 301. A pril 1932. Nelson, C aw thron In s titu te .) W. S c h u l t z e .

H. A. Middelburg, Der E in flu ji des Kalkzustandes von juvenilem  Merapi-Asche- 
boden a u f giinstige Qualitdtseigenschaften von Vorstenlandschem Tabak. Die Behandlung 
m it CaO ha tte  zur Folgę, daB der Geh. an  citratloslichem  P 20 6 sich yerm inderte u. 
dadurch W achstum  u. B lutezeit der Pflanzen sich yerzogerten, am  meisten bei P 20 6- 
Diingung. Im  entkalkten  sauren Boden kam en Fe u. Al s ta rk  in Bewegung u. be- 
dingten teilweise Vergiftungserscheinungen (B lattfleeken). Bei CaO-Zufiihrung wurde 
im  D rainwasser m ehr Cl ausgespult, der Cl-Geh. der B lattasche yerringert u. dadurch 
die Gliihdauer des B lattes erhoht. Die F arbę des ferm entierten B lattes w ar bei hoherem
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K alkzustand blasser u. gleiclimaBiger, aber dunkler. Die E ntw . der Samlinge wird durch 
Diingung m it CaO giinstig, durch Zusatz yon S ungiinstig beeinfluBt, F arbę derselbcn 
dunkel- bzw. gclbgriin; diese W rkg. hangt wahrscheinlich auch m it Unterschicden 
in der N-Versorgung (durch B. A zotobacter) zusammen. Auch eine Naehwrkg. des 
K alkzustandes auf die Saatbeete w ar festzustellen. (P roefstation  Y orstenlandscho 
T abak. Mededeel. N r. 75. 6 6  Seiten. 1932.) G r o s z f e l d .

K . K . G edroiz, Ausluuschlcationen des Bodens und der Pflanze. I I .  K alkung  
des Bodens und Verhaltnis zwischen dem ausłauschfdhigen Calcium und Magnesium  
im  Boden. (I. ygl. C. 1931 . II . 1905.) E rorterungen iiber die an gewissen Pflanzen u. 
Bóden zu beobachtende Erscheinung, daB der E rtrag  bei Diingung m it CaC03 bis zu 
einer gewissen Grcnze gesteigert w ird, w ahrend eine w eitere Erhóhung der K alkgabe 
den E rtrag  scharf zuruckgehen laBt. Die Erscheinung wird auf einen Ca-tJberschuB 
im V erhaltnis zu Mg zuriickgefuhrt. (Diingung u. E rn te  [russ.: U dobrenie i U roshai] 19 3 1 . 
1047— 58.) S c h o n f e l d .

A. Rabinerson, Umladung der Boden durch Methylenblau und Adsorplions- 
kapazitat. 12 yerschiedene B odentypen werden in bezug auf ihre U m ladung durch 
M ethylenblau im Elektroosm oseapp. naeh UM ETSU untersucht. Entgegen den U nterss. 
von M a l t s o n  (C. 1 9 2 8 . II . 2538), wonach die fu r die U m ladung von Bodenkolloiden 
erforderlichen M ethylenblaumengen m it den A dsorptionskapazitatsw erten uberein- 
stimmen, fand Vf. bei der U m ladung der gesam ten Bodcnproben keine U bercinstim m ung. 
(Ztschr. Pflanzenerniihr., Diingung, Bodenkunde. A bt. A. 25 . 228—35. 1932. Leningrad, 
In s t. f. Bodenforschung.) W. SCHULTZE.

FirmanE. Bear und Lilburn Allen, Beziehung zwischen der Feinheit von K alk- 
steinteilchen und ihrer Ldsungsgeschwindigkeit. Vff. yersetzen saure Boden m it ver- 
schieden fein gepulverten Proben aus zwei yerschiedenen K alksorten (m it 36 bzw. 
21,2%  Ca u. 0,6 bzw. 11,8%  Mg) u. untersuchen die naeh 1, 2, 3 u. 4 Jah ren  in Lsg. 
gegangenen Mengen. E s ergib t sich, dafi um  in 1  J a h r  dieselbe W rkg. in  der Bodenrk. 
zu erhalten , von der Probe vom 4— 6 -Masehensieb etw a 10-mal so viel erforderlich is t 
wie yom  48— 65-Maschensieb, innerlialb zweier Jah re  etw a 8 -mal so viel. Dio E r
gebnisse stehen in  befriedigendem E inklang m it der A nnahm e, daB der Durchmesser 
bei allen TeilchengroBen in  der Zeiteinheit um  den gleichen (absol.) B etrag yerm indert 
wird. (Ind. engin. Chem. 24 . 998— 1001. Sept. 1932. New' Y ork u. Columbus, Ohio, 
U niy.) R.. K . M u l l e r .

Alfred Uhl, Bemerkungen zu  der Arbeit von Prof. Dr. A . T ill: Eine Fełdmełhode 
zur Bestimmung der Konsisienz der Boden. Die von T i l l  (C. 19 3 2 . I .  1418) fiir die 
Eindringungstiefe ). angegebene Form el ?.n =  — 1/2 £  hn_j +  V 1/ i -£ Asn_ j +  V  beruh t 
naeh Vf. auf einer falschen Ableitung. Die richtige Auflosung liefert =  — ln_l ±
V Z„ _ l 2 +  I,2 oder Xn =  — 2  l n_y -f  ] /Ź  +  h 2- E rrechnet m an naeh der yom Vf.
yorgesehlagenen Form el die W erte, so erhalt m an fiir 1,8 s ta t t  gefunden 2,8, fiir 0,7 
gegen 1,4. Dio niedrigeren W erto erklaren sich dadurch, daB die Form el eigentlieh 
nur fiir Fil. gilt, der Boden is t aber ein halbstarrer K orper. SchlieBlich w endet sich Yf. 
gegen die A nnahm e von T il l , daB die H aftspannung konstan t sei. (Fortschr. d. Land- 
wirtsch. 7. 370— 72. 15/7. 1932. Wien.) L. W o l f .

A. Till, Eine Feldmethode zur Bestimmung der Konsistenz der Boden. Vf. h a lt 
an der von ihm  gegebenen Form el (ygl. yorst. Ref.) fest, welche w eit besser ist, da 
die Rechnungsergebnisse m it den Messungsergebnissen gu t libereinstimmen. Die H a f t
spannung h a t Yf. n icht ais konstan t angesehen. (Fortschr. d. Landw irtsch. 7. 372— 73. 
15/7.1932. W ien.) L. W o l f .

S. Osugi, S. Yoshie und N. Nishigaki, Uber den Nachweis der phosphorhalligen 
Bestandteile im  Boden. Um die Phosphate qualita tiv  u. q u an tita tiv  im Boden zu 
erfassen, wurden die Losliehkeiten bei yerschiedenem pn bestim m t. Ca3(P 0 4 ) 2 h a t 
seine geringste Loslichkeit bei ph =  7,68, sie steig t rasch beim A nsauern, sehwach 
naeh der alkal. Seite. A1P04 is t am  wenigsten 1. zwischen pn =  4,07 u. 6,93, die Los
lichkeit ste ig t naeh beiden Seiten, F e P 0 4 is t am  w enigsten 1. zwischen p a  =  3 u. 6 , 
die Loslichkeit n im m t naeh der alkal. Seite rascher zu. Dio aufgenom m enen Loslich- 
keitskuryen werden bei der Best. des P 0 4-Geh. in  Bóden yerw endet. (Buli. agricult. 
chem. Soc. Ja p a n  7. 84—85. 1931.) L. W o l f .

J. S. Mc Hargue, D. W. Young und W. R. Roy, Uber die Bestimm ung des 
Jods im  Boden. Das Jo d  w ird aus dem Boden durch 2-std. E rh itzen  im  elektr. Ofen 
auf 1100° im  Luftstrom  ausgetrieben u. in  W aschflaschen durch K 2C 0 3 -Lsg. auf-
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gefangen. Dio Best. erfolgt duroh Ausschiitteln m it CS, coloriinetr. Bzgl. der E inzel- 
heitcn  muB auf das Original vorwiesen werden. Dieses Verf. liefert ungefahr dio 
gleiehen W erte wie das von F e l l e n b e r g .  Die M ethode von A n d r e w s  crfaBt nicht 
das gesamto Jod . (Ind. engin. Chem. A nalytical E dition  4. 214— 16. 15/4. 1932. Lexing- 
ton, K y., Agric. Expor. S ta t.) L. W o l f .

Wilfred W. Scott und Sondheim K. Webb, Uber die Bestimmung von Bor in  
geringen M engen in  Bóden. F iir die Best. werden 100 g Boden yerw endet. Nach ent- 
sprechender V orbehandlung w ird das B ais M ethylester abdest. u. colorimetr. m it 
Curcuma bestim m t. Bzgl. der Einzelheiten muB auf das Original yerwiesen werden. 
(Ind. engin. Chem. A nalytical E dition  4. 180— 81. 15/4. 1932. Los Angeles, Univ. 
Southern California.) L. W o LF.

Egon Hock, W ien, Diingemittel, bestehend aus Gemischcn von K nochenm ehl u. 
Tliomasm ehl, denen gegebenenfalls geringe Mengen yon hygroskop. V erbb., wie rohes 
KC1, zugesetzt sein konnen. Die in  dem D iingem ittel en thaltene P 20 5 t r i t t  zu ver- 
schiedenen Zeiten in W irksam keit. (Oe. P. 129 069 vom 28/7. 1930, ausg. 11/7.
1932.) K u h l i n g .

Bamag-Meguin Akt.-Ges., D eutschland, Diingemittel. K lcinkrystallin . oder 
klcine K rystalle  enthaltende Salze des K  werden un ter einem D ruck von wenigstens 
1000 A tm . zusammengopreBt u. die PreBstiicke in grobgekom te Stiiekchen zerkleinert. 
Die Erzeugnisse staubcn n ich t u. lassen sich leicliter handhaben ais die Ausgangsstoffc. 
(F. P. 730 613 yom 27/1. 1932, ausg. 18/8. 1932. D. Prior. 25/1. 1932.) K u h l i n g .

L’Air Liguide, Soc. an. pour 1’Ćtude et l’Exploitation des Procśdśs Georges 
ciaude, Paris, Herstellung von Liingemitteln, welche KC1, N H 4C1 u. A m m onium phosphat 
en thalten , u n te r gleichzeitiger Gcwinnung yon N aH C 03, 1. dad. gek., dnB m an bei 
dem  bekannten AmmoniaksodaprozeB un ter Verwcndung von NaCl u. KC1 en thalten
den Laugen die C 0 2 durch ein Gasgemisch ersetzt, welches gleichzeitig Phosphoroxyde 
u. C 0 2 en th a lt u. oincn zur B indung der entstandenen H 3P 0 4 notw endigen UberschuB 
an  N H 3 yerw endet, w orauf naeh A btrennung des ausgefallten N aH C 0 3 das Mischsalz, 
gegebenenfalls u n te r K iihlung zur K rystallisation  u. Abscheidung gebraeht wird, 
w ahrend dio M utterlauge in  den K reislauf des Verf. zuriickgeht. —  2. dad . gek., daB 
die Abscheidung des Mischsalzes durch Zufiigung von N H 3, NaCl u. KC1 einerseits 
u. Phosphoroxyde u. C 0 2 en thaltender Gase andererseits erfolgt, wobei das zur Fallung 
des NaHCOj verw endete Gas frei von Phosphoroxyden sein kann. (D. R. P. 559 836 
K I. 16 voni 1/1. 1930, ausg. 24/9. 1932. Holi. Prior. 3/1. 1929.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Mischdiingemiltel. E tw a 60 bis 
70%  N H ,-X 0 3 en thaltende Laugen (M utterlaugen) werden m it KC1 bzw. Gemischen 
von KC1 u. NaCl, u. Phosphaten , wie A m m onium phosphat oder C aH P 04, bei gewóhn- 
licher Temp. yerriih rt, dio abgeschiedenen Erzeugnisse abgetrennt u. getrocknet. Die 
D iingem ittel e rharten  nicht. (F. P. 40 720 vom 9/9. 1931, ausg. 22/8. 1932. D. Prior. 
26/11. 1930. Zus. zu F. P. 654017; C. 1929. II. 3600.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F ran k fu rt a. M., iibert. von: Karol Rackmann, 
Lim burgcrhof, und  Leopold Hecht, Ludwigshafen a. R h ., Mischdiinger. E r besteht 
aus N H 4N 0 3, N H 4-Phosphat —  aber n ich t D iam m onphosphat allein — u. K 2S 0 4 oder 
K N 0 3. Beispiele: N H 4N 0 3, N H 4H 2P 0 4 u. K N 0 3; N H 4N 0 3, N H 4H 2P 0 4, (NH 4)2H P 0 4

u. K N 0 3. (Can. P. 287 5Ó8 yom 7/3. 1928 , ausg. 26/2. 1929.) D r e w s .
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Schadlingsbekcimpfungsmitlel 

aus A thylenoxyd oder fl. M ischungen von C2H 40  m it anderen Stoffen nach P a ten t 
507 215, dad. gek., daB das C2H 40  bzw. C2H 40-haltige Mischungen, insbesondere m it 
Stoffen, welche befahigt sind, m it C2H 40  Losungsgemiseho yon erhohtem  K p. zu bilden, 
in  schwach adsorbierend w irkenden Stoffen aufgesaugt sind. ZweckmaBig werden dio 
schwack adsorbierenden Stoffo zunachst m it Losungsmm. fiir C2H 40  bzw. Stoffen, 
welehe m it C2H 40  Mischungen von erhohtem  K p. zu bilden vermógen, befeuchtet u. 
dann m it C2H 40  beladen. Stoffe dieser A rt sind T richlorathylen, CC14, C2H 5OH, CH3OH, 
W ., Bromcyan, N aphthalin , Campher. (D. R. P. 556 913 KI. 45 1 yom  22/12. 1928, 
ausg. 16/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 507 215; C. 1930. II. 2945.) G r a g e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M., Schadlingsbekdmpfungsmillel 
aus A tkylenoxyd fiir sich oder in  Mischung m it anderen Verbb. nach P a ten t 507 215, 
dad. gek., daB es nebeh C2H 40  geringe Mengen von Stoffen en tha lt, welchc befahigt 
sind, der Verfliiektigung des C2H 40  bei niedrigen Tem pp. entgegcnzuwirken, yorzugs- 
wcise von  solchen, welche m it C2H 40  konstan t sd. Gemische zu bilden yermogen.
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(D.R.P. 556 914 KI. 451 yom 22/12.1928, ausg. 16/8.1932. Zus. zum D.R.P. 507215;
C. 1930. II. 2945.) G r a g e r .

I . Gr. F a rb o n in d u s tr ie  A k t.-G es., F ran k fu rt a. M., FliegenverUlgungsmittel gernaB 
P a ten t 555 117, dad. gek., daB an  Stelle von teilweise oder ganz liydriertcm  Petroleum  
oder Petroleiim destillationsprodd. teilweise oder ganz hydrierte Mineralole, Teeróle 
odpr gleichartige synthet. Ole oder dereń Desti 1 lationsprodd. ais Losungsm. fu r zur 
Fliegenvertilgung geeignete Stoffe, wie Pyrethrum auszug oder Salicylsiiurephenylester, 
venvendet werden. ( D . R . P .  556 507 KI. 451 vom 14/12. 1930, ausg. 10/8. 1932.
Zus. zum D. R. P .  555 117; C. 1932. II. 1679.) .  G r a g e r .

Paul Nestler, M ittweida-Neudorfchen, Sachsen, M ittel zum  Impragnieren von Oc- 
weben oder Faserstoffen zum  Schulz gegen Inseklenstiche, dad. gek., daB es aus einer 
Emulsion von 6%  Textilseife, 2% N elkenol oder l° /0 Nelkenol u. 1%  Lorbeerol u. 0 ,1%  
Pyrelhrumexlrakt (%  bezogen auf Gewicht der W are) in weichem, etw a 30—40“ w. W. 
gleich dem 10—20-fachcn Gewicht der W are besteht. Andere in  gleicher Wcise wirkende 
M ittel sind z. B. Anisol, E ukalyptusol, Menthol oder Thymol. Dio m it derartig  im- 
pragnierten Stoffen bedeckten K orperteile sind gegen Insektenstiche, besonders yon 
Mucken, gesekiitzt. _(D. R. P. 557760 KI. 451 vom 16/2. 1930, ausg. 27/8. 1932.) Gr a g .

Effisio Mameli und Anna Mannessier-Mameli, Parm a, Ita lien , Verfahren zur 
Vemichtung von Muckenlaruen jeder A rt, dad. gek., daB Rohkresoląuecksilberacetat 
in Mischung m it Fiill- oder S treckm itteln  angewendet w ird, z. B. durch Ausstreucn 
oder Verblasen m it Asche, Sand, StraBenstaub usw. auf stehenden Gewassern. (D. R. P.
559 021 KI. 45 1 vom 16/4. 1931, ausg. 14/9. 1932.) Gr a g e r .

VIII. M etallurgie; M etallographie; M etallverarbeitung.
E. C. Wright und K. E. Luger, Ober die Stellung der rostfreien Legierungen in  

der chemischen Konstruktion. Vff. geben eine Zusam m enstellung der Anwendungs- 
gebiete der H auptgruppen von Cr- u. Cr-N i-Stahlen in dor chem. Technik. (Chem. 
m etallurg. Engin. 39. 494— 96. Sept. 1932. Ellwood City, P a ., u. P ittsburgh, 
Pa-.) _ _ R . K . Mu l l e r .

Michel Biscayart, liisse, thermische Behandlung und Schleifen. U nterss. iiber dio 
Bldg. von Rissen in Stalilen, soweit dieselben ihren G rund in  der W arm ebchandlung
u. im Schleifen haben. (Aciers spściaux, M ótaux, Alliages 7. (7) 298— 308. Aug.

H. Sieglerschmidt, Die Ausdehnung des Z inks bei steigenden Tem-pcraluren. Es 
wird bestatig t, daB die bei 150—200° beobachtete Anomalio in den physikal. Eigg. 
von Zink auf die Verunreinigungen u. den EinfluB dor V orbehandlung der Proben 
zuruckzufuhren is t. Die Anomalie in  der W arm eausdehnung zeigt sich beim ersten 
Anlassen besonders s ta rk  u. w ird durch einen erhShten Cadmiumzusatz n ich t deutlicher. 
(Ztschr. M etallkunde 24. 198—200. Sept. 1932. Berlin-Dahlem, S taa tl. M aterial- 
priifungsam t.) T rom f.L.

O. Bauer und p ,  Zunker, Die Walzbarkeit von Z ink , ihre Beeinflussung durch 
Walzłemperaluren und Yerunreinigungen. Vergleiehende Verss. der W alzbarkeit yon 
E lektrolyt- u. Raffinadozink bei yerschiodenen Tempp. u. un ter dcm EinfluB von 
Vcrunreinigungen wie Cd, Cu, Fo, Sb u. Sn. (Ztschr. M etallkunde 24. 191— 92. Aug.
1932.) N ik l a s .

C. A. Stanwick, Eigenschaften von K upfer, das hohe Leitfahigkeit besitzt und fre i 
von Sauerstoff ist. Im  elektr. Ofen laBt sich K upfer horstellen, das die geforderte hohe 
Leitfahigkeit besitzt u. gleichzeitig frei yon Sauerstoff ist. E s zeichnet sich aus durch 
groBe D u k tilita t u. hohe Zugfestigkeit. AuBerdem h a t es groBo W iderstandsfahigkeit 
gegen den Angriff reduzierender Gase bei erhohter Temp. (N. E . L. A. 19. (N ational 
electr. L igh t Assoc.) Buli. 558—74. Sept. 1932. U. S. Metals Refining Co.) T r o m e l .

L. W. Haase, Oxydationsvorgange an K upfer und seinen Legierungen in  fliissiger 
Phase und ihr elektrochemisches Verhallen. (Vgl. C. 1932. I I .  1352.) In  N eutralsalz- 
lsgg. kann m an K upfer u. Kupferlegierungen m it Hilfe von gel. L uftsauerstoff dera rt 
oxydicren, daB sich je nach A rt der Versuehsbedingungen O xydhauto bilden, die keinen 
Schutz gegen Korrosion bilden oder oxyd. Schutzschichten, die porenfrei, gleichmaBig 
die Motalloberflache abschlieBen u. dadureh einen Schutz gewahren, der auch auBerhalb 
der Fl. bestehen bleibt. (Ztschr. M etallkunde 24. 223—26. Sept. 1932. Berlin- 
Dahlem.) T r o m e l .

C. Schaarwachter, Yerdeckte, Wasserstoffkrankheit an bruchigen Kupferdrćihten.

1932.) Za p p n e r .
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B riichigkeit von gewalzten u. gezogenen K upferdraliten  w ird auf W asserstoffkrankheit 
zuruckgefiihrt, die von der bisher bekannten dadurch abweieht, daB H aarrisse fehlen. 
(Z tsehr. MetaUkunde 24 . 234—36. Sept. 1932. A ltena i. W estf.) T r o m e l .

E . Fr. Russ, Eleklrisches Błankgliihen von K upfer. Scliutzgase fu r das B lank- 
gliihen von K upferdrah t u. -blech im  elektr. Ofen. Besclireibung einer Blankgliih- 
aniage fiir Kupferblecho m it einem E insatzgew icht yon 25 000 kg. Betricbsergebnisse
u. S trom yerbraueh dieses Ofens. (Ztsehr. MetaUkunde 24 . 188— 91. Aug. 1932.) N i k ł .

W. H. J. Vemon, Das Blindwerdcn von Nickel. Spuren von S 0 2 in  der L uft 
ycrursaehen das Blindwerdcn (,,fogging“ ) b lanker N i-Oberflachen. Oberhalb eines k rit. 
Feuohtigkeitsgeh. der L u ft t r i t t  k a ta ly t. O xydation des S 0 2 ein; auf der Ni-Oberflache 
en ts teh t ein Besehlag, der anfangs aus KiSO.j u. freier H 2S 0 4 u. spater aus bas. N i-Sulfat 
besteht. LiehtausschluB verzogert die R k. stark . Dio Bldg. des Besehlags kann ganz 
un terd riick t werden durch yorhergehende Einw. von H 2S, von dem  schon Spuren ais 
K atalysatorg ift w irken. A ndere Wege, das Blindwerdcn zu yerhindern, sind Legieren 
des N i m it Cr, oder E inreiben der Ni-Oberflache m it Lanolin. (Journ . In s t. Metals 48. 
121—36. 1932. Teddington, Chemical Research Lab.) HUNIGER.

N. C. H yp lie r , Rontgenstrahlen in  der A lum inium industrie. (M etallurgia [Brit. 
Jou rn . Metals] 6. 115— 17. Aug. 1932. Slough, Bucks.) HUNIGER.

K. Matthaes, Dynamische Fesligkeitseigenschaften einiger Leichtmetalle. U nterss. 
von 3 Mg-haltigen Al-Legierungen m it natiiriicher A lterung, D uralum in (gepreBt u. 
gew alzt); 2 Mg-freien Al-Legierungen m it kiinstlicher A lterung: L au ta l u. Aeron; 
1 M agnesiumlegierung: E lektronm etall AZM, u. jo 1 Mg- u. Al-GuBIegierung. Es 
wurden u n te rsu ch t: S ta t. Festigkeit, Schlagbcanspruchung, Erm udungsbeanspruchung, 
Korrosionserm iidung u. Oberflachensehutz. Verss. w urden durchgefuhrt im  Temp.- 
Gebiet — 180° bis 100°. D VL-Planbiegem aschine w urde zu diesen Verss. gleichfalls 
herangezogen. (Ztsehr. MetaUkunde 24. 176— 80. Aug. 1932.) N i k l a s .

H. Boliner, Uber die Rckrystallisation und KryslallerJtolung von Reinalum inium  
und einigen ausliartbaren Aluminiumlegierungen a u f A l-C u-Basis naeh Kaltverformung. 
Unterss. iiber das Recken u. R ekrystallisieren von Reinalum inium  u. von einigen 
weichgegliihten bzw. n . ausgeharteten Cu-Al-, Al-Cu-Si-, Al-Cu-Mn-, Al-Cu-Si-Mn-
u. Al-Cu-Si-SIn-Mg-Legierungen, desgleichen von nur abgesehreckten, aushartbaren  
Al-Cu-Legierungen. A bhangigkeit des sekundiiren Rekrystallisationsgefuges yon der 
GróBe des prim aren Kornes, W iderstand u. Rekrystallisationsgeschwindigkeit der 
Oberfliiche yon Proben bei prim iirer u. sekundarer R ekrystallisation. Abhangigkeit 
der R ekrystallisation von der K rystallerłiolung. Folgerungen fu r die P ras is . (Ztsehr. 
MetaUkunde 24. 169— 75. Aug. 1932.) N ik l a s .

H. Masukowitz, Das kurzfrisiige Oluhcn vtm A lum inium bandem  und, -blechen in  
elektrischen Durchzieliófen. B est. des Temp.-Verlaufs im  Gluhgut, EinfluB der Gliihung 
auf dio Ep,icHsE.\-W erte. (Ztsehr. MetaUkunde 24 . 236 — 39. Sept. 1932. Lammers- 
dorf.) T r o m e l .

— , Farbung von A lum inium . H erst. yon Farbiiberziigen auf Al durch tlberziehen 
m it einer anod. H a u t in  sauren, elektrolyt. Badern. Die Farbuberziige zeiehnen sieh 
durch K orrosionsbestandigkeit aus. (M etal Ind . [London] 41. 35— 36. 8/7. 1932.) N lK L .

H. Róhrig, Die Ausscheidungshtirlung im  Schliffbild. E in  Beilrag zur M ikro- 
graphie der Aluminiumlegierungen. Die W rkg. der Abkiihlungsgeschwindigkeit u. des 
Aniassens auf die aushartbaren  Kupfer-Alum iniumlegierungen wird m kr. u . durch 
Atzproben un tersuch t. (Ztsehr. MetaUkunde 24 . 231— 33. Sept. 1932. Lautaw erk.) T r Ó.

Camille Matignon, Untersuchung non Aluminiumleichtlegierungen und A lum inium - 
bronzen. E ine groBe Anzalil Al-Leichtlegierungen u. Al-Bronzen w erden un tersuch t im 
H inblick auf ihre E ignung ais M imzmetall. E s w erden die H artę , Geschwindigkeit der 
A bnutzung, W iderstandsfahigkeit gegen Chemikalien u. M ikrostruktur bestim m t. 
(Chim. e t Ind . 27 . 1259— 73. 2 8 . 23— 36. Ju li 1932.) H u n ig e k .

Herbert Meyer, Vergutungsuntersuchungen an der Zink-Alum inium legierung von 
der Zusammensetzung A l2Z n3. E s werden die K urven  des elektr. W iderstandes wahrend 
der Yergiitung yon Zn2Al3 aufgenom men, u. es w ird der V erlauf der W iderstandskurye 
boirn ófteren Wechsel zwischen zwei yersehiedenen Tem pp. verfolgt. Aus den ge- 
wonnenen K urven w ird ersichtlich, daB fiir den W iderstandsw ert bei einer bestim mten 
Temp. das Gegeneinandenvirken zweier Vorgiinge maBgebend is t. Die U rsache fiir ein 
Ansteigen des elektr. W iderstandes w ird in  einer plotzlichen starken  Bewegung der 
Atome v o r  der Ausscheidung gesehen, w ahrend fiir den A bfall des W iderstandes die
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Ausscheidung verantw ortlich gom acht wird. (Ztschr. Pliysik 76. 268— 80. 31/5. 1932. 
Buchschlag b. F ran k fu rt a . M.) HUNIGER.

Franz Bollenratli, Ober den E in flup  der Temperatur a u f das elastische Verhalten 
verschiedener bearbeileter Leichlmetallegierungen. E s werden der E lastizitiitsm odul u. 
die E lastizitatsgrenze verschiedener Al-Mg-Legierungen zwischen — 190° u. + 180° be- 
stim m t. Bei der Ausfiihrung der U nterss. w ird besonders auf Gleieliheit der Temp. iiber 
dio ganze Stablange geachtet. Dio W erte fu r die elast. Eigg. steigen m it fallender Temp. 
Eine Ausnahmo biiden zwei Al-Legierungen m it holiem Si-Geh. (Journ . In s t. M etals 48. 
255— 67. 1932. Aachen, Techn. Hoehschule.) HUNIGER.

A. J. Sidery, K. G. Lewis und H. Sutton, Interkrystalline Korrosion von Dur- 
alumin. (Jou rn . In s t. Metals 48. 165— 81. 1932. Farnborough u. M anchester. —  C. 1932. 
II- 116.) H u n i g e r .

P. Saldau und M. Zamotorin, Die Lóslichkeit von A lum in ium  in  M agnesium in  
festem Zusland bei verschiedenen Temperatur en. Es w urde dio Losliclikeit von Al in Mg 
(99,68°/0) bei Tempp. bis 420° bestim m t. Die Lóslichkeit, die bei R aum tem p. 6,08%  
Al betrag t, bleibt bis 300° unyeriindert, iiber 300° steig t sio s ta rk  an  u. be trag t bei 400u 
10,9% . E x trapo lation  der Losliehkeitskurve fiih rt zu einem S chn ittpunk t m it der 
eutekt. Linie (436°), der einer Grenzkonz. von 12,6%  Al entspricht. (Journ . In s t.
Metals 48. 221—25. 1932. Leningrad.) H u n ig e r .

G. D. Welty, Magnesiumlegierungen im  Flugzeugbau. E rsatz  von Al-Legierungen 
im Flugzeugbau der letzten  Ja lire  durck Mg-Legierungen infolge erheblicher Gewiehts- 
ersparnis. Vergleichstabelle fiir die mechan. Eigg. yon Al- u. Mg-Legierungen. Be- 
handlung der Mg-Legierungen fiir Gufi u. W arm verform ung u. ihre maschinello Be- 
arbeitung. Giinstiges Verh. der Mg-Legierungen gogenuber Korrosion. N aehbehandlung 
der GuBstiieke dureh Beizen, Phosphatbehandlung u. A nstrich. (S. A. E . Journ . 30.
112— 15. Marz 1932.) N ik l a s .

Heinz Borchers, Resistenzgrenze —  Goldscheidung. N ach theoret. B etrachtungen 
iiber die Einw. von H N 0 3 u. H aSO., auf Au-Ag-Mischkrystalle legt Vf. die giinstigsten 
Vers.-Bedingungen fiir dio Goldscheidung u n te r Beriicksichtigung therm . Vor- u. 
Zwischenbehandlung der Misclikrystalle, der Auflósungsgeschwindigkeit, der F arbę u. 
Festigkeit des Goldriickstandes, der Verunreinigungen der Sauren auf die Losliclikeit 
des Au u. des Ag-Riielthaltes fest. A nw endbarkeit der Kom paktscheidung fiir H 2SO.j 
von 66° Bó bei yiertelstiindigem Lósen im Bereich von Au : Ag =  1 : 1,42 bis 1 : 300, 
fiir Salpetersaure vom spez. Gew. 1,3 bei halbstiindigem  Lóseu Au : Ag =  1 : 1,75 
bis 1 : 3 u . bei einstiindigem Losen: Au : Ag =  1 : 1,5 bis 1 : 3 .  (Metali u. E rz 29. 
392— 98. Sept. 1932.) S i l l e .

Werner Frohlich, Erzeugung und Behandlung von Weifigoldlegierungen. E r- 
zeugung der WeiBgoldlegierungen u. ihre Eigg. Untersoheidung zweier G ruppen von 
Legierungen: Au-Ni-Zn-Legierungen u. Au-Pd-Legierungen. Eingesehmolzen wird 
zuerst das N i un ter einer Boraxdecke, dann  das Gold in  Teilen zugesetzt, die Schmelzo 
dureh M g-Band desoxydiert u. dann  erst Zn zugesetzt. SchS-dBcho Einw . von Zn. 
Beizen der Legierung m it 10°/„ig. H 3S 0 4. Giinstige Einw. eines zweiten Umsehmelzens 
m it nachfolgender W arm ebehandlung auf B earbeitbarkeit der Legierung. (M etal 
Ind. [London] 41. 28— 29. 8/7. 1932.) N ik l a s .

J. L. Byers, Oberflachenwirkungen an Probierkómern, verursaclit dureh Melalle der 
Platingruppe. Mkr. U nters. von E delm etallkorncrn m it Zulegierungen von anderen 
Metallen der Pt-G ruppo in  wechselnden V erhaltnissen u. zwar 0,02; 0,05; 0,1; 0,5; 
1,0; 2,0 u. 5,0%- U ntersucht werden folgende Legierungsreihen: A u-R u; A u-R h; 
A u-Pd; Au-Os; A u-Ir; A.u-Pt; Ag-Ru; A g-Rh; A g-Pd; Ag-Os; A g-Ir; A g-Pt. E r- 
gebnisse zeigen, daB die m kr. U nters. wertvolle Riickschlusse auf die Zus. der Edel- 
m etallkorner zulaBt. (Trans. Amer. Inst. Mining m etallurg. Engineers 1932. P rep rin t 
17 Seiten.) N i k l a s .

— , Legierungen fiir  eleklrische Widerstande f  iir hohe Temperaturen. E s werden die 
Eigg. (spezif. W iderstand u. sein Temp.-Koeff., F ., D ., Zugfestigkeit, W arm eausdeh- 
nungskoeff.) einiger Ni-Cr- u . Ni-Cr-Fe-Legierungen angegeben, u. der EinfluB yon Ver- 
unreinigungen auf diese Eigg. d iskutiert. Ais best geeignete Legierung wird 80: 20 Ni-Cr 
genannt. (M etallurgia [B rit. Jou rn . Metals] 6. 125— 27. Aug. 1932.) H u n i g e r .

W. Heike, J. Schramm und O. Vaupel, Der Gefiigeaufbau der Nickel-Zinklegie- 
rungen. I . Eingehende U nterss. m it H ilfe therm . Analyse, mikroskop, u. rontgenograph. 
Beobachtungen besonders im  Gebiet von 45— 70%  Ni. Diese Legierungen sind nur 
m it erheblichen Schwierigkeiten im SclimelzfluB lierzustellen u. infolge langsamer

204*
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Diffusion nur schwer in don G leichgewiehtszustand zu bringen. Zunachst werden dio 
Ergebnisse im Gebiet von 100—44%  N i m itgeteilt. tJber den zweiten Teil des Systems 
44— 0%  N i wird nur ein Uberblick gegeben. Alle Legiorungen w urden in  geschlossenen, 
ausgepum pten Gefaficn horgestellt, um den Schwierigkeitcn durcli den hohen D am pf
druck des Zinks zu begegnen. Dio rontgenograpli. TJntors. orgibt das A uftreten  der 
folgenden Phasen, die bei Zim mertemp. bestiindig sind: 1. M ischkrystallo N i m it Zn 
bis etw a 70%  N i. D er Param eter des Nickcls w aclist von 3,520 A bis 3,588 A. 2. Von 
etw a 54—45%  N i M iscbkrystalle der Yerb. NiZn, die te tragonal sind. a =  2,754 A 
u. c =  3,214 A m it einem Molekuł in  der Elem entarzelle. G itter entsprechend der 
Verb. AuCu. D urcli Aufnalim en bei ca. 890° w ird eine zweite kub. M odifikation von 
NiZn nachgewiescn, die aber bei Zim mertemp. n ich t zu erhalten  ist. a =  4,112 A, 
G itter im Steinsalztyp. 3. E tw a zwischen 25 u. 15%  N i tre ten  M ischkrystałle einer 
zwoiten Verb. auf, dcren Zus. wahrscheinlich N iZn3 ist. 4. In  der Nalie von 10%  tr i t t  
eine d ritte  Verb. auf. Zus. wahrscheinlich N i2Znls. 5. Die fiinfto Phase is t ein zink- 
reieher M ischkrystall m it dem Z n-G itter u. nu r sehr wenig Nickel. — Die Festlegung 
des Zustandsdiagram m s durcli eingehende therm . Analyse bereitete erhebliche Sehwierig- 
keiten wegen Verzogerung der Gleiehgewichtseinstellung. Beziigłich der Ergebnisso 
iiber die Lage der Gleichgewichtslinien mufi auf das Original yerwiesen werden. (Metall- 
W irtscliaft 11. 525— 30. 539— 42. 30/9. 1932. Freiberg i. Sa., Motallograpli. In s t. d. 
Bergakadem ie.) T r o m e l .

K. Ewig-Daues, Hartę. Qualitdtslegierungen des Kwpfers. Zusammenfassender 
Y ortrag. Die Merkmale der GuB-Hartlegierungen sind das A uftreten von Verbb. oder 
yerbindungsahnlichen K rystallarten , sowio das Vorhandensein eines instabilen Gefiiges, 
bei den h arten  W alzlegierungen des K upfers dagegen das Eehlen von Verbb. u . ais 
Vorbedingung fiir die gu te  W eiteryerform ung ein besonders stabiles Gofiige. Spezielle 
Ausfiihrungen iiber die walzbaren h arten  Q ualitatslegierungen des K upfers, H erst. u. 
W eiteryerarbeitung von Cu-Sn-Bronze, Cu-Al-Legierungen u. Cu-Zn-Legierungen. 
Einsehmelzvorgang, Gefalir der W iederoxydation, EinfluB der K okillcntem p., H artę  
in Abhangigkeit voni W alzgrad. (Ztschr. M etallkundo 24. 214— 20. Sept. 1932. 
Berlin.) T r o m e l .

H. B. Gardner und C. M. Seager jr., Faktoren, die die physikalisclien Eigen- 
schaften von Rotgufi (85 Cu, 5 Zn, 5 S n , 5 Pb) beeinflussen. Best. von Zugfestigkeit, 
B rinellharte, elektr. W iderstand, D. u. SchwindmaG yon RotguB m it 85%  Cu, 5%  Zn, 
5%  Sn, 5%  Pb, liergestellt: 1. aus reinen M etallen, 2. aus R uokstanden. Von beiden 
V ersuchsm aterialien liegen genaue Analysen vor. Die Verss. werden durcbgefiihrt 
m it 4 yerschiedenen Probeformen u. bei 5 yerschiedenen GieBtompp., niimlich: 1040,
1095, 1150, 1205 u. 1260°. (Metal Ind . [London] 41. 181— 83. 199—200. 19/8. 
1932.) N ik l a s .

R. W. Parsons, Phosphor im  Rolguji. EinfluB von P  in  Spuren von 0,01— 0,02% 
in einem RotguB yon der Zus. 81,5%  Cu, 3%  Sn, 7%  P b  u. 8,5%  Zn. W rkg. von E 
ais D esoxydationsm ittel. A ffinitat des P  zum  O. Ungiinstiger EinfluB eines P-tlber- 
schusses. Umschmelzyerss. m it einem Induktionsofen. (Trans. Amer. Eoundrym en’s 
Assoe. 3. 47—62; Foundry 60. N r. 10. 16—17. 48—49. 1932.) N ik l a s .

Robert S. Baker, Die p-ci-Umwandlung in  hei/3 bearbeitelem Messing. Dio
U m w andlung wurde beobachtet an yerbleitem  Messing. Ob das P b  yon EinfluB auf die 
Unrwandlung ist, w urde n ich t untersucht. Die U m w andlung t r a t  ste ts  au f bei einer 
Zus. des Messings von ungefahr 60,3%  Cu u. 1,75%  Pb. Vorbedingung is t, daB der 
S tab  vor dem Bearbeiten auf 800° e rh itz t wird. K iihlen der Diise is t w irksam , aber 
n ich t unbodingt erforderlich. (Trans. Amer. In s t. Mining m etallurg. Engineers. Inst. 
Metals Divis. 99. 159— 62. 1932. W aterbury , Conn., The American Brass Co.) HUNIGER.

Gerhard Wolf, A lum in ium  ais Verunreinigung in  technischen Messinglegierungen. 
Al is t im Messing von 0,25— 3%  zulassig. GróBere Gehh. w irken schiidlich. F iir Giisse 
is t ein Goli. von A120 3 besonders ungiinstig u. w ird hervorgerufen dureh das Ein- 
scbmelzen von unreinem  Sclirott, dureh O xydation von Al dureh Cu-Oxyde, Feuerungs- 
gase etc. Messing m it 32— 34%  Zn en th a lt 2,5— 3,5%  Al, um der Zinkyerdam pfung 
entgegenzuwirken u. die D unnfl. des Gusses zu erhohen. Al-Gehh. der Mn-Messinge, 
z. B. P a r so n s  u. KNEBEL-Bronzen u. der Eisen-Messinge, z. B. D e w r a n c e -M e t  a 11
0,5—2,5%  Al. Vorwendungsgebiete dieser Sonderm essingarten. (Metal Ind . [London] 
41. 27— 28. 8/7. 1932.) N ik l a s ..

Wesley Lambert, Aluminiumbronze in  der Gieperei. D ie in  GieBereien liaupt- 
sachlieli yerwendete Al-Bronze entspricht dem Typ 90°/o Cu —■_ 10°/o Al. Zur K om -
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yerfeinerung u. zugleich zur Verbesserung dor Festigkeitseigg. is t ein Zusatz von
3—4 %  Fo oder N i zu cmpfehlen. E in Ni-Zusatz erhoht die Korrosionsbestiindigkeit. 
Andere Legierungen enthalten  ais Zusatz 1%  Mn. Die F o r d -Mo t o r  Co. yerwcndet 
eine Legierung: 88%  Cu, 10°/o Al, 2%  P b  im A utomobilbau. Ausfiihrliehc Angaben 
iiber Sehmelzbehandlung. —  Schmelzyerluste u . GieBen dieser Legierungen. (Metal 
Ind. [London] 41. 195— 96. 221— 23. 26/8. 1932.) N ik l a s .

D. Hanson und C. E. Rodgers, Die Wdrmeleitfahigkeit einiger Nichteisenlegie- 
rungen. E s w ird die W arm eloitfahigkeit von Al-Cu-Legierungen bestim m t u. der EinfluB 
untersucht, den Al, Ni, Fe, P  u. As auf die W anneleitfahigkeit von Cu ausiiben. (Journ . 
Inst. M etals 48. 37— 42. 1932. Birm ingham .) H u n ig e r .

Charles VickerS, M ischen von K upfer m it Blei. Besprechung von Betriebs- 
erfahrungen beim Schmelzen von Cu-Pb-Lsgierungen. U m  zu yerhiiten, daB sich das 
Blei dureh Entm ischung wieder ausscheidet, sind Zusatze weiterer Metalle, wie Zinn 
u. Antim on, notig. Es werden auch einige FluBm ittel angegeben, die ebenfalls die E nt- 
mischung hindern sollen. U berhitzung der Schmelze lia t gleichfalls giinstige W rkg. 
Die MaBnahmen zur Erzielung eines dichten Gusses werden erw ahnt. (Foundry 60. 
Nr. 11. 24—56. Sept. 1932.) T r ó m e l .

H. Blume, Zinnbronzen m it holiem Bleigehalt ais neuzeitliche Lagerwerkstoffe im  
Autcnnobilbau. Eignung hochbleihaltiger Lagerm etalle, sogenannter Sonderbronzen 
fiir hohe Beanspruchung bei geringem VersehleiB. Zusammenstellung der Festigkcits- 
eigg, dieser Bronzen m it Angabe des SchwindmaBes. B ehandelt werden dio Sonder
bronzen m it Pb-Gehh. von 3—50%  P b ; ihre Behandlung beim GieBen u. die Be- 
hinderung von Entm ischungen dureh  Zulegieren yon Ni. (Automobilteclm. Ztsehr. 35. 
398—99. 25/8. 1932.) N ik l a s .

W. Seith und J. G. Laird, Uber die D iffusion von Metallen in  feslem Blei. Die 
Diffusionsgeschwindigkeit von Silber, W ism ut, Thallium  u. Zinn in Blei wurde be
stim m t. Die entspreehenden Bleilegierungen wurden auf reines Blei m it oxydfreier 
Oberfliiche aufgegosson u. die Konz. des eingedrungenon Stoffes in Abhangigkeit von 
der Entfernung von der urspriinglichen Trennungsflache erm itte lt. E s is t eine Abnahme 
der Diffusionsgeschwindigkeit in  der R iclitung Ag, Bi, Th, Sn u. Pb  zu erkennen, also 
m it zunehmender Ahnlichkeit des aufgelosten Metalls m it Blei. In  der gleichen Reihen- 
folge ordnen sich die aus der Tem peraturabhangigkeit berechneten Auflockerungs- 
warmen. Bei den Diffusionsverss. von Silber in Blei wurde eine M etkode ausgearbeitet, 
m it der die Loslichkeit yon Silber in  Blei bestim m t werden konnte. (Ztsehr. Metall- 
kunde 24. 193—96. Sept. 1932. Freiburg i. B r., In s t. f. pliysik. Chem. d. Uniy.) T r o m .

Kenneth Gray, Neue Anwendungen der B . N . F.-Zweistofflegierungen a u f Blei- 
basis. RiBbldg. in  Seekabeln m it Pb-Uberzug fu h rte  zur U nters. der Eignung von 
terniiren Legierungen fiir diese Zwecke. 2 Legierungen zeigten besonders giinstige 
Festigkeitseigg., vor allem gegen Erm iidung: 1. Legierung m it 99,25% P b ; 0,25%  Cd 
u. 0 ,5%  Sb. 2. 98,25%  P b ; 0,25%  Cd u. 1,5%  Sn. Verglcicliende Festigkeits- 
unterss. u. Best. der Loslichkeit in L^itungswassor zeigen die U berlegenheit dieser 
Legierungen gegeniiber reinem Pb. Desgleichen besitzen die terniiren Legierungen ein 
feineres Krystallgefiige. Diese Legierungen eignen sich gleichfalls fiir W asserleitungs- 
rohren. (Metal Ind . [London] 40. 395—97. 427—28. 8/4. 1932.) N ik l a s .

Charles Vickers, Reaktion ton  Blei in  Lagermelallen. Zus. yon Pb-haltigen Lager- 
metallen. Einw. von Zn-Zusatzen. Rkk. yon Sulfiden u. Sulfaten auf Pb, Cu u. Oxyde. 
(Foundry 60. N r. 10. 37. Aug. 1932.) N ik l a s .

Leland E. Grant, Weifllagermdalle. I. AUgemeine Kennzeiohen yon Lager- 
m etallen: S truktureller Aufbau u. Eigg. von Lagerm otallen auf Sn-Basis u. ihre Festig
keitseigg. Einw. von Yerunreinigungen, wie Pb, Ni, As, Bi, Al, Mg, Zn, Fe, S n 0 2, 
Cu u. Sb auf die Sn-Lagermetalle. Auswalil u. Verli. yon Lagerm etallen. Aufnahmen 
des Kleingefuges yerschiedener Lagerm etalle. L iteraturzusam m enstellung iiber Lager- 
metalle. (Metals & Alloys 3. 138— 45. Ju n i 1932.) N ik l a s .

Leland E. Grant, Weifllagermetalle. I I .  (I. vgl. vorst. Ref.) A bhandlung uber 
Lagerm etalle auf Pb-Basis. Das ternare  D iagram m  Pb-Sb-Sn. Mikrogefuge u. physikal. 
Eigg. dieser Lagerm etalle. EinfluB der Verunreinigungen, wie Bi, As, Zn u. Cu, Sn u. 
Sb. Anwendungsbereich dieser Legierungen. (Metals & Alloys 3. 152— 58. Ju li 
1932.) '  N ik l a s .

A. A. Robertson, Untersuchung von Metallen. Allgemeine U bersicht iiber metallo- 
graph. Untersuchungsm ethoden u. Matorialpriifyerff. (Chem. Engin. Mining Rev. 24. 
267— 73. 307— 10. 5/5. 1932.) N ik l a s .



3146 H yjij. M e t a l l u r g i e ; M e t a l l o g r a p ii ie  d s w . 1932. II.

Jean Galibourg, Die Eigenschaften der Metalle bei erhohlen Temperałuren. (Vgl.
C. 1932. I I .  1230.) Zusammenfassende D arst. der A rbeit iiber die mechan. Eigg. der 
Metalle bei hohercr Temp. (Rev. scient. 70. 545— 52. 24/9. 1932.) T r o m e l .

U. Dehlinger und F. Giesen, Uber den Zusammenhang zmschen regelmapiger 
Atomverteilung und Besistenzgrenzen. D er von Sa t je r w a l d  (C. 1920. IV . 504) gefundene 
U nterschicd im Losungspotential von elektrolyt. abgesehiedenem u. gegossenem Messing 
is t kein Beweis fiir einen Zusamm enhang zwischen RegelmaBigkcit der A tom yerteilung 
Ti. dem A uftreten von Rcsistenzgrenzen. Bei dem elektrolyt. abgcschiedenen Messing 
wird rontgenograph. starkę  V erbrciterung der Debyelinien gefunden, die entw eder von 
Inhom ogenitaten der Zus. oder w ahrscheinlicher yon sehr geringer KorngroBe hcrriihrt. 
D urch beide U m stande wird dic chem. A ngreifbarkcit so s ta rk  erhoht, daB die nacli 
neueren Erfahrungcn iiberhaupt unw ahrscheinlichen U nterscliicde in  der RegelmiiBig- 
keit der A tom yerteilung sicher iibcrdeckt werden. (Ztschr. M etallkundo 24. 197— 98. 
S ep t. 1932. S tu t tg a r t ,  R o n tg en lab o r. T echn . H ochsch.) T r o m e l .

R. Mailander, Dauerbriiche und Dauerfestigkeit. Vf. beschreibt W esen u. Aus- 
schen der D auerbriiche, die D urchfuhrung yon D aucrverss., Abkiirzungsverff. u. Priif- 
m aschinen, u . bespriclit den EinfluB der V orspannung auf die D auerfestigkeit. Der 
EinfluB der B earbeitung, besonders der O berflachenbeschaffenheit (gedreht, geschliffen, 
geschliffen u. poliert) u. der Form gebung (Probe m it B und, Scharf- oder R undkerb, 
yerschiedencr A usrundung im  K erb  u. ycrschiedener K crbtiefe) w ird eingehend un ter
sucht u. in  B ildern u. D iagram m en yeranschaulicht. E ine brauchbare Beziehung 
zwischen der D auerfestigkeit u. der beim gewóhnlichen Zugyers. erm itte lten  E lastizitats-, 
P roportionalitats- oder FlieBgrenze h a t sich bisher n ich t feststellen lassen. Dagegcn 
h a t sich ergeben, daB dic an polierten Proben erm itte lte  Biegeschwingungsfestigkeit 
yon Stiihlcn im  allgemeinen m it der Zugfestigkeit oder H arte  w achst, u . im M ittel etwa 
gleich 0,5 X Zugfestigkeit oder 0,18 X B rinellharte ist. Dio m ittleren  Verhaltniszahlen 
liegen fiir weichere S tahle etwas iiber diesem D urchschnitt, fiir bartere  Stiihle etwas 
darun ter. Auf G rund einer groBeren Anzahl von Verss. g ib t Vf. ais m ittlere Beziehung 
fiir die Biegeschwingungsfestigkeit polierter Proben ans S tahl die Gleichung: 
Z>_! =  0,25 (as +  oj! ) +  5 kg/m m 2 an. D as V crhaltnis D_x: on  schw ankt stark . Liegen 
fiir einen S tah l keine V ers.-W erte vor, geh t m an  geniigend sicher, wenn m an seine 
Biegeschwingungsfestigkeit gleich 0,4 X o# einsetzt. E in  EinfluB der Zus. auf dic 
Hoho der D auerfestigkeit von Stiihlen m it gleicher Zugfestigkeit u. yergleichbarem 
Gefiigc h a t sich m it Sicherlieit n ich t feststellen lassen. Bei gleicher Zugfestigkeit sind 
naeh den bisherigen Vers.-Ergebnissen ansclieinend auch Dehnung, Einschniirung u. 
K crbzaliigkeit olino w esentlichen EinfluB auf die Hóhe der D auerfestigkeit von Stahl. 
K altbearbeitung  erhoht im allgemeinen dic Festigkeit u. besonders die Streckgrenze 
wesentlich m ehr ais die D auerfestigkeit. F iir  N ichtcisenm etalle sind die Verhaltnis- 
zahlen zwischen Schwingungsfestigkeit u. Zugfestigkeit kleiner ais fu r S tahl. Von 
starkem  EinfluB auf die D auerfestigkeit is t die Beschaffenheit der Oberflachenschicht. 
N aeh neueren U nterss. is t fiir die niedrige Schwingungsfestigkeit yon S taben m it Walz- 
h a u t n ich t die R auhigkeit der W alzliaut yerantw ortlich, sondern dio Entkohlung der 
Obcrflache. E s w ird der EinfluB der O bcrflachennitrierung, der Korrosion, erhohter 
Tem p., D am pfungsfahigkeit u. stoBweiser B eanspruchung besprochcn. (Krupp. 
M onatsli. 13. 56— 81. Marz 1932. Essen.) H u n ig e r .

J. B. Kommers, Unterbeanspruchung und Kcrbempfindlichkeit bei der Ermudimg. 
Die giinstige W rkg. der hiiufig w iederholten B eanspruchung is t am  groBten, wenn die 
Anfangsbeanspruchung nahe der D auerfestigkeit is t. Die dadurch erreichten H arte- 
steigerungen sind yiel betriichtlicher ais bisher angenommen, sie konnen bis zu einem 
D ritte l u. noch m ehr betragen. Im  G egensatz zu der allgemeinen A nnahm e w ird ge
funden, daB K erben bei S tah l schiidlicher sind ais bei sprodem GuBeisen liinsichtlich 
der Erm udungsbriiche. (Engin. News-Record 109. 353— 55. 22/9. 1932. Madison, 
W is., Uniy.) T r ÓMEL.

F. Korber, Die plastische Deformation von Metallen. (Jou rn . In s t. M etals 48. 
317— 42; Chem. News 144. 373— 75. 1932. Dusseldorf, K aiser-W ilhelm -Inst. f. Eisen- 
forschung.) HUNIGER.

W. Guertler, A ffin itd t und Schneidbarkeit. (Ztschr. M etallkunde 24. 229—30. 
Sept. 1932. Berlin.) TROMEL.

Sadajiro Kokruho, Uber die Anderung der Harte einer Metallplatle beim Biegen. 
H artem cssungen an gebogenen M etallstreifen (Armco-Eisen, S tah l m it 0,2 u . 0,7%  C, 
Cu, Messing, Al, D uralum in u. Mg) ergeben, daB bei kaltgew alzten Proben auf der
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konvexen Seite dio H artę  m it zunclimendem Bicgcn zunaclist schnell, spater langsam 
abnim m t, w ahrend sie auf der konkaven Seite miiBig zunim m t. In  ausgegluhten Proben 
fa llt die H artę  auf der konvexen Seite sehnell auf ein Minimum, u. steig t dann langsam 
wieder, auf der konkayen Seito dagegen nim m t sie dauernd zu. Die beobaehteten 
H iirteanderungon werden e rk la rt aus dem Zusammenwirken yon angew andter Spannung 
u. beim Liegen erzeugter B earbcitungshartim g. (Science R eports Tóhoku Im p. Univ. 
21. 256— 67. Ju li 1932. Sendai, Japan .) H u n i g e r .

Yosiharu Matuyama, tlber den E in flup  magnetischer Behandlung a u f die Alters- 
hdrlung von abgeschrecklen Stahlen und Lcgierungen. Vf. un tersuch t dic Anderung der 
H artę  abgeschreckter Lcgierungen im magnet. Feld. Dio Angaben yon H ER B ER T 
(C. 1 9 3 0 . I. 2302) w erden nich t bestatig t. (Science R eports Tóhoku Im p. Univ. 21 . 
242— 55. Scicnt. P apers In s t. physical chem. Res. 18. Nr. 373/75. Buli. In s t. phy- 
sical chem. R es . [A bstracts], Tokyo 11. 103. 1932.) H u n i g e r .

Taro Ueda, Uber den 'E in flu fi der Torsion a u f die Dichte, die Dimensionen und den ' 
elektrischen Widcrstand von Melallen. E s werden dic A nderungen der D ., Dimensionen 
u. des elektr. W idorstandes gemessen, die Armco-Eisen, Stahl, Messing, Cu u. N i  beim 
Tordieren erleiden. Dio D. von E isen u. S tahl n im m t beim Tordieren bis zum Erreichen 
der Streckgrenzc crheblich, spatcr in geringerem MaBe zu. Die Lange w achst m it dem 
Torsionswinkel anfangs wenig, oberhalb der Streckgrenze stark . D as Gleiche gilt fiir 
den elektr. W iderstand. Cu u. Messing verhaltcn  sich im allgemeinen wie Eisen u. S tahl, 
nur sind dio A nderungen bei Cu grdfier, bei Messing dagegen sehr klein. Sprunghaftc 
Anderungen werden n ich t beobachtet. Nickcl zeigt nu r beim Torsionsbeginn starkę 
Anderungen seiner Eigg. (Science R eports Tóhoku Im p. Univ. 21. 193—230. H u n i g e r .

H. W. Dietert, Kontrolle der Harta und anderer Eigenschaflen von GuPformen. 
Prufung der Eestigkeitseigg. yon Form sanden in A bhangigkcit von Feuchtigkeit, 
Tongeh., KorngróBe, D urchlassigkeit. EinfluB dieser Festigkeitseigg. der Sando auf 
dio GuBformen. (Trans. Amer. Foundrym en’s Assoc. 3. 63—71. Ju n i 1932.) N ik l a s .

F. A. W. Livermore, Bemerkungen uber Gieflereisand. GieBereisand w ird nach 
der Verwendung in  4 Sorten eingeteilt; typ . Analysen werden angegeben. Form sand 
(85%  SiOj, 7,6%  A1,03, 3,5%  Fe20 3, 0 ,7%  CaO, 0 ,6%  MgO) muB eino guto Gasdurch- 
l&ssigkeit haben, darf also n ich t zu feinkórnig sein, w eiter muB er bei m ehrfacher Yer- 
wendung mógliclist gu t form bar bleiben, hoho Feuerbestandigkeit u. gnte Bindefahigkeit 
aufweisen, die n ich t durch organ. B estandteile heryorgerufen sein darf. K em sand 
(95,3%  S i0 2, 1,7%  A120 3, 1%  F e20 3, 0 ,33%  MgO, 1%  CaC03) muB gegeniiber dem 
yorigen die Eig. haben, nach dem GuB zwecks E ntfernung leicht zu zorbrockeln. In  
yeralteten  GieBereien wird dem K crnsand Pferdedung zugesetzt, modern is t Zusatz 
von 15%  Sagespiinen. Oberfliichensand (87,56% S i02, 5,6%  A120 3, 2,8%  Fe20 3, 
1,1% N a20  -K 20 ) muB dem Form sand iihnlich, jedoeh wesentlieh feiner sein. S treusand 
(98,05% S i0 2, 0,75%  A120 3, 0 ,6%  F e20 3) is t ein mSglichst reiner Sand, ohne Binde- 
fahigkeit, der yerhindem  soli, daB die H alften der Form  zusammcnbacken. (Metal Ind . 
[London] 41 . 293—94. 23/9. 1932.) Z a p p n e r .

E. Diepschlag und H. Teuber, Ober das Galtieren synlhetischer Formsande m it
Hilfe ihrer spezifischen Oberflache. U nters. yon Form sanden u. ihrem  A nteil an  feinsten 
B estandteilcn. Ais Grenzc fiir die groben KorngróBen w ird oin K orndurchm esser 
yon 50 / 1 festgelegt. Best. des Grobkorns durch Absieben m it Seidengazc, des Fein- 
korns durch Ablagerungsverf., U nters. yerschiedener GieBereiformsande auf ihren 
Feinkom geh., H erst. syn thet. Form sande u. N achpriifung ihrer Festigkeitseigg. u. 
Gasdurchlassigkeit. Auswertung der Vers.-Ergebnisse nach dem Begriff der spezif. 
Oberflache. (GieBerei 19 . 342— 46. 2/9. 1932.) N ik l a s .

F. Krau, E in  neuer W alzentyp fi ir  das Kaltwalzen von Metallen. E s werden
Nickel u . M angan einerseits u. Chrom, W olfram u. Molybdan anderorseits dem H art- 
guBeisen fiir W alzen zulegiert, um  im  Gefiigo des W alzenballens den Zerfall der Misch- 
krystallo bis zu Perlit-Zem entit zu yerhindern. D urch geeignete Zus. is t os moglich, 
die lerit. Abkuhlungsgesehwindigkeit so herabzusetzon, daB dio U m w andlung nur bis 
zum M artensit vor sich geht. D adurch wird eine H artę  von 650 Brincll erreieht. (Ztschr. 
Metallkundo 24 . 226—29. Sept. 1932. Magdeburg.) T r o m e l .

Otto Clever, Anlassen von Mctallband in  automatischen, konlinuierlichen Eleklro- 
ofen. Beschreibung eines Elektroofens m it genauer Tem poraturregelung u. gleich- 
maBiger, selbsttatiger Fórderung dosJJAnlaBmaterials durch den Ofen. (M etal Ind . 
[London] 41 . 33— 34. 8/7. 1932.) N ik l a s .

A. Ramsay Moon, Technische Normung bei der Lichtboge_.nschiveif3v.ng. Festigkeits-
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eigg. von geschweiBtem M ateriał im Vergleicli zum Ausgangsm aterial. Verschiedene 
Ausfiihrungsbeispiele von LichtbogenscliweiBungen, ausgefiihrt an  Eisenbahnwaggons 
u. grófleren Eisenkonstruktionen, z. B. K olilenbunker etc. (Engineering 133. 589— 93. 
20/5. 1932.) N i k l a s .

E. R. Corneil, Schweiflen von Chrom-Vanadiumstahl. D urchfiihrung einer
SćhweiBung an  einem Chrom -Vanadinstahlrohr, nebst Schliffbildern der SchweiBnaht. 
(W elding Engineer 17. N r . 9. 36—38. Sept. 1932.) N ik l a s .

F. P. Huston, Schweiflprazis fi ir  m il N ickel iiberzogene Stalilplatten. U nterschiede
der Festigkeitseigg. von gewóhnlichem K ohlenstoffstahl u. niekelplattiertem  Stahl. 
Versohiedene anw endbare SchweiBartcn, z. B. Lichtbogen, Acetylen- u. a tom are Wasser- 
stoffschweiBung. Ausfiihrungsbeispiele yerschiedener SchweiBungen. (Welding Engineer 
17. N r. 9. 24—29. Sept. 1932.) N i k l a s .

Samuel Field, Kontrólle galmnischer Badlosungen. X ., X I. D as saure Kupferbail. 
X II. Die Silberlosung. (IX . vgl. C. 1932. I. 1428.) (M etal Ind . [London] 40. 39—40. 
131— 32. 499— 500. 1932.) L e s z y n ś K i .

— , Die Vercliromung von Mefl- und Arbeitswerkzeugen. Zweck der Verchrom ung: 
O berflachcnhartung fiir hochbeanspruchte M aschinenteile (Sageblatter, Feilen, Bohrer, 
Spiralbohrer u. Arbeitswerkzeuge) zur Erzielung hoherer W iderstandsfestigkeit gegen 
meehan. Beanspruchungen. Ergebnis: G e n e r a l  M o to r s  u. F o r d  M o to r s  Co. 
berichten, daB yerchrom te Maschinenteile eine 3—8-fach yerm indertc A bnutzung er- 
leiden ais unveredelte. —  V erchrom ungsbedingungen: Schiehtdicke fiir m ittlere  Ober- 
fliichenhartung is t 0,005—0,015 m m ; sie w ird erreicht bei % — 1-std. Verchromen m it 
10— 12 Amp./qdcm u. 20—30° B adtem p.; fiir e s tra h a rte  Oberflachen wird bei hoherer 
Strom dichte u. 40—50° galvanisiert. —  Vorbehandlung: E lektro ly t. E n tfe ttung , Beizen 
in verd . HC1 oder H 2S 0 4 zum  A ufrauhen der Oberflachen oder anod. Bchandlung 
von Stahlgegenstanden im elektrolyt. Reinigungsbad (1 1 W., 350 g Chromsaure, 35 g 
Chromsulfat) bei einer E inw .-D auer yon 10—20 sec., 6—-8 V olt Spannung, 6— 10 Amp./ 
qdcm u. 65° B adtem p. (Ergebnis: vollkommene Zerstorung aller F e tte , Entfernung 
aller Oxyde, daher unbcdingtes Festhaften  des Chromnd.) F u r die Verchrom ung u. 
das Yergiiten der yerchrom ten S tahlstucke (therm . N achbehandlung) werden besonderó 
Anweisungen gegeben. (Chem.-Ztg. 56. 629—30. 10/8. 1932.) S i l l e .

D. H. Bissell und R. E. Cleveland, Vcrchromte Siebbleche. Dio VorteiIe, die das 
Verohromcn der in  der Papierindustrie yerw endeten gesohlitzten Bronzebleclie (Knoten- 
fanger) bietet, werden dargelegt. (Paper Mili W ood P ulp  News 55. N r. 36. 4. 3/9. 
1932. Cr-Corp.) K u t z e l n ig g .

L. C. Flowers und J. C. Warner, Eigenschaftcn ton  Nieder-pn-Nickelbadem. 
I . Slremcrmógen, kathodische Stromausbeute und Leitfahigkeit. D as nach H a r i n g  u . 
B lu m  (C. 1924. I I .  1159) definierte Streuyerm ogen der B ader w ird in  der H a r i n g -  
schen Anordnung bestim m t. E s w ird eine K orrek tu r vorgenommen, die den Tem peratur- 
unterschieden innerhalb der HARING-Zelle Rechnung triigt. Zu diesem Zweckc 
wird die Leitfahigkeit der N i-Bader bei yerschiedenen T em peraturen  bestim m t; sie 
w achst zwischen 25 u. 70° linear an. V eranderung des Ph zwischen 5,6— 1,9 beeinfluBt 
sie n u r in geringem MaBe. —  Bei niederen Strom dichten is t das Streuyerm ogen der 
Nieder-pH-Bader gering, bei hóheren Strom dichten nah ert sich sein W ert demjenigen 
fiir Hoch-pH-Biider. Durch Tem p.-Erhóhung u. hohe Ni-Konz. w ird das Streu- 
ycrmógen der erstgenannten Bader sehr begiinstigt. Bei hoher N i-Konz., hoher Strom- 
dichte u. Temp. werden d am it kathod. S trom ausbeuten von 94-—99%  erhalten. 
(Trans, electrochem. Soc. 62. 13 Seiten. 1932. P ittsb u rg h , Pa. Carnegio In s t. of 
Technology. Sop.) K u t z e l n i g g .

— , Nickelsulfat und -chlorid. Erfordcrnissc fiir die in  galyan. Vernickehingsbadcrn 
zu yerwendenden Ni-Salze. (Chem. Trado Journ . 91. 210. 2/9. 1932.) R . K . Mu l l e r .

Gustav Soderberg, Verfdrbung der Cadmiumplattierung und, dereń Verhiitung. 
Aus cyankal. B adem  abgeschicdeno Cd-Ndd. yerfarben sich ,wenn sie bei mangel- 
hafter L uftzirkulation golagert sind, besonders bei feuchtem  u. w. W etter, indem sic 
goldgelb, braun, purpurn  u. schlieBlich schwarz anlaufen. Vorheriges Beizen in  l° /0ig. 
H N O j (nach A. P . 1 816 837; C. 1931. I I .  2930) begiinstigt die Verfarbung. Die Anlauf- 
schicht besteht aus einer Cd-Verb. Das Anlaufen wird wahrscheinlich durch feuchto 
N H 3-Dampfe yorursacht, dio durch Zers. von Cyanid- oder von N H 4-Salzresten ent- 
standen sind. (Es w ird nachgewiesen, daB bei der Einw. yon H N 0 3 auf Cd NH., ’ ge- 
bildet w ird.) Durch Behandeln der P la ttierung  vor dem letzten  Spiilen m it oxy- 
dierenden Lsgg. (alkal. K M n04, N aB 0 3, C r03) kam i die Yerfarbung yerh iite t werden.
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Der Meolianismus des Glanzbrennens wircl stud iert. D ie Abhangigkeit der Lsg.- 
Geschwindigkeit in  HCI, H N 0 3, H 2S 0 4, CH3COOH von der Saurekonz. is t in  Form  
von K urven  dargestellt. H N 0 3 n im m t eine Sonderstellimg ein, indem  sie schon bei 
geringer Konz. rasch lost, wobei Gasentw. erst in  0,25 n. Lsg., die aber n ieh t m ehr ais 
Glanzbrenne w irkt, au ftr itt. Die iibrigen Sauren greifen Cd bei niederer Konz. nielit 
u. bei hoherer un ter H -E ntw . an. Die W rkg. der H N O , is t also eino spezif.; sie wird 
ais selektiver K rystallflachenangriff gedeutet. — Ais Glanzbrenne fiir Cd, die auBer
dem dessen K orrosionsbestiindigkeit an  der L uft erhoht, is t eino CrOa-Lsg., die ge- 
wisse ,,ak tive“  Siiureradikale (S 0 4" , Cl', N O /) en thalt, geeignet. F ', P 0 4'"  u. A eetat 
sind unwirksam. Das V erhaltnis C r0 3/S 0 4 is t ein w iehtiger Faktor. W enn dieses 
weniger ais 20 b e trag t, b ildet sieli auf dem Cd ein wasserunl. gelber Film . Lsgg. m it 
einem V erhaltnis >  20 sind wegen der dam it erzielten gróBeren Anlaufbestandigkeit 
yórzuzieheń (Passivierung!). Obwohl in  diesem Falle ein Film  n ieh t siehtbar ist, is t 
das V orhandensein eines solehen wahrseheinlieh. Die Abhangigkeit der gel. Metall- 
menge u. der W rkg. der Glanzbrenne von der Zus. der Bcize is t in Scliaubildern d a r
gestellt. (Trans, electrochem. Soc. 63. 8 Seiten. 1932. D etro it, U dylite Process Co. 
Sep.) K u t z e l n ig g .

George B. Hogaboom und A. K. Graham, Anodcn fu r  die Zinkplatlierung. Das 
K orn  einer Zn-GuBanode w ird dureli Zusatz von Al verfeinert; dureli H g wird es nur 
wenig beeinfluBt. D as Verh. der legierten Anodcn ist in sauren (I.) u. cyankal. B adern 
(II.) yersohieden.

(I.) E ine 0,6%-Al-Zn-Anode is t w irksam er ais eino solche aus reinem Zn u. er- 
zeugt nu r wenig Schlam m ; sie wird ferner weniger von der Lsg. angegriffen u. e rhalt 
die Badzus. gleicliformiger. —  Hg-Zn-Anoden verhalten  sich ahnlich; sic sind im 
nichtarbeitenden Bade etw as weniger 1. u. geben p rak t. keinen Schlamm. Eino Legie
rung, die 0 ,5%  Al u. 0 ,3%  H g en thalt, is t den genannten noch dadurcli iiberlegen, 
daB bei ih rer Ver\vendung anod. u. katliod. S trom ausbeute anniiliernd gleich sind. 
Chem. Angriff dureh Lsg. u. Schlammbldg. sind ausgeschaltet. Die Badzus. b leib t 
prakt. konstan t. —  (II.)  Hg-Zn g ib t weniger Polarisation  ais reines Zn u. eine inaBige 
Menge Schlamm. —  Zn m it weniger ais 0 ,5%  Al yerm indert dio Polarisation noeh 
m ehr u. g ib t nu r wenig Schlamm. Die AI-Hg-Zn-Legierung yerursaelit p rak t. keine 
Schlammbldg. — N dd. handelsiiblicher Dieke konnen in  beiden Fiillen in ausgezeich- 
neter Beschaffenheit erhalten  werden. (Trans, electrochem. Soc. 62. 12 Seiten. 1932. 
M atawan, N. J .,  H a n s o n  v a n  W in k le -M u n n in g  Co. Philadelphia, U niv. 
Sep.) K u tz e ln ig g .

S. Wernick, Oberflachenreinigung von Metallen. I I . Teil. Wirkung alkalischer 
Losungen a u f die Enifetlu?ig von Melalloberflachen. (I. vgl. C. 1932. II . 2363.) Drei 
Eigg. des E ntfettungsm itte ls sind von wesentlichem prak t. EinfluB: Die Bcnetzbar- 
keit, die Fahigkeit, in der Lsg. Emulsionen u. schlieBlich Peptone zu bilden. Dio Be- 
netzbarkeit ist abhangig yon der Oberflaehen spannung, der Viscositat u. der Adsorptions- 
fahigkeit der Lsgg., die nach YiNCENT spezif. alkal. sein mussen. Zur Best. des Bc- 
netzbarkeitsmaBes einer Lsg. werden 2 Verff. angefiihrt. (Ind. Chemist chem. Manu- 
facturer 8. 308— 09. Sept. 1932.) S il l e .

W. S. Calcott, Ausicalil und Veruiendung von Werksloffen fiir  die Konstruktion  
chemischer Anlagen. U n ter M itarbcit yon Theodore R. 01ive. Vorselilage fiir dio 
Beriicksichtigung der Korrosionsbedingungen bei der theoret. u. p rak t. U nters. 
geeigneter W erkstoffe. (Chem. m etallurg. Engin. 39. 476— 78. Sept. 1932. D eepwater 
Point, N . J . ,  d u P o n t  d e  N e m o u r s _&'Co.) _ R . K . Mu l l e r .

Johan Gerrissen, Uber die Korrosion der Legierungen. Um die Angriffsbedingungen 
eines eutekt. Systems zu untersuchen, wurde das System Zn-Cd gew ahlt. Ais nn- 
greifendes Rcagens wurde N aOH  gewahlt. Die Vcrs.-Anordnung w ar ein RiihrgefaB 
m it R iilirer aus Glas. W ahrend des ganzen Vers. wurde L u ft dureh die Lsg. geblasen. 
Die Temp. w urde auf 20° konstan t erhalten. E s stellte  sich heraus, daB das Cd das 
Zn gu t gegen Angriff schiitzt, wenn Zn n u r im  E utek tiku in  en thalten  ist. L iegt d a 
gegen Zn in P rim arkrystallen  vor, w irk t Cd auf dio Korrosion fórdem d. Die O-Konz. 
ist yon gróBter Bedeutung. Aus den nngefuhrten Messungen geh t horror, daB im 
ruhigen E lektro ly ten  die Strom starke, bis zu einem konstan ten  E ndw ert dureh die
O-Diffusion yon der Oberflache bedingt, sinkt. (Kong. N orske Vidensk. Selsk. Forhandl.
4. 169—71. 1/2. 1932.) K a l p e r s .

Leif Tronstad, Schichtreaktionen. Z ur Frage der Korrosion der Mełalle. Hinweis 
auf die Bedeutung sog. Schichtrkk. bei Korrosionsunterss, von M etallen un ter dem
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Mikroskop. E s wird m ittels derartiger B kk. gezeigt, daB an  einem gewalzten Al-Blech 
eine 3rtlieho W asserstoffentw. u. Metallauflósung an Stellen au ftritt, die hinreichend 
sauer sind u. gleiehzeitig L3cher oder Risse zeigen u. daB an  kohlenstoffarm em Eisen 
in etw a neutralen  Lsgg. eine Srtliche W asserstoffentw. au ftr itt. (Ztsehr. MetaUkunde 24. 
185—88. Aug. 1932.) _ N ik l a s .

J. Newton Friend, Die relative Korrodicrbarkeit von Eisen- und Nićhteiscnmełallcn 
und -legierungen. I I I .  Schlupbericlil. Die Ergcbnisse des dreijahrigen Aussetzens in  den 
Soułhamplon-Docks. (I I . ygl. C. 1930.1. 3604.) E tw a 100 B arren Eisen- u . Nichteisen- 
m ctalle — d arun te r Pb, Zn, Sn, Al, Cu, N i u. yerschicdene Legierungen yon Fe, Co, Ni, 
Cu, Zn — w urden in  den Soutliam pton-Docks 3 Jah ro  lang der Einw. des Seewassers 
ausgesetzt. Am Messing w urde der EinfluB der KomgroBo auf dio K orrodicrbarkeit 
untersucht. D anach scheint das feinkom ige Messing dcm grobkórnigen iiberlegen zu 
sein. Ni-Cu-Legierungen, im  besonderen die 70: 28-Legicrung, erwiesen sieh ais sehr 
korrosionsbestandig. Hochwertiges Zn u. Sn w urden etwas starker angegriffen ais dio 
weniger reinen Metalle. D er EinfluB yon As im Cu wird d iskutiert. Spannung, N ieten 
u. K altbearbeitung  beeinflussen die K orrosion von N i-Cr-Stahlen n ich t m erklich, aber 
an  SchweiBstollen entstehen in jedem  Fallo  Risse. Meeresfauna scheint lebend keinen 
EinfluB auf dio Korrosion der Metallo auszuiiben, to t  g ib t sie AnlaB zu ortlicher 
K orrosion bei legicrten Stahlen, Ni- u. Cu-armen Ni-Legierungen. Die S tahle zeigen im 
allgemeinen gute K orrosionsbestandigkeit. Altero Beobachtungen iiber die Neigung der 
S tahle zu ortlicher K orrosion wurden bestatig t. (Journ . In s t. M etals 48. 109— 16. 1932. 
Birm ingham .) H u n ig e r .

N. Christmann, Anfressungen an Kondensatorrohren. Auf G rund yon Labora- 
torium sunterss. w ird die Frage uber dio U rsache der Zcrstorungen von in Betrieb 
bofindlichen K ondensatorrohren aus Messing behandelt. M angclhafto Verzinnung 
auf der Innenseito  der Rohro h a tte  Lokalelemcntbldg. zwischen Sn u. Messing zur 
Folgę. D as Reinigon der R ohre m it HC1 fiihrte durch das w eitere stcllenweise Beseitigen 
der Sn-Sehicht zu nouen Elom entbldgg., dio den loichtloslichen Teil des Messings, 
namlich das Zn, hcrauslosten u. lochartigo Anfressungen bew irkten. Dieso wurden 
durch W erkstoff-Fohlor, sowio durch C 02 u. durch L uftsauerstoff des Kiihlwassers 
gofordert. Dio Rohro miisson ste ts  einwandfrei yorzinnt sein, ohno sogenannte Inseln 
aufzuweisen, bei dencn das blankę Messing zum Vorschein kom m t. D ann is t die Ver- 
zinnung von Zoit zu Zeit zu erneuern. D as Reinigen soli n ich t m it reiner HC1 vor- 
genommon worden. Em pfehlensw ert is t es, eine h. Sodalsg. in den K ondensator zu 
fiillen u. fur 24 Stdn. darin  zu belassen. (W arme 55. 689—91. 1/10. 1932.) KALPER s .

— , E in  neuer Hostschutz. Das un ter der Bezeichnung ,,Edgerol“ auf den M arkt 
gebrachto R ostschutzm ittel begniigt sieh n ich t dam it, einen rostschiitzenden tlberzug 
zu bilden; es bindot gleiehzeitig den R ost auf chem. Wege, indem  es m it dem rnetall- 
reinen Eisen u. m it dem R ost eine neuo chcm. Verb. eingeht. D as „E dgero l" laBt 
sieh durch Streichen, Spritzen oder durch das Tauchverf. anbringen. Die W iderstands- 
fahigkoit des Uberzugs wird durch einen A nstrich m it Deck-Lackfarbo noch weiter 
crholit. (A pparatebau 44. 131. 16/9. 1932.) K a l p e r s .

Hans Wagner und  Georg Heintz, Eleklrolytische Pigmentkorrosion. (Vgl. C. 1932. 
I . 3223 u. 1932. I I . 1972.) Bei Anstrichyerss. im Freien konnten neuerdings Falle 
yon Pigm entkorrosion festgestollt werden, dio sieh auf alkal. B indem ittol beziehen. 
Der eino F ali betrifft ein H andels-M arsrot, C aS 04-lialtig, das in  W asserglas auf ver- 
zinktes Eisenbleeh gestrichen worden war. E s is t anzunehm en, daB etw a im  Sinne
der Gleichung 2 F e ‘” -( -Z n ---- y  2 F c "  -|- Z n", dreiwertiges E isen zu zweiwortigem
reduziert wurde, wobei Zn ais H ydroxyd bzw. Z inkat in Lsg. ging. In  einem anderen 
Falle handelte es sieli um Chromorange; auch hier t r a t  die Schwarzung nur bei An- 
strichen m it W asserglas auf yerzinktem  Eisenbleeh auf. Auch hier liegt eino Red. 
des Farbkorpers durch Zn yor. W enn es sieh hier auch nur um Ausnahmeerseheinungen 
handelt, so zeigen dieso Beispiele doch, daB un ter bestim m ten U m standen sieh auch 
das Pigm ent selbst an einer sehr unliebsam en Korrosion beteiligen bzw. d irek t yon 
dieser betroffen werden kann m it dem Endergebnis einer vollkommenen Zerstórung 
der Anstrichsehicht. (Korrosion u. M etallschutz 8. 225— 26. Sept. 1932.) K a l p e r s .

B. E. Roetheli, C. J. Franz und B. L. Mc Kusiek, Wie Cadmium uiiprigen 
Losungen widersteht. D er EinfluB des pn auf die Korrosion des Cd in  O-lialtigen wss. 
Lsgg. w ird untersucht. F iir pH-Werte <  5,25 is t die Korrosionsgescliwindigkeit dem 
Ph um gekehrt proportional. In  Lsgg., dereń ph diesen W ert ubersteigt, is t die Korrosion 
gering, doch yerfarb t sieli das Metali (blaugrau, schiefergrau, olivgriin). Schwankungen
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in  den Korrosionsbedingungen Bechnung tragend, w ird ais M indestw ert fiir n ich t 
korrodierende Lsgg. pa  =  6 angenommcn. (M etal Ind . [New Y ork] 30. 361— 63. 
Sept. 1932. Cambridge, M assachusetts, In s t. of Technology.) K u t z e l n ig g .

Cesag Central-Europaische Schwimm-Aufbereitungs-Akt.-Ges., Berlin, Ver- 
fahren zur Schwimmaufbereitung fon  Erzen, gek. dureh die Verwendung organ. Mono- 
thiocarbonsiiuren der allgemeinen Form el R— C— S— M, wobei R ein organ. R adikal,

O
M W asserstoff oder ein M etali ist. — Geeignete Zusatze sind z. B. Thiobcnzoesiiure oder 
dio Tliiosauren der Brenzschleimsaurc oder Furfurancarbonsiiuro. (D. R. P. 554 224 
KI. 1 e vom 1/3. 1931, ausg. 7/7. 1932. A. P rior. 1/3. 1930.) Ge i s z l e r .

Minerals Separation North American Corp., New York, und Minerals Sepa- 
ration Ltd., London, ubert. von: Cornelius H. Keller, San Francisco, Schaum- 
schxvimmverfahren. Neben einem Schaumer, wie K iefernol, w ird der E rztrube eine 
organ. Verb. m it folgender S trukturform el zugesetzt: R— C—S—M. H ierin bedeuten

ii
O

R  ein organ. R adikal, besonders eine cycl. organ. Gruppe, u. M ein Metali oder H  oder 
eine andere R— C— S-G ruppe. Thiobenzoesaure is t z. B. ein geeigneter Zusatz. Nach

O
E . P . 373 663 soli eine Vcrb. der S trukturform el R —O—C— S—M der E rz trube  zu-

n
O

gesetzt werden. B  bedeutet ein K W -stoffradikal, u. M eine B— O—C—S -G ruppe
ii

O
oder H . (A. P. 1855 454 vom  1/3. 1930, ausg. 26/4. 1932., u. E. PP. 373 662 u. 
373 663 yom 2/3. 1931, ausg. 23/6. 1932. A. P rior. 1/3. 1930.) Ge i s z l e r .

Barrett Co., New York, ubert. yon: Frederick G. Moses, Raymond W. Hess
und Robert L. Perkins, V. St. A., SchaumscJtipimmverfahren. Ais Zusatz bei der 
F lotierung w ird oinc Thioacylverb. der Form el R — CS—X  yerw endet. H ierin  bedeuten 
R  eine A lkylgruppe u. X  eine H ydroxyl- oder Aminogruppe. (A. P. 1863 760 vom
20/5. 1927, ausg. 21/6. 1932.) Ge i s z l e r .

Electro Metallurgical Co., New York, Korrosionsbestaridige Legierung a u f der 
Basis E ism . Die Legierung en th a lt auBer F e 16— 22%  Cr, 0,25— 2,75%  Cu, hochstens
0 ,3%  C, m indestens 3 %  Mn u. m indestens 2 %  Ni. Dio Summę an Mn u. N i soli 6— 14%  
betragen. (F. P. 40 514 vom 21/7. 1931, ausg. 22/7. 1932. A. P rior. 18/12. 1930. 
Zus. zu F. P. 701 694; C. 1931. II. 694.) G e is z l e r .

Gelsenkirchener Bergwerks-Akt.-Ges., Gelsenkirchen, Herstełlung von HoM- 
lcorpem in  metallenen Schleuderguflformen. Zur H erst. der HohlguBkorper w ird boch 
ubcrhitztes Roli- oder GuBeisen yerw endet. D as Metali w ird tro tz  der raschcn Ab- 
kiihlung in  der Form  n ich t b art, so daB sich ein Nachgluhen eriibrigt. (D. R. P.
557188 K I. 18 b vom 2/4. 1927, ausg. 19/8. 1932.) Ge i s z l e r .

Ford Motor Co., D earborn, Michigan, ubert. von: Russell H. Mc Carroll und 
Gosta Vennerholm, D earborn, Herstełlung von walzbarem Gufieiscn. E in  GuBeisen 
m it 2,0— 2,7%  C, 0,4— 1,2%  Mn u. 1,8— 2,8%  Si w ird in  der Form  rasch abgekuhlt, 
um eine Zers. des Fe3C zu yermeiden. Dio GuBbloeko werden dann je nach GroBe 
einer W arm ebehandlung yon 2— 15 Stdn. unterworfen. Diese W arm ebchandlung be
s teh t in  einer raschen E rhitzung des GuBblockes auf eine Temp. yon 915— 1015°, dio 
w ahrend etw a 60%  der gesam ten W arm obehandlungsdauer gehalten w ird. Zweck- 
maBig in einem zweiten Ofen w ird dann langsam auf eine Tem p., dio etw as oberhalb 
des A rr Punktes liegt, abgekuhlt. Diese K uhldaucr soli 15%  der gesam ten W arm e- 
bebandlung ausmachen. SehlieBlich w ird dio Temp. langsam u n te r den A r,-P u n k t ge- 
senkt. D er Carbidkohlenstoff w ird bei der B ehandlung yollkomm en in Temperkohlo 
umgew andelt. (A. P . 1 8 7 1 5 4 3  yom 25/8. 1930, ausg. 16/8. 1932.) Ge i s z l e r .

Vere B. Browne, B rackenbridge, V. St. A ., Herstełlung von Siliciumstahl, der arm  
an C u. eingeschlossenen Gasen is t, fu r m agnet. Zwecke. In  der Bessemerbirne, im 
Siemens-M artinofen oder in  einem elektr. Ofen w ird zunachst ein S tah l erzeugt, der 
frei is t yon Si u. einen C-Geh. yon un ter 0,03%  besitzt. D er S tah l w ird in  B arren ge- 
gossen, die gewalzt werden. Von dem W alzgut w erden Stiicko geeigneter GroBe ab- 
geschnitten u. in  einen Induktionsofen ehargiert, in dem das Metali un ter Zusatz yon
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Si eingeschmolzen w ird. D as vergossenc Prod. is t gasfroi u. besitzt den geforderten 
geringen C-Geh. (A. P. 1867 804 vom 20/2. 1930, ausg. 19/7. 1932.) Ge is z l e r .

Edward M. Freeland, Pittsburgh , Pen., Behandlung ton  Siliciumstahlblechen m it
1— 6 %  Si u. gegebcnonfalls einem Geh. an Al. Zur Erzielung eines W erkstoffes m it 
gunstigen m agnet. Eigg., besonders m it geringen W attverlusten , w ird das Blech naeh 
dem W armwalzen, dessen letzte Stiche bei einer Temp. durchgefiihrt werden sollen, 
dio etwas un terhalb  des Arr P unktes liegt, k. gewalzt u. dann auf etw a 890° erh itzt. 
Das K altw alzen soli so durchgefiihrt werden, daB das Blech um  etw a 1%  gestreckt 
wird. (A. P. 1867818 vom 2/4. 1929, ausg. 19/7. 1932.) G e is z l e r .

A. M. Byers Co., P ittsburgh , V. St. A., Verfahren zur Hersldhtng von Schweifl- 
eisen bzw. SchweifJslahl dureh EingieBen von fl. S tahl in  u. dureh ein Puddelschlacken- 
bad, dad. gek., daB das Puddelschlackcnbad eine M indesttiefo von 45 cm besitzt. — 
Die vorteilhaftcste Tiefe des Schlackenbades betrag t zwischen 0,9 u. 1,2 m. D as Metali 
soli in einem oder mohreren S trah len  in  einer Menge in das Schlackenbad gegossen 
werden, die %  t  je Min. fu r jeden einzelnen S tralil n ich t iibersclireitet. (D. R. P.
557189 KI. 18b vom 13/7. 1929, ausg. 19/8. 1932. A. P rior. 19/7. 1928.) Ge i s z l e r .

Eisenwerk Ntirnberg Akt.-Ges. vonn. J. Tafel & Co., N iirnberg, Yerfaliren 
zur Hęrsłellung von Schweifislalil, dad. gek., daB das auszuwalzende P ak e t aus winkel- 
fórmigen P latinen oder ahnlich gekrum m tem  Ausgangsm aterial besteht u. der Walz- 
vorgang so gelcitet wird, daB eine im wesentlichen spiralige F altung  u. Lagerung der 
Schichten im gowalzten K niippel entsteht. —  Die Festigkeitseigg. des W alzgutes sind 
in  allen R ichtungen quer zur W alzrichtung gleich. (D. R. P. 557190 KI. 18 b vom 
26/11. 1931, ausg. 19/8. 1932.) Ge is z l e r .

Deutsche Edelstahlwerke Akt.-Ges., Bochum, Riffelstiihle. In  den bekannten 
R iffelstahlen w ird der Geh. an W  bis zu 30% , zweckmiiBig auf 20%  u. in  den oberen 
Grenzen des Geh. an  W  der Geh. an  C bis zu 2 ,5%  gesteigert. Die Schnittgeschwindig- 
ke it u. Lebensdauer dieser S tahle is t erlieblich gróBer ais die der bekannten, bis 8%  
W  enthaltenden Riffelstiihle, besonders wenn noch Co beilcgiert wird. (Oe. P. 129 086 
vom 21/5. 1928, ausg. 11/7. 1932.) K u h l in g .

Crucible Steel Co. of America, New Jersey, iibert. von: Russell H. McMillen, 
P ittsburgh , Pen., Bimetali, bestehend aus Stahlen m it verschieden bohem C-Geh. Das 
K ernm aterial, das eine hohe Ziihigkeit u. Biegsam keit besitzen soli, besteht aus einem 
niedrig gekohlten S tahl m it hochstens 0,25%  C u. einem Mn-Geh. von 0,5— 2% . Der 
ais t)berzug verw endete S tah l von holier H artę  soli m indestens 0 ,5%  C enthalten. 
D er U m w andlungspunkt des niedrig gekohlten Stahles w ird dureh den Mn-Zusatz 
etw a auf den des lioher gekohlten Stahles lierabgcsetzt, so daB eine tjbcrh itzung  des 
tjberzugsm aterials beim Ausgliihen verm ieden w ird. (A. P. 1 869 208 vom 22/1. 1929, 
ausg. 26/7. 1932.) Ge is z l e r .

Thos. Firth & John Brown, Ltd., England, Rohre zum  Uberhitzen non Dampfen. 
t)bcrhitzungsrohre, die Tempp. von 550° u. dariiber standhalten  sollen,, werden aus 
Chromnickelstalil hergestellt u. en thalten  u. a. z. B. folgende B cstandteile: 12— 20%  Cr, 
6— 14%  Ni, 0,05— 0,3%  C u. 0,3— 1,5%  Ti oder 18%  Cr, 8%  Ni, 0 ,12%  C, 0 ,57%  Ti,
0,65%  W, 0 ,6%  Si u. 0 ,3%  Mn. (F. P. 729 813 vom 15/1. 1932, ausg. 1/8. 1932.
E . Prior. 19/1. 1931.) H o r n .

George Prescott Fuller, N iagara Falls, New York, Cedric A. Vincent Daviss, 
N iagara Falls, Ontario, und Edward Michael, Buffalo, New York, Herstellung von 
nahtlosen Eisenrohren dureh elekirolylische Niederschlagung des Eisens aus einer Lsg. 
von Ferrosalz, yorzugsweise FeCl2, die ein Ferrisalz (FeCl3) in Mengen von hochstens
0,5 g/l en thalt. Ais Anoden w erden G raphitpJatten  verw endet, zwischen denen sich 
ohne Anwcndung eines D iaphragm as eine m it G raphit bestrichene, sich drehende, auf 
Hoehglanz polierte zylindr. K athode von den inneren Abmessungen des Eisenrohres 
befindet, dio aus einer harten  Stahllegierung m it hohem C-Geh. besteht. Zur Erzielung 
eines gleiehmaBigen Nd. bei hoher Strom dichte is t es zweckmaBig, vorher die K athode 
in einem besonderen B ad bei niedriger Strom dichte m it einer diinnen Eisenschicht 
zu iiberziehen, (A. P. 1862 745 vom  12/12. 1928, ausg. 14/6. 1932.) G e is z l e r .

„Berzelius" Metallhiitten-G. m. b. H., Duisburg-W anheim  (E rfinder: Richard 
SeiJfert, K oln-Riehl), Vorbereitung von Zinkblende und ahnlichen schwer abrostbaren 
Erzen, besonders Schlammerzen, fi ir  die VerblaserdsluJig, dad. gek., daB das Roherz im 
Drehofen un ter solchen Bedingungen (z. B. dureh  passende T em peraturhaltung oder 
dureh Zuhilfenahme geeigneter Zuschlage o. dgl.) Yorgerostet w ird, daB es gleichzeitig 
in  eine leieht agglomeriorte Beschaffenheit iibergeht. — E s w ird eine poróse Yerblase-
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beschiokung erTeicht. (D. R . P . 556 826 K I. 40a vom  12/6. 1929, ausg. 15/8. 
1932.) Ge i s z l e r .

,,Berzelius“ Metallhiitten-G. m. b. H., D uisburg-W anheim  (E rfinder: Max 
Freise, Angermund b. Dusseldorf, Paul Hadrich, D uisburg-W anheim , Joseph Koster, 
H uckingen a. R h ., und  Friedrich Trostler, London), Verfahren zur Gewinnung von 
Z in n  aus zinnhaltigcm  Gut, wio Erzen, H uttenprodd. oder ahnlichen Ausgangsstoffen 
m it oder ohne einen Geh. an  Zn u. ahnlichen leichtfliiclitigen M etallen naeh P a ten t 
543 614, dad. gek., dafi zur festeren B indung der Oxyde des Sn, P b  u. ahnlichcr schwerer 
fliichtiger Metalle an die unhaltigen Teile der Beschiokung diese entw eder m it Stoffen, 
wie N a2C 03, Wasserglas oder Mischungen dieser Stoffe angeteigt, oder m it Yerwendung 
dieser Stoffe gesin tert in  den GefaCofen gebracht w ird. (D. R. P. 553 662 K I. 40a yom 
22/6. 1930, ausg. 29/6. 1932. Zus. zu D. R. P. 543 614; C. 1932. I. 2234.) G e i s z l e r .

Vincent L. Dickson, Alameda, Zerkleinern von Blei. Zu dem erh itz ten  P b  gib t 
m an eine geringc Menge Pechblende u. U  u. sodann Pb-O xyd. Die M. w ird un ter 
R iihren zum E rkaltcn  gebraeht. Zum Zerkleinern von Fe yerw endet m an ebenfalls 
Pechblende u. U  neben Fe-Oxyd. D erartige Oxyd-Metallgemische finden Yerwendung 
bei der H erst. von Sprengstoffen, Rauohwolken, F lackerlicht, A kkum ulatoren o. dgl. 
(A. P. 1874253 vom 27/2. 1929, ausg. 30/8. 1932.) D r e w s .

Vitkovicke Horni a Hutni TSżiistvo und  Jan PetraS, M ahr.-O śtrau, Gewinnung 
des Quecksilbers aus SO^-haltigen Lostingen, wie sie bei der Hg-Gewinnung durch Erz- 
róstung ais K ondensat anfallen. Das H g w ird durch Zusatz von F e oder anderen in  
H 2S 0 3 1. M etallen ais HgS ausgefallt u. in  bekannter Weise auf H g verarbeitet. 
(Tschechosl. P. 35 787 vom 4/2. 1929, ausg. 10/4. 1931.) S c h ó n f e l d .

Dow Chemical Co., M idland, Mich., iibert. yon: Sheldon B. Heath, Midland, 
Herstellung von Magnesium durch Eleklrołyse des Chbrides. Das bei dem Verf. ver- 
b rauchte MgCl2 wird. durch ein Gemisch von MgCl2 u. bas. MgCl, erganzt. Der Anteil 
an bas. Salz soli 5%  u. m ehr betragen. Die Mischung w ird neben der Anodo in das 
Schmelzbad eingefuhrt. Sie w ird durch Trocknen von wasserhaltigem MgCl2 erhalten. 
(A. P. 1863 221 yom 25/5. 1928, ausg. 14/6. 1932.) G e is z l e r .

Dow Chemical Co., M idland, Mich., iibert. von: John A. Gann, M idland, Form- 
masse zum  Giepen von Magnesium  u. anderen leicht oxydablen Metallen, bestehend 
aus einer Mischung yon gepulverter Kohle, einem piast. Stoff, wie Speckstein, u. einem 
Mineralol. E ine gecignete Mischung w ird z. B. aus 77%  Kohle, 10%  Speckstein u.
13%  Ol hergestellt. (A. P. 1871315 vom  30/6. 1930, ausg. 9/8. 1932.) G e i s z l e r .

Cerro de Pasco Copper Corp., New York, iibert. von: Walter C. Smith, Maple- 
wood, New Jersey, Anreichemng von W ism ut in  seinen■ Legierungen. Die Legierungen 
werden in  einem K onyerter m it bas. Auskleidung verblasen. P b , Sn, As, S, Sb werden 
oxydiert u. yerschlackt oder vcrfliissigt. Es gelingt z. B., den Bi-Geh. in  einem P b  m it 
10%  Bi in  24 S tdn. auf 65%  anzureichern. (A. P. 1 870 470 yom 4/6. 1930, ausg. 9/8. 
1932.) Ge is z l e r .

Cerro de Pasco Copper Corp., New York, iibert. von: Walter C. Smith, Maple- 
wood, New Jersey, Entbleiung von W ismut. D urch die geschmolzene Legierung wird 
Cl2 oder ein anderes Halogengas durchgeblasen, bis das Bi ais Halogenid sich zu ver- 
fliichtigen beginnt. Das gebundene Halogengas w ird durch Einblasen von L uft in die 
Schmelze en tfern t. D as raffinierte Prod. en thalt P b  n u r noch in  Mengen von etwa
0 ,05% . (A. P. 1870 388 yom 21/1. 1931, ausg. 9/8. 1932.) Ge is z l e r .

John Gladstone Cameron, Heidelberg bei Melbourne, A ustralien, Amalgamierung 
von Edelmetallerzen. Dio m it einem A lkalimetallchlorid yersetzte E rztrube wird 
zwischen zwei am algam ierten Metalloberflachen gefiilirt, die m it den Polen einer 
Strom ąuelle yerbunden sind. Die bei der E lektrolyse entstehenden R eaktionsprodd. 
halten  die Queeksilberoberflachen im mer b lank, so daB eine gute Edelm etallaufnahm e 
gewalirleistet is t. E ine zur Ausfiihrung des Vcrf. geeigneter Vorr. besteht z. B. aus einer 
sich stiindig drehenden Trommel, die eine zwcite Trommel von kleinerem Durchmesser 
en thalt. D urch den von der inneren u. auBeren Tromm el gebildeten Zwischenraum 
w ird die E rztriibe gefiihrt. (Aust. P. 1426/1931 vom 30/3. 1931, ausg. 21/4. 
1932.) Ge is z l e r .

James Stanley Crossley, A ustralien, Amalgamieren ton  Golderzcn. Die m it W. 
aufgeschlam mten E rze werden in  eine sich schnell drehende waagerecht liegende 
Trommel eingetragen, die eine Auskleidung von Cu, das gegebenenfalls yersilbert ist, 
besitzt. In  der Tromm el befindet sich auBerdem eine reichliche Menge an  Hg, das sieh 
infolge der Z entrifugalkraft an der Tromm elwand ablagert. Yon der E rztriibe gelangen
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hauptsachlich die schwereren goldhaltigen Teilchen auf die Hg-Oberflache, was eine 
leichte Lsg. im  H g bedingt. Die G angart w ird durch eine A rt K rahlvorr. standig aus 
der Trommcl en tfern t. (Aust. P. 794/1931 vom 18/2.1931, ausg. 3/3.1932.) Ge is z l e r .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, F ran k fu rt a. M., 
Verfahren zur Warmebehandlung von Ooldlegierungen, wie z. B. Lcgierungen des Au 
m it Cu, N i u. dgl., durch Gliihen unw eit im terhalb der Soliduskurve, darauffolgendes 
Erweiclien durch Abschrcckcn u. anschlieBende W arm ebehandlung, dad. gek., daB die 
erw eichten Legierungen durch kurze, z. B. einstundige W arm ebehandlung bei niederen 
Tem pp., z. B. 200— 550°, un ter Vermeidung des Sprodewerdens geharte t werden. 
(D. R. P. 555 587 K I. 40 d vom  7/4. 1926, ausg. 27/4. 1932.) G e is z l e r .

Ernst Gideon Bek, Pforzheim, Verfahren zur Herstellung doubllartiger Waren. 
Zwischen Auflage u. U nterlage w ird eine Zwischenschicht gebracht. D urch E rhitzen 
d iffundiert das M ateriał der Zwischenschicht in  die Auflage hinein, u . beeinfluBt dereń 
Farbung. Zur R otfarbung yerw endet m an z. B. Cu oder kupferreiche Lcgierungen ais 
Zwischenschicht, zur H eli- oder Gelbfarbung Zn, N i, Ag oder Cd, zur Griingoldfarbung 
Ag. U nter die farbende Schicht kann m an noch eine Sperrschicht legen, um  eine 
Diffusion in  die U nterlage zu yerm eiden. (D. R. P. 556 315 KI. 48a vom  12/12. 1924, 
ausg. 15/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 528 885; C. 1931. II. 4095.) G e i s z l e r .

Bell Telephone Laboratories, Inc., New York, iibert. von: John H. White, 
Cranford, New Jersey, und Charles V. Wahl, New York, Magnełische Legierung, be- 
stehend aus 30— 70%  Fe, 0,5— 4 %  V, R est Co. Aufierdem kann noch Mn von 0,5— 3%  
zugegen sein. Dio Lcgierungen werden bei 1000° auf Bleche yon ca. 0,25 cm herunter- 
gewalzt, auf 900° erh itz t u. abgeschreckt. Die Bleche konnen leicht gestanzt u. in 
die endgiiltige Form  gobogen werden. (A. P. 1862 559 vom  14/8. 1931, ausg. 14/6. 
1932.) G e is z l e r .

W. S. Smith, H. J. Garnett und J. A. Holden, England, Magnetische Legierung 
(vgl. C. 1928. I . 844 (F. P . 627867)), en thaltend  10— 17%  Fe, 2— 10%  Si u. 1— 10%  
eines den elektr. W iderstand erhohenden Metallcs, wie Cr, W, V oder Mo —  R est Ni, 
insbesondere 82%  N i, 14%  Fe, 2%  Si u. 2%  Cr. (Tschechosl. P. 35 731 yom  20/1.
1927, ausg. 10/4. 1931. E . P rior. 8/9. 1926.) S c h ó n f e l d .

Kamil Kohn, Bukov, Zerlegung von zinnhaltigen Legierungen und Asche. Mań 
yerw endet ais O xydationsm ittel drei- u. hoherwertige Fe-V erbb., wie FeCl3, Kies- 
abbrande u. dgl. — Bleilagerm etall w ird m it N aO H  u. K iesabbranden un ter 15 a t 
D ruck erh itz t. Die Lsg. en th a lt das gesam te Sn ais N a-S tannat, der N d. das gesamte 
Cu, Sb u. P b . (Tschechosl. P. 35 650 vom 3/4. 1929, ausg. 25/3. 1931.) S c h ó n f e l d .

Fansteel Products Co., Inc., N orth  Chicago, 111. (E rfinder: Clarence W. Balke, 
Illinois), Gesinlerte Hartmetallegierung, bestchend, aus Ta, C u. N i ais H ilfsm ctall. Das 
T a kann  ganz oder teilweise an  C gebunden sein. E ine geeignete Legierung, in  der alles 
Ta ais Carbid gebunden ist, besteht aus 10%  N i, 5 ,75%  C, R est Ta. Dio W erkstoffe 
besitzen neben hoher Zahigkeit hohe H artę . GemaB A ust. P. 1325/1931 soli der C in 
der Legierung durch  B ersotzt werden. (Aust. PP. 960/1931 yom  2/3. 1931, ausg. 
24/3. 1932. A. P rior. 26/3. 1930 u. 1325/1931 vom 24/3. 1931, ausg. 21/4. 1932. 
A. P rio r. 29/3. 1930.) G e i s z l e r .

Comp. Franęaise pour L’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreich , Gesinterte Hartmetallegierung, bestehend aus Ti-Carbid allein oder in 
Mischung m it anderen Carbiden, wio W -Carbid u. einem Metali der Eisengruppe in  einer 
Mengo von etw a 25%  oder darunter. E in  Teil des Ti-Carbides kann  auch durch Ti- 
N itrid  oder -Borid ersetzt sein. (F. P. 728 468 yom 19/12. 1931, ausg. 6/7. 1932.
D . P riorr. 18. u. 20/7. u. 28/8. 1931.) Ge i s z l e r .

Emilien Bornand und Hans Arnold SchlaepJer, Genf, Giefien von Metallen. Zur 
Vermeidung einer Lunkerbldg. senkt m an eino E lektrodę, z. B. aus G raphit, die m it 
einem in der W arm e den elektr. Strom  leitenden Stoff umgeben is t, in  den oberen Tcil 
des in  der Form  befindlichen fl. Metalles ein u. le ite t einen Strom  durch diese E lektrode 
u. das Metali. Infolge des hohen W iderstandes der Uberzugsmasse erw arm t sich diese 
u. erhalt den oberen Teil des gegossenen Metalles langer fl. (Aust. P. 3703/1931 vom 
25/8. 1931, ausg. 21/4. 1932. Schwz. P rior. 26/8. 1930.) Ge is z l e r .

Joseph Bernard und Charles Porchśre, Frankreich, Herstellung von Matrizen 
oder Gupforjnen. Das dio M atrize oder GuBform bildende M etali w ird auf ein Modeli, 
z. B. aus Gips, gespritzt. Nach dem E rkalten  des Metallcs w ird das Modeli entfernt. 
(F. P. 727 733 yom 19/2. 1931, ausg. 22/6.1932.) G e is z l e r .
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Anaconda Sales Co., V. St. A ., Herstellung von Metallfolien durch Eleklrolyse. 
Auf dem M antel einer m it dem  negativen Pol einer Strom quelle verbundenen, zum Teil 
in einem E lektro ly ten  um laufenden Trom m el w ird eine M etallliaut elektrolyt. nieder- 
gesehlagen u. am  A ustrittsende der Tromm el aus dem E lektro ly ten  standig  abgezogen. 
Um ein Anbaeken der M etallliaut an der Tromm el zu verm eiden, (iberzieht m an, 
z. B. bei der H erst. von Cu-Folien, den Trom m elm antel m it P b , Cr oder saurefestem 
Stalli. D ie aus Anodenkupfer bestehende Elektrode is t entsprechend der Trommelform 
gebogen. Die abgezogene Metallfolie w ird zu ih rer Verstiirkung iiber ais K athoden 
geschaltete P la tten  m it abgorundeten unteren  K anten  gezogen, wobei sie im  Ziekzack- 
weg an  Anoden yorbeigefiihrt wird. (F. P. 729 299 vom 6/1. 1932, ausg. 21/7. 1932. 
A. P rior. 7/1. 1931.) Ge i s z l e r .

Ferdinand Dworzak, Wien, Schweifien ton Melallen miitels Schweipdrahte w id  
Zusalze. Dio Zusatze kóimen metali, oder niehtm etall. N a tu r sein. In  ihnen kann 
z. B. folgendes V erhaltnis yorhanden sein: 20— 50°/o S i0 2, 26— 5 0 %  N a einer N atrium - 
verb., 3— 2 5 %  Mg einer Magnesiuinyerb., 1— 9 %  CaO u. 0,5— 8 %  F e20 3. D as Volumen 
der Zusatze zum  Schweifidraht muB 0,3— 8 %  des SchweiBinetalles betragen. Die 
Zusatze konnen z. B. in  Form  einer Seele untergebraelit sein. Die SchweiBgeschwindig- 
ke it w ird gegeniiber den bekannten Vorff. erheblicli gesteigert. (Oe. P. 129 096 vom 
20/12. 1930, ausg. 11/7. 1932.) K u h l i n g .

Otto Qaappe, W oltersdorf, Erzielung der Leitfahigkeit von Gipskórpern zwecks 
Herstellung von galvanischen Abziigen durch B ehandlung m it M etallsalzen, z. B. Salzen 
des Ag, dad . gek., daB die leitend zu m achenden Teile der Oberflache der G ipskorper 
zunaehst leicht m it Spiritus eingespritzt u . dann  gleiehzeitig m it dem  Aufgeben der 
M etallsalze auf diese Teile der Gipsformen so in  Spiritus eingelegt werden, daB die 
m it Metallsalz yersehene Oberflache n ich t yon der F l. bcspiilt w ird, worauf der K órper 
bis zum R ande des Abdruckes in  ein Spirituslackbad getaucht w ird u. dann, nach- 
dem die ganze Form  sieh m it der Lacklsg. yollgesogen h a t, die m it M etallsalzen prapa- 
rierto  Oberflache in an sieh bekannter Weiso m ittels tiefgekuhlten H 2S fm e r t  wird. — 
Die Lacklsg. kann  z. B. aus einer Lsg. yon 35 g K opalharz in  100 cem Spiritus be- 
stehen. (D. R. P. 559 680 KI. 48 a yom 24/12. 1930, ausg. 22/9. 1932.) K u h l in g .

Jean Billiter, Wien, Eleklrolytische Erzeugung von Metallbelagen a u f Metallkernen, 
wie D rahten , S taben, Rohren o. dgl. Die zu uberziehenden Gcgenstande werden ais 
K athoden von Gleichstrom en geschaltet u. in  gleichbleibender axialer R ichtung stetig 
durch eine oder mehrere elektrolyt. Zellen bewegt. Dio K athoden werden entw eder 
gleiehzeitig um  ihre Aclisen gedreht oder die Anoden im Kreiso um sie herum gefiihrt. 
Die S tarkę der gewonnenen Metallbelago is t allseitig gleich. In  dieser Weise erhaltene 
yerkupferte S tah ld rah te  yereinigen holie Zugfestigkeit u. elektr. Leitfahigkeit. (Oe. P. 
129 729 yom  12/12. 1930, ausg. 26/9. 1932.) K u h l in g .

Ternstedt Mfg. Co., D etroit, V. St. A ., Herstellung von Chromuberzugen a u f 
elektrolytischem Wege u n te r Verwendung von sauren B adern, die Cr in  6-wertigcr Form  
enthalten, 1. dad. gek., daB Alkali- oder Erdalkalichloroclirom at enthaltende Bader 
yerw endet werden. —  2. dad. gek., daB in dem  B ad neben Chlorochromat noch das ais 
B adbestandteil fu r die elektrolyt. Verchromung bekannte C hrom chrom at yorhanden 
ist. —  D en B adern kann  auch noch konz. HC1 u. C20,,H 2 zugesetzt werden. (D. R. P. 
559 681 K I. 48 a  vom 9/2. 1929, ausg. 22/9. 1932. A. P rior. 29/3. 1928.) K u h l in g .

Langbein-Pfanhauser-Werke G. m. b. H. und Alfred Wogrinz, W ien, Ver- 
chromen von Metallen. Die in  bekannter Weiso yerchrom ten M etallgegenstande werden 
Tempp. von z. B. 500—-1200° ausgesetzt, bei denen der Chrombelag eine A rt Ansinterung 
an  den m etali. T rager erfahrt. D urch das Verf. wird das A bblattern  der Belage yer
h indert. Die Erzeugnisse konnen ohne weiteres m it haltbaren  Belagen anderer Metalle 
yersehen werden. (Oe. P. 129 078 vom 14/3. 1931, ausg. 11/7. 1932.) K u h l i n g .

Dwight T. Ewing, E ast Lansing, Michigan, Herstellung von Chrotnuberzilgen durch 
Elektrolyse. U m  das Cr im E lektro ly ten  immer in  6-wertiger Form  zu erhalten, setzt 
m an dem B ad Salzo yon Metallen zu, die, wie z. B. Hg, Mo, Cc oder Mn, in  yersehiedenen 
W ertigkeiten auftreten . GemaB A. P. 1 864 014 w ird zum gleiehen Zweck ein Zusatz 
von  C erosalat u. N a2SiF6 empfohlen. (A. PP. 1864013 vom 30/7. 1926 u. 1864 014 
yom 3/1. 1927, ausg. 21/6. 1932.) G e is z l e r .

William Jołrn Redvers Airy, M ount Lawley, A ustralien, Verzin?ien von Metallen. 
Z ur Verzinnung, gegebenenfalls auch zum Loten von Metallen, dienen Gemiselie yon 
Z innstaub, N H 4C1, ZnCl2 u. ZnO, z. B. von 7 Teilen Z innstaub, 6 Teilen N H 4CI, 5 Teilen 
ZnCl2 u. 1 Teil ZnO. Dio Gemische werden gleichmiiBig auf den erhitzten  M etallen
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yerstrichen, welche yerzinnt werden sollen. (Aust. P. 2229/1931 vom 22/6. 1931, 
ausg. 14/7. 1932.) _  __ ___________  K u h l in G.

J. Kassler, Untersuchungsmothoden fiir Roheisen, Stahl und Ferrolcgierungen unter bcs. 
Berucks. d, legierten Stahle. Stuttgart: Enko 1932. (XIV, 158 S.) gr. 8°. =  D ie che- 
raischo Analyse. Bd. 31. M. 17.80; Lw. M. 19.CO.

[russ.J E. P. Libman, Aluminium u. Bauxit. Hoskau-Leningrad: Wiss.-Techn. Geolog.
Verlag 1932. (39 S.) Ilbl. 1.— .

[russ.] Władimir Jakowlewitsch Mostowitsch, Versuche zur Flotation der Syrjanower poly- 
metallischen sulfidisehen Erze. Moskau-Leningrad: Zwetmetisdat 1932. (48 S.)
Rbl. 1.20.

IX. Organische Praparate.
Heinrich Pincass, Das D iphenyl. Herstellung und Verwendung. D arst., Eigg., 

Verwendung der Chlorierungsprodd. (am erikan. ,,Aroclors“ ) in der 01- u. Lackindustrie u. 
des Diphenyls selbst ais W arm eubertrager. (Chem.-Ztg. 56. 769— 70. 28/9.
1932.) R . K . Mu l l e r .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., D eutschland, Herstellung von organischen 
Bromverbindungen. Die zu brom ierende organ. Verb., wie A thylen oder Acetylen, wird 
in  fein verteiltem  Zustande in freies B r2 cnthaltende wss. Lsgg. eingefiihrt. E s kann z. B. 
eine wss. Bromidlsg. benu tz t werden, in  der durch Einleiten von Cl2 das B r2 freigemacht 
w ird. Zwecks g la tterer Absclieidung des R k.-Prod. w ird der Lsg. eine geringe Menge 
des zu erhaltendcn Prod. vor oder w ahrend der R k. zugegeben. Beispielsweise kann 
nach dem Verf. Athylenbromid erzeugt u. in  iiblichen Rk.-Tiirm en gearbeitet werden. 
(F. P. 731190 vom 9/2. 1932, ausg. 30/8. 1932. D. P rior. 16/12. 1931.) R . H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie A k t.-Ges., F ran k fu rt a. M., Herstellung von Tribrom- 
dthylalkohol, dad. gek., dali das Bromal m it A lkylverbb. anderer Metalle bzw. Metall- 
lialogenide ais Mg behandelt w ird. —  Z. B. laBt m an zu einer a th . Lsg. yon 10 Gewichts- 
teilen A l-T riathy latherat eine Lsg. yon 30 Gewichtsteilen Brom al im doppelten Vol. 
A. tropfen, wobei A thylen entw ickelt w ird. D arauf w ird noch kurz erw arint u. alsdann 
m it verd. H 2S 0 4 zersetzt. Aus der atli. Lsg. w ird Tribromdthylalkohol in  guter Aus
beute gewonnen. M it geringerem Erfolg werden ais R eduktionsm ittel beispielsweise 
D iathylalum inium jodid oder A thylalum inium dijodid yerw endet. (D. R. P. 559 253 
KI. 12 o yom  26/2. 1931, ausg. 17/9. 1932.) R . H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M. (E rfinder: Angelo Knorr, 
Berlin-Tempelhof), Herstellung ungesiittigter Carbinole, dad . gek., daB m an auf Mg, 
das in einem K W -stoff suspendiert is t, in  Ggw. von A. das Gemisch einer Oxoyerb. u. 
eines die A tom gruppierung — C H : C II■ CH2Hlg en thaltenden ungesatt., a liphat., prim. 
Halogen-KW -stoffes einwirken laBt. —  Die R k. yerlau ft so auch ohne auBere K iihlung 
g la tt un ter Bldg. der ungesatt. Carbinole in guten Ausbeuten u. Vermeidung der Bldg. 
yon D iallyl oder analoger Acetylen-KW -stoffc sowie un ter yolligem V erbraucli des Mg. 
Ais KW -stoffe eignen sich Bzl., Xylol, D ekahydronaphthalin , Cyclohexan, PAe. Z. B. 
w ird Mg un ter Bzl. u. A. suspendiert, Allylbromid  zulaufen gelassen u. geriihrt. Nach 
kurzer Zeit beginnt die A natzrk ., die eine Erw arm ung bis zum K p. hervorruft. Nach 
ihrem  Abkliugen wird ein Gremisch von Acetophenoii, Allylbromid, Bzl. u. A. unter 
R uhren bei 40—60° zugetropft, wobei das Mg yóllig gel. wird. Das Gemisch behandelt 
m an m it Eiswasser, lóst das ausgeschiedene Mg(OH)2 m it yerd. CH3C 02H  oder H 2SO,,, 
waseht nach A btrennen der wss. Schicht neu tral, tre ib t das Lósungsm. ab u. reinigt 
den R iickstand durch D est. Man e rha lt in  einer Ausbeute von 75% , auf Acetophenon 
berechnet, Methylallylphenylcarbinol (l'-O xy-l'[-m ethobu ten -(l3)yl-]bcn2 0 l), C0H5-C- 
(OH)(CH3)-CH2-C H : CH,. — W eitere Beispiele betreffen die H erst. von Allylphenyl- 
carbinol C„H5-CH(OH)-ĆH2-CH : CH2, ICp.4 100— 101°, aus BenzaldeJiyd u. A lly l
bromid (I), —  Allyl-i-methoxyphenylcarbinol, in der K alte  zu K rystallen erstarrend, 
bei der V akuum dest. sich teilweise polym erisierend, teilweise un ter Abspaltung 
yon W. in l,4-Methoxyphe?iylbutadien-l,3 CH2: C H -C H : CH-C0H 4(OCH3)4, K p. 124°, 
ubergehend, aus 4-Methoxybenzaldehyd u. I, —  Decken-l-ol-4 CH2: CH-CHo-Clł(OH)- 
(CH2)5-CH3, Ivp.3 81—82°, aus Heptanal u. I, —  Hepten-l-ol-4, K p . 145— 146°, aus 
Butyraldehyd  u. I, — 2,4-Dimelhylhepten-G-ol-4 (CH3)2-CH-CH2-C(CH3)(OH)-CH2- 
C H : CH2, K p .20 68—69°, aus I  u. 2-Methylpentanon-4 (M ethylisobutylketon), — 
4-Methylnonen-l-ol-4, K p .6 75— 76°, aus Heptanon-2 u. I , —  Oarbinol CeH 6-C H :C H . 
C(CH3)(OH)-CH2-CH : CH2, geh t durch Abspaltung yon W. in l-Phenyl-3-melhyl-
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hexalrien-l,3,5  C6H 5-CH: CH-C(CH3) : C H -C H : CH2, K p .6 125— 127°, iiber, aus I  u.
1-Phenylbulen-l-on-o  (Benzalaeeton), — Heptadien-1,5-ol-4 CTŁ>: CH-CH2-CH(OH)- 
C H :C H -C H 3, Kp.„ 54—55°, a u s 'I  u. Crolonaldehyd, — 2,6-Dimethyhionadien-2,8-ol-6 
(Homolinalool) (CH3)2-C: C H -CH 2-CH2-C(CH3)(OH)-CH2-C H : CH ,, K p .3 86°, aus I  u. 
Methylheplenon, — 4-Methyloctadien-3,7-ol-5, aus I  u. 2-MelhyPpevłen-2-al-l, — 5-Atliyl- 
iwnadien-l,5-ol-4, K p.- 86°, aus I  u. 2-Athylhexen-2-al-l, — 2,6-Dimethylu?idekadien- 
2,10-ol-8 (Allylcitronellol) (CH3)2C : CH • CH2 ■ CH2 • CH(CH3) • CH2 • CH(OH) • CH2 • C H : 
CH2, K p.4 116— 117°, aus I  u. Citronellal, — 4-Methyldodekadien-l,5-ol-4 CH2:C H - 
CH>-C(CH3){OH)'CH: C H • (CH,)5• CH3, K p .5 110— 111°, aus I  u. Deken-3-on-2, spaltet. 
beim Acetylieren leicht W. ab, — 2,6-Dimethylundekalricn-2,6,10-ol-8 (Allylgeraniol) 
(CH3)2-C :C H -C H 2-CH2-C(CH3):C H -C H (O H )-C H 2’C H :C H 2, K p ,, 105°, aus I  u. 
Cilral, —  Melhylbutenylphenylcarbinol ( l /-O xy-l'-m ethopenten-[l\]y lbenzol) CH3- 
C H : C H -CH 2-C(CH3)(OH)C6H 5, K p.s 98°, aus Acetophenon u. Crotylbrcmiid (II), — 
Bułenylphenylcarbinol (l.-O xypenten-[l3]ylbenzol), K p.s 99— 100°, aus Benzaldehyd 
u. I I , — Undecen-2-ol-5 CH:J• C H : C H ■ C H ,• CH(OH)( CH2)S■ C H ,, K p .3 88— 90°, aus 
Heptanal u. II . —  In  ahnlicher Weise e rha lt m an aus I I  m it: Methylisobutylketon das 
2,4-Dirnelhylocten-G-ol-4, K p .13 71— 73°, —  2-Methyl-3-on-5 das 2,5-Dimethylnonadien-
3,7-01-5, K p .s 75°, — Heptanon-2 das 5-Methyldecen-2-ol-5, K p .3 77°, — Crolonaldehyd 
das Octadien-2,6-ol-5, K p .5 75°, —  2-Metliylpenten-2-al-l das 4-Metliylnonadien-3,7-ol-5, 
Ivp.6 73°, — Citronellal das 2,6-Dimethyldodekadien-2,10-ol-8, K p .3 118°, —  Cilral das 
2,6-Dimelhyldodekatrien-2,6,10-ol-8, K p .s 117°, —  sowie m it 2-AIethylhepten-2-on-G das 
2,l>-Dimełhyldekadien-2,8-ol-G, K p .3 92— 93°. (D. R . P . 544 388 KI. 12o vom 25/9. 1930, 
ausg. 19/2. 1932.) S c h o t t t ,a k d e r .

H an s  P ick , óaterreich , Herstellung von Calciumglycerophosphat. 1 Mol. Mono- 
natrium phosphat wird m it einem UberschuB an Glycerin, nam lich wrenigstens 3 i\lolen,
1— 2 Stdn. auf eine 185° n ieh t iibersteigende Temp. u n te r verm indertem  D ruck in 
der Weise erh itz t, daB w ahrend der R k. móglichst wenig Glycerin abdest. D as Mono- 
natrium phosphat kann dabei teilweise dureh Orthophosphorsaure erse tz t werden, 
indem  beispielsweisc so von einem Gemisch aus 3/ i  Mol. M ononatrium phosphat u. 
Y, Mol. Orthophosphorsaure ausgegangen wird. Aus der dirrch B ehandeln der Rk.- 
Lsg. m it verd. N atronlauge erhaltenen Lsg. von D inatrium glyeerophosphat w ird m it 
einem 1. Ca-Salz in der Siedehitze u . in starker Verdiinnung dureh fraktionierte Fallung 
ein wl. Anteil, wahrscheinlich das gegeniiber dem a-Ca-Glycerophosphat schworer 1. 
jS-Ca-Glycerophosphat, gefallt, indem nur eine Teilmenge der zur Gesam tfallung not- 
wendigen Menge des Ca-Salzes zugegeben u. un ter annahernder K onstan thaltung  des 
Vol. mehrere S tunden zum Sieden e rh itz t wird. Das nach dem A bfiltrieren des Nd. 
erhaltene F iltra t wird nach dcm Abkiihlen m it der restlichen Menge 1. Ca-Salzes um- 
gesetzt, wobei zweeks Erlangung eines filtrierbaren  Prod. bis zu einer Konz. von 25 
bis 30%  A. zugegeben wird, u . zwar zweckmiiBig e rs t einige Zeit nach Zufiigen der 
Ca-Salzlsg. E s fśiilt hierbei das a -Ca-Glycerophosphat, vor ałlem in einer am orphen, 
1,5 Mol. W. bindenden Form , aus, das in W. k lar 1. ist. (F. P . 714 678 vom 1/8. 1930, 
ausg. 18/11. 1931.) R. H e r b s t .

H . T h . B ohm e A k t.-G es ., Chemnitz (Erfinder: H e rm a n n  P riick n e r, Chemnitz), 
Herstellung von aliphatischen Aldehyden  dureh U m setzung der Ca-Salze von Fettsauren  
m it m ehr ais 2 C-Atomen m it Ca-Form iat, dad. gek., daB m an die Rk. in  Ggw. eines 
Lósungsm. durchfiihrt. — Das Yerf. kann bei gewohnlichem oder erhóhtem  D ruck u.

■ bei Tempp. zwischen von 150 bis 400° durchgefuhrt werden. Geeignete Losungsmm. 
sind T etrahydronaphthalin , Dodeean, Butylalkohol, Cyelohexan; m it Vorteil w ird 
jedoch der herzustellende Aldehyd selbst benutzt. Z. B. w ird eine Mischung von 15 Ge- 
w ichtsteilen octylsaurem  Ca, 15 Gewichtsteilen ameisensaurem Ca u. 60 Gewichtsteilen 
Laurinalkohol auf 350° erh itz t, wobei ein D ruck von 30—40 a t sich lierausbildet. Nach 
1 Stde. w ird abgekiihlt u. aus der Rk.-Mischung Octylaldehyd in  hoher A usbeute e r
halten . (D. R . P . 559 731 KI. 12 o yom 16/7. 1931, ausg. 23/9. 1932.) R , H e r b s t .

I .  G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es., F ran k fu rt a. M. (Erfinder: M a rtin  L u th e r , 
Mannheim, und H an s  S ónksen , Oppau), Gewinmmg von Acelaldehyd aus Acetylen, 
dad. gek., daB m an Acetylen oder acetylenhaltige Gasgemische m it W .-Dampf, zweck- 
maBig bei Tempp. von etw a 200—400°, iiber feste K atalysatoren  leitet, die Phosphor- 
siiure oder Borsaure, insbesondere in  Form  ihrer Salze oder diese enthaltende Gemische,

, en thalten . — Z. B. w ird ein Gasgemiseh aus 60 V ol.-%  M ethan, 17 V ol.-%  H 2, 17 V ol.-%  
CO u. 6 V ol.-%  Acetylen m it iiberschussigem W .-D am pf iiber einen Cu-Phosphat- 
B im sstein-K atalysator bei 250° geleitet. E s en ts teh t in  reichliehen Mengen Acetaldehyd,
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der durcli W . aus den Rk.-Gasen gewaschen w ird; die Abgase cnthalten nur noch wenig 
Acetylen. Besonders wirksam sind w ęiterhin Cu-Borat sowie die B orate u. Phospliate 
des Ni u . Zn. Es konnen die Neutralsalze wie die bas. oder sauren Salze zur Verwendung 
gelangen. (D. R. P. 489 360 KI. 12 o vom 2/4. 1926, ausg. 17/1. 1930.) 11. H e r b s t .

Maurice Chaffette, Belgicn, Katalytische Herstełlung von Ketonen. A. w ird fiir 
sich oder in  Mischung m it ketonisierbaren oder anderen organ. Verbb. m it iiberschussigem 
W .-Dam pf, der zum Teil dureh bei hoher Temp. oxydierend wirkende Gase, wie C 0 2, 
oder dureh inerte Gase ersetzt sein kann, iiber ka ta ly t. wirkende, sauerstoffhaltige, 
bei hoher Temp. bestandige Metallsalze, wie Pliosphate, B orate, S tannate, A rseniate, 
A ntim oniate, M olybdate, V anadate der Metalle der 7. u. 8. Gruppe u. der 2. Gruppe 
des period. System s der E lem ente geleitet. Besonders cignen sich salzartige Verbb. 
von O syden des gleichen Metalls oder verschiedener Metalle, wie C a-Ferrit, Ca-Plum bat, 
Z n-Ferrit, P b30 4, gegebenenfalls un ter Zusatz von Carbonaten oder Oxyden yon 
Metallen wie Ca oder Ba. Diese K atalysatoren  konnen dureh Zugabe von Oxyden 
oder Carbonaten des Ce, Th, La u. anderer seltcner E rden oder von Salzen dieser 
Elem ente, die un ter den Bk.-Bedingungen Oxyde oder Carbonate bilden, ak tiv iert 
werden. Ais Ausgangsnmterial konnen beispielsweise die bei der H erst. des A. aus 
A thylen von Koksofengasen oder dureh  Garung erhaltenen Nebenprodd. bzw. Abfall- 
prodd. yerw endet werden. In  Ausiibung des Verf. w ird bei so tiefen Tempp. gearbeitet, 
daB eine pyrogeno Zers. des Ausgangsm aterials u. der im  Laufe der R k. gebildeten 
K etone weitgehend hin tangehalten  w ird. Z. B. werden bei 380° iiber einen aus 70°/a 
Zn-Pyrophosphat, 20%  Ce-Carbonat u. 10%  Saccharose geformten K ata lysa to r u n te r 
Anwendung eines yerm inderten Druckes von 50 mm H g innerhalb von 12 S tdn. 3 1 A. 
von 96° nach G a y -L u s s a c  in  Dam pfform  u. 6 kg W .-D am pf geleitet. Ais R k.-P rod. 
w ird nach der K ondensation der Dampfe eine wss. Lsg. yon 1250 g Aceton neben einer 
geringen Menge von n ich t umgesetztem A. gewonnen. Ebenso konnen nach dem Verf. 
bei Anwendung entspreehender Ausgangsm aterialien w eiterhin auch MeihyłathyllceUm, 
Didthylketon u. andere hohere K etom  erzeugt werden. (F. P. 730 798 vom 1/2. 1932, 
ausg. 24/8. 1932. D. P rior. 2/2. 1931.) R . H e r b s t .

I. G.Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (Erfinder: Max Herbst, Mann- 
heim -Rheinau, und  Walter Flemming, Ludwigshafen a. R:h.), Darsiellung von Siiure- 
im iden  der M onoearbonsauren m it 2 u. m ehr C-Atomen aus den entsprechenden N itrilen  
dureh  Einw . von W. in  der W arnie, dad. gek., daC m an in  Ggw. yon Oxyden 2-wertiger 
M etalle oder der Metalle der Eisengruppe, letzterer auch in  der 3-wertigen Stufe, bei 
Tempp. oberlialb 100° arbeite t. —  Man leite t z. B. aquivalente Mengen Acetonitril 
u. H ,0  iiber ZnO bei 240°, wobei Acetamid en tsteh t. D ie R k. gelingt auch im A utoklav 
bei 210° (25—30 at), wobei m an BaO, F e20 3, M n02 yerwenden kann. — Aus Phenyl- 
acetonitril (Benzyłcyanid), W. u. CdO bei 240° (x/2 Stde.) w ird Phenyłacetamid, aus 
Benzonitril Benzamid, aus Olsiiurenitril Olsdureamid erhalten. Die R k. gelingt n ich t 
m it Oxyden des Al oder Th. (D. R. P. 551869 K I. 12o vom 22/2. 1931, ausg. 7/6. 
1932.) _ A l t p e t e r .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., D eutschland, Herstełlung von Sulfonierungs- 
produkten von aeylierten hóherm olekularen, ungesatt. aliphat. H ydroxylverbb. Der 
Essigsaureester des Oleinalkohols w ird bei 20° m it 60%  H ,S 0 4-M onohydrat sulfoniert. 
In  einem anderen Beispiel w ird acetylierte Ricinolsaure sulfoniert. (F. P. 731279 
vom  11/2. 1932, ausg. 31/8. 1932. D. P rior. 11/2. 1931.) M. F . M u l l e r .

Consortium fur elektrochemische Industrie G. m. b. H., M unchen (E rfinder: 
Martin Mugdan und Josef Wimmer, Miinchen), Darstełlung von Oxalaten, 1. dad. 
gek., daB A lkaliaeetate in  Ggw. von A lkalihydroxyden un ter evtl. Zusatz von Ca- 
H ydroxyd bei erhohter, yorteilhaft zwischen 180 u. 280° liegender Temp. u. yorteilhaft 
un ter D ruek m it 0 2 oder 0 2-haltigen Gasen behandelt werden. —  2. dad. gek., daB 
m an auf 1 Mol A cetat m ehr ais 1 Mol A lkalihydroxyd anw endet. —  Z. B. w ird eine 
Lsg. von 1 Mol N a-A cetat u. 2 Molen N a-H ydroxyd in  250 ccm W. bei 240° un ter einem 
D ruek yon 40 a t  m it 0 2 behandelt. Nach 10 Stdn. is t das N a-A cetat zu 60%  in N a- 
Oxalat umgewandelt. Ca. 20%  des A cetats sind zu C arbonat oxydiert. (D. R. P. 
559 330 KI. 12 o yom 30/6. 1931, ausg. 19/9. 1932.) R . H e r b s t .

Nikodem Caro, Berlin, und Albert R. Frank, Berlin-Halenseo (E rfinder: H. Hein
rich Franek und Rolf Neubner, Berlin-Charlottenburg), Kontinuierliche Darstełlung 
von gleichmapig zusamrnengesetzten Metallcyanamiden der E rdalkalien u. des Magnesiums 
aus den Carbonaten bzw. aus in  der H itze oxydbildenden M etallverbb. u. N H 3 bzw. 
aus N H 3 im Gemisch m it C-haltigen Gasen, wie CO oder C 02, die auBerdem noch N ;
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en thalten  konnen, bei R otg lu t u. n ., verm indertem  oder his auf etw a 19 a t  erhohtem 
D ruck un ter Anwendung des Gegenstromprinzips fiir die Rk.-Teilnehm er, 1. dad. gek., 
daB das auf Rk.-Terap. (Optimum 750°) vorgcwarmto R k.-G as u. das ebenfalis so 
hoch vorgewarm te R k.-M ateriał m it einer solchen Geschwindigkeit aneinander vorbei 
gefiihrt werden, daB im  ersten R k.-R aum abschnitt dureh den W arm everbrauch des 
endotherm en Azotierprozesses die Inncntcm p. dieses glcichzeitig von auBen geheizten 
R k.-R aum es an keiner Stelle un ter 650° fa llt, worauf dann in  einem zweiten R k.-R aum 
abschn itt bei fo rtdauernder Gegenstrombowcgung das R k.-G as von den W anden u. 
aus dem ste ts m it 750° nachgeliefertcn Rk.-M ateriał noch so viel W arnie aufnim m t, 
daB entsprechend seiner Zus. im  Vergloich zu der beim therm odynam . Gleichgewicht 
noeli zu w eiterer N -Bindung ausgenutzt w ird. —  2. dad. gek., daB das R k.-G as an  der 
Stelle, wo es dureh den W arm everbrauch der R k. auf etwa 650° abgekiihlt ist, vom R k.- 
M aterial zunachst getrennt, erneut aufgeheizt u. dem R k.-R aum  an einer oder mehreren 
iibereinanderliegenden Stellen w ieder zugefuhrt w ird. —  3 weitere, auf die Vorr. beziig- 
łiche Anspriiche. (D. R . P. 558 942 KI. 12 k  vom 29/7.1928, ausg. 13/9.1932.) D b e w s .

N. V. Stikstofbindingsindustrie ,,Nederland“ , H olland, Herstellung von Alkali- 
cyanaten. E in  Gemisch von gasformigem N H , u. C 02 w ird bei erhohter Temp., ins- 
besondere bei Tempp. zwischen 50 u. 800°, iiber eines oder mehrere Alkalisalze geleitet. 
Diese Salze werden so ausgewalilt bzw. m it solchen Stoffen versetzt, daB die Anwesen- 
h e it von W. w ahrend der R k. verm indert bzw. vermicdcn w ird. AuBer den Alkali- 
carbonaten eignen sieh fiir die Durchfiihrung des Verf. Alkalisulfide, Cyanide, Sulfite, 
Thiosulfate o. dgl. Verwendet m an A lkaliearbonate, so w ird dureh die Anwesenheit 
von CO dio R k. beschleunigt. Im  iibrigen laBt sich die Umsetzung sowohl bei erhohtem  
ais auch bei verm indertem  D ruck durehfiihren. E in  Teil der C 02 laBt sich dureh 
Kolilenstoffoxysulfid ersetzen. Das Salz, auf welches m an das Gasgemisch einwirken 
laBt, kann in  festem Z ustand oder auch in  Lsg. benutzt werden. Geeignete Losungsmm. 
sind fl. N H 3, A. o. dgl. AuBerdem is t das Verf. durclifiilirbar, wenn das Ausgangssalz 
in  Form  einer Schmelze vorliegt. In  diesem F a li setzt m an den F . erniedrigende Stoffe 
zu, z. B. A lkalicyanate. E ine andere Ausfiihrungsform des Verf. besteht darin , daB 
das ais Ausgangsm aterial dienende Salz in b rike ttie rter Form  verw endet w ird; hierbei 
se tz t m an inerte oder aktiyierende Substanzen zu, welche bei der Rk.-Temp. n icht 
schmelzen, wie Kohle, E rdalkalioxyde, MgO, CaO. Besonders letzteres begiinstigt 
die R k ., wenn m an Alkalisulfide ais Ausgangsstoffo benutzt. An Stelle des CO konnen 
ais Zusatzgase noch H„, N 2 oder KW -stoffc Vcrwendung finden. (F. P. 731167 vom 
8/2. 1932, ausg. 30/8. ‘1932. Holi. P rior. 9/2. 1931.) D r e w s .

N. V. Stikstofbindingsindustrie „Nederland", H olland, Gewinnuiig von Alkali- 
cyaniden. E ine die Cyanamidgruppe enthaltende Substanz w ird m it Alkalisulfid in 
Ggw. yon  C enthaltenden P rodd. auf w'enigstens 500° erh itz t. F iir die D urchfiihrung 
des Verf. eignen sich besonders CaCN2 u. A n th razit; auch Dicyandiam id is t yerwend- 
bar. Beispiel: E in  Gemisch von 100 Teilen K alkstickstoff (69%  CaCN.,), 67 Tcilen 
N a2S u. 16 Teilen A nth razit w ird auf Tempp. von 500—800° gebracht. Man erhalt 
175 Teile eines R k.-P rod., welches auBer CaS u. Na,CO;j noch 41%  NaCN, 0,5%  N a2S,
0 ,3%  NaCSN u. 0 ,4%  N a CNO en thalt. Das R k.-Prod. w ird m it W. ex trah iert. Das 
Endprod. is t frei von Cl. (F. P. 731168 vom 8/2. 1932, ausg. 30/8. 1932. Holi. Prior. 
9/2. 1931.) D r e w s .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Clark C. Heri- 
tage, Ausfiihrung von lieaktionen bei niederen Temper a tur en, insbesondere bei der 
H erst. von Indophenołen, dureh Misclien zweier Systcme, die jc H 2S 0 4 in  fester Form  
u. gegebenenfalls die R eaktionskom ponenten enthalten , so daB ein System  m it ge- 
ringerem  F . en tsteh t. —  Z. B. werden 162 g IT2SO[ (100% ig) u. 108 g H 2S 04-H 20  
(85% ig) dureh Abkiihlen auf 10,5° bzw. 8° zur Schlammkonsistenz gebracht u. ver- 
mischt. Die Temp. sinkt auf — 25 bis —30°, den F . der entstehenden 94% ig. H 2SO,t . 
Die Reaktionskom ponenten, z. B. Carbazol u. Nilrosophenol, konnen vor oder naeh 
dem  Vermischen zugesetzt werden. (A. P. 1817 983 vom  30/7. 1925, ausg. 11/8.
1931.) H o p p e .

I. Gr. Farhenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Arnold Brunner 
und Heinrich Greune, H ochst a. M.), Darstellung Halogenmethylgruppen enthallender 
Derivaie von Kohlenwasserstoffen. Zu den Ref. naeh F . P . 695095; C. 1931. I. 2396 is t
nachzutragen, daB m an dureh Einw. einer m it HCl gesatt. wss. GH20 -Lsg. sowie Ein-
leiten von HCl-Gas un ter Riihren u. RuckfluB bei erhohter Temp. w ahrend m ehrerer 
S tdn. auf Anthraeen ein mehrere Chlormethylgruppen enthaltendes, s ta rk  gelb gefarbtęs
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Anthracenderiv. erhalten kann, das ein w ertyoller Ausgangsstoff fiir yiele Verwendungs- 
zwecke ist. (D. R. P. 533 850 K I. 12o vom 9/5. 1929, ausg. 19/9. 1931.) S c h o t t l a n d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Herstellung von A tliem  mehr- 
kerniger Kohlenwassersloffe, welche durch m ehr ais eine Carbinolgruppe substitu iert 
sind, dad. gek., daB m an in A banderung des D. R . P . 516280 an  Stelle von 1'-Chlor-1- 
m ethylnaphthalin  die nach D. R . P . 533850 (yorst. Ref.) erhaltlichen, m ehr ais eine 
Halogenm ethylgruppe enthaltenden D e riw . von KW -stoffen yerwendet. — Z. B. 
w ird ein ca. 50%  Di-co-chlormethylnaplithalin enthaltendes gemisehtcs, getrocknetes 
Naphlhalinderii'. (I) m it OH3OH  u. N aO H  einige Stdn. u n te r RuckfluB gekocht, yon 
NaCl abfiltriert, der iiberschussige CH3OH abdest., u. das zuriiekbleibende Ol durcli 
Vakuum dcst. gereinigt. D er Polymethylnaplithomelhylather sd. un ter 5 mm Druck 
bei 140— 175°, K p .760 290— 330°. —  Aus Di-co-chlormethylnaphthalin (II) u. N a-B utylat 
erhalt m an analog den Bisbulylnaphlhomethyldther, Ol, R p .12 ca. 190— 215°, —  aus I  u. 
N a-Athylat, einen Polydthylnaphthomethyldther, K p .10 ca. 145— 180°, —  sowie aus I I  u. 
GII3ONa den Bismethylnaphtliomeiliyldther, Ol, K p.7C0 315—323°. (D. R. P . 536 889 
KI. 12o vom 28/8.1929, ausg. 28/10.1931. Zus. zu D. R. P. 516 889; C. 1931. I. 
2396.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Georg Kranzlein, 
H óchst a. M., Hugo Dieterle, F ran k fu rt a . M., und Heinrich Vollmann, H óchst a. M.), 
Herstellung von Anthracliinon und Anthrachinonderivaten, dad. gek., daB m an Chinone 
oder chinonartige Vcrbb., dereń D e riw . oder Substitutionsprodd. m it a liphat., un- 
gesatt. Verbb., die ein System konjugierter Doppelbindungen enthalten , durch Erhitzen 
in  Ggw. eines dehydrierend wirkenden M ittels, gegebenenfalls u n te r D ruck, kondensiert.
—  Ais D ehydrierungsm ittel eignen sich N itrobenzol u. dessen D e riw . sowie anorgan. 
M ittel, wie FeCl3. Die K ondensation erfolgt durch E rhitzen bei Tempp. zwischen 80 
u. 200°. Die techn. D arst. von A nthrachinonen w ird durch das in  einem Arbeitsgang 
durchgefuhrte Verf. crheblich yereinfacht, zumal es durchschnittliche A usbeuten von 
iiber 80%  liefert. Z. B. w ird Naphthochinon (I) m it Butadien  u. N itrobenzol im ge- 
schlosscnen GefiiB w ahrend 2 Stdn. bei 140° verriihrt. N ach dem E rkalten  hinter- 
b leib t beim Absaugen krystallisiertes reines Anthracliinon, das m it Bzl. bis zum farb- 
losen A blauf nachgewaschen wird. — Analog e rha lt m an aus Naphthazarin  (II) u. 
2,3-Dimethyłbutadien (III) 6,7-Dimeiliyl-l,4-dioxyantliracliinon, aus Xylol lange, orange- 
farbene N adeln, F . 221°, Losungsfarbc in konz. H 2SO., blausichtig ro t. — I I  u. Iso- 
pren (IV) lassen sich in der gleiclien Weise zu G-Melhyl-l,4-dioxyanthrachincm, F . des 
sublim ierten Prod. 177°, kondensieren. — E rh itz t m an I m it X ylol, p-N itrotoluol u. IV 
w ahrend 4 S tdn . u n te r D ruck auf 100— 150°, so erhalt m an 2-Methylanthrachinon. — 
Benzochinon g ib t m it II I , analog wie oben kondensiert, das 2,3,6,7-Tetramethylanthra- 
chinon, aus Nitrobenzol schwach graugelbliche N adelchen, F . 290° (hierzu vgl. auch
E . P . 341533; C. 1931. I I . 497 u. Schwz. P .P . 143258—264; C. 1931. I . 2937.) 
(D. R. P. 544 522 KI. 12o vom 19/6. 1929, ausg. 19/2. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M. (E rfinder: Paul Nawiasky 
und Artur Krause, Łudwigskafen a. R h.), Darstellung von l,4-Dioxyantlirachinon-2- 
carbonsdure, 1. dad. gek., daB m an 4-H alogen-l-oxy-2-m ethylanthrachinon m it H 2S 0 4 
u. Oxyden des N, zweckmaBig in Gw. von H 3B 0 3, behandelt. — 2. dad. gek., daB 
m an in einem Arbeitsgang 4-Halogen-l-am ino-2-m ethylanthrachinone diazotiert, ver- 
kocht, das Halogen durch die OH-Gruppe ersetzt u. die CH3-G ruppe zur C 02H -Gruppe 
oxydiert. — Folgende Bsispiele sind angegeben: 4-Ohlor-l-oxy-2-melhylantlirachvwn u. 
wasserfreie H3B 0 3 werden in  H 2S 04-M onohydrat gcl., eine Lsg. von N ,0 3 in konz. 
H 2SO, dargestellt durch E intragen von K N 0 2 in konz. H 2S 0 4, dazugegeben, langsam 
auf 175° erh itz t u. bei dieser Temp. gehalten, bis eine m it W . yersetzte Probe beim 
Alkalischmachen die blauviolette Lósungsfarbe der l,4-Dioxyanthrachinon-2-carbon- 
sdure (I) zeigt. Nach dem E rkalten  w ird auf W. gegossen, der ro tbraune Nd. abfiltriert, 
m it W. neu tral gewasehen u. die schon ziemlich reine I  durch U m krystallisicrcn aus 
N itrobenzol w eiter gereinigt. — 4-Clilor-l-amino-2-methylantlirachinon u. wasserfreie 
H 3B 0 3 w erden in  H 2SO.,-Monohydrat gel., bei 15° eine Lsg. von N 20 3 in konz. H 2S 0 4 
zugesetzt, ca. 1/2 Stde. bei 15° geruhrt, langsam auf 130— 140° bis zur Beendigung 
der cintretenden N2-Entw . erhitzt, darauf die Temp. auf 175° gesteigert u. wie oben 
w eiter yerfahren. — l-Amino-4-brom-2-methylanthrachinon, F . 213—214°, liefert analog I. 
A rbeitet m an ohne Ggw. von H 3B 0 3, so en ts teh t ebenfalls I, doch yerliiuft die Um- 
setzung langsam er u. liefert eine weniger reine Saure. (D. R. P. 502 554 KI. 12ci 
yom 5/6. 1928, ausg. 26/4. 1932.) S c h o t t l a n d e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (Erfinder: Otto Diels und
Kurt Alder, K ici), Darslellung von Telrahydrochinizarinen, dad. gek., daB m an 
N ąphthazarine u. Verbb., dio ein System konjugierter Doppelbindungen enthalten, 
in Ggw. oder Abwesenlieit von Losungs- oder Verdiinnungsm itteln u. gegebenenfalls 
un ter E rw arm en aufeinander einwirken luBt. — H ierzu vgl. Schwz. P . 143 258; C. 1931. 
I. 2938. N acbzutragen is t folgendes: Aus Naphlhazarin (I) u . Butadien  en ts teh t bei 
E rw arm en in  Eg. auf 50— 60° un ter D ruck die Verb. II , F . 150— 151°, N adeln aus 
Essigester. — M it 2,3-Dimethylbutadien w ird dic Verb. H I erhalten, F . 160— 161°. — 
K ocht m an I  m it Cyclohexadien-l,3 un ter RuckfluB, so en ts teh t die Verb. IV, F . 138 
bis 139°. — M it Isopren wird durch 6—8-std. Kochen am RuckfluB aus I die Verb. V 
erhalten, F . 111— 112°. — M it l-Methyl-A-2,4-cyclohexadicn en ts teh t Verb. VI, F . 163°,

— m it A-l,3-Cyclohexadien  laBt sich aus Chlornaphthazarin die Verb. VII erhalten, 
F . 136— 137°. (D. R. P. 544 523 K I. 12 o vom 12/2. 1929, ausg. 20/2. 1932.) A l t p .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
J. Huart, Beilrag zur methodischen Einteilung der Echtheitsproben fiir  Farbungen. 

E ntw urf einer E inteilung aller Farbungen auf Tcxtilstoffen naeh den besonderen Echt- 
heit-sanforderungen u. Ratschlfigc fiir die Ausfuhrung der Echtheitsproben. (Ind. 
textile 49. 306—07. 434— 35. Ju li 1932.) F r ie d e m A n n ,

Eva Hibbert, Verschieflen von Farbstoffen a u f Baumwolle und a u f Cellophan. 
Vf. findet, daB viele Farbstoffe auf Cellophan bemerkenswert lichtcchter sind, ais auf 
Baumwolle. Dies wurde z. B. festgestellt bei dirckten Farbstoffen, wie Chlorazolblau G, 
Direktrot 4 B  u. Ghlorazolgelb SG S, ebenso bei den bas. Farbstoffen Rliodamin B , 
M ethyhiolett B , Methylenblau u. Malachitgrun, auBerdem bei dem K iipenfarbstoff 
C ibablau2B. D er G rund is t vielleicht die D urchsichtigkeit des Cellophans u. seine 
gróBere U ndurchlassigkeit fiir Luftsauerstoff. (Journ . Soc. Dyers Colourists 48. 251— 52. 
S ep t. 1932.) F r i e d e m a n n .

F. L. Goodall, Sulfitfehler und Schwefeldiozydwirkungen in  Theorie w id  Praxis.
(Chem. News 144. 307. 13/5. 1932. — C. 1932. I I . 778.) R . K . M u l l e r .

G. E. Holden, Bemerkungen iiber Farberei. Flecke u. Streifen in Baumwollware,
die m it dirckten oder Schwefelfarben gefarbt wurde, konnen von Oxycellulose her- 
riihren, die beim Sengen oder bei Uberbleiche erzeugt wurde; Vergilben des WeiB wird 
wird beim Dam pfen von Zeugdrueken beobachtet. Schwefelfarben dienen ais wirksame 
Reize fiir bas. Farbstoffe; direkte Farbstoffe konnen viel besser m it bas. iibersetzt 
werden, wenn sio m it N a2SO., a n s ta tt m it NaCl gefarbt w urden; schwer 1. direkte F a rb 
stoffe eignen sich besonders fiir sehr tiefo Tóne. E in m it Catechu- u. Clirombeize ge- 
farbtes u. m it Dextrinolein appretiertes Stiick fiel gu t aus, w ahrend ein m it Schwefel
farben auf gleiche Nuance gefarbtes u. gleich appretiertes Stiick durch den Mangel der 
Chromwrkg. einen sehr iiblen Geruch annahm . (Journ . Soc. Dyers Colourists 48. 253 
bis 254. Sept. 1932.) F r i e d e m a n k .

Raffaele Sansone, Uber einige Effekte, die durch Venoendung basischer Farb
stoffe im  Druck a u f Baumwollstoff erzielt werden. Techn. Einzelheiten. (Ind. textile 49. 
432— 33. Ju li 1932.) F r i e d e m a n n .

— , Die Technik des Seidefdrbens. Nahere Angaben uber Losen, Farben w id  Nacli- 
behandeln. Eigg. u. Anwendung der von den I m p e r i a l  C h e m ic a l  I n d u s t r i e s  L t d .
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in  den H andel gebrachten aauren, bas., d irekten (Chlorazol-) Beizen- (Soloclirom-) u. 
K iipen- (Caledon- u. Durindon-) Farbstoffe sind gesehildert. (Chem. Age 27. 241—42. 
10/9. 1932.) S t:VER.\.

Herbert Brandenburger, Unitone a u f Mischgewebe. D ie Arbeitsweise fu r Baum- 
wolle-Viseose- oder -Bembergseide, Baumwollc oder Cellulosekunstseiden m it A cetat- 
seide, Acetatseide u. Wollo, Halbwolle u. Halbseide, W olle-Aeetatseide u. Seide-Acetat- 
seide is t gesehildert. Besonders erw ahnt sind die Plurafil-, Polytex-, Omnia- u. Inocyl- 
farbstoffe. (Kunstseide 14. 261— 64. 336—38. Okt. 1932.) Su v e r n .

Georg Rudolph, Rapidogenfarbstoffe fi ir  Druckerei. Die Farbstoffe eignen sieh 
zum Bedrueken alier pflanzliohen Fasern, die m it ihnen erzielbaren Tono sind an- 
gegeben, eine Tabelle g ib t AufschluB iiber das Losen u. Verdicken. (Kunstseide 14. 
338—39. Okt. 1932.) "  Su v e r x .

R. Sansone, Bemerkung iiber den Druck m it M dallpuhern . Bedrueken von Stoffen 
m it M etallpulyern, die m it Albumin, Casein, Harzlsgg. oder Lsgg. von Acetylcellulose 
angeteigt sind. (Ind. textile 49. 181—82. Miirz 1932.) F r i e d e m a N N.

Georg Rudolph, Einige Naphthol AS-Farben. (Vgl. C. 1932. I I .  619.) Naphihol 
A  S -G R  g ib t m it Echtblau B B  Base eehto Griintone, die bisher in dieser K lasse noch 
fehlten. M it der Echtrot B  Base geben Naphthol A S -S G  oder S R  oder beide gcmischt 
yolles Tiefschwarz. Naphthol A S - L B  g ib t m it yersehiedenen Basen, vor allem m it 
Echtrot R C  Base, yerschiedenc B rauntóne. Die Echtheitseigg. sind sehr gu t bis heryor- 
ragend; w ahrend die Schwarz u. B raun besonders lichtecht, aber n u r maGig laugen- 
koeheeht sind, is t das Griin sehr gu t NaOH-kocheclit, aber nu r gu t lichtecht. F iir alle 
K om binationen gibt Vf. ausfiihrlicho Rezepte. Die Reibechtheit yon N aphtholfarben 
wird sehr yerbessert, w enn m an dem Bade naeh dem Diazotieren Diazopon A  zusetzt. 
(M onatsschr. T extil-Ind. 47. 183—84. Sept. 1932.) F r i e d e m a NN.

P. P. Wiktorow, Uber die Stabilitat der Diazoldsungen. Gektirzte W iedergabe der
C. 1932. I I .  525 referierten A rbeiten. (Melliands Textiłber. 13. 435—36. August 
1932.)  ̂ Su v e r n .

— , Losungsmittel fu r  Tiefdruckfarben. (Vgl. C. 1932. I I .  1521.) U ber die benzol- 
KW -stofffreien i łrosa?ifarben. Die Em ulsionen naeh A l b e r t  sind noch zu empfindlich 
u. entm ischcn sieh leicht. (Nitrocellulose 3. 141— 42. Aug. 1932.) H . SCHMIDT.

A. I. Kogan und N. I. Churdenko, tlber einige Salze der Naphtliensduren und  
dereń Anwendungsmoglichkeiten. Vff. untersuchen vor allem  die Verwendungsmoglichkeit 
bas., neu traler u. saurer A lum inium naphthenate, die durch Verschmelzen oder auf 
dcm Fiillungswege gewonnen worden waren. Dio Viscositat der Lsgg. w achst m it der 
E rhóhung der Basizitiit. M it N aphthenaten  behandelte Pigm ente haben einen geringeren 
Olbedarf, hierbei w irken saure Pigm ente stiirker, bas. schwacher ais neutralo. Die 
m axim al erreichte Verm m derung des Ólbedarfs betrug  28%. Die A lum inium naphthenate 
besitzen eine Schutzwrkg. gegen das Absetzen von Pigm enten. Diese Scliutzwrkg. 
wachst m it dem Steigen der Basizitiit des N aphthonats. (Farben-Ztg. 37. 1664—66. 
3/9. 1932.) W il b o r n .

L. Vanino und S. Rothschild, Uber Leuchtfarben. (Vgl. C. 1931. II . 3666.) E rd- 
alkalileuchtfarbcn sind nich t kom plizierter zusam mengesetzt ais Zinksulfidfarben u. aus 
kauflichen Chemikalien herstellbar. Auch m it nu r e i n e m  der Metalle R b, Cs, Bi, 
Cu ais Leuchtbestandteil lassen sieh H óchsteffekte erzielcn, ebenso ausgezeichnete 
Leuchtfarben aus den e i n  z e i n e n  Sulfiden von Ca, Sr u. Ba. E s werden Vorschriften 
fiir eine griinblauo u. ro te L euchtfarbe gegeben. — D er L ichteffekt w ird n icht durch 
aus dem Verband gerissene Atome, sondern durch abgespaltene u. wiederangezogene 
Elektronen yerursacht. (Chem.-Ztg. 56 . 642. 13/8. 1932.) H. SCHMIDT.

Hans Wolff, tlber die Eigenschaften von Ólfarbanstrichen ais Funktion des kritischen 
Olgehalts. I. u. I I . (Ygl. C. 1932. II . 2535.) Naeh friiheren Verss. des Yfs. (C. 1932.
I. 1158. 3349) stehen die Eigg. yon Olfarbenanstrichen in naher Beziehung zu dem  k rit. 
Olgeh. Aus Łithopone Bronzes u. drei yersehiedenen Olen (Leinól, Leinólstandol u . 
sog. ,,V2-0 l“ ) wurden Farben m it steigendem Olgeh. hergestellt, u. diese auf Gewichts- 
zunahme beim Trocknen, VZ. des getrockneten B indem ittels u. Trocknungsyerlauf 
durch Aufpressen schwarzer Papierblattchen gepriift. Hierbei ergab sieh, daC in der 
Nahe des k rit. Punktes ein Unterschied von wenigen %  Ol bewirken kann, daB die 
F arben  sieli so verhalten, ais seien sie m it ganz yersehiedenen Olen hergestellt. Jeden- 
falls ist das Verh. von Anstriclifarben in hohem Grade yon der Ausbldg. von Olhiillen 
abhiingig. Die Best. des in  den „H ullen“ fixierten Oles wurde durch Auspressen von
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F arbpaste  zwischen Filterpapier, sowie durch Zentrifugieren versucht. (Farben-Ztg. 
3 7 . 1692— 94. 1723— 24. 17/9. 1932.) Sc h e ip e l e .

— , Der Triibungsmesser in  der Anstriclifarbenindustrie. (Vgl. D u n n , C. 1932 .
I I .  620.) (Puint M anufacture 2. 198— 99. Aug. 1932.) R . K . Mu l l e r .

Synthetic Plastics Co., Inc., New York, ubert. v o n George Spencer, N otting
ham , England, Farbeterfahren. Das Verf. is t dad. gek., daB Tcxtilm atcrial, Felle, Wolle 
oder Leder m it Lsgg. J. Halbkondensate aus H am slo ff oder Thioharnstoff u. Formaldehyd 
in W ., die gegebenenfalls selbst gefarbt sein konnen, im pragniert u. dann gefarbt oder 
bedruck t werden. Das Farben  erfolgt vor oder nach dem Trocknen der H albkondensate, 
d ie  im letzteren Falle in  W. unl. werden. Je  nach der A ffinitat der H albkondensate 
fiir  den yerw endeten Farbstoff werden die impriignierten Stellen stiirkcr oder schwacher 
gefarb t bzw. reserviert, so daB U ni-, Ton in  Ton- u. Reseryefarbungen, bei Anwendung 
m ehrerer Farbstoffe zugleich auch selektive Farbungen erhalten werden konnen. E ine 
Reihe von Beispielen erlau tert das Vcrf. (A. P. 1 837 686 vom 21/6. 1928, ausg. 22/12.
1931. E . Prior. 24/6. 1927.) Sc h m e d e s .

Armin Hoffmann, Helmut Hoffmann, Giinther Hoffmann, Neugersdorf, Sa., 
Christian Hoffmann, R utherford , N. J . ,  V. St. A., und Siegfried Hoffmann, Dresden, 
Verfahren zur Herstellung abgetónter (schattierler) Farbungen a u f Gamen, dad. gek., daB 
die Garno in  K ettenstrangform  anfangs in konz. F arb flo tte  entsprechend dem dunkelsten 
F arb ton  behandelt worden, ii. dic Abtonung durch Erschopfen der F lo tte  so erfolgt, 
daB die K ettenstrange fortlaufend durch eine F arb flo tte  gezogen, abgequetscht u. in 
sich gleichmaBig von Dunkel zu Heli gefarbt werden. Die Vorr. zur D urchfiihrung des 
Verf. is t durch Zeichnungen erlau tert. (D. R. P. 556 705 KI. 8a vom 7/8. 1923, ausg. 
16/8. 1932.) Sc h m e d e s ."

Chemische Fabrik vonn. Sandoz, Basel, Schweiz, Verfahren zum  Farben von 
Kunstseide aus regenerierter Cellulose, z. B . Viscose, in  gleichmafiigen blauen bis blau- 
tioletlen Tonen, gek. durch die Verwendung primiirer Disazofarbstoffe, hergestellt durch 
K uppeln einer te trazo tierten , gegebenenfalls in o-Stellung zu den Aminogruppen substi- 
tu ierten  p,p'-Diaminodiaryls m it 1 Mol. einor Naphtholmonosulfosdure, wie 2-Naphlhol- 
8-sulfonsdure, 2-Naphthol-6-sulfonsdure, l-Naphthol-2-sulfonsaure oder 1-Naphthol-
4-sulfonsdure einerseits u. 1 Mol. l,8-Aminonaphthol-4-sulfonsdure oder dereń N-Acy- 
lierungs- odor N-Arylierungsprodd. anderorseits. Die Farbstoffe konnen ais Mittel- 
kom ponente z. B. en thalten  Bcnzidin, o-Tolidin  oder o-Dianisidin. (D. R. P. 554 947 
KI. 8m vom 17/12. 1930, ausg. 15/7. 1932. F. P. 728 299 vom 15/12. 1931, ausg. 4/7.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Verfahren zur 
Herstellung ton echten Farbungen a u f Kolloiden der Cellulosereihe, wie Celluloscester und  
-alher, dad. gek., daB m an ais Farbstoff den Azofarbstoff aus p-Meihoxydiazobenzol u. 
p-Kresol yerw endet. Man erhalt intensive griingelbe Farbungen von sehr guten E cht- 
hcitseigg. E in  m it dem Farbstoff gefarbter Zaponlack g ib t beim E introcknen auf einer 
U nterlage (Motali, Glas, Holz, Celluloid usw.) einen lichtechten, rein gelben transparen ten  
Oberzug. (D. R. P. 557 560 KI. 8 m vom 26/11. 1929, ausg. 25/8. 1932. Schwz. Prior. 
8/12. 1928.) S c h m e d e s .

Calco Chemical Co., Inc., B ound Brook, New Jersey, Delaware, ubert. t o i i : 
Joseph Caspe und William E. Austin, New York, Verfahren und Praparat zum  Farben 
ton  Fellen, Haaren, Fedem u. dgl. D as Verf. is t dad. gek., daB das vorgebcizte Materiał 
m it gegebenenfalls substitu ierten  Carbonsauren der Benzol- u. N aplithalinreihe gefarbt 
u. im  Bedarfsfalle m it reduzierenden M itteln mustergemaB, z. B. an  den H aarspitzen, 
weiB geatz t wird. —  In  einem Beispiel w ird ais Beize E isensulfat oder Eisenpyrolignit, 
ais F arbem itte l Kresotinsaure u. zum A tzen N a-H ydrosulfit yerw endet. W eiterhin ge- 
eignete Carbonsauren sind die gegebenenfalls durch N 0 2-, N H 2-, NO-, OCH3-, OC6H 5-, 
COOH- u. Phenylgruppen bzw. Halogen substitu ierten  Benzoesauren, a- u. (i-Naphthalin- 
carbonsduren. D urch N achfarben der geatzten  Stellen konnen 2- u . 3-Toneffekte er- 
reicht werden. (A. P. 1854 541 yom 3/12. 1926, ausg. 19/4. 1932.) S c h m e d e s .

Franz Schonauer, Wien, Aufkleben ton  Druckplatten, insbesondere Autotypien, 
a u f Unterlagen aus Holz. Die gereinigte u. m it Essig befeuchteto D ruckplatte w ird 
im w. Zustande bei etw a 60—70° m it oiner Gelatineglyccrinmasse bestrichen u. un ter 
hohem  D ruck von etw a 180—200 kg/qcm erkalten  gelassen. (Oe. P. 129 791 yom

1932. D. Prior. 16/12. 1930.) S c h m e d e s .

12/8. 1931, ausg. 26/9. 1932.) Gr o t ę .
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Titanium Ltd., M ontreal, Quebec, ubert. von: Horace Edward Alcock, L uton, 
und  Isaae Epliraim Weber, Leagrave, England, Verfahren zur Herstełlung eines wei/Sen 
Pigments durcli Behandlung von B a-Phospliat m it H 3P 0 4, dureh A btrennen der ungel. 
Anteile u. darauffolgenden Zusatz yon Sulfationen, um blanc fise  auszusclieiden. 
Letztcrcs wird zu einer Pastę angeriihrt u . dann T itanhydra t in  solchen Mengen zugesetzt, 
daB das Gemisch 7 Teile BaSÓ4 u. 3 Teilo T itanhyd ra t enthalt. Das Gemisch w ird 
dann auf hohe Tempp. erh itz t. (Can. P. 294 792 vom 28/4. 1928, ausg. 12/11.
1929.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F ran k fu rt a. M. (Erfinder: Max Giinther, Ekbert 
Lederle, Ludwigshafen a. R h., und Hans Georg Grimm, Heidelberg), Weifie Mineral- 
farben, 1. bestehend aus M isehkrystallen yon P b S 0 4, Pb-M olybdat u. bzw. oder Pb- 
W olfram at. — 2. dad. gek., daB ein Teil des P b  durcli B a oder Sr ersetzt ist. — 3. dad. 
gek., daB ciii Teil der Anionen dureh Selenation ersetzt ist. — 4. dad. gek., daB m an 
die M isebkrystalle aus den wss. Lsgg. bzw. Suspensionen der K om ponenten erzeugt 
u. trocknet. (D. R. P. 558 673 KI. 22 f vom 22/4. 1931, ausg. 9/9. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F ran k fu rt a . M., Herstełlung von gejdrbten Pigmenlen. 
Durcli therm . K om bination geeigneter Metalloxyde wird zunachst ein nich t oder schwacb 
gefarbter Grundstoff hergestellt. Aus diesem wird sodann ebcnfalls durcli therm . 
Kom bination m it einem oder m ehreren s ta rk  fiirbenden Oxyden das Pigm ent gewonnen. 
D ureh therm . K om bination der Oxyde folgender Elem ente erhalt m an ungefarbte 
oder seliwaeh gefiirbte V erbb.: Zn, Mg, Ti, Si, Al, Zr, B, Ca, Ba, Sr, Be, Sn, Ce, W . 
Zu den s ta rk  fiirbenden Substanzen gehoren die Oxyde folgender E lem ente: V, Cr, 
Mn, Fe, Co, N i, Cu, U. Beispiel: 11,2 Gewichtsteile B ,0 3, 14,8 Gewichtsteile MgSO., 
u. 16,8 Gewichtsteile C uS04 geben nach einstiindiger E rhitzung auf ca. 950° ein 
violettes Pigm ent. Das Verf. kann auch in einer einzigen O peration durcligefuhrt 
werden. (F. P. 731127 vom 6/2. 1932, ausg. 29/8. 1932. D. Prior. 7/2. 1931.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F ran k fu rt a . M., Herstełlung von gefiirbten anorgani- 
schen Pigmenten. ZnO wird durcli therm . K om bination m it den Oxyden farbender 
E lem ente yom Typ MeO — ausgenommen CoO u. NiO —  in  M isebkrystalle oder feste 
Lsgg. iibergefuhrt. Man kann auch von solchen Verbb. des Zn oder der fiirbenden 
Elem ente ausgelien, welche dureh therm . Zers. Oxyde bilden. Beispiel: 94 Gewichts
teile ZnSO.,-7 H 20  werden nach inniger Mischimg m it 6 Gewichtsteilen M nS04 • 4 H „0 
auf ca. 1000° erh itz t, wobei S 0 3 entweieht. Das erhaltene Prod. wird alsdann zwteks 
Red. bis zur M nO-Stufe in einem Gemisch gleieher Teile CO u. CO.> erh itz t. E s ent- 
steh t ein kastanienbraunes Pigm ent. (F. P. 731280 yom 11/2. 1932, ausg. 31/8. 1932.
D. Prior. 11/2. 1931.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F rank fu rt a. M., Herstełlung ton  fe in  verteillem 
Chromoxydgrun durcli lieduktion v<m Kaliumbichronat m it H ilfe von Kohlekydraten,
1. dad. gek., daB in Gemischen von K ohlekydraten u. K 2Cr20 „  dereń Misehungsyerhalt- 
nis auf selbsttatiges D urehreagieren der dureh Initialziindung zur R k. gebrachten 
Mischung eingestellt ist, zum Zweeke der Erziclung yerschiedener Tonungen fiir die 
U m setzung ein K ohlehydrat yon um so niedrigerem Polym erisationsgrad gew ahlt wird, 
je  lieller die Tonung des Chromoxydgruns ausfallen soli. — 2. dad. gek., daB die Ab- 
stum pfung der Farbtonungen dureh Verwendung yon Misehungen von K ohlehydraten 
yerschiedenen Polym erisationsgrades erfolgt. — Z. B. wird dureh A bbrand yon Mi- 
schungcn aus 36 kg K artoffelstiirke u. 225 kg B ichrom at ein Chromoxyd von einer 
Farbę erhalten, welche in der Technik ais mandelgriin bezeichnet wird. 36 kg D extrin  
sowie 225 kg des gleichcn Bichrom ates ergeben ein Chromoxyd von etw as licllerer 
Farbę (estragongrun). Bei Verwendung von Zucker t r i t t  eine w eitere Aufhellung auf 
(erbsengriin). B estim m te Misehungen des Red.-Mittela, z. B. von K artoffelstiirke m it 
D extrin, fuhren zu den zu erw artenden Zwischentonen. Die auf diese Weise hergestellten 
Chroinox}'dgrune zeichnen sich dureh auBerordentlieh feine Verteilung aus; sie sind 
infolge des niedrigen Schiittgewichtes sehr ergiebig. (D. R. P. 558 139 KI. 22f vom 
4/12. 1929, ausg. 5/9. 1932.) D r e w s .

Dow Chemical Co., ubert. von: Ernest F. Grether und Gerald H. Coleman, 
Midland, Michigan, Herstdłung von Azofarbstoffen. Man yereinigt diazotiertes Amino- 
alkoxydiphenyl in Substanz oder auf der Faser m it 2,3-Oxynaphthoesiiurearyliden. 
Die auf Baumwolle aus 2,3-O xynaphthoesaure-a-naphthalid u. diazotiertem  2-Methoxy-
5-aminodiphenyl erzeugten Farbungen sind rosarot. Ahnliche Farbstoffe erhalt man 
aus 3-Amino-4-methoxydiphenył. (A. P. 1858 928 vom 26/6. 1929, ausg. 17/5. 
1932.) F k a n z .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Hermann Schlade- 
bach, Dessau, und Herbert Hahle, Dessau-Ziebigk), Herstellung von Azofarbstoffen, 
dad. gek., daB m an D iazoverbb., welche keinc S 0 3H- oder C 0 2H -G ruppen enthalten,

m it A lkyloxyalkylestern der 2-O xynaphthalin-
3-carbonsiŁure der nebenst. Form el kuppelt. — 
Die Farbstoffe losen sich in  fa s t allen organ. 
Lósungsmm. gu t, besonders in  Benzolkohlen- 
wasserstoffen. Sie dienen zum Fiirben von Lacken, 

F irnissen, F etten , Ólen, W achsen. D er Farbstoff 4-Amino-l,3-dim ethylbenzol — y
2-O xynaphthalin-3-carbonsaureathyloxyatliylester lost sich in  organ. Lósungsmm. ro t, 
Aminoazotoluol — y  2-O xynaphthalin-3-carbonsaurebutyloxyathylester ro tv io lett. 
(D. R. P. 559 272 KI. 22 a  vom  17/1. 1931, ausg. 17/9. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M. (Erfinder: Karl Zahn, Hein- 
ricll Koch, F ran k fu rt a. M .-Hóchst, und Klaus Weinand, Leyerkusen a. R h.), Dar
stellung ron sauren Wollfarbstoffen, dad. gek., daB m an l-Amino-4-halogenanthrachinon-
2-sulfonsiiuren m it arom at. Aminocarbonsauream iden oder dereń D e riw . um setzt. — 
Die Farbstoffe zeichnen sich dureh ihren klaren Farb ton  u. ihre gutcn Echtheitseigen- 
schaften aus. D ureh E rh itzen  des Na-Salzes von l-Aniino-4-bromanthrachincm-2-sulfon- 
sdure (I). m-Aminobenzamid, N a2C 03, CuCl in W . en ts teh t ein Wolle blau filrbender 
Farbstoff. Der Farbstoff aus I  u. p-Aminobenzamid fiirbt Wolle violettblau, der aus I  
u. m-Aminobenzoesaurecyclohexylamid blau, der aus I  u. m-Aminobenzoesauredimethyl- 
amid  ro tstichig  blau, der aus I  u. p-Aminobcnzoesauredimełhylamid blau, der aus I  u. 
m-Aminobenzoesaureathanolamid, F . 104— 105°, blau, der aus I  u. o-Aminóbenzamid 
blau. ( D . R .  P. 558 764 KI. 22b vom 17/4. 1931, ausg. 10/9. 1932.) F r a n z .

J. R. Geigy A.-G., Basel, Herstellung von braunen Farbstoffen fu r  Wolle. Man 
kondensiert 3,5-Dinitro-2-halogenbenzoesaUre, ihre E ster oder K ernsubstitutionsprodd. 
m it H ydrazin  oder scincn prim aren a liphat. oder arom at. Substitutionsprodd. in  Ggw. 
von W. oder einem organ. Losungsm. in  An- oder Abwesenheit von saurebindenden 
M itteln. Die Farbstoffe farben W olle sehr gleichmafiig lichtecht braun. D ureh Kon- 
densation von 3,ó-Dinitro-2-chlorbenzoesdure m it p-Phenylhydrazinsulfcmsaure. en tsteh t 
naeh dem AnsaUern ein gelbbrauner N d., m it Hydrazinhydrat ein schwarzbraun 
krystallisierender K orper, gelbe K rystalle aus Eg., N a-Salz dunlcelbraune K rystalle, 
m it Phenylhydrazin-m-carbonsdure eine Vorb., schw arzbraune Nadeln, m it Hydrazin- 
essigsauredtliylester ein gelb krystallisierender K orper. Aus 3,5-Dinitro-2-chlorbenzoe- 
sduremethylester u. Phenylhydrazin  ein gelb krystallisierender K orper, Na-Salz, tief- 
b raune B lattehen aus W. 2,6-Dichlor-3,5-dinitrobenzoesdure, darstellbar aus 2,G-Dichlor- 
benzoesaure dureh N itrieren in  M onohydrat, g ib t m it Phenylhydrazin  ein gelbbraunes 
Pnlver. (E. P. 3 7 7 8 1 4 v o m  28/7.1931, ausg. 25/8. 1932. D. Prior. 28/7.1930.) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Arthur George Perkin, 
Leeds, Herstellung von Farbstoffen der Anthrachinonreilic. Man oxydiert A nthrone (I)
oder D ianthrone (II) zu H elian th ronderiw . (III). — Zu einer sd. Lsg. von l-O xy-

R  =  H  od. A lkyl 1̂  vJOR
OH

2-methoxyanthron in Pyrid in  se tz t m an allm ahlich Jo d  oder Arsensaure, m an erhalt 
Dioxydiinethoxyhelianthron, braune K rystalle, sclim. n icht bis 330°, Lsg. in H 2S 0 4 
blaugrun. Beim Kochen von l-Oxy-2-melhoxyanthron  in Nitrobenzol krystallisiert das 
entstandene Dioxydimethoxyhelianthron  aus. Beim E rh itzen  von Dioxydimetlioxy- 
helianthron m it HCl auf 180° erhalt m an Tetraoxyhelianthmn, braune Nadeln, F . uber 
360°. Man erh itz t 1,2-Dioxyanihron in Pyrid in  m it Jo d  oder m it Nitrobenzol, es 
en ts teh t Tetraoxyhelianłhron. (E. P. 370 037 vom 31/12. 1930, ausg. 28/4. 1932.) F r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Georg Kranzlein 
und Heinrich Vollmann, F ran k fu rt a. M.-Hóchst), Yerfahren zur Darstellung von im
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Benzkern substituierten Benzanthronen, dad . gek., daB m an 1. sauerstoffhaltige Re- 
duktionsprodd. der Anthrachinonrcihe m it M aleinsaure oder Fum arsiiure oder dereń 
E stern  oder M aleinsaureanhydrid un ter Zukilfenahmo saurer K ondensationsm ittel, 
yorzugsweise Aluminiumehlorid, kondensiert, 2. die aus ungesatt. Verbb. der genannten 
A rt u. sauerstoffhaltigen R eduktionsprodd. der Anthrachinonreilie durch Erw arm en 
der K ompononten crhiiltlichen Additionsverbb. abscheidet u . in  zweiter Phase den 
RingschluB m it saurcn K ondensationsm itteln bewirkt. —  In  geschmolzenes Anthron  
tra g t m an bei 160° Maleinsaureanhydrid  ein, e rh itz t einige M inuten auf 240° u. verd. 
m it Nitrobenzol. Das K ondensationsprod. k rystallisiert in farblosen Prism en vom
E. 215° aus. Beim E rh itzen  dieser Zwischenycrb. m it A1C13 in  N itrobenzol auf dem 
W assorbade en tsteh t Bz-l-Oxybenzanthron, aus hochsd. Losungsmm. rotorange Nadeln,
F . 317°, 1. in wss. A lkali u. in  konz. H 2SO,! m it ro tv io letter Farbę. Man e rh itz t Anthron
u. Maleinsaure einige M inutcn bis 200°, tr a g t die Schmelze naeh E rkalten  u. Pulvern 
in  N atrium alum inium chlorid ein, r iih rt J/2 Stdo. bei 130° u. g ib t auf Eis. Das gebildete 
D ihydro-Bz-l-oxybenzanthron  lóst sich anfangs in wss. A lkali m it braungelber Farbę; 
beim Trocknen oxydiert cs sich zum Oxybcnzanthron. D urch E rhitzen  von Anthron 
m it Fumarsauredidthylester in  konz. H 2ŚO,t auf 140° w ird eine Bz-l-Oxybenzanthron- 
sulfonsdure erhalten. (D. R. P. 550 706 KI. 12 q yom 11/9. 1926, auBg. 17/5. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 488 608; C. 1930. II. 3861.) H o p p e .

Fritz Ullmann, Genf, Schweiz, Herstellung ton Kiipenfarbsloffen der Anthrachinon- 
acridonrcihe, darin  bestehend, daB m an den durch Chlorierung yon A nthrachinon-
1,2-acridon m ittels Sulfurylchlorid bei Ggw. yon Chlorjod erhaltlichen Farbstoff m it 
arom at. Sauream iden bei Ggw. von saurebindenden M itteln behandelt. 2. Ausfuhrungs- 
form  des Verf. naeh A nspruch 1, darin  bestehend, daB m an die un ter Yerwendung 
yon arom at. A rylsulfam iden erhaltlichen Farbstoffe yerseift u. das Verseifungsprod. 
m it arom at. Saurecliloriden um setzt. — Das naeh Beispiel 4 des D. R . P . 258 561 
hergestcllte chlorierto A nthrachinonacridon erh itz t m an m it p-Toluolsulfamid, wasser- 
freiem N a-A cetat, Cu-Acetat in  N itrobenzol zum  Sieden, der so erhaltene Farbstoff, 
kupferglanzende yiolette N adeln aus Dichlorbenzol, unl. in  A., A., 1. in  Nitrobenzol, 
fa rb t Baumwolle yiolett. Verwendet m an an  Stelle des Toluolsulfamids Benzamid, so 
e rha lt m an einen Kiipenfarbstoff, dunkelyiolettc glanzende N adeln aus Dichlorbenzol,
1. in  N itrobenzol, der Baumwolle sehr echt b lauyiolett farb t. Verseift m an den m it 
Toluolsulfamid hergestellten F arbstoff m it H 2S 0 4, so erhalt m an naeh dem Abscheiden 
durch Eis, Trocknen ein P rod ., das in  N itrobenzol m it Chloranthrachinoncarbonsaure- 
ehlorid einen Baumwolle y io lett fiirbendcn K iipenfarbstoff liefert. (D. R. P. 495 975 
KI. 22 b vom 1/6. 1926, ausg. 24/8. 1932.) F k a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Leukokiipenfarbstoffp-aparate, 
en thaltend  ein Salz, Oxyd oder H ydroxyd eines Seliwermetalles u. die Leukoverb. eines

thioindigoiden K upenfarbstoffs der nebensteL  
allgemeinen Form el, in der X  einen A lkylrest oder 
W asscrstoff u. R  einen substitu ierten  oder un- 
substitu ierten  arom at. R est, besonders der Benzol- 
reihe, bedeutet. Ais Schwerm etallyerbb. komien 
yerw endet werden: Ferrosulfat, E isenozyd  oder 
-hydroxyd, ferner Kupfersalze (m it Ausnahme von 

C uS04) u. Zinksalze. Ais Farbstoffe sind genannt 6,6'-Dichlor-4,4'-dimethylthioindigo, 
6,6'-Dichlorthioindigo, 6,6'-Dichlor-4-meihylthioindigo u. 4,4 '-Dimethyl-6,5',7 '-trichlor- 
thioindigo. Dio P asten  konnen ferner noch Glykol, Olycerin, Thioglykol usw. enthalten. 
Die Pasten zeichnen sich im  Zeugdruck durch leichte F ixierbarkeit u. Ausgiebigkeit aus. 
(E. P. 361350 yom 14/8. 1930, ausg. 17/12. 1931. F. P. 721087 yom 5/8. 1931, 
ausg. 27/2. 1932. D. Prior. 6/8. 1930.) S c iim e d e s .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Jean Baptiste Henri Fouga, Frankreich, Herstellung von remem Terpentin. 

Das Verf. des H aup tpaten ts w ird  in  der Weise w eiter ausgebildet, daB an  Stelle von 
Toluol alle Terpentinlosungsm., welche niedriger ais Terpentinol sieden, genommen 
werden u. in  der Lsg. eine Neutralisierung u. dam it Ausfallung der freien H arzsauren 
m it E rdalkalien sta ttfindet. (F. P. 36 835 vom 18/4. 1929, ausg. 25/8. 1930. Zus. 
zu F. P. 668 493; C. 1930. 11. 2583.) v a n  d e k  W e r t h .

Hermann Plauson, D arm stad t, Yerfahren zur Herstellung ton  Kunstharzen, dad.
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gek., daB Chlorkautschulc (-regenerafc, chlorierter, m ehr oder weniger polym erisierter 
syn thet. K autsehuk) m it oder ohne Terpenharze oder H arzóle m it H arnstoff oder dessen 
D e riw . zuerst geschmolzen u. danti m it Aldehyden in  der W armo kondensiert wird. 
Man kann auch nach dcm Schmelzen m it H arnstoff bzw. D e riw . in  W. emulgieren, 
wss. HCHO-Lsg. bei Anwcsenheit eines geeigneten K atalysators zusetzen u. das er- 
haltcne Kondensationsprod. wieder emulgieren. S ta t t  HCHO kann m an Furfurol, 
s t a t t  H arnstoff auch Thioharnstoff verwenden. Man erhalt wasserbestandige H arze, 
elektr. isolierend, die dichte Film e geben; m an kann sie durch E rh itzen  m it Leinol 
piast, machen. K lebm ittel, Farbenbindem ittel, Firnis- u. Lackzusatzstoffe, Im pragnie- 
rungsm ittel, H erst. von PreBgegenstiinden. (D. R. P. 560 260 KI. 39b vom  8/3. 1931, 
ausg. 30/9. 1932.) ’ P a n k ó w .

Alexander Eeiter, Scred, LichtbesUindige und nichtschmelzbare Phenolformaldehyd- 
kondensationsprodukte. Den in  sauren oder alkal. Medium Yorkondensierten H arzen 
bzw. dem Phenol oder dem CH20  werden Polysaccharide zugesetzt, u. dic K onden- 
sation w ird in  Ggw. verd. Saure vollendet. 100 Teile Phenol u . 150 Teile CH20  (40% ig) 
w erden m it 3 Teilen Soda erh itz t, dann  20 Teile durch B (0H )3, H 3P0,, oder HC1 inver- 
tierten  Rohrzuckers zugesetzt u. erh itzt. (Tschechosl. P. 35 386 vom  12/11. 1928, 
ausg. 10/3. 1931.) S c iio n f e l d .

P. A. Florenski und B. L. Maxorow, U. S. S. R ., Verfahren zur Herstellung 
von plastischen Isoliermassen. Die primiiren K ondensationsprodd. von Phenol oder 
Kresolen u. A ldehyden werden m it Fullm itteln , wie gepulverter Torf o. dgl., u. ge
gebenenfalls N aturharzen, Paraffin  oder Ceresin verm ischt u. in  ublicher Weise bei 
100— 130° u. 300 a t  gepreBt. (Russ. P. 24131 vom  31/1. 1927, ausg. 30/11.1931.) R ic h .

Joseph Cecil Patrick, K ansas City, Verfahren zur Herstellung von plastischen 
Kondensationsprodukten aus waprigen Polysulfidlosungen und Paraffindihalogeniden, 
dad. gek., daB die K ondensation in  Ggw. einer Fl. durchgefulirt w ird, die zur E rhóhung 
der Loslichkeit des Paraffindihalogcnids in  der wss. Polysulfidlsg. fiihrt, z. B. 10— 80%  
A thylalkohol, M ethyl-, Propyl-, Isopropyl-, Butylalkohol, Aceton oder Gemische von 
Alkoholen m it Aceton, Bzl. oder Toluol. (D. R. P. 554 897 KI. 39 b  vom  24/5. 1930, 
ausg. 16/7. 1932. A. Prior. 3/6. 1930.) P a n k ó w .

Bakelite Corp.,New Y ork, V. St. A., Unzerbrechlićher, durchsiclitiger Gegenstand, 
dad. gek., daB er aus h iirtbaren Kunstliarzen hergestellt is t, bei K órpertem p. h a r t ist 
u. bei wesentlich erhohten Tempp. erweicht. E ine diinne Scheibe des M aterials kann 
un ter Anwendung von D ruck u. H itze gewólbt u. u n te r A ufrechterhaltung des Druckes 
abgekiihlt werden. D ie fertige gewolbte Scheibe eignet sich zur H erst. von Uhrglćisem 
u . dgl. (Schwz. P. 153 842 vom  23/1.1931, ausg. 1/7.1932. A. P rior. 24/1.1930.) E n g .

Charles Bancarel, Frankreich, Sprechmaschinenplatte, bestehend aus einem 
K arton , der m it einer zur Aufnahme der Tonaufzeichmmg geeigneten M., wie Lack, 
kunstlicliem H arz, Acetyl- oder Nitrocellulose, in  diinner Sehicht iiberzogen is t. Um 
die P la tte  weniger biegsam zu machen, tra n k t m an den K arton  m it einer erliartenden 
F l., z. B. m it der Lsg. eines kiinstlichen H arzes. GemaB F . P . 34 031 soli an  Stelle 
des K artons eine dunne H olzplatte oder Gewebe ais U nterlage verw endet werden. 
In  F . P . 40 447 w ird  vorgcschlagen, eine geeignete U nterlage, z. B. eine Postkarte, 
ganz oder teilweise m it einem durchscheinenden Lack zu iiberziehen, in den die Ton- 
aufzeichnung eingepreBt w ird. U nter der Lackschicht konnen Aufzeichnungen fiir 
Reklamo- u. andere Zwecko angebracht sein. (F. PP. 33 832 vom 10/5. 1927, ausg. 
25/3. 1929, 34031 vom  6/9. 1927, ausg. 29/4. 1929 u. 40447 vom 12/6. 1931, ausg. 
23/6. 1932. Zuss. zu F. P. 627 209; C. 1928. I. 791.) Ge is z l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Herstellung von gefarbten 
kiinstlichen Massen. Ais Farbstoff verw endet m an die Salze der Sulfo- oder Carboxyl- 
sauren des N itroanilins oder seiner Substitutionsprodd. m it den D e riw . organ. N H 3- 
V erbb., bei denen der am m oniakal. N  nich t m it einem solchen C-Atom verbunden 
is t, das d irek t an  zwei andere N-Atome gebunden ist. G enannt werden u. a . ais Zusatz 
fiir Celluloid oder N itrocelluloselacke: Das Dicyclohcxylamin-Na-Salz der 2-Nitro- 
anilin-4-sulfosaure, der Dinitrodiphenylam in-3-sulfosaure oder der 2,6-Dinitro-4'- 
chlorodipheny]amin-4,3'-disulfosaure. (F . P. 724 790 vom 20/10. 1931, ausg. 2/5. 1932.
D. Prior. 12/11. 1930.) E n g e r o f f .

Soc. des Usines Chimiques Rhóne-Poulenc, P aris, Verfahren zur Herstellung 
ron plastischen Massen, Filmen, Faden und Lacken aus Cellulosederivaten, gek. durch 
einen Zusatz von bis zu 50%  eines N -Oxyalkylsulfonam ids des Bzl. oder seiner Homo- 
logen z. B. p -T oluol-N -oxyathylsulfonam id. Die Prodd. zeichnen sich durch
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hervorragende Geschmcidigkcit aus. (E. P. 373 704 vom 23/3. 1931, ausg. 23/6. 
1932.) E n g e r o f f .

Deutsche Celluloid-Fabrik Eilenburg, (E rfinder: Adolf Weihe, Eilenburg), 
Vcrfahren zur Herstellung von Lacken aus Cellulosederivatcn, gek. durch die Anwendung 
von n. E stern  der schwefligen Sdure, wie z. B. von D im ełhylsulfit u. Dialhylsulfit ais 
Losungsm. im Gemisch m it anderen Lósungs- u. V erschnittm ittcln. (D. R. P. 558 251 
KI. 22 h vom 20/3. 1931, ausg. 3/9. 1932.) E n g e r o f f .

Westfalisch-Anhaltische Sprengstoff-Akt.-Ges. Chemische Fabriken, Berlin, 
Verfahren zur Herstellung ton  bronzehaltigen Kollodiumlacken, 1. dad. gek., daB ihnen 
W. in Mengen von etw a 3 bis 10%  zugesetzt w ird. — 2. dad . gek., daB bei der H erst. 
der Lacke wasserfeUchte Kollodiumwolle verw endet w ird. — D erartige Lacke sind 
lange okne einzudickcn haltbar. Auch werden sie n ich t trube. (D. R. P. 555 548 
KI. 22 h  vom 31/5. 1931, ausg. 23/7. 1932.) B r a ijn s .

Degronit-Werke G. m. b. H., Altona, E lbc, Verfahren zur Herstellung eines 
strcichfdhigen, hochgldnzcnden Celluloselackes aus Plienolformaldehydkondensationsprodd., 
trocknendcn Olen u. Nitrocellulose, dad . gek., daB 2—4 Teile Form aldehydkonden- 
sationsprodd., 5 bis 10 Teile trocknendcs Ol u. 1 Teil 50% ig. Nitrocellulose, in  Amyl- 
ace ta t, B utylacetat oder einem Gemisch beider in  Verb. m it einem hochsd. E ster, wie 
Athyllactat, gel., gem ischt werden. (D. R. P. 554 932 KI. 22 h  yom 2/3. 1927, ausg. 
20/7. 1932.) E n g e r o f f .

Consortium fiir Elektrochemische Industrie, Munchen (E rfinder: Wolfram 
Haehnel und Willy O. Herrmann, Munchen), Verfahren zur Verstdrkung des H aft- 
fermógens von Celluloselacken, 1. dad. gek., daB m an die Celluloseester m it sprit- u. 
benzolloslichem Polyvinylacetat kom biniert. —  2. dad. gek., daB m an das Polyyinyl- 
ace ta t ais Zwischenschicht zwischen dem Celluloselack u. der U ntcrlage anbringt. —
з. dad . gek., daB m an das Polyyinylacetat dem Celluloseester durch Auflsg., Versclimel-
zung, Vermlschung o. dgl. einverleibt. —  4. dad. gek., daB m an das Polyyinylacetat 
in  Verb. m it H arzen, Olen, W eichm aehungsm ittcln u. anderen Lackbestandteilen ver- 
wendet. (D. R. P. 559 402 KI. 22 h vom 3/4. 1928, ausg. 20/9. 1932.) E n g e r o f f .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in
Basel, Basel, Gefarbter Lack und Verfahren zu  dessen 
Herstellung, dad . gek., daB m an einen Lack m it 
einem F arbstoff fiirbt, der einen Napkthopheno- .
safraninrest der nebenst. Form el en thalt. (Schwz. P. -
153 499 vom 25/11. 1930, ausg. 1/7. 1932.) EnG.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Chloriertes Metastyrol. In  eine 
Mischung aus 300 g M etastyrol, 2200 g CC14, 10 g W. u. 10 g Eiscnfeilspśine wird 
im D unklen bei 0— 1° 3 S tdn . Cl (1,4 g  pro Minutę) eingeleitet. N aeh dem Neu- 
tralisieren m it NaOH  u. A bdest. des Oberschusses von CCI., fa llt m an in A. aus. 
Das weiBe chlorierto M etastyrol cignet sieh yorziiglich ais Zusatz zu piast. Massen
и. Lacken, die sieh durch ihre H artę , B estandigkeit gegeniiber Petroleum u.
geringe P las tiz ita t auszeichnen. (E. P. 364 873 vom 28/1. 1931, ausg. 4/2. 1932. 
A. Prior. 28/1. 1930.) E N G E R O F F .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Deutsche Pektingesellschaft m. b. H., F ran k fu rt a. M., Verfahren zum Kon- 

zentrieren von Kautschukmilch durch fraktionierte Aufrahmung, dad . gek., daB m an m it 
ganz geringem Pektinzusatz aufrahm t, naeh Trennung das kautschukarm e Serum 
m it erneutem  w eiter yerm indertem  Pektinzusatz aufrahm t usw., bis das Serum kaut- 
schukfrei erscheint. (D. R. P. 560 259 KI. 39b vom 7/2. 1932, ausg. 30/9. 1932.) P a n k .

Stamford Rubber Supply Co., iibert. von: Kingsley A. Gillespie, Stam ford, 
Faktishaltige Kautschukmiscliung. Um weiBem F ak tis  die vulkanisationsverzogernde 
W rkg. zu nehmen, m ischt m an ihn  m it einer Substanz, die bei erhohter Temp. N H 3 
entw ickelt, z. B. N H 4H C 03, Ammoncarbamate, D icyandiam id. (A. P. 1869 557 vom 
7/3. 1929, ausg. 2/8. 1932.) P a n k ó w .

Goodyear Tire & Rubber Co. (Erfinder: Herbert Arthur Endres, Ohio), Mischen 
von Kautschuk m it Weichmachem, wie K ienteer, Ol-, Stearinsauro u. dgl. durch Ver- 
mischen von wss. Dispersionen dieser Substanzen m it K autschukm ilch. Man yersetzt 
dio wss. Dispersionen der W eichmacher m it etw as N H 3, wodurch sieh geringe Mengen 
emulgierend wirkende Seifen bilden. Man koaguliert in bekannter Weise, ofters w irkt



1932. II. Hln. K a u t s c h u k ;  G u t t a f e r c h a ;  B a l a t a . 3 1 6 9

auch K ienteer selbst bereits koaguiierend. Dio erlialtenen Miscliungen konnen auch 
ais Zusatzm ischungen zu anderen K autschukm assen yerw endet werden. (Aust. P. 
3849/1931 vom  2/9. 1931, ausg. 28/7. 1932.) P a n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., V. S t. A., Vulkanisieren von Kautschuk. Man ver- 
wendet die bekannten Beschleuniger, wio Mcrcaptothiazole, dereń Mono- oder Disulfide, 
Thiuram sulfide, D ithiocarbam ate, Thiocarbanilid, Aldehydamine u. dereń CS2-Konden- 
sationsprodd. u. a. zusammen m it neutralen  Sauream iden, dereń sauren D e riw . oder 
Mischungen dieser Sauream ide m it sauren Substanzen; insbesondere zusam men m it

T> TT

Substanzen der allgemeinen Form el j ^ > N  • CO • N<^j> , worin R x bedeutet H  oder ein

aliphat. K W -stoffradikal u. R„ u. R 3 H  oder gleiche oder yerschiedene aliphat. oder 
arom at. K W -stoffradikale bedeuten. G enannt sind H arnstoff, Mono- oder D im ethyl-, 
Mono- oder D iathyl-, M ethylathyl-, Monobcnzyl-, Monophenyl-, A thylphenylharnstoff, 
Komplexsalze von H arnstoff oder seinen Homologen m it ZnCl2, H arnstoffoxalat, 
-m alat, -m aleat, - ta r tra t, -lactat, -ph thalat, -benzoat, -chlorbcnzoat, -succinat, -mono- 
oder -trich loraeetat, -clilorhydrat, -n itra t, Mischungen von H arnstoff m it diesen Sauren 
oder Saureanhydriden, wio Phthalsiiureanhydrid. Bei der V ulkanisation zers. sich 
der H arnstoff usw. un ter N H 3- oder Am inabspaltung u. erhoht dio W rkg. des zugesetzten 
Beschleunigers. (F. P. 727 940 vom 7/12. 1931, ausg. 27/6. 1932. A. P rior. 19/12. 
1930.) P a n k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., ubert. yon: Winfield Scott, Ohio, Vulkani- 
sationśbeschleuniger, bcstehend aus den gomiiB A. P. 1779715; C. 1931. I. 372 u. E . P. 
286749; C. 1929.1. 154 hergestellten K ondensationsprodd. aus M crcaptanen u. Aminen. 
(A. P. 1874 639 vom 9/10. 1925, ausg. 30/8. 1932.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Werner Siefken, 
Koln-M iilheim), Alterungsschutzmiltel fi ir  Kautschuk und kunstliche kautschukarlige 
Produkte, bestehend aus D iam inoderiw . des Athylenglykoldiphenyldthers oder Sub- 
stitu tionsprodd . desselben, wie 2,2'-; 3,3'-; 4,4'-Diaminodthylenglykoldiphenylałher, 
4,4'-Dimethyl-2,2'-dianiino(Uhyle,nglykoldiphenylather, 4 ,4 '-Dichlor-2,2'-diaminoathylen- 
glykoldiplienyldther, Athylenghjkol-2,4'-diamino-4-melhyldiphenyldther. (D.R.P. 560 396 
KI. 39b yom  27/6. 1930, ausg. 1/10. 1932.) P a n k ó w .

E. I. du Pont de Nemours & Co., W ilmington, ubert. von: William S. Calcott 
und William A. Douglass, New Jersey, Alterungsschutzmittel fi ir  Kautschuk, bcstehend 
aus Substanzen der allgemeinen Form el I, worin R  u. R ' Aryl bedeuten, insbesondere 
die R k.-P rodd. aus m olekularen Teilen eines aliphat. Aldehyds u. eines arom at. Amins, 
die in  Ggw. eines Lósungsm., wic Alkohol, un ter 10°, yorzugsweise un ter 5° erhalten 

C n+iH J(n+1) + 1 CSH,
I R -N H -C H -C = C H * N H -R 1 II C9H6.N H -C H .C = C H -N H .C 0H 5

CnH.jn+i OjHj
wurden. Ais Aldehyde sind CH3C H 0, Propyl-, B utyr-, H eptaldchyd, ais Aminę Anilin, 
o-Toluidin, o-Anisidin, p-Phenetidin u. Ńylidine genannt. Das Acetaldehyd-Anilin- 
K ondensationsprod. h a t F . 121— 122°. Ais A lterungsschutzm ittel sind genannt: Anilido- 
butylidenanilin, Anilidóhe.xylidenanilin, Anilidooctalidenanilin (Formel II), o-Toluidido- 
bulylidenanilin. M it HCHO erhalt m an keine guten A lterungsschutzm ittel. (A. P. 
1874 895 vom 13/8. 1929, ausg. 30/8. 1932.) P a n k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., Ohio, ubert. von: Winfield Scott, N itro, 
Alterungsschutzmittel fi ir  Kautschuk, bestehend aus den R k.-Prodd. yon K etonen m it 
N aphthylam inen z. B. aus aąuim olekularen Mengen von Aceton u. a-N aphthyi- 
am in C10H 7- N : C(CH3)2, hellgelbes dickes Ol; andere molekulare Mengen konnen zur 
K ondensation angewendet w erden; ferner das R k.-Prod. von Acetophenon u. a-N aphthyl- 
amin. (A. P. 1869 624 yom 24/1. 1929, ausg. 2/8. 1932.) P a n k ó w .

B. F. Goodrich Co., New York, ubert. yon: Harold E. Bowers, Chicago, 
AUerungsschutzmittel fiir  Kautschuk, bestehend aus NO-Deriyv. sck. Aminę, wie D iathyl-, 
D ibutyl-, Dibenzyl-, Dicyclohexyl-, D iphenyl-, D itolyl-, D ibiphenyl-, D inaphthyl-, 
D ioxydiphenylamin, M ethyl-, A thyl-, Benzylanilin, Phenyltoluidin, -xylidin, -biphenyl- 
am in, -naplithylam in, Tolylnaphthylam in, D iphenyl-, Ditolyl- D inaphthylathylen- 
diam in, D iphenyl-, D inaphthylphenylendiam in, o-Chlorphenyl-j?-naphthylamin, Piperi- 
d in, Carbazol u. a. G enannt sind p-NO-Diphenylamin, D iphenylnitrosam in, p ,p '-D ioxy- 
diphenylnitrosam in, D i-p-tolylnitrosam in, o-Chlorphenyl-)3-naphthylnitrosamin, p-Di- 
naphthylnitrosam in, D iphenylatliylendinitrosam in, D i-p-tolylathylendinitrosam in, Ben-
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zylphenyl-, A thylphcnyl-, Phenyl-a- bzw. -/?-naphthylnitrosam in, D iphenyl-p-phenylen- 
dinitrosam in. (A. P. 1869 657 vom 16/1. 1930, ausg. 2/8. 1932.) P a n k ó w .

Miller Rubber Co., Inc., W ilmington, ubert. yon: Raymond M. Warner, Ohio, 
Klebmittel zum  Uberziehen von słarren Unterlagen m it Kautschuk. M an behandelt K aut- 
schuklsg. m it Halogen (Cl, J ) , insbesondere B r, u. zw ar auf 136 g R ohkautschuk 40 bis 
80g Br. Man iiberzieht die gereinigteFl&ćhe (M etali, E isen, Glas.Holz) m it dem K lebstoff, 
preBt den K autschukiiberzug auf u . yulkanisiert, wobei dio K lebschicht n ich t vulkanisiert 
w ird . (A. PP. 1869636 u. 1869638 yom 29/5. 1928, ausg. 2/8. 1932.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, und  Albert Lakeman, Birm ingham , Kautschuk- 
ubefzuge a u f Metali. Man iiberzieht den K autschuk oder m ischt ihn  m it feinkornigem 
Materia], wie Kies, Sand, Schalen-, Glas-, Ziegel-, Schiefer-, Schlacken-, Zement-, 
Marmor-, D iam antm elil, A1-, Cu-, Messingspane. Oberschiissiges M ateriał w ird wieder 
abgestrichen. Auch Lagen aus K autschuk u. Kautschukm ischungen m it dem fein- 
kornigen M ateriał konnen zusammengewalzt werden. Die K órner konnen gereinigt, 
geatz t, m it einem F ilte r aus einem anderen Stoff, z. B. einer Farbę, versehen sein. 
D er fertige K autschukiiberzug kann gefarbt, bem alt oder sonstwie verziert werden. 
D ie U berziise eignen sieh fiir Tanks, V entiłatoren, FuBboden, D achrinnen, Behiilter, 
R ohren u. dgl. (E. P. 375 987 yom 19/6. 1931, ausg. 28/7. 1932.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, und Frederick Charles Jennings, Birm ing
ham , tlberzugsmasse, bestehend aus wss. Dispersionen yon g u t deckendem Pulver 
geringer KorngroBe in  Mischung m it wss. Kantschukdi&pcTsioncn, derart, daB der 
Kautschukgch. 20°/o des Trockensubstanzgeh. n ich t iibersteigt. Ton, ZnO event. m it 
etw as blauem Farbstoff, K reide, Talkum , TiOa, Pb-, Fe-Oxyd, U ltram arin , u. a. Farb- 
stoffe konnen zugesetzt werden. Verdickungsm ittel, wie B entonit, Ton, Wasserglas, 
Starkę, D extrin , Cellulose u. D eriyy., Gelatine, Karragheenm oos, Traganthgum m i 
konnen zugesetzt werden. M an yerw endet die M. zum Auffrischen der Farbę yon 
weiBem oder gefarbtem  Gowebe, Filz, Leder, zum M arkiercn von Tennispliitzen u. dgl. 
Man kann sie Beinigungsm itteln fiir das Gewebe zusetzen. (E. P. 375 786 vom 28/3.
1931, ausg. 28/7. 1932.) P a n k ó w .

Azo Akt.-Ges., Schweiz, Oleilschutz fiir  Kautschukicaren. (N aehtrag zu D . R . P. 
551804; C. 1932. I I . 1848.) Man kann ais B indem ittel zwischen dem Gesteinsgries u. 
K autschuk  auch N atu r- u . K unstharze, wie K opal oder solche auf Basis Phenol u. S 
oder Aminen u. S oder dereń Misehungen verwenden. (F. P. 730 986 yom  3/2. 1932, 
ausg. 26/8. 1932.) P a n k ó w .

Magyar ruggyantaarugyar reszvenytarsasag, B udapest, Messen der Bildsam- 
keit von Stoffen, insbesondere von Gummi und Ch.vminimischv.ngen, dad . gek., daB das 
Probcstiick zwischen m it gleiehmaBiger konstan ter Geschwindigkeit bewegten Flachen, 
yorzugsweise u n te r A ufrechterhaltung einer konstanten  Temp. dieser K órper, einmal 
durchgestreekt u. die dafiir erforderliche K ra ft gemessen wird. — W ichtig ist, daB 
das Verf. un ter den beim K alandrieren auftretenden B etriebsverhaltnissen arbeitet. 
(D. R . P . 557 756 KI. 42 k vom 1/11. 1929, ausg. 27/8. 1932.) H e in r ic h s .

XV. Garungsgewerbe.
K. Sichert, Beitrag zu  den Slickstoffumsetzungen in  Kartoffel-, M ais- und Dari- 

maischen wahrend der Garung. Tabellen iiber Geh. u. Y erbrauch an 1. N-Verbb. bei der 
Garung (iiber Einzelhciten ygl. Original). Die Garung is t von Abbau der 1. N-Verbb. 
u . Aufbau zu unl. werdendem HefeeiweiB begleitet, das zusammen m it den unl. un- 
yeranderten N-Verbb. den Futterwert der Schlempe bedingt. (Brennerei-Ztg. 48. 
36— 37. 1931. M iinchen-W eihenstephan, Techn. Hochsch.) Gr o s z f e l d .

Erich Walter, Kohlebehandlungen im  Bramitweingewerbe. Zur Beseitigung von 
Triibstoffen is t Kobie wenig geeignet. Dio A rt der Kohle is t dureh den Anwendungs- 
zweck bedingt. Bei hochakt. Kohlen is t yor allem die Menge des Zusatzes zu be- 
schriinken. _ (Dcstillateur u. L ikorfabrikant 45. 469— 70. 29/9. 1932. Berlin, SW 61.) Gd.

Heinrich Kreipe, Verarbeitung stichiger Trauben- und Obsticeine. a u f Essig nach 
dem Orleansverfahren. (D cstillateur u. L ikorfabrikant 45- 455— 57. 22/9. 1932. — 
C. 1930. I I .  2318.) Gr o s z f e l d .

E. Waser,H. Mohler u n d F . Almasy,SpekirophotomelriseJierNachweis tonllolundcr- 
saft in  Wein. Beschreibung der Technik des Verf. (iiber Einzelbeiten ygl. Original), nach 
dem aus dem V erlauf der E xtinktionskuryenH olundersaft nachweisbar ist. (M itt.Lcbens- 
m ittelunters. Hygiene 23. 243— 49. 1932. Ziirieh, K antonsehem iker.) G r o s z f e l d .
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Augustę Fembach, Paris, Frankreich, John Lewis Yuill, New Earswick, York, 
Basil Gordon McLellan und Rowntree & Co. Ltd., York, England, Yerfahren zur 
Herstellung von Citronensdure mittels Pilzen. (D. R. P. 551 930 KI." 12 o vom 9/12. 
1925, ausg. 8/6. 1932. — C. 1927. II . 2113 [F. P . 610 121].) R . H e r b s t .

Augustę Fernbach, Paris, John Lewis Yuill, New Earswick, York, Basil Gordon 
McLellan und Rowntree & Co. Ltd., York, England, Herstellung von Citronensdure 
m ittels Pilzen, insbesondere Kolbenschimmelpilzcn, aus einer die erforderlichen Nalir- 
stoffe enthaltenden, m it Saure yersetzten Lsg. nach D. R . P . 551 930 (s. u.), dad. 
gek., daB m an Salzsaure zu Lsgg. yon anderen K ohlehydraten  ais Rohrzucker zugibt 
oder an Stelle von Salzsaure eino andero starko Saure oder Gemischc soleher Sauren 
zu einer Lsg. von Rohrzucker oder anderen K ohlehydraten zusetzt. —  Vergleiche 
hierzu auch das Ref. nach dem entsprechenden E . P . 266 415; C. 1927. I I . 2113. 
(D. R. P. 558 436 KI. 12 o vom 9/12. 1925, ausg. 7/9.1932. Zus. zu D. R. P. 551 930; 
vgl. vorst. Ref.) R. H e r b s t .

Invention Gesellschaft fiir Verwaltung und Verwertung chemisch-technischer 
Patente G. m. b. H. und Stephen Carl Daranyi, Berlin, Gewinnung von Hefe durch 
V ergarung von K ohlenhydraten u n te r Durcliliiftung. Dio Garung w ird begonnen bei 
einer Hefekonz. yon wenigstens 8 Vol.-°/0. Entsprcchend der Vermehrung der Hefe 
wird frisches Ausgangsm aterial zugesetzt, so daB aber die Konz. von 8%  nich t unter- 
schritten  w ird. Ais Ausgangsstoff d ien t insbesondere Melasse. (E. P. 376 038 vom 
28/7. 1931, ausg. 28/7. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Gottfried Jakob, M iinchen-Perlach, Lauterverfahren, dad. gek., daB nach voll- 
endetem  MaischprozeB dio Lautertem p. von etwa 75° zur Bewirkung einer K iihltrubung 
auf un ter 60° erniedrigt u. e rs t darni abgelautert wird. (D. R. P. 559162 KI. 6 b vom 
24/12. 1929, ausg. 16/9. 1932.) M. F . M u l l e r .

Hausena A.-G., Glarus, Schweiz, Yerfahren und Einriclitung zur Entfernung von 
Jungbuketten aus B ier oder gdrender Wurze. Das Verf. is t dad . gek., daB die m it CO» 
gesatt. F l. un ter solclicn Bedingungen des Druekes u. der Temp. in  diinner Schiclit 
ausgebreitet w ird, daB CO, u. Jungbukette  aus ih r yerdam pfen. Dazu inehrere U nter- 
anspriiche. Vgl. D. R . P . 548 811; C. 1932. I . 3509. (Oe. P. 129 736 vom 1/10. 1931, 
ausg. 26/9. 1932. D. P rio rr. 2/12. 1930 u. 12/6. 1931.) M. F. Me l l e r .

Soc. des IŚtablissements Barbet, Frankreich, Gewinnung von Traubensaft fur 
die WeiBwein- u. Rotw einbereitung. Das Yerf. des H aup tpaten ts u. des ersten Zusatz- 
patontes (ygl. F . P . 38 987; C. 1932. I . 1842) w ird dahin abgeandert, daB an  Stelle 
der W arm esterilisation eine B ehandlung m it S 0 2 in der K alte  yorgenommen wird. 
(F. P. 39 909 [Zus.-Pat.] vom 28/5. 1930, ausg. 19/3. 1932. Zus. zu F. P. 704525;
C. 1932. I. 1842.) M. F. Mu l l e r .

Jean Maille de Girves, Frankreich , Ólgewinnung aus Weintrestem. Die Trester 
ais solche oder naeh A btrennung der T raubenkerne werden extrahiert. (F. P. 690 579 
vom 1/5. 1929, ausg. 23/9. 1930.) VAN DER W e r t h .

Erich Mertens und Bernhard Hanack, Berlin, Herstellung eines alkoholarmen 
Getrankes. Man yergart eine Mischung von pasteUrisierter Magermilch u. Hefe unter  
Zusatz yon Zucker u. Bienenhonig. (E. P. 376 887 vom 15/5. 1931, ausg. 11/8.
1932.) S c h u t z .

Charles van Damme, L’aśrolevure moderne. Bruselles: M. Cock 1932. (161 S.) 8°. 30 fr.

XVI. Nahrungsm ittel; Genufimittel; Futterm ittel.
Kurt Taufel, Ergebnisse und Ziele der neueren Lebensmittekhemie. (Vgl. C. 1932.

I .  1589.) Fortschrittsbericht, im  besondoren uber EiweiBstoffe, K ohlehydrate, F e tte  u. 
Ole, V itamine. (D tsch. N ahrungsm ittel-Rdseh. 1932. 45— 46. 53— 54. 18/3. 1932. 
Miinchen, U niv.) Gr o SZFELD.

Bodinus, Uber Safranverfalschung. B ericht iiber eine Verfalsehung m it 8%  R ohr
zucker. Nachweis durch Best. des Zuckers vor u. nach Inyersion. (Chem.-Ztg. 56- 741 
bis 742. 17/9. 1932. Bielefeld.) G r o s z f e l d .

M. M. Cleveland und C. R. Fellers, Mineralstoffzusammensetzung von Datteln. 
D er efibarc A nteil der Sorte Hallowi (Sayer) enthielt in der Trockenmasse an  Asche 
2,02 (1,94) °/o> dereń A lkalita t 16,7 (15,9) ccm n./lOOg. Zus. der Asche: K 20  42,7 
(40,8), N a20  2,47 (2,65), CaO 4,51 (6,96), MgO 5,86 (6,77), P 20 6 9,50 (7,47), F e20 ,  0,26 
(0,23), A120 3 0,48 (— ), CuO 0,015 (0,014), Cl 13,33 (16,64), S 0 3 6,44 (7,62), MnO 0,21



3172 HXVI. N a h r u n g s m i t t e l ; G e n u s z m i t t e l  u s w .

(0,30), SiOj, 7,01 (7,24) % . (Ind. engin. Chem. A nalytical E dition  4. 267— G8. 17/7. 
1932. Am herst, Mass. S tate  College.) Gr o s z f e l d .

Eduard JacobSen, Welche Bedeutung besitzen die Olasuren f i ir  Kaffee w id  Oetreide- 
ka ffee t Die Glasuren erhalten Aroma u. Farbę, verhindern den O laustritt u. dam it 
das Ranzigwerden u. sehiitzen gegen W .-Aufnahm e aus der L uft. (Braunsehweig. 
Konserven-Ztg. 1932. Nr. 5. 5; Nr. G. 4. Marz. Berlin,S.W . 61.) GROSZFELD.

Stan. Krauze, Beitrag zur Uniersuchung von Mate. Analysenergcbnisse von 
17 P roben: W. 6,90— 10,40, G erbstoff 7,80— 10,98, wss. E x tra k t 35,27—49,60, Asche 
6,14— 7,38, Mn-Geh. der Asche 1,88— 4,26, Coffein 0,58— 1,64%. (M itt. Lebensmittel- 
unters. Hygiene 23. 218— 24. 1932. Bern, Eidgen. G esundheitsam t.) GROSZFELD.

W. Ludewig, Die kritische Kuhldauer w id  die gunstigste Lagerwigstemperatur beim 
Sclmdlgefrieren von Lebensmitteln. Die EiskrystallgroBe im  Fleisch n im m t m it der 
Gefrierzeit s ta rk  zu u. is t naeh Lagerung (180 Tage) bei — 3,1° bedeutend groBer ais 
bei — 20,3°. D er Saftverlust is t bei Lagerungstemp. nahe beim G efrierpunkt am 
gróBten u. von der Auftaugeschwindigkcit n u r wenig abliiingig. Die eutekt. Temp, 
des Muskelfleisehes liegt bei — 20°; boi hoherer, n ich t konstan ter Lagerungstemp. 
werden die kleinen K rystalle gel. u. gehen in groBere iiber. (Ztschr. ges. K alte-Ind. 
39. 176—79. 9/9. 1932.) Gr o s z f e l d .

R . Baetslś, H. van den Abeele und Chr. de Bruyker, Das Vorkommen von 
schwefliger Saure in  sogenannten Boulogner Wursten. Boi der iiblichen Trocknung der 
W iirstc m ittels K oks werden von der W ursthau t kleine Mengen S 0 2 aufgenommen, 
die diese auch konservieren u. nu r sehr langsam  in  das Innere der W urst eindringen. 
(Journ . Pharm ac. Belg. 14. 695— 98. 2/10. 1932. Gent, Lab. de Chim e t B aet.) Gd.

C. G. King, Die Pasteurisierung der M ilch mittels eines elektrischen Slrom.es. Be- 
sclireibung einer Dauerpasteurisierungsanlage (Abbildung im Original), dereń Vorteile 
hauptsachlich in der sieheren u. gleiehmaBigen W arm ezufuhr bestehen. (Trans, electro- 
ohem. Soc. 62. 4 Seiten. 1932. Sep.) Gr o s z f e l d .

R. W. Muller, Milchpulverherstellung naeh dem Walzverfahren. Besehreibung 
einer Anlage naeh E s c h e r -W y s s  zur Erzeugung des auch bei langerer Lagerung 
keinen Talggeschmack annehmenden, besonders zur Schokoladeherst. dienenden 
W alzenmilchpulvers. (M ilehwirtschaftl. Z trbl. 61. 216— 18. Aug. 1932. Arolsen, 
W aldeck.) Gr o s z f e l d .

E. Waser und H. Mohler, Organische H ilfsstoffe fu r  Butler und Margarine. Beob- 
achtung von diacctylhaltigen, irrcfiihrend ais A rom akulturen deklarierten Handels- 
p raparaten . —  Das hohere Ketonhomologe des D iacetyls Triketopentan, CH3-CO
CO -CO-CH3, besitzt durchdringendes Aroma von Lebbuchengeuiirz. (M itt. Lebens- 
m ittelunters. Hygiene 23 . 265— 67. 1932. Zuricli, Kantonschem iker.) Gr o s z f e l d .

G. S. Fraps und Ray Treichler, Quantitative Schwankungen im  Vitamin-A-Qehalt 
von Butlerfętt. Das B u tte rfe tt von K uhen m it Getreide u. W eidefutter en th ielt 17—50, 
von trockenen u. kargliohen W eiden auch noch hohe Gehh., m it Baumwollsaatmehl 
u. Schalenfutter (hulls) am  Endo von 15— 16 M onaten etw a 2, m it Silage ais Zusatz 
dazu 2— 12, m it W eidefuttcrzulage etw a 33 V itam in-A-Einheiten je g. Die Kiihe 
konnen nur einen kleinen Teil des Fu tterv itam ins im  B u tte rfe tt ablagern. Baumwoll
saatm ehl u. Sehalen, auch Sorgliumsilage, en thalten  nur wenig V itamin-A u. konnen 
boi langerer F iitterung  dam it den Vitamin-A-Gek. der B u tte r herabdriicken. (Ind. 
engin. Chem. 24. 1079—81. Sept. 1932. A gricultural u. Mechanical College of 
Texas.) Gr o sz f e l d .

Charles F. Poe und Frank G. Edson, Bestimmung des reduzierenden Zuckers 
in  Nahrungsmitteln. Vorschlag einer colorimetrisclien Methode. Man bringt 1 ccm der 
Lsg. in ein FoLIN-W u-Zuckerrohr u. 3 ccm Rcagens [2,4 N a-D m itrophcnolat 8 g, 
5°/Dig. N aOH  200 ccm, Phenol (nur bei un ter 10%  Zuckcr) 2,5, Rochelle-Salz 100 g 
auf 1 1], e rh itz t 6 Min. in  sd. W ., k iih lt 3 Min., verd. auf 25 ccm, vergleicht m it auf 
gleiehe Weise behandelter Glucose. Die F arbstarke is t fiir 0,5—3% ige Lsgg. von 
Glucose dom Zuekergeh. d irek t proportional. Saccharose is t ohne EinfluB, Fructose 
w irk t genau so wie Glucose. E rhitzen bis zu 25 Min. is t ohne Storung, doch genugen 
6 Min. Vcrgleichende Unterss. m it dem Verf. naeh MuNSON u. W a l k e r  lieferten boi 
Stoffen verselxiedenster A rt gute Ubereinstim mung, auch bei Laetose bzw. Milcliprodd. 
(Ind. engin. Chem. A nalytical E dition 4. 300— 02. 15/7. 1932. Boulder, Univ. of 
Colorado.) G r o s z f e l d .

A. Boas und Richard Kessler, Die Schrotgarmethode zur Bestimmung der Back- 
fahigkeit von Weizen und Weizenmehlen. Ihre Anwendung an Inlandweizen der Ernie
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1931. Die Backfahigkeit zeigte in  einigen Pal len eine gewisso tlbereinstim m ung m it 
dem Verh. bei der Schrotgarung, in  anderen weniger. E ine Bevorzugung letzterer 
em pfiehlt sich nicht. (M itt. Lebensm ittelunters. Hygiene 23. 209— 18. 1932. Olten, 
Hefefabriken, A .-G .) GROSZFELD.

R. J. Benton und F. T. Bowman, Citrusreifepriifungen. D er S aft von Citrus- 
friichten (Citronen, Orangen, Mandarinen) en thalt an wertbestim m enden B estandtcilen 
vor allem Zucker (Sucrose u. Fructose) u. organ. Sauren (vor allem Citronensaure). 
W ahrend der Reifung steig t der Zuckergeh. un ter gleichzeitigem Riickgang der Saure. 
H icrauf stiitzen Vff. ihre Mothode zur Best. des Reifungsgrades u. fuhren dio B est. 
der SZ. des Saftes durcli. B otrag t letztere weniger ais 23 ccm Vio'n - NaOH  je 10 ccm 
Saft, so is t die F ruch t pfliickreif. (Agricult. G azettc New South W ales 43. 533— 40. 
1/7. 1932.) Gr im m e .

P. Berg und S. Schmechel, Belriebskontrolle des Wassergehaltes bei der Mar- 
meladenkochung. (Ztsehr. U nters. Lebensm ittel 64. 154—61. Juli/Aug. 1932. H am burg, 
Hygicn. S taatsinst.) GROSZFELD.

C. R. Fellers und C. C. Rice, Schnelle Zentrifugalmethode zur Pektinsdure- 
.bestimmung. M an laBt 5 ccm Saft +  5 ccm W. +  5 ccm 10% ig. N aO H  im  Zentrifugen- 
rolir 15 Min. stehen, w odurch das P ek tin  in Pektinsaure ubergeht, fiillt dann  letztere 
dureh 2 ccm 10%  ig. HCl, m ischt u. hii.lt 8— 15 Min. in nahezu sd. W ., bis die Flookung 
yollstandig geworden ist, rtih rt m it einem diinnen Glasstab zur E ntfernung der Luft- 
bliischen, k iih lt un ter 25°, zen trifugiert 15 Min. bei 2400—2500 Umdrehungen/M in. 
u. liest das Yol. ab. Bei F ru ch t oder Pulpo koeht m an 100 g m it 200 ecm W. 1 Śtde., 
orsotzt das yerdam pfendo W. von Zoit zu Zeit, fiillt auf 500 ecm auf, filtrie rt u. ver- 
a rb e ite t don aliąuoten  Teil des F iltra tes  wie obon. — Das Vol. des Nd. (am besten 
0,7— 1,5 ccm) is t dem Pektingeh. (AOAC-Verf.) geradlinig proportional, Ablesung 
graph. aus einer Tafel im Original, m ittlero Abweichungen ±  5,5% . (Ind. engin. 
Chem. A nalytical E dition  4. 268—71. 15/7. 1932. Am herst, Mass. S ta te  Coli.) Gd.

Paul Francis Sharp, Untersuchung von gcwasclienen, abgescheuerłen w id  geolten 
Eiern. Besehreibung einer B ehandlung der Eioberfliiche m it einem Tropfen W. u. 
Priifung des Schalenauszuges. Dieser liefert beim ungewaschenon E i m it A gN 03 N d., 
etw a 0,005-n. NaCl entsprechend, aber rascher b raun  werdend, u. en thalt Spuren von 
K , nachw eisbar m it Co-N itritreagens von bestim m ter Zus.; gowaschene oder ab- 
gescheucrtc E ier geben besonders letztere R k. nicht. Dio A gN 03-Rk. wird gestórt, 
wenn m it Chloriden, K J ,  N a3P 0 4, N aH C 03, N a2CQ3, HCl oder Eialbum in en thaltender 
Lsg. gewaschen w ar, die K -R k. n u r bei W asehung m it K-Salzen. Albumin kann m it 
M il l o n s  Reagens e rkann t werden, Seifenwasehung am  Aussehen der Eier. Olung s tó rt 
die R kk. nicht. Bei K uhlhauseiern yerschwindet der K-Geh. von der Eieroberflacho 
in  etw a 4— 8 Monaton. Erfolgtes Beschlagen der E ier m it W. yerhindert an  sich den 
Nachweis nicht. Abgescheuerte E ier sind auch bei der Fiirbeprobe zu erkennen, geolte 
an  der Bldg. eines Olringes naeh E intauchen in A. Von M arkteiern waren 39,3%  ver- 
sehm utzt oder wiedor gereinigt. (Ind. engin. Chem. 24. 941— 46. Aug. 1932. Ithaca, 
N . Y ., Comell U niv.) ___________________  Gr o s z f e l d .

Food Machinery Corp., iibert. von: Jagan N. Sharma, K alifornien, Behandlung 
von Friichten zwecks Entfernung von Spritzruckstdnden. Man en tfern t A s  u. dgl. yon 
den dam it behandelten leicht yerderblichen Friichten, z. B. Apfeln, m ittels einer Lsg. 
von Alkalisilieaten. (A. P. 1875 944 vom 9/6. 1931, ausg. 6/9. 1932.) S c h u tz .

Charles Pfizer & Co., Inc., iibert. von: John Lawrence Smith, New York, 
AlkalijodidmiscMmgen. Die Mischungen bestehen z. B. aus 90%  K J ,  8 %  CaC03 u.
2 CaO. Sie sollen ais Zusatz zu Kochsalz, Nahrungsmiileln u. dgl. dienen. (A. P. 
1869 518 vom 1/8. 1929, ausg. 2/8. 1932.) S c h u t z .

B. S. Groth, Stockholm, Herstellung von Weinsdure und Bicarbcmat enthaltenden 
Salzgemischen. Dio W einsaure- bzw. B icarbonatkrystalle werden m it einer diinnen 
Schicht yon weinsauren Salzcn uberzogen. Zu diesem Zweck w ird dio Mischung m it 
A. oder einem anderen geeigneten Losungsm. m it bohem D am pfdruck u. geringer 
Dampfbildungswarme, welches m it B iearbonat reagiert, behandelt. Ais weitero ge- 
eignete Lósungsmm. werden genannt: Methanol, Propylalkohol, Aceton o. dgl. Nacli 
weiterem Schiitteln u. U m ruhren w ird das Losungsm. yerdunstet. Die genannten 
Salzmischimgen eignen sich u. a. zur H erst. yon Fruchtsalzen. (Schwed. P. 70 629 
vom 8/2. 1928, ausg. 11/11. 1930.) D r e w s .

Willy Stelkens, Koln, Entkoffeinieren von Rohkaffee. Man b ring t die auf-
X IV . 2. 20G
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geschlossenen Róhkaffeebohnen in  ąucllfcuchtem  Z ustand m it festen Adsorbenlien, z. B. 
hochaktiver Kohle oder SiO , zusammen, laCt die Prodd. un ter D am pfdruck aufeinander 
einw irken u. tren n t nach dem Abkiihlen den n ieh t in  das Innere der Bohnen ein- 
gedrungenen Teil des Adsorptionsm ittels von dem unbehandelten Kaffee. (Schwz. P. 
153 468 Tom 6/8. 1930, ausg. 16/6. 1932. D. Prior. 8/8. 1929.) S c h u t z .

John L. Brown, Catonsville, und William W. Varney, Baltim ore, M aryland, 
Rauchmalerial fu r  Zigarren, bestehend aus T abakblattern  oder anderen B la ttern  u. 
b lattahnlichem  M ateriał, z. B. Cellophan oder Papier, die ais Einlage dienen u. m ittels 
einer Stahlbiirste fein perforiert werden. Bei Verwendung von Cellophan wird dieses 
m it einem W eiehm aehungsm ittel, z. B. m it Glycerin, im pragniert u. dann getrocknet. 
Ais w eiterer Zusatz u. F iillm ittel w ird eine Pastę beniitzt, die z. B. aus Pflanzenbliiten, 
z. B. aus rose of Sharon (althea), in  Pulverform  u. W. oder Glycerin hergestellt wird. 
(A. P. 1871151 yom  17/5. 1929, ausg. 9/8. 1932.) M. P . Mu l l e r .

Ludwig Ertel, R asta tt, B aden, Verfahren zum  Entziehen des Nicolins aus dem 
Tabakrauch m ittels einer m it einer sauren Fl. im pragnierten F iltersckicht, dad. gek., 
daB die F l. aus einer Lsg. von Puffersubstanzen, z. B. einem Gemisch von K H 2P 0 4 u. 
(NH4)2HPO ł , besteht, gegebenenfalls un ter Zusatz yon nichtfliiclitigen ungiftigen 
Sauren, z .B . Arylsulfonsauren oder Aminoarylsulfonsauren. (D. R. P. 559 387
KI. 79 c yom 14/1. 1932, ausg. 19/9. 1932.) M. F . Mu l l e r .

Charles Brooks and o thers , Effect of solid and gascous carbon dioxide upon transit diseases
of certain fruits and yegetables. Washington: Gov’t Pr. Off.: Sup’t  of Doc. 1932. (59 S.)
pap. 10 c.

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

E. Billot-Mornet, Anwendung des Wasserstoffsuperozyds bei der Bleiche der ver-
schiedetien Textilstoffe. (Ind. textile 49. 302— 04. 370—:72. Ju n i 1932. —  C. 1932. II .
1096.) F r ie d e m a n n .

Paul Krais, Mercerisierfehler. K rit . Bemerkungen zu der A rbeit yon J .  L om ax 
(C. 1932. II. 1856), hauptsiiehlich den EinfluB der Trocknung auf die Anfarbung 
mercerisierter Strilnge betreffend. (Journ . Soc. Dyers Colourists 48. 260. Sept. 
1932.) F r ie d e m a n n .

Ray Cottrell, NeueForlschritte bei der Behandlung von Kunstseidenstoffen. Waschen, 
K reppen, Entglanzen u. Erschweren von Kunstseide. Im  besonderen wird das Er- 
sehweren yon Acetatseide u. Seide aus regenerierten Cellulosen nach CLAVEL be- 
schrieben. (Textile W orld 82 . 534. Sept. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Hohere Feltalkohole bei der Kunstseidenveredlung. Angaben iiber die Eigg. von 
Igepon T  der I. G. FARBENINDUSTRIE A k t .-G e s ., Texapon  u. Ocenolsulfonat der 
D e u t s c h e n  H y d r ie r w e r k e  A. - G. u. der Gardinole u. Brillantamrole der 
H . T h . B o eh m e  A.-G. Ahnliche Prodd. sind Jokalin  von B a u r , Ga b e l  & Co., Kóln- 
H adertal, Sapidan  der H . T h . BOEHME A.-G., Melioran der ORANIENBURGER Ch e m . 
F a b r ik  A.-G. u. CFD 1031 von Zsc h im m e r  & Sc h w a r z . Firm en, die auf diesein 
Gebiete ta tig  sind, sind genannt. (K unstseide 14. 343— 44. Okt. 1932.) SuVERN.

F . C. Pratt, Die Tuchwalke. Allgemeine t)bersich t. (Textile Recorder 50. N r. 594.
53. 15/9. 1932.) F r ie d e m a n n .

Jack Jarrnak, Neuzeitliche P raxis im  Ferligstellen durchsichtiger Samte. Ent- 
basten, Entschlichten, Fiirben u. Ausriisten von durchsichtigen Sam ten  m it Seidengrund 
u . K unstseidenflor. (Textile W orld 82. 535. Sept. 1932.) F r i e d e m a n n .

H. Jentgen, Knilterfestmachen von Kunstseide. Die Verff. der T o o t a l  B r o a d - 
i iu r s t  L e e  Co m p . L t d . (Brit. P . 291 473, 291 474, 304 900; vgl. C. 1929. I. 460 u.
II . 236) werden kritisiert. Das Ziel, K unstseide kn itterfest zu machen, wird nicht yoll- 
kommen erreieht, Bedenken gegen die do rt angegebenen Arbeitsweisen werden geltend 
gem acht. Soli die K nitterfestigkeit jeden Kunstseidengewebes wirklieh yergroBcrt 
werden, so muB die Q uerelastizitat des Fadens yerbessert werden, was bisher n icht ge- 
lungen ist. Durch eine entspreehende B indung kann  das K n itte rn  besser yerm indert 
werden, ais nach den engl. Verff., was schon an yerschiedenen K raw attenstoffen erreieht 
ist. (K unstseide 14. 340—43. Okt. 1932.) Su y e r n .
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Raffaele Sansone, Fehler, die man bei der Erzeugung krachenden Griffs a u f Baum- 
wollgeweben beobachten kann. Flecke durch Einw. von Sauro u. hartem  W. u. durch un- 
gleichmaBigen Seifengeh. (Ind. textile 49. 370. Ju n i 1932.) FRIEDEMANN.

H. Chadwick, Bossieren von Kunstseidengeweben. Das Bossieren geschicht, indem 
eino grayierte, geheizte oder ungeheizte Walze auf das Gewebe aufgepreBt wird. Dic 
Kunstseide soli hierbei feucht sein. Am besten eignet sieh Acetatseide, besonders, 
wenn m an ih r Quellmittol zugesetzt ha t. Die bossierten M uster sind trag-, aber n ich t 
waseh- u. bugelecht. (D yer Galico P rin ter 66. 537—39. 1931.) F r ie d e m a NN.

Procter & Gamble, Seife bei der Wollwdsche. Eingehende Besprechung der An- 
forderung, die m an an  eine Seife fiir dic Wollwasche stellen muB. (Textile Colorist 54. 
603—07. Sept. 1932.) F r ie d e m a n n .

Risaku Tsunokaye, Die entbastende Wirkung von Seife gegeniiber Rohseide. 
(Amer. Silk Rayon Journ . 51. N r. 9. 29—30. Sept. 1932. — C. 1932. II . 943.) F r i e d e .

Arthur Jones, Das vorbereitende Einweiclien der Naturseide. Die B ehandlung der 
Roliseide m it Olen u. Seife u. der EinfluB dieser Stoffe auf das Sericin wird an  H and  der 

.einschlagigen L iteratu r besprochen. (Dyer Calieo P rin ter 68.291— 92.16/9.1932.) F r i e d e .
Lionel Lemay, Hislorischer A brip uber die Ausnutzung des Strohes und iiber das 

Studium  seiner Bestandteile. Zusammcnfassung der bisherigen A rbeitcn zur D arst. von 
K unstm ist aus S troh, AufschlieBung des Strohes fiir Futterzw ecke, sowie H erst. von 
Furfurol u . Verschwelung zu Leuchtgas. (Scient. Agriculture 12. 749— 54. Aug. 1932. 
Uniy. de M ontreal.) ScHULTZE.

H. Bach, E in  Beitrag zur K enntnis des Slrohs. Dio Abwasser von Strohstoff- 
fabriken yerseuohen dio V orfluter erheblich, da  sio un ter Mitwrkg. von B akterien in 
stinkendo Fiiulnis m it E ntw . yon SH 2 ubergehen. Vf. h a t gefunden, daB dies auf den 
bisher iibersehenen S-Geh. des Strohes zuruckzufuhren ist, der durch den KalkaufschluB 
in eine leiclit abspaltbare Form  iibergeht. Vf. hat eino Apparatur u. Arbeitsweise an- 
gegeben, um  diesen S-Geh. zu erm itteln . E r schlagt yor, den S-Geh. des Strohes un- 
schadlich zu maclicn, indem er das S troh naeh der E rnto  m it Kalkmilch einsum pft, u . so 
die Lóslichmacliung u. A bspaltung des S yorwegnim mt. Das S-haltigo Kalkwasser 
kann ais D ung auf die Felder, das Stroh h a t fiir seine W eiteryerarbeitung u. sonstige 
Verwendung n ich t gelitten u. dio Geruchsbclastigung durch die Abwasser ist sehr ver- 
m indert. (Chem.-Ztg. 56. 701— 03. 3/9. 1932.) F r ie d e m a n n .

Bruno Schulze, Biologische Fragen in  der Papierfabrikation. (Papierfabrikant 
30. Verein d. Zellstoff- u. Papier - Chemiker u. -Ingenieuro 486—88. 497— 99. 
7/8. 1932. —  C. 1932. II . 1857.) H a m b u r g e r .

Ubbelohde, Wollbakterien in  PapiermascMnenfilzen. Bemerkung zu  dem Aufsatz 
ton Bruno Schulze „Biologische Fragen in  der Papierfabrikation.“ Stellungnahme zu 
vorst. A rbeit u. Hinweis auf eine A rbeit von B a r tsc h  betreffend den enzym at. Abbau 
tier. Fasern dureh Bakterien (Mitt. D tsch. Forsch.-Inst. fiir Textilstoffe 1931. 5— 11. 
Papierfabrikant 30. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 558— 59. 
11/9. 1932.) H a m b u r g e r .

R. H. Doughty, Die Beziehung zwischen Blatteigenschaften und Fasereigenschaften 
im  Papier. IV . Die Anwendung des Struklurbegriffes bei der Stoffbewerlung und der 
Papierberechnung. (I I I . vgl. C. 1932. I . 3010.) Vf. zeigt, wio durch Studium  des Zell- 
stoffs u. seiner mechan. Eigg., der yersehiedenen Herstellungsstufen des Papiers u. 
seiner S truk tu r die Besehaffenheit des fertigen Papierblattes yorausgesehen werden kann. 
(Paper Trade Journ . 95. N r. 10. 31—38. 8/9. 1932.) F r ie d e m a n n .

H. Postl, Die Vcrwendung ton Traubenzucker fi ir  Pergaminpapiere und Pergament- 
ersatz. Bemerkungen zu der C. 1932. II . 2260 referierten A rbeit von WREDE; die Ver- 
wendung von Traubenzucker fiir Pergam in is t a lt, h a t aber naeh Vf. keino Vorteile. 
(Wchbl. Papierfabr. 63. 710. 17/9.1932.) F r ie d e m a n n .

A. G. Jaeger, Athyl- und Benzyl-Celluloseherstellung. Angaben iiber H erst. von 
Athylcellulose in der Sowjetunion aus entw asserter Na-Cellulose u. C2H 5C1, sowie iiber 
die Eigg. der Benzylcellulose. (K unstseide 14. 332. Okt. 1932.) S u v e r n .

Leo Polesie, Uber die Gehaltsbestimmung ton  Natriumphosphat in  der Textil- 
industrie. Den Geh. des handelsiiblichen N a2H PO ll • 12 H 20  an  tertiiirem  Phosphat bo- 
stim m t m an naeh H e e r m a n n  durch T itration  m it HC1, Phenolphthalein u. Methyl- 
orange. Infolgo der hydrolyt. Spaltung des sekundaren Salzes w ird dabei zu viel 
tertiares Salz gefunden; diesem U belstand kann m an abhelfen, wenn m an die Hydrolyse 
naeh L e y  durch Zusatz yon NaCl oder N aN 03 zuruckdrangt. Pyrophosphat in schleclit 
calciniertem D inatrium phosphat kann naeh DvORZAK u. R e i CK-Ro h r w iG durch

206*
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T itration  m it U ranylacetat bestim m t werden. (Monatssehr. Textil-Ind. 47. 181. Sept. 
1932.) F r ie d e m a n n .

A . v. Schliitter, Beitrag zur Unterscheidung von Kuoxam- und Yiscoseseiden 
bzw. F olim . In  einer Lsg. von Rhodam in B ex tra  u. D iam inreinblau F F  w ird Cu-Seido 
blau, Viscoseseide yiolettrosa bis blauvioIett, Kuoxamfolie yollkommen reinblau, Vis- 
eosefolie yiolettrosa bis blauviolett gefarbt. In  einer Lsg. von D iam inechtscharlach u. 
Brillantgriin farben sich Cu-Seiden u. Viscoseseiden prak t. gleich, Kuoxamfolien, jc 
nach der Menge Brillantgriin, orangerot oder sehmutzig rótlich, Viscosefolien von 
sehmutzig brilunlichrot bis sehmutzig griinhchyiolett oder unterschiedlich grtin. (K unst- 
soide 14. 326—27. Okt. 1932.) SuVERN.

Fuchs, Praktisches aus der Kleiderfdrberei. (Fortsetzung zu C. 1932. I I .  2239.) 
Aufzahlung der bekannten Methoden zur Unterscheidung von Wolle, Seide, Baumwollc, 
Viscose-, K upfer- u. N itrokunstseide u. Acetatseide. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 469—70. 
28/9. 1932.) ________________  F r ie d e m a n n .

Standard Oil Comp., ubert. von: Ansel M. Kinnoy, Chicago, und Fred W.
Sullivan jr., W hiting, Indiana, Textilol. Zum E infetten , insbesondere von K unst- 
seidenstrahnen eignet sich eine Mischung von gcreinigtcm Mineralol niedriger Viscositat, 
Oleinsdure, fetłem Ol u . Alkaliseife einer ólloslichen Sulfonsdure, die m an bei dor Be- 
handlung von Olen m it Schwefelsaure erhalt. ZweckmaBig setzt m an der Mischung 
noch eine kleine Mengo oines A ntioxydationsm ittels, wie /J-Naphthol oder D iphenyl- 
amin, zu. (A. P. 1871889 yom 3/1. 1927, ausg. 16/8. 1932 u. A. P. 1871927 vom 
9/12. 1926, ausg. 16/8. 1932.) B e ie r s d o r f .

Bianchini Ferier, Frankreich, Verfaliren zur Herstellung von wdsscrigen Emulsionen 
zum  Leimen von Textilfasem . D as gemaC F . P P . 615 134 u. 32 887; vgl. C. 1928. I I . 393 
verwcndcte Bienenwachs bzw. -harz w ird  durch Talg, Japanw achs, yegetabil. Wachse, 
Paraffin , Ceresin, nichttrocknende u. m inerał. Ole ersetzt. (F. P. 40 766 vom 28/1.
1931, ausg. 23/8. 1932. Zus zu F. P. 615 134; C. 1927. I. 3526.) R i c h t e r .

Algemeene Kunstzijde Unie N. V., A rnhem , H olland, Yerfahren zum Waschen 
w id Nachbehandeln von Kunstseide unter Mitwirlcung elektrischer Oleichslrome, dad . gek., 
daB m an die K unstseide, insbesondere Yiscosesoidc, in Form  loser Fadcn , Spinnspulen 
oder Strange in  die Behandlungsfll., dereń Temp. gegebenenfalls erhoht is t, taucht, 
zwischen E lektroden der Einw. elektr. Gleichstróme aussetzt u. dio in  der N ahe der 
E lektroden sich ansam m elnden, aus dor K unstseide entfern ten  Stoffe durch Abfiihrung 
der F l. un ter E infiihrung entsprechender Mcngen frischcr Behandlungsfl. fortschafft. 
(D. R. P. 555 846 KI. 29b vom 14/8. 1930, ausg. 3/8. 1932.) E n g e r o f f .

Allison R. Chambers, Now Glasgow, Canada, Malilen von Zellsloff u n te r Zusatz 
eines Salzcs oder einer Salzlsg., um das pechige M ateriał von dem  M ahlstein zu ent- 
fernen u. um den Stein zu kiihlen. (Can. P. 295 255 yom  16/1. 1929, ausg. 3/12.
1929.) M. F . M u l l e r .

William Lewis, Vaneouver, Canada, Herstellung einer Lósung von Papierstoff 
aus pflanzlichcm Fascrm atcrial u n te r Verwendung von W asserglas, NaOH, N H 3 u. 
pflanzliohem F e tt  oder aus 4 Teilen W asserglas, 2 Teilen NaOH, 2 Teilen NaCl u.
1 Teil N H 3 u . W. Vgl. A. P . 1 727 722; C. 1929. I I .  2960. (Can. P. 295 288 yom 5/11.
1928, ausg. 3/12. 1929.) M. F . Mu l l e r .

Karl G. Jonas und Heinrich Krol3, D arm stad t, Verfahren zur Bildung von Papier- 
und ZelUtoffblattern un ter ste ts gleichbleibenden Bedingungen nach dem  Auflauf- u. 
Absaugeyerf. in  einem kastenfórm igen, m it feststehendem  Bodensieb yersehenen Stoff- 
kasten, dad. gek., daB yor Beginn der Entw asserung uber der Siebfliiche yon einer 
oder mehreren Seiten her eine abgemessene W assermenge un ter Eigendruck in die sich 
im  Stoffkasten befindende Faserstoffaufschwem m ung eingefiihrt wird. Anspruch 2 
betrifft dio Vorr. (D. R. P. 560 087 KI. 55 d vom 17/4.1931, ausg. 28/9. 1932.) M. F . M.

Alfred Fochler, Linz a. Donau, Pappe m it einer Zwisehenlage aus anderem  Stoff, 
dad. gek., daB die Zwisehenlage aus grobzerkleinerten Stroh-, W ergteilchen, Fasern, 
K orkabfallen oder anderen Stoffteilchen besteht. E v tl. besteht sie aus zwei Papier- 
oder Pappelagen u. m ehreren aneinandergeklebten Zwischenlagen. Die Zwisehenlagen 
en thalten  z. B. Sand, Sagespane oder Torf u. sind m ittels Teer oder A sphalt yerbunden. 
(Oe. P. 129 759 vom 16/1. 1930, ausg. 26/9. 1932.) M. F . Mu l l e r .

Bradley-Mc Keefe Corp., New York, ubert. von: Linn Bradley, M ontelair, und 
Edward P. Mc Keefe, P lattsburg , N. Y ., Verkochen von Holz unter Verwendung von 
aufgearbeiteler Kochflussigkeit. Zunachst wird Holz m it einer Fl. gekocht, die NaOH
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u. N a2S en thalt, die R tickstande der dabei anfallenden Kochfl. werden einer reduzieren- 
den V erbrennung unterworfen, wobei insbesondere N a2C 03 neben N a2S erhalten w ird. 
Die dam it hergestellte Lsg. w ird m it K alk  yersetzt u. filtrie rt. D am it wird wieder Holz 
yerkocht. Die R uekstande der dabei anfallenden Kochlauge werden einer oxydierenden 
Verbrennung unterworfen, wobei insbesondere N a2C 03 erhalten  wird, das frei von 
wescntliclien Mengen N a2S ist. Das Prod. wird in  W. gel., filtrie rt u. die Lsg. m it S 0 2 
behandelt. Die nunm ehr ei-haltene N a2S 0 3-Lsg. w ird zum Kochen yon Holz beniitzt. 
Die hierbei anfallende Kochlauge wird m it A tzalkali yersetzt u. eingedam pft. D er Riiek- 
stand  wird einer reduzierenden V erbrennung unterw orfen u. nach dem Aufnelunen 
in W. w ird w ieder eine frische N a2S-haltige Kochfl. erhalten . Vgl. Can. P . 271 376;
C. 1931. I. 385 u. A. P . 1 754 208; C. 1930. I . 3820. (A. P. 1 870 944 yom  2/9. 1926, 
ausg. 9/8. 1932.) M. F . Mu l l e r .

Patentaktiebolaget Gróndal-Ramen, iibort. von: Gustaf Haglund, Stockholm, 
Schweden, Verfahren zur Verringerung des Oehalts an Harzem und Feltsduren in  Sulfil- 
cellulose. N ach dem Verkochen w ird die Cellulose yon dem gróBten Teil der Ablaugen 
noch vor dem  A bkuhlen abgetrennt, u. zw ar vor dem Abkuhlen auf solche Tempp., 
wobei das H arz sich in wesentlichen Mengen absekeidet. D arauf w ird gcwaschen. 
(A. P. 1870 452 yom 10/4. 1931, ausg. 9/8. 1932. D. Prior. 18/11. 1930.) M. F . M u.

E. I. Du Pont de Nemours & Co., W ilmington, Delaware, ubert. von: Ebenezer 
Emmet Reid, Baltim ore, M aryland, Herstełlung von Cellulosederimten rerminderler 
Viscositdt. M an behandelt das Cellulosederiy. m it gasformiger Saure, z. B. m it HC1, 
bis es 1—5 %  seines Gewichtes an  Saure adsorbiert hat. D anach iiberlaBt m an das so 
bearbeitete Cellulosederiy. der R uhe, bis es dio gewunsehto V iscositat erreiclit ha t. 
SchlieBlich w ird das Prod. saurefrei gewaschen u. getrocknet. (A. P. 1874350 yom 
6/6. 1928, ausg. 30/8. 1932.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Franz Becker, 
Dessau), Verfahren zur Darstellung von Cellulosefettsdureestern in zwei aufeinander- 
folgenden Phasen desselben Arbeitsganges, 1. dad. gek., daB m an Cellulose oder ih r 
nahestehende U m wandlungsprodd. zunaelist m itF e tts a u re  u. wenig H 2SO., (nicht iiber 
2D/0 freier H 2SO., berechnet auf die angew andte Cellulose) yorbehandelt, dann dureh 
Żusatz von reichlicb uberschussigem Fettsau reanhydrid  m ehr oder weniger yollstandig 
yerestert, w orauf m an dureh  w eitere Zugabe von H 2S 0 4 die V eresterung in  Ggw. von 
insgesamt m ehr ais der doppelten Menge Fettsaureanhydrid , bezogen auf das Gewicht 
der Cellulose, zu E nde fiih rt. —  2. dad. gek., daB m an zerkleinerte, móglichst lockere 
Cellulose yerw endet. (D. R. P. 499 212 KI. 12 o vom 30/7. 1921, ausg. 23/9. 
1932.) E n g e r o f f .

Hans Suter, Schweiz, Verfahrcn zur Herstełlung feiner Faden aus Cellulosedcriraten 
dureh Verstrecken. Man yerw endet Streckbader, die halogenierte organ. Stoffe wio 
Meihylenchlorid, CC14, Trichlordthylen, Perchlordłhylen u. ais Zusatzstoffe ungesatt. 
organ. K orper, wie Olein, Leiniil, Stearhisaure en thalten . (F. P. 40105 vom 11/4.
1931, ausg. 20/4.1930. D. P rior. 30/4.1930. Zus.zu F. P. 696 306; C. 1931. I. 1699.) E n g .

Jean-Alphonse-Victor Bourgeois, Frankreich , Herstełlung von Kunstseide oder 
Kunstwolle. M an bereite t Cellulosezanthogenat u. Stdrkexanthogenat jedes fiir sich oder 
beide in  einem Arbeitsgang, m ischt dio X anthogenate m iteinander u. vcrarbeite t die 
aus ihnen hergestellten Spinnlsgg. nach den in  der V iscosekunstseideindustric iiblichen 
Methoden. Dem S tarkesan thogenat kann m an noch Dextrine oder Hexosen zufiigen. 
(F. P. 730 698 yom 29/1. 1932, ausg. 19/8. 1932.) E n g e r o f f .

Camille Dreyfus, New York, Elastisches Oewebe. Zur H crst. des Gewebes werden 
Garnę aus C ellulosederiw ., insbesondere Acetylcellulose, u. K autschukfaden Yerwendet. 
(A. P. 1869 958 yom 8/8. 1930, ausg. 2/8. 1932.) B e ie r s d o r f .

Cellufoam Corp., A merika, Herstełłung von locJceren faserhaltigen Schichten fiir 
Polsterzwecke, Verpackungen u. dgl. Man ste llt eine 21/2°/0ig. Aufsclilammung von 
cellulosehaltigen Fasern in  W. her, behandelt sie in einem Schlagwerk, bis die Faser 
den gewiinschten Stapel besitz t u. schlagt die M. nach Zugabe yon K ohlehydraten 
(Starkę, D extrin , Albumin) oder von Saponin schaumig, bis der Geh. an Fasern  etwa 
8 7 2°/o betrag t. ZweekmaBig fiigt m an dann noch 50°/o des Fasergewichts an  RoBhaar 
o. dgl. zu. Die M. w ird in  einer Dieke yon 21/3—4 cm auf ein fortlaufendes D rahtnetz 
gebracht u. zunachst in einer Trockenkam m er von dem groBeren Teile Feuchtigkeit 
befreit, w ahrend ihre endgiiltige Trocknung m ittels V akuum  erfolgt, wobei m an es in 
der H and ha t, eine lockere oder papierahnlich feste Oberflache zu erhalten. (F. P. 
725182 vom 5/10. 1931, ausg. 9/5. 1932.) E n g e r o f f .
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United Shoe Machinery Corp., B oston (Erfinder: C. E. Swett), Versteifungs- 
m ilte lfiir  Schuhwerk m it U nterlage aus F ilz oder anderen Faseretoffen, welche m it einer 
therm oplast. M. von liarzartigem  oder n ieh t liarzartigem  M ateriał von yerhaltnismaBig 
hohem F . u. einem trocknenden Ol im pragniert sind, dad . gek., daB das trocknende
Ol gelatin iert is t u. daB die Im pragnierungsm asse auBerdem einen unschmelzbaren 
minerał. Stoff, z. B. K alk, en thalt, u. zwar in  Mengen von 1/ t des H arzgeh. (Hierzu 
vgl. N. P. 46 774; C. 1932. I . 2914.) (Schwed. P. 70 257 vom  13/9. 1926, ausg. 23/9.
1930.) D r e w s .

Arden Box Toe Comp., W atertow n, M assachusetts, iibert. von: Stanley P. Lovell, 
N ewton, M assachusetts, Versteifungseinlagen fi ir  die Schuhfabrikalion. Die aus Filz 
oder Gewebe hergestellten Einlagen werden m it den iiblichen versteifend wirkenden 
M itteln, wie Pyroxylin, Celluloid, Starkę, Leim, W achsen, Gummi o. dgl. im pragniert, 
wobei jedoch die R andteile gleichzeitig m it einem W eichm achungsm ittel behandelt 
werden. Die A rt des letzteren rich te t sich nach der N a tu r des Im pragnierungsm ittels: 
B esteht dieses aus Celluloid u. dgl., yerw endet m an z. B. D ibu ty lph thala t, Tricresyl- 
phosphat, Triiithylam in, Ricinus- oder Rapsol usw., w ird m it S tarkę oder Leim im 
pragniert, n im m t m an Glycerin oder T riatlianolam in zum W eichmachen, wahrend 
sich bei der Im pragnierung m it W achsen oder Gummi Mineralol u. andere Ole bew ahrt 
haben. (A. P. 1871273 vom 28/11. 1930, ausg. 9/8. 1932.) B e ie r s d o r f .

Kotitzer Ledertuch- und Wachstuch-Werke Akt.-Ges., K o titz  b. Coswig, 
Steifkappe fu r  Schuhwerk. H aut- oder Lederabfalle werden u n te r Zusatz von W. in 
einer Muhlo zerkleinert, worauf die erhaltene Faseraufschlam m ung u n te r Zusatz von 
Farbstoffen einer Gerbung unterw orfen w ird. D ann wird ein B indem ittel (Gummi- 
milch oder EiweiBstoffe) u. ein W eichm achungsm ittel (F ett- oder Olemulsion oder 
wasserlosliches Ol) zugesetzt, die Faseraufschlam m ung auf laufendo Siebe oder Tiicher 
yerte ilt u. das W . abgenutscht. Der Lederkuchen w ird hierauf gctrocknet u . dureh 
K alander oder Pressen un ter starkom  D ruck verd ich tet u. egalisiert. (Schwz. P. 
153 463 yom 7/2. 1931, ausg. 1/6. 1932. D. Prior. 3/7. 1930.) B e ie r s d o r f .

Kirchbach’sche Werke Kirchbach & Co., Coswig, Sa., Verfahren und Ein- 
richtung zur Herstellung von Rcibmalerial nach P a ten t 487238, 1. gek. dureh die An
wendung eines in Zickzackwegen dureh den H arteofen iiber Rollen gefuhrten endlosen 
biegsamen Fórderorgans, das das im pragnierte Gewebe in  den H arteraum  zieht. —
2. dad. gek., daB m an dio Bewegungsriehtung des Gewebes zweckmaSig nach etwa 
einem halben oder einem ganzen K reislauf um kehrt. W eitere apparative Anspruche. 
(D.R. P. 540 826 KI. 81 vom 25/5. 1929, ausg. 30/12. 1931. Zus. zu D. R. R. 
487 238; C. 1930. I. 754.) B e ie r s d o r f .

XIX . Brennstoffe; Teerdestillation; Belenclitung; Heizung.
Julian Gil Montero, Zur Losung des Problems des nationalen Brennstoffs. Vor- 

schlage zur Ausnutzung der in Spanien reichlich yorkom menden Lignite u. bituminósen 
Schiefer, des Holzes u. der Friichte (A.-Gewinnung) zur Energieerzeugung. (Quimica o 
Industria  9. 196—98. Aug. 1932.) H ellr teg el .

C. Campbell, Fortschritl in  der Verwendung von Brennstaub. EinfluB der Feuchtig- 
keit auf die V erbrennungsverhaltnisse. Vor- u. N aehteile der Brcnnstaubfeuerungen. 
Kesselfeuerungen. (Collicry G uardian and Journ . Coal Iron  Trades 145. 481—82. 
9/9. 1932.) S c h u st e r .

A. Sander, Kolloidale Brennstoffgemische aus Kohlenstaub und Ólen. Besprechung 
der wichtigsten bisher bekannt gewordenen Verff. zur H erst. von FlieBkohle. (Brenn- 
stoff- u. W arm ew irtschaft 14. 133— 36. Aug. 1932. Berlin.) S c h u st e r .

Ernst Blau, Zellpechverwertung in  Zusatzslaubfeuerungen. Besprechung der Ein- 
richtungen zur H erst., Fórderung u. Verfeuerung yon Zellpech. (Chem.Ztg. 56. 649 
bis 650. 17/8. 1932.) Sc h u st e r .

K. Tawada, Die Speicherung von Kóhle fu r  kleine Heizwujen. U nters. des Ein- 
flusses der Feuchtigkeit auf die Verwendung der Kohle in Feuerungen. (Journ . Fuel 
Soc. Jap an  11. 88—90. Aug. 1932.) S c h u st e r .

Walter Hack, Die Beziehungen zwischen den Schwelprodukten und dem Zilndpunkt 
von Steinkohlenstanb. Auf G rund des Hinweises von La n g e  (Ztschr. Oberschl. Berg- 
u. H uttenm ann. Verein 67. 630. 688. 1928) u. St e in b r e c h e r  (C. 1927. I. 3232) iiber 
einen  yoraussichtlichen Zusammenhang zwischen den brennbaren Schwelgasbestand- 
teilen, dem Schwelbereich u. der Hóhe des Zundpunktes yon K ohlenstaub wurden an 53
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vorschiedencn Kohlenproben dio erw ahnten KeńngroBen. erganzt durch die U rteer- 
ausbeute, bestim m t; dabei ergab sich ein. weitgehender Parallelism us zwischen den 
verschiedenen Gruppen von Eigg.-W erten. (Bronnstoff-Chem. 13. 361—64. 1/10.
1932. Bochum-Langendreer.) S c h u st e r .

W. Świętosławski, B. Roga und M. Chorąży, UrUerauchungen iiber die Ver- 
besserung der Qualitdt von oberschlesischem Koks. IV . Die Methodik der lialbtechnisclien 
und laboraloriumsmujligen ZJntersucliung des Verkokungsvorgangcs. (I II . vgl. C. 1932.
I I .  2397.) Zur U nters. der Verkokungsbcdingungen wurde naeh Einfiihrung ver- 
schiedener Modifikationen der Ofen von W O L B L IN G  (H ersteller J a n k e - K u n k e l ) ver- 
wendet. E s golingt, in dem Ofen Kokso zu reproduzieren, dio in der mechan. Festig- 
keit den techn. K oksen entsprechen (festgestellt am Koks aus Ruhrkokskohle u. aus 
oberschles. K ohlen). Dio laboratoriumsmiiBig liergestellten K oksę wurden m it den 
techn. K okssorten in bezug auf D ruckfestigkeit naeh SlM M ER SB A C H  (Kokschomie,
з. Aufl. 1930) un tersuch t u. die Analogie der naeh beiden Verff. gewonnenon Kokso 
wird erwiesen. (Przemyśl Chemiczny 16. 121—28. 1932. W arschau.) ScHONFELD.

Fritz Laupichler, Allgemeine Betraclitungen iiber die Druckhydrierung von festen  
und fliissigen Kohlenwasserstoffen im  Laboratorium. I I . Vcrsuclisdurchfiihrung und  
Versuchsdiagramme. (I. vgl. C. 1932- II . 2487.) Besehreibung der fiir dio vollstandigo 
Auswertung von Ergobnissen von H ydricryerss. wichtigen Variablen (H ydriergut, 
K atalysator, H 2), dereń Beziehungen zueinander u. ihrer V erandcrungen durch dio 
Bedingungcn der H ydrierung. (Chem. F abrik  5. 327—31. 7/9. 1932. Han- 
noyer.) J .  SCHMIDT.

Rosendahl, Die Rohbenzolwtische im  Riihrwerk und die Abfallsdureaufarbeitung. 
Berichtigungen zu dor C. 1932. II . 2264 ref. A rbeit von K r e b s . —  Erwidorung von 
Krebs. (Chem.-Ztg. 56. 644. 13/8. 1932.) Sc h u s t e r .

M. Kapp, Verfahren zur Ozydation von Schwefelwasserstoff in  Lósung mittels Luft. 
(Vgl. C. 1932. II . 1572.) Wie bei N a2S-Lsgg. w ird auch boi wss. Lsgg. von H 2S (0 ,7 % ) 
die O sydation m it L uft durch oinen Zusatz von N iS 0 4 (kata ly t. W rkg. des NiS) be- 
schleunigt. Dagegen zeigt sich hior ein w eiterer Zusatz von M nCl, unwirksam. Vf. 
besohreibt einige Verss. m it W asehwasser von G asen aus PlER SO N -G eneratoren, 
dereń H 2S-Gch. sieh bei N iS 0 4-Zusatz innerlialb 40 Sek. zu 9 3 %  durch O xydation 
beseitigen laBt. E s geniigt fu r dio kontinuierliche Entschwefelung von 120 cbm im 
T ag  ein Zusatz von 2,5 kg NiSO^. (Buli. Soc. Encour. Ind . N ationale 131. 330— 34. 
M ai 1932.) R . K . Mu l l e r .

D. V. Moses und B. H. Mackey, Einfaclies Verfahren zur Venoertung von 
Ammoniakwasser. (Amer. 'Gas Journ . 137. N r. 2. 21— 23. Aug. 1932. — C. 1932.
I I .  2264.) R . K . Mu l l e r .

Karl Bunte und Friedrich Lorenz, Katalytische Umselzung ton Schwefelkohlen- 
stoff m it Wasserdampf und Wasserstoff. U nters. der Umsetzung von CS2 m it W .-Dampf 
an U ran- u. M olybdankontakten in A bhangigkeit von Temp., Konz. der Ausgangsstoffo
и. Strómungsgeschwindigkeit. Die Umsetzung w ar am  U rankontak t bei 400° 100%ig. 
An beiden K ontak ten  fand M ethanbldg. naeh CS2 +  4 H 2 =  CH, +  2 H 2S sta tt. 
Die gleichzeitige Um setzung m it W .-Dampf u. W asserstoff gesta tte t die E ntfem ung 
der organ. S-Verbb. aus Gas. D urch Alkalizusatz zum U rankon tak t t r a t  bei hóheror 
Temp. eine sehwache A ktivierung ein, bei niederer Temp. die entgegengesetzte W rkg. 
U nters. des Einflusses der sonstigen Gasbestandteile, von denen das CO die Umsetzung 
begiinstigte. (Gas- u. W asserfach 75. 765—71. 787— 91.1/10.1932. K arlsruhe.) Sc h u s t .

Sherlock Swann jr., W. H. B. Howard und E.E.Reid, Identifizierung von 
Oxydationsprodukten eines naeh dem Pe.nniman- Ve.rfahreji behandelten Oasols. Im  wss. 
D estillat eines bei 398,9° un ter 21,09 a t  m it L uft behandelten Gasćils konnten Alkohole, 
Aldehyde, K etone, Sauren u. E ster der niedrigen aliphat. K W .-stoffe nachgewiesen 
werden. (Ind. engin. Chem. 23. 1277— 79. 1931. Baltim ore, Md.) S C H U ST E R .

D. Hicks und J. G. King, Leichtole bei der Tieftemperaturverkokung von Kohle. 
Eigg. der aus dem Gas u. dem Teer gowinnbaren Leichtole. Reinigungsmethoden. 
Verwendung ais Motortreibstoffe. (Dep. seient. ind. Rcs. Fuel Rcs. Techn. Paper Nr. 34. 
26 Seiten. 1931.) Sc h u s t e r .

Kreuzkam, Uber die Impragnierung von Wasserbauholzem. Hinweis auf dio Vor- 
teile dor nachtraglichen Im pragnierung m it wasserlóslichen Salzen (Wolłmannsalz- 
gemisch T hanalith), die in das Holz eindringen u. an der Faser fix iert werden. (Chem.- 
Ztg. 56. 691—92. 31/8. 1932. Berlin-W ilmersdorf.) GROSZFELD.
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O. Routala, Holzspdne. tJber die Anicendung des Holzgases in  der Industrie und  
in  den Motorem. Die Anwendung der Holzkohle u. des Holzes ais Betriebsstoff fiir 
einige franzos. u. einen finn. Autom obilm otor wird beschrieben u. die Bedeutung der 
Holzabfalle ais Brennstoff fiir Lastautom obile in holzreichen Gegenden behandelt. 
(Suom en K em istilehti 4. 83— 86. 1931. H elsinki, Techn. Hochsch.) R o u t a l a .

Oscar C. Bridgeman und Hobart S. White, Brennstoffzuleitung und Dampf- 
blasenbildung. Vff. untersuchen die A bhangigkeit der D am pfblasenbldg. von der kon- 
s truk tiven  Beschaffenheit des Zuleitungssystem s (Fallbenzin, U nterdruekfórderer, 
Benzinpumpe) u. den Eigg. des K raftstoffes hinsichtlich Siedekurve u. D am pfdruek. 
(S. A. E . Journ . 30. 129— 35. Marz 1932.) Co n r a d .

O. L. Maag, Schmiermittel f i ir  Anlifriktionslager. Die an  ein Schmierol bzw. -fe tt 
fiir Antifriktionslager zu stellenden Anforderungen werden behandelt u. physikal. 
u. chem. K onstanten  in ih ren  G renzwerten festgelegt. An H and  von Vergleichsverss. 
wird eine Methode besproclicn, m it der yergleichbare Verss. iiber Abriebeigg., Filrn- 
dickc u. -starko durchgefiihrt werden konnen. Dio Reibungspriifm aschine w ird vom 
Vf. zur S tandardisierung von Schmierolen vorgeschlagen. (Tabcllen u. D iagram me.) 
(Iron Steel Engineer 9. 394— 98. Aug. 1932.) K . O. Mu l l e r .

F. H. Garner und E. M. Dodds, Der E in flu ji von Ventil- und Zylinderwand- 
temperaturen a u f die Klopffestigkeit von Kraftstoffen. Die Priifung der K lopffestigkeit 
von K raftstoffen  fiir wasser- u. luftgokiihlte M otoren w ird naeh den bisher erschienenen 
A rbeiten eingehend behandelt. Die Verss. der Vff. w urden in einer luft- u. zwei wasser- 
gckiihlten Dclco-Maschinen durchgefiihrt, die m it ,,bouncing-pin“ -A pparatur aus- 
gerustet waren. Vergaser u. Z iindvorr. wurden fiir die Yerss. abgeandert. Die Ventile 
wurden zum Teil fiir DurchfluBkiihlung eingerichtet, die „bouneing-pin“ -A pparatur 
wurde dureh geringeres Gewicht u. gonaues Z entrieren des Springstabes verbessert. 
Dio elektro ly t. Zcllo der n . A ppara tu r wurde dureh ein Therm om eter ersetzt, dessen 
QuecksilbergefiiB m it M anganindraht umwickelt w ar, der wiederum m it dem Klopf- 
k on tak t u . der B atterie  yerbunden war. Die StromstóBe erw arm en den M anganindraht, 
u. dio am Therm om eter abgoleseno Tom p.-Erhohung is t ein genaueres MaB fiir das 
K lopfen ais dio K nallgasentw . E s wurde festgestellt, daB sich Bzl. u . B leitetraiithyl bei 
zunehmender Betricbstem p. sehr in dor spezif. Antiklopfwrkg. verschieben, wobei bei 
bestim m ten Benzinen dieser U ntersehied besonders lie rvortritt. B leite traathy l is t bei 
hoheren Tempp. (luftgokiihlte Motoren) yerhaltnismaBig yiel w irksam er ais Bzl., Crack- 
benzin is t weit empfindlicher gegen Temp.-Steigerung, ais straight-run-B enzin. Einzel- 
heiten, Diagramme, Zahlentafeln im Original. (Engineering 134- 45— 47. 60— 62. 15/7. 
1932.) ___________________  • Co n r a d .

Gustav Hilger, Gleiwitz, O.-S., Verfahren und Vorrichtung zur Regulierumj der 
Gewinnuruj an Nebenprodukten aus Koksofengasen, welche bei der trockenen, einfachen 
oder stufenweisen D est. von bitum inosen Brennstoffen zweeks Erzeugung eines festen, 
festen u. stiickigen H alb- oder Ganzkokses entstehen, dad. gek., daB zum Zwecke 
der H ydrierung uberh itz ter W asserdam pf von geeigneter Temp. yon oben oder unten 
her in  Gasabzugskanale, welche im B rennstoffbcsatz angeordnet u. in an sich bekannter 
Weise m it Kleinkoksfiillung yersehen sind, de ra rt eingeleitet w ird, daB derselbo ledig- 
lich m it den diese K anale durchstróm enden D estillationsgasen in Beriihrung komm t. 
(D. R. P. 555 803 KI. 10 a  vom  6/2. 1930, ausg. 30/7. 1932.) Ge is z l e r .

Friedrich Jost, Herne-Bornig, und  Otto Gross, W anne-Eickel, Gewinnung von 
in  Wasser geloster Kohlensdure oder Brenngasen. D as bei der Druekwiische yon Koks- 
ofengas erhaltene W. wird zunachst entspannt, wobei die brennbaren Gase in Freiheit 
gesetzt werden. Zur Entfernung der C 0 2 laBt m an das W. in foin yerte ilter Form 
dureh geeignete Anlagen trópfeln oder rieseln. (Can. P. 293 665 vom 10/11. 1928, 
ausg. 8/10. 1929.) D r e w s .

Valentin-Jean Aubert, Frankreich, Fillrieren von Teer oder ahnlkhen Flussigkeiten. 
Die F iltra tion  erfolgt un ter Vakuum oder D ruck in  der W arm e, wobei dafiir gesorgt 
w ird, daB sich auf dem F iltertuch  eine solche Schicht von Ablagerungen absetzt, daB 
einerseits dio in der FI. enthaltenen feinen Teilchen zuriiekgehalten werden, jedoeh 
andrerseits der Durchgang der FI. n icht behindert w ird. Die Dicke dieser Schicht 
wird konstant gehalten. Die konstruktiven Einzelheiten eines derartigen F ilters werden 
naher beschrieben. (F. P. 730 467 vom 25/1. 1932, ausg. 16/8. 1932. D. Prior. 16/3.
1931.) " D r e w s .
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Standard Oil Co., W hiting, iibcrt. von: William E. Wood, Alton, und William
H. Bacheldor, Illinois, Filtcr. Das un ter D ruck arbeitende F iltc r , dessen konstruktive 
E inzelheiten naher bcschrieben werden, d ien t insbesondere zur V erarbcitung von 
Schwerólen, h. Prefitecrcn o. dgl. (A. P. 1 871 870 vom 26/7. 1929, ausg. 16/8. 
1932.) D b e w s .

Woldemar Franz Allner, Berlin, Gascrzeugung. BraunkoMe oder T o rf w ird von 
oben in  eine scnkrecktc R eto rte  eingebracht, so daB der zu dest. B rennstoff in  der 
von aufien behoizten K am m er getrocknet, dest. u. verkokt w ird , wobei Koks u. die 
D est.-Prodd. in  derselben R ichtung w andern u. letztere in  B eriihrung m it dem  h. 
K oks gespalten werden. In  den unteren  Teil des Ofens w ird W .-D am pf eingeblasen, 
um den K oks zu kiihlen u. W .-G as zu erzcugen. Man kann der Kohle im oberen Teil 
des Ofens nocli Teer zusetzen. M an erhalt ein Gas, das fiir die Stadteversorgung ge- 
eignet ist. (Aust. P. 30 731/1930 vom 16/12. 1930, ausg. 19/11. 1931.) De r s i n .

Georg Schistek und Emil Kahane, W ien, Verfahren zur Veredelung vo?i wasser- 
reichen, insbesondere lignitischen Braunicohlen und ahnlichen minderwertigen Brenn- 
sloffen durch E rhitzung der Stoffe auf eine die TrocknUngstemp. ubersteigendc Tem p., 
dad . gek., daB das G ut, zweckmaBig ohne gesonderte V ortrocknung, auf eine Temp. 
gebracht w ird, die gerade hinreicht, Um das Schwelen einzuleiten, u. die durch  Ver- 
brennung von hierbei in  geringer Menge gebildeten Schwelprodd. m it H ilfe geregelter 
Mengen standig zugefiihrter L uft in  an  sich bekannter Weise' aufrcch t erhalten  w ird, 
derart, daB durch  die teilweisc Y erbrennung von Schwelprodd. zusam men m it der 
positiven Rk.-W arm o sowohl die Trocknung des Gutes ais auch eine kiinstliche In - 
kohlung erzielt, dabei aber eine weitgehende Abschwelung des Gutes verm ieden w ird.
— D adurch soli z. B. eine fcuchte B raunkohle m it H olzstrilk tu r bei einer D urchschnitts- 
tem p. von 350° zu einer schwarzcn K ohle ycredelt w erden. (Oe. P. 129 314 vom 
23/5. 1930, ausg. 25/7. 1932.) D e r s i n .

Werschen-Weissenfelser Braunkohlen-Akt.-Ges., H alle a. S., Verfahren zur 
Beseitigung u-afiriger Abfallslofft und Schldmme, dad . gek., daB die Abfallstoffe durch 
eine Pum pc einer Zerstaubungsvorr. zugefuhrt u. m it oder ohne Zusatzbrennstoff in 
einen hocherhitzten Ofen eingespritzt werden, in  dem die brennbaren Bestandteile 
un ter V erdam pfung des W . u. un ter E ntw . nu tzbarer Gase verb rann t werden. (D. R. P. 
554 260 K I. 24 d vom 29/4. 1930, ausg. 4/7. 1932.) D e r s i n .

T. S. F. Norrbin, Stockholm, Herstellung eines Brennstoffes. Sulfitablauge wird 
im  Verhiiltnis 1: 1 oder 2: 1 m it Trockensubstanzen, wie Torf oder Sagemehl, gemischt 
u. auf ca. 180—250° erh itz t, wobei die Zellwande des Holzes durch die Einw. der ent- 
stehenden H 2S 0 4 gesprengt werden. (Schwed. P. 70542 vom 20/3. 1928, ausg. 4/11. 
1930.) D r e w s .

Petroleum Rectifying Co. of Califomia, Los Angeles, iibert. von: Harold 
C. Eddy, Los Angeles, Behandeln von Roholemulsionen. In  dem B ehalter sind 4 schirm- 
formige E lektroden ubereinander angeordnet, von denen die beiden m ittleren  in  gleichem 
Sinne geladen sind u. im mer um  eino gewisse H ohe auf- u . abw arts bewegt werden 
konnen. Die Em ulsion flieBt zwischen dem unteren P aar der E lektroden von innen 
nach auBen u. zwischen dem oberen P aar von auBen naeh innen. (A. P. 1838 912 
vom 2/7. 1927, ausg. 29/12. 1931.) W a l t h e r .

Petroleum Rectifying Co. of California, Los Angeles, iibcrt. von: Harold 
C. Eddy, Los Angeles, Behandeln von Roholemulsionen. In  dem Bcliiiltcr sind zwei 
schirmfórmige E lektroden ubereinander angeordnet. D as Ol flieBt im wesentlichen 
auf der unteren  E lektrode aufw arts u. dann durch eine Offnung in der M itte der oberen 
Elektrode. Diese obere E lektrode wird period, immer um  einen bestim m ten B etrag 
gehoben u. gesenkt. (A. P. 1838 913 vom  11/7. 1927, ausg. 29/12. 1932.) W a l t h e r .

Petroleum Rectifying Co. of Califomia, Los Angeles, iibert. von: Harold 
C. Eddy, Los Angeles, Behandeln von Roholemulsionen. Dio Em ulsion wird aus einem 
R ohr gegen die innere, in  D rehung versetzte u. einzolne Arme aufweisendo Elektrode 
geleitet, wobei dio W andung des B ehalters ais auBere E lektrodo dient. (A. P. 1 838 914 
vom 14/11. 1927, ausg. 29/12. 1931.) _ W a l t h e r .

Petroleum Rectifying Co. of California, Los Angeles, iibert. von: Harold 
C. Eddy, Los Angeles, Behandeln von Roholemulsionen. Die Em ulsion wird durch eine 
Duse, welche elektr. aufgeladen ist, vom R ande des B ehalters aus w aagerecht durch 
ein beiderseits offenes Rohr, welches die andere E lektrode darste llt, gespritzt, so daB 
bereits behandeltes Ol in dieses R ohr eingesaugt wird u. den S trah l schutzend um gibt. 
E n th a lt dio Emulsion n icht genugend W. uswv um  elektr. leitend zu sein, so wird inner-
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halb  oder innerhalb u. auBerhalb des Strahles noch ein S trahl einer leitenden Fl. ein- 
gespritz t. (A. P. 1838 915 vom 21/11. 1927, ausg. 29/12. 1931.) W a l t h e r .

Petroleum Rectifying Co. of Caliiornia, Los Angeles, iibert. von: Harold
C. Eddy, Los Angeles. Behandeln von Rohólemulsionen. Die Em ulsion wird aus waage- 
rechten, ein K reuz bildenden R oh ren durch seitliche Diisen u n te r einer Schicht von 
W . o. dgl. ausgespritzt, so dafl dio Fl. in  rotierendo Bewegung kom m t. Das naeh oben 
steigende Ol w ird dann einer B ehandlung zwischen zwei E lektroden unterworfen. 
(A. P. 1838 916 yom 7/12. 1929, ausg. 29/12. 1931.) W a l t h e r .

Petroleum Rectifying Co. of California, Los Angeles, iibert. von: Harold
C. Eddy, Los Angeles, John T. Worthington und Francis D. Mahone, Long Beach, 
Behandeln von Rohólemulsionen. Die Em ulsion wird in einem B ehalter aus einer elektr. 
aufgeladenen Duse gegen dio Spitze eines in der gleichen Achse angeordneten u. m it 
einer anderen elektr. Ladung ycrsehenen M etallstabos gespritzt, so. daB sie an dem 
M etallstab entlang flieBt. D er vordere, spitze Teil des M etallstabes is t umgeben von 
einem w eiteren Motallzylinder, welcher ais auBere E lektrodę dient, so daB durch den 
S trah l der Emulsion bereits behandeltes Ol in den Raiim  zwischen den M etallstab 
u. den M etallzylinder eingesaugt wird. (A. P. 1838 917 vom 24/2. 1931.) W ALTHER.

Petroleum Rectifying Co. of California, Los Angeles, iibert. von: William
O. Eddy, Long Beach, Behandeln von Roholemulsionen. Dio Roholemulsion strom t 
aus m ehreren ringfórmigen, ineinanderliegenden Róhren durch schrage Diisen aus 
gegen eine flachę, aus mehreren, in dor M itte vereinigten Streifen bestehende u. drcli- 
bar aufgehiingtc Elektrodo, so daB der In h a lt des flachcn Behiilters, dessen W andung 
ais auBere E lektrodo dient, u . auch die innere E lektrodo in Bewegung gehalten werden. 
(A. P. 1838 920 vom 4/1. 1927, ausg. 29/12. 1931.) W a l t h e r .

Truman B. Wayne, H ouston, V. St. A., Trennung von Petroleum-Wasser- 
emulsionen. Man se tz t zu der Em ulsion eine wasserlosliche Verb. eines aromat. A  mins 
m it einer kernsubstitu ierten  arom at. Sulfonsaure, z. B. K ondensationsprodd. von Di- 
alkylnaphthalinsulfonsduren m it A nilin , Toluidin  oder D iphenylamin. Man sulfuriert 
z. B. N aphthalin  m it konz. II„SO.,, erzeugt dann aus Bulylalkohol u . H 2S 0 4 eine Butyl- 
schwefelsdure, die m an m it der Naphthalinsulfonsaure solango erh itz t, bis Alkylierung 
eingetreten is t. Die Sulfosaure w ird m it W. abgeschieden, abgetrennt u . m it A nilin  
versetzt. Das K ondensationsprod. w ird der zu trennenden Em ulsion zugesetzt. (A. P.
1 860 562 vom 21/5. 1931, ausg. 31/5. 1932.) D e r s i n .

Truman B. Wayne, H ouston, V. St. A., Trennung von Petroleum-Wasser- 
emulsionen. Die Em ulsion soli m it einem wasserloslichcn Salz einer Verb., die aus 
einem organ., alkylierten, ary lierten  oder aralkylierten Amin u. einer wenigstens 
8 C-Atome enthaltenden  F e ttsau re  besteht, behandelt werden, wobei m an nocli eine 
in  W . 1. Sulfofettsiiure oder dereń Salze zusetzt. Man vcrw endet z. B. Oleyldibutyl- 
dthylendiamin, das u n te r Zusatz von 10—60%  sulfoniertem Ricinusól 3 S tdn. auf 200° 
e rh itz t wurde, oder eine quaternare Base, die durch E rh itzcn  von 400 Teilen Oleyl- 
dibutylaihylendiamin  m it 150 Teilen D imełhylsulfat oder D ibutylsulfat e rhalten  wurde, 
(A. P. 1860 563 vom 21/5. 1931, ausg. 31/5. 1932.) D e r s i n .

Kontol Co., Dallas, Texas, iibert. von: Herman Heckel und Warren T. Reddish, 
Cincinnati, V. S t. A., Zerstorung von Peiroleum- Wasserenmlsioncn. Man Yersetzt die 
Emulsion m it einer Auflósung von entw assertem  Mineralolsaureschlamm, d. h . Minerał- 
olsidfonsauren, in  einem leichten Mineralol. (A. P. 1872286 vom 19/6. 1928, ausg. 
16/8. 1932.) D e r s i n .

Kontol Co., Dallas, iibert. von: Joseph Otis Peirce und Warren T. Reddish, 
Cincinnati, V. S t. A., Zerstorung von Petroleum-Wasseremulsionen. Man yersetzt die 
Emulsion m it Athylschwefelsaure u. gegebenenfalls dem m it N aO H  neutralisierten Sulfo- 
nierungsprod. von der B ehandlung der Mineralole m it H 2S 0 4, d. h . dem S a u re sc h la m m . 
(A. P. 1872 333 vom  29/4. 1927, ausg. 16/8. 1932.) D e r s i n .

John C. Black, D estrehan und  Earle W. Gard, Long Beach, Spalten von Kohlen- 
loasserstoffolcn. Das Verf. is t im wesentlichen ident. m it dem  der A. P. 1 845 739 (C. 1932.
I I .  1871). (A. P. 1859 691 vom 16/11.1926, ausg. 24/5. 1932.) W a l t h e r .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Lee J. Gary, Chicago, Spalten 
von Kohlenwasserstoffolen. Das in  R ohren erh itz te  Ol gelangt in  mehrere hintereinander- 
geschaltete Spalt- u. Verdampfungskamm ern, dereń jede m it einem Dephlegmator 
versehen ist. Der Riicklauf aus den D ephlegm atoren kann  im m er in  die jeweils vorher- 
gehende Spaltkam m er oder auch in die H eizrohren geleitet werden. (A. P. 1 848 875 
u. 1848 876 yom  9/6. 1922, ausg. 8/3. 1932.) W a l t h e r .
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Universal Oil Products Co., Chicago, ubert. von: Carbon P. Dubbs, W ilm ette, 
Spałlen von Kohlenwasserstoffolen. Bei einem Verf., bei wclchem Ol in  R ohren e rh itz t 
u. gespalten u. dann  in  erw eiterte V erdam pfungsrohre geleitet w ird, w ird der Riick- 
lauf aus dem D ephlcgm ator durch eine Pum pc u n te r D ruck gesetzt u. nach dem Mischen 
m it dem  ebenfalls un ter D ruck stehenden Ausgangsol in  die H eizrohren eingefuhrt. 
(A. P. 1 850 281 vom 12/12. 1918, ausg. 22/3. 1932.) W a l t h e r .

Universal Oil Products Comp., Chicago, V. St. A., Verfahrcn zur Druckwdrme- 
spaltung von schweren Kohlenwasserstoffolen, bei dem die zu spaltenden Ole u n te r D ruck 
in  H eizrohren auf Spalttem p. e rh itz t u. dann in eine Spalt- oder Vcrdampfungskamm er 
cingeftihrt werden, den entstehenden dampffórmigen Spaltprodd. in einem Dephleg- 
m ator Frischól entgegengefiihrt u. das Gemisch von Frischol u. den kondensierten An- 
teilen der Spaltdiimpfe (Riicklauf) dem SpaltprozeB unterw orfen wird, dad . gek., daB 
cin Olgemisch, das durch Einfiihren eines Teils des durclizusetzenden Frischoles in 
den Dephlegm ator erhalten  wird, dem unbehandelten restlichen Frischolanteil ohne 
Zwischcnkiihlung zugcmischt wird, um  eine Vorwarmung des letzteren zu bewirken, 
worauf das Gesamtólgemisch in den H eizrohren auf Spalttem p. erh itz t w ird. (Vgl. auch 
C. 1926. II. C82 [E. P. 249 604].) (D. R. P. 556151 KI. 23b vom 28/12. 1924, ausg. 
9/8.1932.) D e r s i n .

Heinrich Werner, W ildhaus (S t. Gallcn, Schweiz), Verfahren zur Rajfinaticm  von 
Kohlenwasserstoffen, bei welchem dieselbcn in Dampfform durch Absorptionserde ge
leite t werden, dad. gek., daB die B ehandlung m it Absorptionserde in  Anwesenheit von 
die Entschw efelung bewirkenden festen eisenoxydhaltigen Massen erfolgt. —  Die Reini- 
gungsyorr. soli durch indirekte Beheizung auf einer, die Temp. der Dampfe um  hochstens 
10° ubersteigenden Temp. gelialten werden. '(Schwz. P. 154183 vom 10/4. 1931, ausg. 
16/7. 1932. D. Prior. 11/3. 1931.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F rank fu rt a. M. (E rfinder: Rudolf Wietzel und 
Bruno Engel, Ludwigsbafen a. R h.), Abtrennen fe in  reńeilter Verunreinigungcn, ins
besondere solcher kólloidaler Natur, aus Olen oder anderen Flussigkeiten, beispielsweiso 
bei Destillier-, Crack-, H ydrier-, Schwelverff. gewonnenen, m ittels F iltra tion  iiber 
kohlehaltiges F ilterm aterial, dad. gek., daB ais kohlehaltiges F ilterm aterial die Riick- 
stande yerw endet werden, wie sio bei der H ydrierung oder E x trak tion  oder dor Schwelung 
von Kohle, Teeren, Mineralolen, Olschiefer oder Torf ohne weitere Zwischenbehandlung 
unm itte lbar orhalten werden. (D. R. P. 558 638 KI. 12 d vom 10/2. 1929, ausg. 9/9. 
1932.) D r e w s .

Standard Oil Co. (Indiana), Chicago, ubert. von Walter G. Whitman, W hiting', 
Kiihlen von heifien, ólhalligen Filterkuchen. Dor Filterkuchen w ird  m it einem Gemisch 
von Dam pf u. fl. W. gekiihlt. Letzteres w ird  zweckmiiBig in  Mengen von 10— 25%  
zugesetzt. D as Verf. findet insbesondere bei der Reinigung von C, K alk , Ca- oder 
Fe-Sulfide enthaltendem  Petroleum ól Verwendung. (A. P. 1871207 vom 20/10.
1930, ausg. 9/8. 1932.) D r e w s .

John C. W. Beall, W ashington, V. St. A., iibert. von: Isaac N. Beall, V. St. A., 
Herstellung leichter Kolilenwasserstoffe. Naturgas wird yorerh itz t u. m it ebenfalls vor- 
geheizter L uft un ter Zusatz von Stickozyden  ais K ata lysa to r u. gegebenenfalls in Ggw. 
von Pi-Schwam m u n ter D ruck von etw a 20—90 a t  bei etw a 400° um gesetzt. D adurch 
bilden sich O xydationsprodd. der KW -stoffe, wio Aldehyde, Alkohole, K etom  u. Sauren. 
Das Prod. w ird nun in  einem Schwerol, z. B. Gasol, kondensiert, u. m it diesem zusammen 
verdam pft, worauf dio Dampfe geeraekt werden. Aus dem Crackprod. w ird Gasolin 
abgetrennt. (A. P. 1859193 vom 15/10. 1929, ausg. 17/5. 1932.) D e r s i n .

James M. Wadsworth, Sand Springs, Benzingewinnung aus Naturgasen. Bei 
einem ’ Verf., bei welchem das Bzn. aus N aturgasen durch ein A bsorptionsol aus- 
gewaschen, das Bzn. aus dem Ol durch E rw arm en in  einer Rektifizierkolonne ab- 
geschieden.u. in  einer zweiten Kolonne un ter geringerem D ruck von den unerwiinschten 
leichten B estandteilen befreit w ird, w ird in  beiden Kolonnen ein erheblicher Druck 
aufrechterhalten, welcher durch E rhitzen des m it Bzn. angereichertcn Absorptionsóles 
erzeugt w ird. (A. P. 1851743 vom 1/4. 1926, ausg. 29/3. 1932.) W a l t h e r .

Meinhard H. Kotzebue, Tulsa, Benzingewinnung aus Naturgasen. Zum Ab- 
destillieren von Benzin aus einem Adsorptionsol, welches zum W aschen yon N aturgas 
gedient ha t, w ird das Ol in einer Kolonne abwechselnd iiber Gloekenboden u. durch 
bosondere Heizkórper geschickt. Auf das sich unten  in der Kolonne ansam melnde
Ol wird uberh itzter W .-Dampf geleitet. (A. P. 1851849 yom 26/11. 1929, ausg. 29/3.
1932.) W a l t h e r .
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Paul Lechler, S tu ttg a rt, ubert. von: Karl Muller, S tu ttg a rt, und EugenHutzen- 
laub, Zuffenhausen, Herstełlung ton Emulsionen. In  einer riihrerlosen Mischvorr. 
werden die zu misebenden Stoffe dureh besondere Diisen yerspruht. E s werden z. B. 
in einem VorgefaB Bitumen  in fl. Zustand m it Schutzkolloiden u. in  einem anderen 
VorgefaB W. m it Alkali yerm ischt. Die beiden Misehungen werden dann tangential 
der Diise zugofuhrt. (A. P. 1842 877 yom 28/8. 1930, ausg. 26/1. 1932. D. Prior.

Flintkote Corp., Boston, M assachusetts, ubert. von: Lester Kirschbraun, 
Leonia, New Jersey, Verfahren zur Herstełlung von Bitumenemulsionen. Die bei n. Temp. 
nichtfl. B itum en werden in einem wss. Medium m it tonhaltigen Stoffen em ulgiert u. 
dureh Zusatz von Gerbsiiure stabilisiert. (A. P. 1869 697 yom 2/1. 1928, ausg. 2/8.

Rtitgerswerke-Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zur Herstełlung von Emulsionen aus 
Teerprodukten, dad . gek., daB m an den Teerprodd. B itum ina u. Stoffe von saurem 
C harakter, wie Erdólbitum en, N aturasphalt, Fettsaurepeche, M ontanwachs u. W aehs- 
siiuren, einverleibt, u. das erhaltene Prod. in W . einriihrt, das Em ulgierungsm ittel, wie 
Alkalisalze von F e tt-, H arz-, W achs-, Sulfon- u . Amidoearbonsfiuren, u. Alkali gel. 
en thalt. (Schwz. P. 152 535 vom 20/2. 1931, ausg. 16/4. 1932 u. E . P. 374 414 vom 
5/12. 1930, ausg. 7/7. 1932. D. Prior. 28/1. 1930.) R ic h t e r .

Atlantic Refining Co., Philadelphia, ubert. von: Archie B. Hoel, Drexel Hill, 
Pennsylyania, Verfahren zur Herstełlung ton  niehtschaumenden stabilen Emulsionen. 
Mineralole werden m it sulfoniertem Spermol u. einer Atzalkalilsg. yerm ischt, homo- 
genisiert u. m it W. yerdiinnt. (A. P. 1 875 001 vom 24/5.1929, ausg. 30/8.1932.) R ic h .

Standard Oil Co., ubert. von: Frederick W. Sullivan jr., AYhiting, Indiana 
und William J. Mc Gili, Wood River, Illinois, Verfahren zum  Emiedrigen des Fliep- 
punktes von tiscosen Mineralschmierolen. Den Sehmierolen werden Fettsauream ide 
oder kernsubstitu ierte A lkylderiw . der Fettsaurcanilide, wie z. B. 1,3-Dimeihyl-
4-pheniylstearamid, Xylylstearam id  u. o-Tolylslearamid, in geringer Menge zugesetzt. 
(A. P. 1 870 074 vom 29/12. 1928, ausg, 2/8. 1932.) R ic h t e r .

Malcolm H. Tuttle, New Rochelle, Dcstilłation ton  Rohschmierdłen. Der Riick- 
stand , der beim E inleiten des in  Rohren erh itz ten  Oles in  einen u n te r Vakuum stehenden 
F rak tion iertu rm  yerbleibt, wird in einer klcinen Kolonne u n te r hohercm Vakuum 
m it W asserdam pf ausgeblasen u. das aus den entstehenden Diimpfen erhaltene K on
densat oben in den F rak tion iertu rm  ais RuekfluB cingeleitet. (A. P. 1 851 550 vom 
7/8. 1929, ausg. 29/3. 1932.) W a l t h e r .

Martin Czarny und Frank Conrad Frolander, V. St. yon N ordam erika, Rege- 
nerieren von Sclimierólen. D as yerbrauchte Ol w ird in einem K reislauf durcli ein F ilte r 
u. ein N ctz aus D ochten, in welch letzterem  die V erdunstung der leichter fliiehtigen 
Verunreinigungen (W . u. Brennstoff) infolge Durcliblasens von L uft besehleunigt wird, 
zum M otor zuruckgcpum pt. (F. P. 676 534 yom 11/6. 1929, ausg. 24/2.1930. A.. Prior. 
13/11. 1928.)  ̂ VAN DER W e r t h .

Emile Andre, Frankreich, Regenerieren ton  ais Schmieról gebrauchtem Ricinusól. 
Das Ol w ird bei steigender Temp. einer selektiven Auflosung m it Bzn. unterworfen, 
wie es in dem H au p tp a ten t fiir die Gewinnung des Oles aus der S aat angegeben ist. 
(F . P .  36 877 vom 30/10. 1928, ausg. 25/8. 1930. Zus. zu F. P. 677 360; C. 1930. II. 
1629.) v a n  d e r  W e r t h .

Cosimo Rosselli del Turco, Florenz, Verfahren zur Herstełlung eines Schmier- 
mittels aus gespaltenem Ricinusól, dad. gek., daB in bckannter Weise ungefahr zur H alfte 
gespaltenes u, m inerał, saurefrei gewaschenes Ricinusól dureh  E rhitzen yorzugsweise im 
Vakuum gleichzeitig verestert u. polym erisiert w ird. (D. R. P. 559 756 KI. 23c vom 
8/4. 1931, ausg. 23/9.1932.) R ic h t e r .

Joachim Millkey, Cincinnati, Ohio, Herstełlung eines Schmiermittels aus Ol oder 
F e tt  durcli Zusatz eines hoherm olekularen Alkohols in Form  eines Alkoholats, z. B. 
Ał-Ałkohotats. (Can. P. 294 868 yom 1/2. 1928, ausg. 19/11. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Standard Oil Co., ubert. von: Ciarkę C. Miller, W hiting, Indiana, Herstelłung 
von Sehmierolen. Den Sehmierolen werden zweeks Verbesserung des Aussehens asphalt- 
artige polym erisierte KW -stoffe zugesetzt, die bei der F iltra tion  von KW -stoffen iiber 
Fullererdc u. naehtragliches Herauslosen m it Benzinen gewonnen werden. (A. P. 
1869 608 vom 21/10. 1925, ausg. 2/8. 1932.) R ic h t e r .

Standard Oil Co., W hiting, Indiana, ubert, yon: Edward N. Roberts, Casper, 
W yoming, Schmieróle, bestehend aus Mineralschmierolen in Mischung m it bis zu

30/8. 1929.) H o r n .

1932.) R ic h t e r .
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1%  Spermól u. gegebenenfalls fe tten  Olen. D ureh den Sperm olzusatz w ird die Tropf- 
zahl der Schmieróle beeinfluBt. (A. P. 1 869 779 vom 23/4.1928, ausg. 2/8.1932.) R i c h .

Standard Oil Co., W hiting, Ind iana, iibert. yon: Sterling H. DiggS, Casper, 
W yoming, Schmieróle, bestehend aus Mineralzylinderólen in  M isehung m it bis zu l u/ 0 1- 
Bleiseifen, wie Pb-O leat u. Pb-Seifen von Fischólen. D ureh den Bleiseifenzusatz w ird 
die Tropfzahl der Zylinderóle beeinfluBt. (A. P. 1869 800 vom 23/4. 1928, ausg. 2/8.
1932.) R i c h t e r .

Texas Co., New York, iibert. yon: Benjamin Gallsworthy, Bayonne, New 
Jersey, Ole zum  Kiihlen und Schmieren von Schneidewerkzeugen, bestehend aus niedrig 
yiseosen M ineralschmicrólen u. 15—30%  oxydiertein Paraffin. (A. P. 1874 956 vom 
30/9. 1930, ausg. 30/8. 1932.) R i c h t e r .

XX. Schieił- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
George Burkle Holderer, Soarsdale, New Y ork und Le Roy V. Clark, P ittsb u rg h , 

Pennsylvania, V. S t. A ., Herstellung von Sprengluftpatronen. Z ur H erst. von zum 
Tranken m it fl. 0 2 bestim m ten Patronen  werden aus gekornter ICohle, dereń K orn- 
gróBe hóohstens 1/i  iuch betrag t u . von der 25%  dureh ein 100 M asehensieb gehen u. 
einem die T rankfahigkeit der K ohle n ieh t beeintraehtigendcn Bindem ittol, z. B. S tarkę, 
geprcBt. Die Patronen  miissen 10%  Feuohtigkeit en thalten . (A. P. 1 865 104 yom 
8 / 6 . 1931, ausg. 28/6. 1932.) E b e n .

Joseph Michael Hess, W allaeeburg, O ntario, Canada, Herstellung einer Spreng- 
mischung. D ie Misehung besteht aus 40%  NH^GlOi, 15%  Niłronaphłhalin, 38%  NaNO a, 
6 %  Holzmehl u. 1%  Kolophonium. F iir  alle B estandteile w ird die KorngróBe bzw. 
die TeilchengroBe yorgesehrieben. (Can. P. 293104 vom 19/6. 1928, ausg. 17/9.
1929.) E b e n .

Westfalisch-Anhaltische Sprengstoff-Act.-Ges. Chemische Fabriken, B erlin, 
Verfahren zur Herstellung von Sprengstoffen, rauchschwaehen Pulvern, Sprengkapseln, 
Zundstoffen, T reibm itteln  u. dgl., gek. dureh die Verwendung von N itrierungsprodd. 
ary lsubstitu ierter m ebrwertiger Alkohole fiir sich oder zusam men m it anderen Stoffcn. — 
Z. B. w ird bei der N itrierung des Phenylglykols C„H5 • CHOH • CH2OH m it einer Misch- 
siiure aus 20%  H N 0 3, 60%  H 2S 0 4, 20%  H 20  eine bei ea. 85° sehmelzende Misehung 
von 80°/o Mononitroplienylglykoldinitrat u. 20%  Dinitrophenylglykoldinitrat erhalten. 
Die Bleiblockausbauchung dieser Misehung is t ca. 10%  gróBer ais die von Trinitro- 
toluol. Bei Verwendung ais Sprengkapselunterladung liegt die W rkg. zwischen der 
von T rin itro to luol u. der yon T etranitrom ethylanilin . In  W. aufgeschlam mte N itro- 
cellulose n im m t die N itron itra te  des Phenylglykols auf. Die so hergestellte Misehung 
laBt sich oline Zus. yon Lósungsmm. dureh  W alzen zu g u t gelatiniertem , gesehmeidigem 
Pulver yerarbeiten . (D. R. P. 558 126 KI. 78 c yom 13/12.1931, ausg. 1/9. 1932.) E b e n .

Wilhelm Eschbach, Troisdorf b. Koln, Herstellung elektrischer Ziinder. D ie Ziinder 
sind ais Zeitziinder m it einem Vcrzógerungssatz ausgebildet, wobei sowohl der Ziind- 
satz, ais auch der Verzógerungssatz aus bei der V erbrennung móglichst wenig Gas 
abgebenden Z iindm itteln bestehen. ZweekmaBig en th a lt der V erzógerungssatz solche 
Metalle, die beim Verbrennungsvorgang yollstandig oxydieren. — Z. B. en th a lt der 
Zundsatz Sb +  KMnO,, im V erhaltnis 1: 1 u . der Verzógerungssatz pyrophore Lsgg. 
wie Cermagnesium -f- C a0 2 im  V erhaltnis 1 :1 . (Schwz. P. 154187 vom 25/3. 1931, 
ausg. 1/7. 1932. D. P rior. 13/3. 1931.) E b e n .

Hercules Powder Co., V. St. A., Herstellung von elektrischen Verzdgerungsziindern. 
Die Ziindmasse en th a lt auBer B a 0 2 ein E lem ent der rechten Kolonne der V I. G ruppe 
des period. Systems, yorzugsweise Se. E s w ird dadurch  eine gróBere Gasentw . bei 
der D etonation yermieden u. es sind dabei keine Lóclier in der W andung zur Gas- 
ableitung nótig. Z ur Adsorption etw a au ftretender kleinerer Gasmengen d ien t Silicagel. 
Dazu zwei Abb. (F. P. 721 346 vom 13/8. 1931, ausg. 2/3. 1932.) E b e n .

XXIV. Photographie.
H. H. Schmidt, tlber die Silber- und Halogenwerte in  pholographischen Schichten. 

Vf. bestim m t gravim etr. den Silber- u. Halogengeh. in  photograph. Emulsionen. Es 
zeigt sich, daB zwischen Silber u. Halogen keine Aquivalenz besteht, sondern daB bei 
Chlor- u. Bromsilbcremulsionen m ehr Silber ais Halogen, bei Jodsilberem ulsionen 
m ehr Halogen ais Silber yorhanden ist. Der SilberubersehuB en ts teh t beim W aseh-
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prozeB u. seine E ntstehung  wird dureh H ydrolyse der Silberionen erk lart. (Ber. In te rn a t. 
K ongr. wiss. angew. Photogr. 8  (1931). 74— 77. 1932.) FRIESER.

E. Sedlaezek, Indifferente Schutzbander f i ir  RoUfilme. Patentubcrsiclit iiber die 
H erst.-M ethoden von Schutzpapieren fu r Rollfilmspulen. (Photogr. Industrie  30. 
968— 71. 28/9._ 1932.) R o l l .

W. A. Dsissko und E. N. Gapon, Physikalisch-chemische Untersuchung der 
Entwicklung und der Entwickler. 4. M itt. (3. S litt. vgl. C. 1932. I . 2415.) Die ver- 
gleicbende Unters. der ,,m olekularen“  Ausbeute (<p) von yerschiedenen Entw icklern 
zeigte, daB die besten Entwioklungseigg. das Metol m it einem <p-Wert von 7,7 besitz t; 
der 93-W ert des Hydroclńnons is t 5,2 u. des Brenzcatechins 2,8. —  Ferner w ird iiber 
Verss., einer diffusen E ntw . von einer in  diinnen 1 bis 2 mm dicken Glasrohrchen 
befindlichen Bromgelatineemulsion, welche vor der E ntw . 3 bis 5 Sek. belichtet wurde, 
berichtet. E s tre ten  dabei den LlESEGANGschen Ringen ahnliche Schichtungen auf. 
An der Beruhrungastelle m it dem  E ntw ickler (am besten m it Rodinal) b ildet sich eine 
starkę Schwarzung, welche m it E ntfernung vom E ntw ickler allm ahlich scliwacher wird. 
Es folgt darau f ein anscheinend unverandert gebliebener Teil der Emulsion, worauf 
wieder eine, wenn auch n icht sehr s ta rk  geschwarzte Schicht folgt. Analoge Er- 
scheinungen werden auch bcobachtet, wenn ein Entw icklertropfen auf eine vorher 
gewiisserte photograph. P ia tte  aufgebracht wird. (Chem. Jou rn . Ser. A. Journ . allg. 
Chem. [russ.: Chimitselieski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 
1179— 80. 1931. Moskau.) K l e v e r .

Henry W. Bennett, Die Haltbarkeit von Enlwicklerldsungen. Vf. un tersuch t die 
H altbarkeit von Entwicklerlagg. in  Abhiingigkoit von ih rer Zus. Es handelt sich hierbei 
um  aus zwei getrennten , kurz yor dem  Gebrauch zu mischenden Lsgg. bestehende 
E ntw ickler. Die eine Lsg. en th a lt die Entw icklersubstanzen (Metol, H ydrochinon, 
Pyrogallol), dio andere das A lkali u. das gesamte Sulfit. E s zeigt sich, daB bei ge- 
trenn te r A ufbewahrung dieser Lsgg. die Eigg. der daraus gemischten E ntw ickler m it 
zunehmender Lagerungszeit im m er schlechter werden. Vf. findet, daB die Alkali-Sulfit- 
lsg. diejenige ist, die bei der Aufbewahrung leidet, da m it den  Lsgg. der E ntw ickler
substanzen u. jeweils frisch angesetzten Alkali-Sulfitlsgg. unverandert gute Ergebnisse 
unabhangig yon der Auf bewahrungsdauer der ersteren Lsg. erzielt werden. E r  empfiehlt 
daher, das Sulfit der Lsg. der Entw icklersubstanzen zuzusetzen u. die zweite Lsg. nur 
aus dem A lkalicarbonat herzustellen. Die erste Lsg. soli sauer sein (Zusatz von Citronen- 
saure oder K alium m etabisulfit). Auch die Reihenfolge der Auflósung der Substanzen 
is t yon EinfluB auf die H altbarkeit. Die iibliche Reihenfolge der Lsg. (1. Entwickler- 
substanz, 2. Sulfit) g ib t weniger ha ltbare  Entw ickler, ais die Auflósung in um gekehrter 
Reihenfolge. D er Tatsache, daB sich das Metol in  der Sulfitlsg. schwerer lóst ais in 
reinem W ., laBt sich begegnon dureh Zusatz einer geringen Menge Pyrogallol zur Lsg.; 
dadurch wird die Auflósung des Metols u. auch des H ydrochinons s ta rk  beschlcunigt. 
(B rit. Journ . Photography 79. 575— 76. 23/9. 1932.) R o l l .

L. P. Clere, Zur historischen Eniwicklung der Scnsitomelrie. K urzer Uberblick 
iiber die E ntw . der sensitom etr. M ethode u . A pparate seit H u r t e r  u . D u f f i e l d . 
(Ber. In te rn a t. Kongr. wiss. angew. Photogr. 8  (1931). 80— 84. 1932.) F r i e s e r .

E. Goldberg, Deutscher Vorschlag zur seTisitometrischen Normung. (Ber. In te rn a t. 
K ongr. wiss. angew. Photogr. 8  (1931). 100— 101. 1932. —  C. 1932. I I .  2136.) F r i e s e r .

A. v. Odencrants, Standpunkt der schwedischen Kommission zu  der Normung der 
Methoden der pholograplmchen Prufung lichtempfindlicher Materialien. Die Verwendung 
interm ittierender Belichtung wird abgelehnt, u. eine In tensitiitsskala  eyent. kom biniert 
m it einer Zeitskala empfohlen. Ais Liclitąuelle fiir Positivm aterial soli elektr. Licht, 
fiir N egatiym aterial kiinstliches Tageslicht yerw endet werden, wobei m ehr W ert auf 
gute R eproduzierbarkeit ais auf yollige Angleicliung des kiinstlichen an das natiirliche 
Tageslicht zu legen ist. —  Die A bsorption des L ichts in  der Emulsion u. die Entw . 
muB beriicksichtigt u. un tersuch t werden. Bei U nters. der Farbenem pfm dlichkeit 
u. der entspreehenden G radation sollen die In ten sita ten  so gew ahlt werden, daB die 
Prodd. aus Ł ich tin tensita t u, relatiyer Farbenem pfindhchkeit gleich sind. (Ber. In te rn a t. 
K ongr. wiss. angew. Photogr. 8  (1931). 98— 100. 1932.) F r i e s e r .

A. Rabinowitsch, Standpunkt des Photographischen Komitees der U SSR . zu der 
Normung der Methoden der photographischen P rufung lichtempfindlicher Materialien. 
Das K om itee schlieBt sich grundsatzlich den vom V II. In ternationalen  KongreB fur 
Photographie angenommenen Verbesserungen an, hiilt aber einige naher ausgefiihrte 
Ergiinzungen bzgl. Liclitąuelle, B elichtungsapparatur, Entw icklungsart u . S eh w arzu n g s-
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messung fiir notig. Die L ichtem pfindlichkeit soli durch zwei W erte angegeben werden, 
die den Abszissenwerten von In e rtia  u. kleinstem  nutzlichen G radienten um gekehrt 
proportional sind. (Ber. In te rn a t. Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 97— 98.
1932.) F r i e s e r .

R. Luther, Normung von N  egativmaterial fiir  bildmaflige Aufnahm en. (Ber. In te rn a t. 
Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 102— 12. 1932. — C. 1932. I I .  2136.) F r i e s e r .

W. Dziobek, Uber die Verwendbarkeit der W olfram m kuumlampe zu sensito- 
melrisch.cn Messungen. (Ber. In te rn a t. Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 116— 21.
1932. —  C. 1932. I I .  2136.) F r i e s e r .

S. E. Sheppard, Die photographischeIntensitdtseinheit. Vf. em pfiehlt ais D elegierter 
der O ptical Soc. of America u. des American Committee for Sensitom etric S tandardi- 
zation zum  V III. In ternationalen  KongreB fiir Photographie zur Sensitom etric von 
N egativm aterial die in ternationale Kerze ais L ichteinkeit festzulegen u. die Liclit- 
ąua litiit durch die S trahlung eines grauen K orpers von 2360° abs. zu definieren, die 
dureh das von D a v is  u . G i b s o n  beschriebene F ilte r durchgelassen w ird. Die Vorteile 
dieses F ilte r gegeniiber anderen werden besproclicn u. verschiedenc Einw ande gegen 
eine gu te  R eproduzierbarkeit desselben zuriickgewiesen. (Ber. In te rn a t. K ongr. wiss. 
angew. Photogr. 8 (1931). 84— 95. 1932.) F r i e s e r .

S. E. Sheppard und  A. P. H. Trivelli, Uber den p-Aminophenolenlwickler ais 
Standardentwickler fu r  die Sensitomelrie. E s w ird vorgeschlagen, den p-Aminophenol- 
entwickler ais Standardentw ickler fiir yergleichende sensitom etr. U nters. anzunekm en. 
F iir photograph. Photom etrie soli der gleiche Entw ickler m it einem Zusatz yon N itro- 
benzimidazol yerw endet werden. (Ber. In te rn a t. K ongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931).
113— 16. 1932. K odak-Lab.) F r i e s e r .

S. O. Rawling, Die Normung der Scliwarzungsmessung. Vf. schlagt vor, die 
bereits am  V I. In ternationalen  KongreB fiir Photographie begonnenen, aber n ich t zu 
Ende gefiihrten A rbeiten zur N orm ung der M ethode zur Messung der Schwarzung 
zu E nde zu fiihren. (Ber. In te rn a t. K ongr. w ss. angew. Photogr. 8 (1931). 96— 97.
1932.) F r i e s e r .

Wilfried StraBer, Mannheim, Herstellung eines photographischen Positirs gleicli- 
zeitig m it der Entwicklung des Negativs, 1. dad. gek., daB bei der Aufnahme das Negatiy- 
m aterial zusam men m it einem m it der Schichtseite auf dessen R uckseite befestigten 
Photopapier belichtet w ird, das empfindlicher is t ais das N egativm aterial u. das nach 
dem U m kehrverf. zum Positiy  entw ickelt w ird. —  2. dad. gek., daB das Photopapier
3—4° Scheiner em pfindlicher is t ais das vorgeschaltete N egatiym aterial. (D. R. P. 
559 025 KI. 57 b vom  10/1. 1931, ausg. 14/9. 1932.) G r o t ę .

Kalle & Co. A.-G., W iesbaden-Biebrich (Erfinder: Wilhelm Krieger, W iesbaden- 
Biebrich), Herstellung negatuer Kopien, dad. gek., daB m an Schichten kolloidaler A rt, 
denen liclitem pfindliche, bei Belichtung Gas entwickelnde Stoffe zugesetzt sind, un ter 
einer Vorlage starker Belichtung aussetzt u. gegebenenfalls n ich t zersetzte, licht- 
empfindliche Substanz entfern t. —  Geeignet is t z. B. eine Lsg. aus 4 Gewichtsteilen 
des Borfluorids der D iazoverb. von p-Amidomonoathyl-o-toluidin, 10 R aum teilen 
Glycerin, 1 Gewichtsteil Weinsiiure in 100 Raum teilen W. Die m it einer solclien Lsg. 
bestrichene Folie w ird naeh der Belichtung un ter einer Vorlage diffus nachbelichtet. 
(D. R. P. 559 795 KI. 57 b vom 5/3. 1931, ausg. 24/9. 1932.) G r o t ę .

Comp. Radio-Cinema, Frankreich , Kontrolle der photographischen Entwicklung. 
Auf einem bildfreien Teil des Film s w ird ein Sensitom eterstreifen durch Aufnahme 
eines Graukeils hergestellt, der maBgebend fiir die zur Entw . zur Verwendung kommende 
E m ulsion ist. (F. P. 729 021 vom 9/3. 1931, ausg. 16/7. 1932.) G r o t ę .

Diirkopp-Werke A.-G., D eutschland, Herstellung photographischer Mehrfarben- 
bilder. Die beiden Teilnegatiye werden auf einem Zweipack aufgenom men, bei dem die 
dem O bjektiy zunachstliegende Schicht s ta rk  griin u. sehwach blau empfindlich, die 
andere Sehicht sta rk  ro t u. schwach griin empfindlich ist, u. dann durch P rojektion  auf die 
beiden Seiten eines Positiyfilms kopiert. Die beiden nur schwach gehaltenen D iapositiye 
werden in  kom plem entaren Farben  nach dem Beizyerf. sehwach angefarbt, wobei die 
n ich t oder wenig geharteten  G elatinestellen noch m it einer d ritten  F arbę  (Gelb) a n 
gefarbt werden kónnen. Der fertige F ilm  w ird auf einer reflektierenden U nterlage bc- 
festigt. (F. P. 730 590 vom 27/1. 1932, ausg. 18/8. 1932. D. P rior. 9/1. (? ) 1931.) G ro .

Daylight Film Corp., New York, Herstellen kinematographischer Filme durch 
Abdruck oder Absaugen von einem eingefdrbten Hauptpositiv. Zu dem Ref. F . P . 703 422;
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C. 1931. I I .  1240 is t nachzutragen, daB den beiden F ilm en w ahrend der U bertragung 
eine geringe Schliipfung iiberm ittclt w ird. (D. R. P. 558 919 KI. 57 d vom 23/9. 1930, 
ausg. 13/9. 1932.) G r o t ę .

Leon Josse Dassonyille, Belgien, Herstellung von kincmatographischen Zwei- 
farbenfilmen, dad . gek., daB beim K opieren des ersten  Bildes in  dem Ag-Salz der licht- 
empfindliehen Sohicht ein zur Aufnahm e der Sehallaufzeichnung bestim m ter Streifen 
der Schicht yerdeckt w ird, worauf m an bei der nachfolgenden B ehandlung des Films 
w ahrend des F isierens u. W aschens des ersten Bildes das n ieh t reduziertc Ag-Salz 
dieses Streifens en tfern t u. das gesam te F ilm band m ittels des zur Bldg. des zweiten 
Bildes bestim m ten Salzes wieder liehtem pfindlich m acht u. dann auf dem Film band 
durch  Kopieren m it dem zweiten Biłd die Schallaufzeichnung auf dem gesam ten Streifen 
bew irkt. (D. R. P. 559 796 KI. 57 b vom 6/11. 1931, ausg. 24/9. 1932. Belg. Prior. 
13/11. 1930. Zus. zu D. R. P. 546 257; C. 1932. I. 3893.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F ran k fu rt a. M., Photographischer Dreipack fiir  
Farbenphotographie, dad . gek., daB m it einem m it blauem pfindlicher Emulsionsschicht 
versehenen Vorder- u. einem m it panchrom at. Emulsionsschicht iiberzogenen riick- 
w iirtigen Schichttriiger ein M ittelfilm yereinigt ist, der auf einer griinempfindlichen 
Em ulsionsschicht eine G elbfilterschicht u. auf der Riickseite eine R otfilterschicht tragt. 
(D. R. P. 559 028 KI. 57 b vom 2/7. 1931, ausg. 14/9. 1932.) G r o t ę .

Soc. Franc. de Cinematographie et de Photographie Films en Couleurs 
Keller-Dorian, P aris, Kopieren von Linsenraslerfilmen a u f ebensolche anderer BildgrofSe. 
Zunachst w ird der Originalfilm m ittels entsprechender Blenden in Teilbilder aufgelost 
auf einen n ichtgerasterten  Zwisclienfilm u. dann  dieser durch tlberlagerung der Teil
bilder u n te r Benutzung von Blenden, dereń jede dem B ild des Film s entspricht, auf 
einen dem Originalfilm in der R asterung gleichartigen F ilm  kopiert. D er Zwisclienfilm 
is t ganz u. gar don Film en ahnlich, die m an bei M ehrfarbenyerff. m ittels einer Mchrzahl 
von O bjcktiven m it F arbfiltern  erhalt. (D. R. P. 496 782 K I. 57b yom 2/9. 1928, ausg. 
2/5. 1930. F . P rior. 27/9. 1927. E. P. 297 773 vom 21/9. 1928, ausg. 21/11. 1928.
F . P rior. 27/9. 1927. Oe. P. 114 993 vom 14/9. 1928, ausg. 11/11. 1929. F . P rior. 27/9. 
1927. Schwz. P. 135 495 vom 6/9. 1928, ausg. 16/12. 1929. F . P rior. 27/9. 1927.) G r o .

Friedrich J. J. stock, Berlin, Farben des Schichttragers bei Bildtonfilmen in  der 
Breite der Bildfldchc, dad. gek., daB zunachst der Schiehttrager in  seiner vollen Breite 
yon R and  zu R and  m it W eichm acliungsm ittel en thaltenden  Losungsmm. angeąuollen
u. dann  in  der B ildbreite m it einer Lsg. aus einem Farbstoffe in  einem geeigneten 
Losungsm. behandelt w ird. (D. R. P. 559 027 KI. 57 b vom 20/7. 1930, ausg. 14/9.
1932.) G r o t ę .

Aquatone Corp., Chicago, iibert. von: Robert John, New Jersey, Amerika, 
Liehtempfindlicher F ilm . Der Film  w ird m it einer w'ss. Lsg. von 10 Teilen (NH4)2Cr20 7
u. 1 Teil N H jN O j behandelt, wobei die D ichrom at- u. N itratrad ikalo  n ich t im  UbcrschuB 
uber die N H ,-R adikale sind. (A. P. 1 875 292 vom 26/5.1927, ausg. 30/8.1932.) G r o t ę .

Charles Bruning Co., Inc., New York, iibert. yon: Knud Murek, Forest Hills, 
New York, Verfaliren zum  mustergemujien Bedrucken von Kopierleinen, dad . gek., daB 
Leinen m it einem wasserdichten tlberzuge versehen, getrocknet, dann m it einer licht- 
empfindlichen Schicht iiberzogen, darauf m it einem das M uster enthaltenden  Negativ 
bedeekt, belichtet, der unbelichtete Teil der lichtem pfindliclien Schicht abgewasehen, 
der belichtete Teil entw ickeit, das mustergemaB gefarbte Leinen wieder gewaschen, vom 
w asserdichten Uberzug m it geeigneten Losungsmm. an  den unbelichteten  Stellen befreit
u . durch A bąuetschen m it Gummiwalzen auf saugfiihigen U nterlagen getrocknet wird. 
Man erhalt scharf gezeichnete M uster auf klarem  weiBem Grunde. Zum wasserdichten 
tJberzielien diencn Nitrocelluloselacke, zur H erst. der lichtem pfindlichen Schicht wss. 
alkoh. Lsgg., die Leim, A gN 03 u. K -B icbrom at enthalten , zum Entw ickeln sodaalkal. 
Sulfithydrochinon-p-m ethylam inophenolsulfonatentwickler u. dgl., zum Abziehen Gc- 
mische organ. Lacklosungsmm. Die genaue Zus. is t in jodem einzelnen Falle angegeben. 
(A. P. 1 857 763 yom 31/5. 1930, ausg. 10/5. 1932.) S c h m e d e s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Bruno Breyer, Bonn), 
E ntfem ung der Praparalionsschicht aus photographischen F ilm en und Filmabfallen, 
dad. gek., daB m an wss. Lsgg. der Phosphorsiuire auf die von der photograph. Schicht 
befreiten Film e einwirken laBt. (D. R. P. 559 120 KI. 57 b vom  14/5. 1931, ausg. 
15/9. 1932.) G r o t ę .

Priated in Ocmunr ScliluB der Redaktion: den 11. Noyember 1932.


