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A. Allgemeine und pbysikaliscłio Chemie.
Lars Onsager, Beziproke BezieJiungen bei irreversiblen Vorgangen. II. (I. vgl. 

C. 1 9 3 1 . I. 2716.) Unter der Voraussetzung einer bedingten Reversibilitat wird eitio 
allgemeine Bezichung fiir den Warme-, Strom- u. Diffusionsiiborgang abgeleitet. Auf 
Grund der allgemeinen Gleichung S  =  Ic log W zwisehen Entropie u. Wahrscheinlich- 
keit werden dio Entropieanderungen einiger irreversibel verlaufender Prozesse reehner. 
abgeleitet. Wenn die Abweichung voni thermodynam. Gleiehgewieht durch dio Ver- 
iindorlichen a, . . . . an ausgedruekt wird, u. die Beziehungcn zwisehen a j . . . .  aB u. den 
Rraften (5 s/d . . . .  fi s/d txn linear sind,, bestehfc dio ąuadrat. Funktion:

2 0  (a, ti)==2 p t- ( i ( i { =  d s/d t =  Ś  (a, u)==S (fi s/d a t)
Dio symm. Bedingungen ergeben fiir das Maximum S  (a, «) — ’[> («, u) =  mak. 

(Physical Rev. [2] 3 8 . 2265—79. 1931. Brown Univ., Dep. of Chem.) DusiNG.
Rudolf Schenek und Fr. Speckmann, Ober Oleichgewichle beim System Bi-S-O. 

Beim Rostrk.-Gleiehgewieht Bi-S-0 hat man es nur mit den Umsetzungen 2 Bi20 3 +  
Bi2S3 6 Bi +  3 S 0 2 zu tun. Die Bldg. von neutralen u. bas. Sulphaten IiiCt sieli 
nioht beobacliten. Prinzipiell sind ein univariantes Gleiehgewieht (Oxyd-Sulfid-gesatt. 
Lsg. von Bi2S3 in Bi) u. ein bivariantes Gleiehgewieht (Oxyd-ungesatt. Lsg. von BiaSa 
in Bi) moglich. Das Gleiehgewieht wird durch isotherm. Einwrkg. von Bi20 3 auf Bi2S3 
u. Messung des liierbei entstehenden S 02-Druckos studiert. Der umgekehrte Weg 
(S02 auf Bi-Metall) rnuCte deshalb ausgesehlossen werden, weil die Aufbaurk. dm-ch 
Bldg. von Oxydhautehen etc. unvollstandig wird. Das verwendeto Bi20 3 warde durch 
Gluhen von MERCKsehem bas. Wismutnitrat erhalten u. das Bi2S3 durch Eallung mit 
H2S u. nachfolgendem Erhitzen im trockenen H 2S-Strom bis zur Gewichtskonstanz. 
Die Unterss. des uniyarianten Gleichgewiehtes ergaben gut ubereinstimmende Werte 
fur die Druck-Temp.-Bezieliung. Bei 519° erreicht der S 02-Druck 760 mm. Die Unterss. 
der bivarianten Gleichgewiehte zeigten, daC die Gleichgewichtsdrucke um so kleiner 
wurden, je groGcr der 0.\yduberschuB in dem Gemiseh war. Aus den erhaltenen 
Resultaten wird gefolgert, daC man aus Wismutsulfid auf dom Rostwege nur dann 
zu schwefelfreiem Bi-Metall gelangt, wenn man fur einen grofien OxyduberschuB sorgt 
u. das entstandene S02 sebarf absaugt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 2 0 6 . 378—84. 
Juli 1932. Munster i. W., Chem. Inst. der westfal. Wilhelms-Univ.) R o se n k ra n z .

S. Bretsznajder, Ober einige Unregelmapigkeiten im Verhalten der Systeme CaO, 
S 0 2 und Ca0-C02 Vf. untersuchte die Gleichgewichte der Systeme CaO, S02 u. 
CaO ■ C02 mit der stat. u. Stromungsmethode in selbst konstruierten App (in der Arbeit 
abgebildet), u. stellte fest, daB reines CaO auch dann CO, bzw. SO, absorbiert, selbst 
wenn der Druck des Gases viel niedriger ais der Gleichgewichtsdruek des Systems ist. 
Dio Drucktemp.-Kurven sind niedriger ais dio n. Gleickgewichtskurve. Es wurde 
angenommen, daB das Gas zuerst an der Oberflache absorbiert wird u. dann an „akt. 
Stellen" der Krystalloborflache fest gebunden wird. — Bei hohen C02-t)berdrncken 
uurde eine Drucktemp.-Kurve beobachtet, die hoher ais dio n. ist, dagegen nach der 
Zers. im Yakuum eine zu niedrigo — falscho Gleichgewiehte. Letztere miissen in 
Systemen mit groBer Oberflachenonergie (z. B. wenn zahlreiche Keimo der neuen 
Phase vorhanden sind) auftreten. (Roczniki Chemji 1 2 . 551—66. 29/4. 1932. Warschau, 
Technol. Inst. f. Anorg. Chemie der Tcchn. Hochsch.) D. R o s e k th a l .

Ernst Janecke, Heinr. Hamacher und Erich Rahlfs, Ube,r das System K N 03- 
NUtNOz-H^O. Es wird eino fruhero Unters. des Systems (C. 1 9 2 8 . II. 1296) durch 
Losliehkeits- u. Abkiihlungsverss. orgarizt. Bei den Lóslichkeitsverss. werden sehr genaue 
Bestst. von Bodenkorper u. Mutterlauge durehgefuhrt. Ebenso genau werden Abkuhlungs- 
kurven gosclimolzener Gemische aufgenommen. Die Resultato sind in zwei Eiguren yer- 
anschaulicht. Eig. 1 stellt die Misehungsverhaltnisse der Salze in den Bodenkórpern 
u. den Zweisalzlsgg. dar. Eig. 2 den W.-Geh. der Zweisalzlsgg. in Funktion von der 
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Temp. Vff. finden eine bis daliin nieht bcobaclitete Modifikation von Mischkrystallen, 
die sie auf eine besondere Form des Kaliumnitrats zuriickfiihren. Diese Form ist fiir 
sich erst bei cinem Druck von 115 a t zu erhalten. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 20 6 . 
357—68. Juli 1932. Oppau, Forschungslab. der I. G. FARBENINBUSTRIE.) R o sen k r.

Gustav F. Hiittig und Bruno Klapholz, Aktire Oxyde. 51. Mitt. Die Hydrale, 
Methanolate und Pyridinate dej Zinkozalats. (50. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 2306.) Die isobare 
Entwasserung eines Zinkoxalatdihydratcs (ZnC20 4-2 H 20), erfolgt bis zu dem naliezu 
wasserfreien Zinkoxalat in einer einzigen Stufe (pir20 =  10 mm, t — 93). Kiedere 
Hydrato treten bei der Entwasserung im Bodenkorper nieht auf. Die letzten W.-Reste 
(etwa 0.18 Mole H 20) werden erst bei gesteigerten Tempp. kontinuierlicli abgegeben. 
Eine unter 0,03 Mole H20  hinausgehende Entwasserung ist von einer Zers. des Zink- 
oxalates begleitet. Der Wiederaufbau des Dihydratcs aus Zinkoxalat u. W.-Dampf 
verlauft thermodynam. nieht reversibel. Die Debyeogrammc des Dihydratcs u. seiner 
Entwasserungsprodd. sind graph. wiedergegeben. N e s t l e r  hat bestimmt fiir Zink- 
oxalatdihydrat D .25 2,48—2,46, fiir wasserfreies Zinkoxalat D .25 3,28. — Das Zink- 
oxalatdimethanolat (ZnC20 4-2 CH3OH) wurde dureh Fallung einer Lsg. von Zink- 
ehlorid in Methanol dureh eine Lsg. von Oxalsaurc in Methanol erstmalig dargestellt. 
WeiBes kristallin. Pulver, das an atmospar. Luft in das Dihydrat ubergeht; D25 1,905; 
Debyeogramm. — Das Zinkoxalatdipyridinat (ZnC20 4-2 CGH 6N) wurde dureh Addition 
von wasserfreiem Pyridin an wasserfreies Zinkoxalat erstmalig dargestellt; weiBes 
Putoer; D .25 1,5825; Debyeogramm. — Saures Pyridinoxalat (C6H5N -H 2C20 4), F. 149°. 
Debyeogramm. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 2 0 7 - 225—33. 24/8. 1932.) R o sen k ran z .

Gustav F. Hiittig und Theodor Meyer, Aktive Oxyde. 52. Mitt. Die Charakte- 
risierung des tliermischen Zerfalls von Zinkomlatdihydrat dureh dispcrsoidanalylische 
Uniersuchungen. (51. vgl. vorst. Ref.) Dureh Entwassern des Zinkoxalatdihydrates, 
ZnC20.,-2 IIjO, im versehiedenen AusmaBe u. weiter dureh teilweises und vollstandiges 
Zersetzen des wasserfreien Zinkoxalates in Zinkoxyd, flird eine Reihe von Praparaten 
liergestellt, die im Sinne der klass. Chemie Gemenge von ZnC20 4-2 H 20  u. ZnC20 4 
bzw. ZnC2Ó4 u. ZnO darstellen. Yon diesen Praparaten werden die D.D.25, die Sedimen- 
tationsgesehwindigkeiten in dem gesehlossenen Zweisclienkelfloekungsmesser von
F. V. v. H aiin  (Aufsehlammimg in Petroleum) u. Mikrophotogramme aufgenommen. 
Aus diesen Daten wird fur jedes Praparat die prozentuale Verteilung der Teilchen- 
groBen bereehnet u. graphiseh wiedergegeben. Es wird ferner in der TAMMANNschcn 
Anordnung die Yeranderung der Umdrehungsgeschwindigkeit eines Riihrers beob- 
achtet, der sieh wiihrend des Zers.-Vorganges in dem Rk.-Gemiseh bewegt. Wiihrend 
der Entwasserung ( =  erste Zerfallsstufe) tr i t t  eine VergroBerung der Teilchen- 
diuchmesser u. gleiehzeitig damit eine Homogenisierung ein. Wahrend der weiteren 
Zers. des wasserfreien Zinkoxalates in Zinkoxyd ( =  zweite Zerfallsstufe) wird der 
Bodenkorper feinteiliger u. dispersoidehemisch inhomogener. (Ztsehr. anorgan. allg. 
Chem. 2 0 7 . 234—41. 24/8. 1932.) R o s e n k r a n z .

Gustav F. Hiittig und Karl Toischer, AJctive Oxyde. 53. Mitt. Die Naiur- 
konslanten des stdbilen Zinkoxyds. (52. vgl. vorst. Ref.) Dureh krit. Siehtung u. Aus- 
wertung von Literaturdaten u. Erganzung mit eigenen Verss. werden die derzeitigen 
Bestwerte fiir die Konstanten des Zinkoxyds zusammengestellt u. begriindet, F. 2000°.
— Die Sublimationskurve lafit sich dureh die Gleichung log10 p (mm) =  —129000/ 
4,57 T  +  17,02 wiedergeben. — Die Yerdampfungswarme pro 1 Mol ZnO liegt 
zwischen 129000 u. 193500 cal. — Der Trippelpunlrt fiir die Koexistenz von Fest, 
Fliissig u. Dampf liegt etwa bei t =  2000° u. p =  52 at. — Die Warmckapazitiitcn 
u. der Inhalt an gesamter u. freier Energie wird fur das Temp.-Intervali 20—900° 
bzw. 2200° in Tabellen wiedergegeben. — Der beste rontgenspektr. bestimmte D.-Wert 
ist 5,70. Die pyknometr. bestimmten D.D. zeigen eine starkę Abhangigkeit von der 
Vorgeschichte des Praparates (akt. Zustande); der Mittelwert fiir D .24 wurde gleich- 
falls mit 5,70 bestimmt. Es werden die Literaturdaten uber ultrarote Eigenschwingungen, 
Kompressibilitat u. therm. Ausdehnung mitgeteilt. In  dem Kristallgitter des Zink- 
oxyds sind die ungeladcncn Gitterbausteine erheblich zahlreiehcr ais die Ionen. Temp. 
des beginnenden Platzwechsels 540—550°. Angaben uber die GroBe der Atom- u. 
Ionenradien. F. E b e r t  (Breslau) hat rontgenspektr. festgestellt, daB Zinkoxyd bcim 
Erhitzen auf 800° lceine Modifikationsanderung erleidet. Die reellen Beobachtungen 
yon E w les , B lan c , J a n d e r  u . Stamm, O s te e n  (C. 1 9 3 2 . I. 1342) konnen nieht 
mit Modifikationsanderungen erklart werden. Auch dureh einen Druck von 10000 a t 
konnte die Bldg. einer neuen Modifikation nieht erzwungen werden. Die magnet.
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Suszeptibilitiit wurde von H. KlTTEL mit % =  —0,4 • 10~° gemessen (Mittelwert aus 
den Krgcbnisscn an 33 versehiedenen ZnO-Priiparaten). Fur krystallisiertes Zirtk- 
hydrosyd ist /  = —0,67-lO-8. (Ztschr. anorgan. alJg. Chem. 207. 273—88. 24/8. 
1932.) " R o s e n k r a n z .

Gustav P. Hiittig, Alexander Meller und Edelbert Lehmann, Aktive Oxyde. 
54. Mitt. Die Geschwindigkeit des Zerfalls ton Zinkcarbonal in Zinkozyd und Kohlen- 
diozyd. (53. vgl. vorst. Ref.) Es wird die Kinetik der Rk. ZnC03 =  ZnO -j- C02 unter- 
sucht u. hierbei werden vor allem auch die akt. Zustande des entstehenden ZnO be- 
riicksiehtigt. Die Verss. wurden an dem natiirlich Yorkom m enden Minerał Smitbsonit 
durchgefiihrt. Es wurden sowohl die Zerfallsgcschwindigkeiten gemessen, welche im 
Vakuum beobaclitet werden („reino Zerfallsrk.“ ) ais auch diejenigen bei Anwesenheit 
von Kohlendioxyd in der Gasphase („Verss. mit Gegenrk.“). Die bei den konstanten 
Tempp. 460°, 445°, 430° u. 415° erhaltenen Ergebnisse werden in Form von Tabellen 
mitgeteilt. Die in den Phasengrenzflaehen ZnC03/Zn0 liegenden ZnCOa-Moll. haben 
eine viel groBere Zerfallsgesehwindigkeit ais die ubrigen ZnC03-Moll. Das Maximum 
der Zerfallsgesehwindigkeit wird erreioht, wenn diese Phasengrenzflaehen ein Maximum 
erreiehen. Dies ist bei der liier gewahlten Vcrs.-Anordnung zur Messung der reinen 
Zerfallsrk. dann der Fali, wenn etwa 20% des im Bodenkórper enthaltenen Zink- 
carbonats bereits zerfallen sind. Die Gesehwindigkeit des weiteren Zerfalles ist pro- 
portional der 2/3-Potenz der jeweils im Bodenkórper noch enthaltenen ZnC03-Mcnge. 
Das bedeutet, daB der Zerfall an der Oberflaehe der ZnC03-Krystalle beginnt u. linear 
gleiehformig gegen die Krystallmittelpunkte fortsohreitet. Die Temp.-Abhangigkeit 
des Proportionalitatsfaktors k der reinen Zerfallageschwindigkeit laBt sieh in der Form 
In k =  — A /T  +  B  wiedergeben. Die Geschwindigkeit der Gegenrk. ist proportional dem 
C02-Druck u. gleichfalls proportional der %-Potenz der im Bodenkorper noeh unzers. 
vorhandenen ZnC03-Menge. Hierzu kommt der EinfluB der „akt. Zustande11, die das 
entstandene Zinkosyd durchsehreiten muB, bevor es in die stabile Form ubergeht. 
Es wird der Zeitpunkt gerechnet, in welchem die GesamtaktiYitat des ZnO ein 
Maximum erreicht. In  einer besonderen Vcrs.-Anordnung fl'ird die Aktivitiit ge- 
sondert bestimmt (Messung der ,,Bremswrkg.“ ). Zulotzt werden die Ergebnisse von 
Gleichgewichtsmessungen mitgeteilt. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. B. 19. 1—21. 
Sopt. 1932. Prag, Dtsche. Techn. Hochsch., Inst. f. anorg. u. analyt. Chem.) ROSENKR.

J. Timmermans und K. Motiuk, Das Erslarren von Lósungen ais Unłersuchungs- 
methode einiger Probleme der reinen Chemie. IX. Untersuchung der Mischungen von 
Phenylglykolsaure und Phenylaminoessigsaure. (VIII. vgl. C. 1932. I. 3146.) Unter- 
sucht werden in wss. Lsg. Mischungen von d- u. I-Phenylglykolsaure mit l-Phenyl- 
aminoessigsdure, l-Apfelsaure, l-Chlorbernsteinsaure oder l-Asparagin u. Mischungen 
von d-Plienylglykolsaure mit d- u. l-Weinsaurc. Alle diese Systeme geben die gleichen 
Resultate fur Mischungen von Antipoden entgegengesetzten Vorzeichens wie fur 
Mischungen von Antipoden des gleichen Vorzeicliens, mit einer Ausnahme: d-Plicnyl- 
glykolsaure u. 1-Phenylaminoessigsaure bilden eine Additionsverb. im Verhaltnis 1 : 1 , 
wahrend 1-Phenylglykolsaure u. 1-Phenylaminoessigsaure ein Eutcktikum bilden. Dies 
fiihrt zu der Annahme, daB d-Phenylglykolsaurc u. 1-Phenylaminoessigsaure ent- 
gegengesetzte Konfiguration besitzen, wahrend 1-Plienylglykolaaure u. 1-Phenylamino- 
essigsaure gleieh konfiguriert sind.

V e r  s u c h e. Die Spaltung der Phenylglykolsaure wird nach einer modifizierten 
Methode von RlMBACH (Ber. Dtsch. chem. Ges. 32 [1899]. 2388) durchgefiihrt. d-Phe- 
nylglykolsaure, F. 133,1°, [a]D =  +154,25° (wss. Lsg.); 1-Phenylglykolsaure, F. 133,1°, 
[a]D =  —156,50° (wss. Lsg.). — 1-Phenylaminoessigsaure wird durch Spaltung der 
inakt. Siiuro m it d-Campliersulfosaure ([<x]d =  +20,6°) nach ]\Iarvel u. Noyes 
( J ourn. Amer. chem. Soc. 42 [1920]. 2266) dargestellt; bei der Spaltung des Salzes 
muB jeder NaOH-UberschuB vermieden werden, da sonst sehr raseh Racemisation 
eintritt. Eine Lsg. von 0,5387 g der Saure in 4,85 ccm n. HC1 +  2,17 ccm W. gibt 
eine Drehung von — 21,60°. (Buli. Soo. chim. Belg. 41. 399—411. Aug./Sept. 1932. 
Briissel, Univ„ Lab. de Chimie Physique.) LoREXZ.

V. Kondratjew, Ober die Bildung von Molekiilen aus Atomen unler Lichl- 
aussstrahlung. Bei fruherer (KONDRATJEW  u. L e i p u n s k y , C. 1929. II. 1373) Bc- 
rechnung der Wahrscheinliehkeit y, daB beim ZusammenstoB der Rk.-Partner die Bk. 
Br' +  B r— V Br2 +  hv eintritt, wurde das statist. Gcwicht des zu bildenden Bra 
nicht beriicksichtigt. Bei richtiger Rechnung ergeben beide dort Yerwendete Methoden 
ubereinstimmend y — 10-8. Da dem Vf. dieser Wert auch noch zu klein erscheint,
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erreclmet er m it Vorstellungen dor klass. Theorie y <  10-5 . Da dic Deutung der Aus- 
loschung derNa-Fluoreseenz durch J-Atome n ach T E B E N IN  u. P r i l e s h a je w a  (C. 1931. 
II. 1823) durch N a' +  J  — >- Na J  +  hv y  =  1 ergeben wiirde, deutct Vf. den Vorgang 
durch StóBe zweitcr Art u. ovtl. N a' +  J ■—->" Na +  J '.  Mit der Formel von STEINER 
(C. 1932. I. 1621) u. y =  10~7 berechnet Vf., daB die Vorgange Br Br -f- Br, — y  
Br2 +  Br2 u. Br +  Br —->- Br2 -f- hv erst bei Drucken von 0,01 mm Hg u. Tempp. 
von 1500° abso l. ungefahr gleich wahrscheinlich werden, bei gewolinlichen Rk.-Be- 
dingungen (Temp. einige hundert Grad, Druck einige hundert mm Hg) ist der Dreier- 
stoBvorgang ca. 1010-m al wahrseheinlieher. Siclie ferner KONDBATJEW  u. LEIPUNSKY,
C. 193G. I. 2215; C. 1931. II. 1534. (Physikal. Ztschr. Sowjetuinion 1. 501— 09. 6/G. 
1932. Leningrad, Inst. f. Chem. Physik, Lab. f. Elementarprozesse.) L. E n g e l .

A. Basiński, Die Losungsgeschwindigkeit von Metallen in einer wdsserigen Brom- 
lósung. Vf. uiitersuchte die Losungsgeschwindigkeit von Cd, Zn, N i, Sn  u. Cu in wss. 
Bromlsgg. bei Ggw. von KBr, boi Tempp. von 10, 15, 20 u. 25° u. bei versehiedenen 
Umruhrungsgescliwindigkeiten. Es wurde festgestellt, daB der AuflósungsprozeB ais 
diffusiver Yorgang aufzufassen ist; daC die Losungsgeschwindigkeit ziemlich groC 
ist, von der Gesehwindigkeit des Umriihrens abhangig ist u. fur Cd, Zn u. Ni bei 
gleichen Bedingungen gleich ist. Aueh der Temp.-Quotient der Rk.-Konstanten 
K 2-a: K u  ist fiir Cd, Zn u. Ni gleich u. betragt bei gleicher Umriihrungsgeschwindigkcit
1,43. — Fiir die Auflsg. von Sn u. Cu wurde angenommen, daB es sich in folgenden 
Phasen abspielt: I. Sn +  Br2 =  SnBr„ (an der Oberflachc); II. SnBr2 +  Br2 =  SnBr, 
(in der Lsg.); III. SnBr, +  Sn =  2 SnBr2 (an der Oberflache) u. I. 2 Cu +  Br2 =  2 CuBr 
(an der Oberflache); II. 2 CuBr +  Br2 =  2 CuBr2 (in der Losung); III. CuBr2 +  Cu =
2 CuBr (an der Oberflache). Dic Gleicliung der Bk. wird ausgedriickt durch die Formę!:
( v d  x)/S -d  i) =- kj (a — x) -f- k2■ x, wobei k, u. k2 die Geschwindigkeitskonstanten 
der Rkk. I  u. I II  bedeuten. v das Yol. der FI in ccm, S  die Oberflache der Sn- oder 
Cu-Platte in qem, a die Anfangskonz. des Broms, x  die Konz. des Prod. zur Zeit, 
t die Zeit seit dem Rk.-Anfang in Minuten. (Roczniki Chemji 12. 536—50. 18/4. 1932. 
Phys.-Chem. Inst. d. Univ. in Wilno.) D. RosenTIIAL.

Iw. Trifonow, tlbcr die pyrogene Zersełzung des Calciumsułfits. Vf. diskutiert 
dic von F o e s t e r  u . K u b e l  (C. 1924. II. 2640) aufgestellten Gleichungen fiir die 
Calciumsulfitzers. F o r s t e r  u . K u b e l  nehmen folgende Vorgangc wahrend der Zers. an: 
4 CaS03 =  3 CaS04+CaS, CaS03 =  Ca0 +  S02, 3 CaSO^+CaS =  4 CaO +  4 S02,
auCerdem geht ein besonderer suKatbildender Prozefi vor sich, der im Gleichgewicht
3 S 02 2 S03 +  S begrundet ist. Auf den letzgenannten ProzeC sind die stets vor-
handenen Sulfat- u. Schwefelmcngen in einem bei 900° zers. CaS03 zuruckzufiihrcn. 
Vf. meint, daB S03 bei hoher Temp. unbestandig ist u. daB die Sulfat- u. Schwefel- 
mengen mit den von W o h l e r , M a r t in  u . S c h m id t  (C. 1923. I II . 1257) aufgestellten 
Gleichungen CaS +  2 S 02 =  CaS04-|-2 S (bis 1000°) besser erklart werden konnen. 
Die Bruttoformel fiir den Sulfat u. S bildenden ProzeB muBte folgendermaflen aus- 
gedriiekt werden: 6 CaS03 =  4 CaS04 +  2 CaO -f 2 S. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
206. 425—26. Juli 1932. Sofia, Techn. Inst., Univ.) R o s e n k r a n z .

Władysław Limanowski, Reaktionskinetik von Kaliumpcrmanganal mit Wasser- 
stoffsuperoxyd in sauren Lósungcn. I. Vf. untersuchte mit Hilfe des Colorimeters nach 
D ubosque die Rk.-Geseliwindigkeit der Einw. von H 20 2 auf KMnO,, in Ggw. von 
H 2SO.,. Das zu untersuchende H 20 2 wurde nochmals dest. Fiir die Gesehwindigkeit 
der Rk. wurde folgende Formel abgeleitet: d x '/d  t — kl b[ 1 — x') +  k2 o i ' ( l  — x'), 
wobei b die Konz. des H 20 2, a die Konz. des KMnO,,, x ' die relative Konz. von 
Mn" bedoutet. (Roczniki Chemji 12. 519—35. 21/4. 1932. Inst. f. Allgem. Chemie der 
Bergakademie in Kraków.) D. R o s e n th a l .

S. Roginsky, Ober die Zersełzung von Sprengstoffen bei niedrigen Temperaturen. 
(Vgl. C. 1932. II. 1879.) Mitarbeiter: N. Kutscherenko, A. Lukin, Magid, 
J. M. Metter, L. Rosenkewitsch, E. Schultz, L. M. Sapojnikoff. An Hand eigener 
u. fremder Ergebnisse gibt Vf. eine ausfuhrliehe Darlegung der Kinetik von Explosions- 
zers.-Prozessen fl. u. fester Sprengstoffe. Fiir eine groBe Gruppe von Sprengstoffen 
ist die Existenz von zwei Zers.-Typen charalcterist: dio nionomolekulare spontanc Zers. 
u. die autokatalyt. Zers. Der nionomolekulare Zerfall wird beim Nitroglycerin eingehend 
untersucht, dic Aktiyierungswiirme betragt 48 000 cal, die Konstantę B  der A r r h e n i u s - 
schen Gleichung k — B -e-A IR T  ist von der Ordnung 102°—1021. Aus Literatur- 
angaben werden fiir eine Anzahl anderer Sprengstoffe die Konstanten A u. B  berechnet. 
A  ist in allen Fiillen ungefahr 50 000 cal, B  schwankt zwisehen 1019—1025; dieser hohc
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Wert fiir B  isfc die charakterist. kinet. GroBc ftir Sprengstoffe. Eine Erkliirung der 
anomal groBen B -Werto ist durch dio Annahnie eines kettenartigen Charaktcrs des 
Zerfalls móglieh, dann miiCte eine Yerzógerung der monomolekularen Zera. durch 
Hinzufiigen verschicdencr Zusatze zu erreichen sein; es gelang nicht, eine solche Ver- 
zogerung nachzuweisen. Ebenso blieben Verss. olme Erfolg, das Auftreten von Ketten 
dureli photochem. Zers. u. durch ElektronenstoB naehzuweisen im Gegensatz zu den 
Verss. von D. B e r t h e l o t  u . G a u d e c h o n .  — Fiir den autokatalyt. Zers.-Typ, fiir 
den eine quantitative Charakteristik noch fehlt, entwickelt Vf. eino „halbquantitative“ 
Theorie. Fiir die Geschwindigkeit des autokatalyt. Zerfalls, der durch stabile Endprodd. 
beschleunigt wird, werden Gleiehungen in allgemeiner Form u. in Anwendung auf 
spezielle Falle abgeleitet. Die Fiihigkeit der Sprengstoffe, bei niedrigen Tempp. zu 
explodieren, ist durch den autokatalyt. Zerfall bedingt; eine einfache Beziehung zwischon 
Temp. u. Zeit des Auftretens der Explosion wird festgestellt. Ferner werden Datcn 
iiber krit. Vcrlraltnisse der Explosionen u. dereń Mechanismus angefiihrt u. Betrach- 
tungen iiber Bestandigkeit, Verbrennung u. Detonation angestellt. Die Frage iiber 
die Rollc der topochem. Faktoren bei der Zers.-Kinetik der Sprengstoffe in fester 
Phase wird erortert. (Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. G40—90. 1932. Leningrad, 
Institut fiir Chem. Physik.) P. L. GuN TH ER .

E. Berger, Beiłrdge zur Theorie der Glasbildung und des Glaszuslandes. (Vgl.
C. 1 9 3 1 . II. 1966.) Vf. beschreibt seine Theorie des glasigen Zustandes an Hand reichen 
Literaturmaterials u. einiger neuer Verss., die sprunghafte Anderung der Eigg. im 
Transformationspunkt zeigen. (Kolloid-Beih. 3 6 . 1—42. 20/6. 1032. Jena, Jenaer 
Glaswerk Schott & Gen.) S a i MANG.

G. Tam m ann und A. Elbracllter, Ein Yerfahren zur t)berfiihrung leicht krystalli- 
sierender Stoffe in den Olaszusłand. LaBt man auf eine P lattc von konstant gehaltener 
Temp., boi der dio Kcimbildungsgeschwindigkoit klein ist, Tropfen einer Schmelze 
fallen, so wird die Abkiihlungsgeschwindigkeit umgokehrt proportional sein dom 
Tropfonyol. Dic Zahl der Krystallisationszentren N  =  n. v. z (v =  Yol., z =  Zeit) 
wird also um so gróBer soin, je gróBer das Yol. des Tropfens ist, da die Verweilsdauer 
bei krystallisationsbcschleunigendcn Tempp. bei ldeiner Abkiiiilungsgeschwindigkeit 
gróBer sein wird. Vff. ziehen aus diesen Uberlegungon don SohluB, daB es fiir eino 
bestimmte Zahl von Fl.-Tropfon bei oiner bestimmten Unterkiihlungstemp. eine untore 
Grenzo fiir den Tropfenradius geben muB, bei der keine Krystallisation eintritt u. eine 
oberc Grenze, oberhalb welcher immer Krystallisation eintritt. Es werden eine groBero 
Anzahl von organ. u. anorgan. Stoffen auf die Richtigkeit dieser Anschauung unter- 
sucht. Es zeigt sich, daB man in den meisten Fallen tatsaehlieh oinon gewissen Tropfen
radius feststellen kann, untorhalb dessen die Tropfen glasig erstarren. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 207. 268—72. 24/8. 1932. Gottingen, Phys.-chem. Insfc. der Univ.) R o se n k r .

Takemaro Yarnamoto, DerEinflu/3 vonMeiallionenaufdasWachstumvonAmmon- 
chloridkrystallen. — Das Wachstum von Krystallen. III. In Weiterfiihrung seiner 
Unterss. iiber das Wachstum von NaCl- (C. 1 9 3 1 - I. 2830) u. ICCl-Krystallen (C. 1 9 3 1 .
II. 1067) untersucht Vf. den EinfluB von Kationen auf NH4C1-Krystalle. NH4C1, 
das aus seiner reinen wss. Lsg. in Farnkraut-ahnlichen ICrystallen krystallisiert, 
soheidet sich aus Łsgg., die eines der Ionon ZrO++, Cd++, Mn~+, Fc3+, Fe++, Cu++, 
Ni++, C!o++, Pb++, Sn++, Sn4+, Bi3+, Ti3+, CrCl2+ (griin), Ci-3+ (blau), V 03+, Th*+, 
U 02++ enthiilt, in groBen Wflrfeln ab. Dio Wirksamkeit der Ionen sinkt in der Roihen- 
folge der Aufzahlung. Boi ZrO++ u. Cd++ geniigt schon ein molares Verhaltnis NH4C1: 
Kation =  500: 1, um klare, grofio Wiirfel zu orhalten u. bei einem molaren Verhaltnis 
250: 1 werden die gróBten Krystalle erhalten. Wenn eine Lsg. mit HC1 angesauert 
wird, aus der sich vorhcr nur unregelmaBige stcrnfdrmige Kiystallc abschieden, werden 
die Kanton der Krystalle glatt. Dio Krystalle, die aus ciner Mn++-haltigen Lsg. 
stammen, enthalton Mn in ungefahr dem gleiclien Verhaltnis zu NIT4C1 wie dio Lsg., 
woraus man auf Mischkrystallbldg. schlieBen muB. (Sciont. Papers Inst. physical 
chem. Res. 1 9 . Nr. 380—382. Buli. Inst. physical chem. Rcs. [Abstracts], Tokyo 1 1 . 
115—17. Sept. 1032.) L. E n g e l .

Luigi Piatti, Beobachlungen uber dic Plastizitat des Steinsalzes in Wasser und 
in Irockenem Zustand. (Vgl. C. 1 9 3 2 . II. 2786.) Die bei den ZerreiBverss. unter W 
in Richtung (001) beobachtete verschiedeno Deformierbarkeit eines NaCl-Krystalls. 
in verschiedenon Richtungen gibt eine Erklarung fiir den zeitlich ungleichmaBigen 
Verlauf des Gleitprozesses, der boi der Ausdehnung des Krystalls vor sich geht. Vf. 
untersucht an einzelnen Krystallen die Yerschiebung der verschiedenen Teile im
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Verlaufe der Belastungsverss.; die mit dem Polarisationsmikroskop erhaltenen Bilder 
trooken piast. Krystalle lassen oft deutlicko Gleitebenen erkennen; ein siclierer Zu- 
sammenhang zwischen piast. Verh. u. dem Auftreten von Gleitebenen liiCt sich jedocli 
nicht konstruieren. (Nuovo Cimento 9. 180— 88. 2 Tafeln. Juni 1932. Pavia, XJniv., 
Physik. Inst.) R. K. M u l l e r .

Lothar Meyer, Eine cigenartigc Reaktion ton an Kóhle. adsorbiertem Slickozydul. 
Bei Adsorptionsverss. mit N20  an Aktivkohle wurde festgestellt, daB zwar unterhalb 0° 
dio ubliche reversible physikal. Adsorption auftritt, daB aber bei kóberen Tempp. eine 
groBere Menge N20  irreversibel festgehalten wird, da(3 also ein Fali aktivierter Ad- 
sorptioil vorliegt. Unmittelbar nach dieser Adsorption des N20  setzt ein Druckanstieg ein. 
Das frei werdende Gas ist prakt. reiner N2. Demnach zerfallt das aktiyiert an Kohle 
adsorbierte N20  in gasform. N2 u. an Kohle haftenden Sauerstoff. Da nach Abpumpen 
des N2 eine merkliche Gasabgabe erst bei Rotglut erfolgt, muB der zuriickbleibendo 
Sauerstoff durch ehem. Bindung an freie Valenzen der Atomo der Kohleoberflache 
im Sinno von L a n GMUIR (Journ. Amer. ehem. Soe. 3 7  [1915]. 1154) festgehalten 
sein. Dio Gesehwindigkeit der Zers. scheint prakt. unabhangig von der Temp. 
zu sein. Wenn sich dieses Ergebnis bestatigt, diirfto der Zerfall des an Kohle 
adsorbierten N20  eine experimentolle Bestiitigung des von B o r n  u. F r a n c k  voraus- 
gesagten Mechanismus der Adsorptionskatalyse u. somit eine ehem. Analogie zum 
radioakt. Zerfall darstellen. — Dio beschriebene Bk. liefert einen Beweis fiir den un- 
symm. Bau des N20 . — Nach der vorst. Auffassung -wird von der Kohle so viel N20  in 
adsorbierten Sauerstoff u. N3 ver\vandelt, ais einer monomolekularen Bedeckung der 
Kohleoberflache entspricht. Die experimentell gefundeno N2-Menge entspricht der 
bekannten Oberflaehe der Aktivkohlen. Hieraus ergibt sich die Moglichkeit der Best. 
der akt. Oberflaehe von Adsorptionskohlen durch Messung der gebildeten N2-Menge. 
Ferner kann dio Rk. zur analyt. N20-Best. benutzt werden. (Naturwiss. 20. 791. 
21 /10 . 1932. Hollriegelskrcuth b. Miinehen, Lab. d. Ges. f. L indes Eismaschinen
A.-G.) ____  L e s z y n s k i .

3. G. Growther, The ABC of chemistry. London: K. Paul 1932. (248 S.) 8°. 4s. Cd. net. 
Dayton Clarenco Miller, Laboratory physics, a studenfs manuał for colleges and scientifio 

schools; new ed. Boston, Ginn 1932. (456 S.) 8°. S 3.—.

Aj. A to m stru k tu r. R ad lo ch em le. P hotochem le.

J. E. Mills, Beziehungen zwischen fuńdamentalen physikalischen Konstant en. 
Ausfuhrlicho Wiedergabo der C. 1932. I. 2541 ref. Arbeit. (Journ. physical Chem. 36. 
1089—1107. April 1932. Columbia, S. C., Univ. of South Carolina.) L e s z y n s k i .

T. Batuecas, Einige Bemerlcungen zu einer Arbeit von Raymond T. Birge. (Vgl.
C. 1929. II. 1888.) (Journ. Chim. physiąue 29. 26—29. 25/1. 1932. Madrid.) L e s z .

V. Bargm ann, Bemerkungen zur ałlgemein-relatmstischen Fassung der Quanten- 
łheorie. (Sitzungsber. PreuG. Akad. Wiss., Berlin 1932. 346—54. Berlin.) L e s z y n s k i .

S. Schubin, tlber die neue Diracsche Feldłheorie. (Vgl. D ie a c , C. 1932. II. 658.) 
(Ztschr. Physik 78. 539—40. 12/10. 1932. Swerdlowsk, Physikal.-Techn. Inst.) S k a l .

S. E. Szczeniowski und L. Infeld, Der Einflup einer Raumladung auf die 
Struktur der de Broglie-Welle. Der EinfluB einer Baumladung der in den Krystall ein- 
dringenden Elektronen hat nach den Bechnungen der Vff. eine geringe Verbreiterung u. 
Verschiebung der Beugungsmasima zur Folgę, die sich jedoch experimentell bisher 
nicht feststellen lieBen. (Acta phys. Polonica 1. 37—46. 1932. Lemberg.) RuPP.

P. Ehrenfest, Einige die Quanten?nechanik betreffende Erkundigungsfragen. (Ztschr. 
Physik 78. 555—59. 12/10. 1932. Leiden [Holland].) S k a l i k s .

B. Davydov, Messungsmoglichkeit im relativisiischen Quantengebiet. (Physikal. 
Ztschr. Sowjetunion 2. 91—98. 1932. Leningrad, Physikal.-Techn. Inst.) L e s z y n s k i .

Felix Ehrenhaft, A n der Orenze physikalischer Beobachtungsmoglichkeit. Vortrag.
I. G o w i c h t s -  u. L a d u n g s b e s t .  o i n z e l n e r  s u b  m i k r o s k o p .  
K B r p e r .  — Vf. bringt zunilchst eine moglichst d e u tlic h e  Unterseheidung zwischen 
physikal. Festst-ellungen, die eine Folgę von unmittelbaTen Beobaehtungen sind u. 
daher einen hohen Grad direkter E y id e n z  haben (z. B. die Beobachtung der Bahn 
einer bewegten Hg-Kugel) u . solchen, die erst a u s  einer langen Ketto log. S chliisse  
gewonnen werden (z. B. die Bahn eines a-Teilchens). Um die Bewegung eines mkr. 
oder submkr. Korpers in Gasen o h n e Theorie beschreiben zu konnen, muB man 
sich in ein Gebiet begeben, wo das^STO K ESsche Gesetz gilt, d a s  ist bei hohen Drucken
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der Fali. Vf. bat daher einen Kondensator fiir solclio Beobaohtungen konstruicrt, 
der Drucko zwischen */io u. 25 Atm. anzuwenden gestattet. Es werden nun die an 
Au-, Ag- u. Hg-Teilohen bcobaehteten Fallgeschwindigkeiten gogen dio mittlerc freio 
Weglangc (reziproker Gasdruck) direkt aufgetragen. Vf. nennt dicse Kurven, welche 
eine geeignete grapk. Darst. der r  e i n e n Messungsergebnisse, ohne vorherigo An- 
gleiehung an tlieoret. Formeln sind, ICARMANscho Kurven. Aus diesen Kurven wird 
das Gewicht der Probekórper bestimmt (unabhiingig yon jeder Frage der elektr. 
Ladung). Dio Ladungsmessungen erfolgen also unabbangig von der speziellen Form 
des Widerstandsgesetzes aus Fali- u. Steiggesehwindigkeiten desselben Probekórpcrs 
bei lioliem Gasdruck. Die Werte fiir dio kleinsten Ladungen von KSrpem, wclche 
mit Hilfe der K a RMANschen Kurven ais mechan. weitgebend gleiehartig erkannt sind, 
fallen verschieden aus. Unter Zugrundelegung der makroskop. D. ergeben sich wesent- 
lioho Untersehreitungen des Elektronenwertes. — II. N e u o Y e r  s  s. z u r P  h o t- 
p b o r o s e .  Hier ergeben dio Verss., daC es Ag-K6rper gibt, die mechan. yollkommen 
gleiehartig sind im Sinno der K A R M A N schen Kurven u. pliotophoret. sieh ungleieh- 
artig yerhalten, u. da(3 aucb derselbo Probekorper bei gleichbleibender Fallgeschwindig- 
keit GróBo u. Richtung der photophoret. Bewegung iindert. (Physikal. Ztsehr. 33. 
673—82. 15/9. 1932.) S k a l i k s .

E. Wasser, U ber die Ladungsmessungen an Selenleilchen bei hohen Gasdrucken.
Durch Beobachtung eines u. desselben Teilehena bei mehreren ansteigenden Gas
drucken in einem fur dieso Zsvecko gobauten Kondensator gelingt es, die Beweglich- 
keitskurve kleiner Tcilehen im Gase bis fast in das STO K ESsche Gobiet zu verfolgen. 
Der Kondensator wird besclirieben; er kann bis zu 30 Atm. benutzt werden, doch 
geniigt bereits ein Druck von 10 Atm., weil oberhalb dieses Druckes die Gesehwindig- 
keiten der Teilchen sich so wenig andern, dafi dio Abweichungen innerhalb der Ver- 
suehsfehler liegen. — Es ergab sich, daB manehe Se-Teilchen Abweichungen von der 
n. Struktur u. D. aufweisen. Die Ladungen samtlicher Teilchen liegen in der Naho 
des Elementarąuantums u. lassen auf keine Untersehreitungen dieses Wertes sehlieCen. 
Man ist gezwungen, anzunehmen, daC, wo solehe Untersehreitungen bisher beim 
Eyakuieren errechnet wurden, dio Voraussetzungen der n. Struktur u. D. der Teilchen 
nicht zutreffen. (Ztsehr. Physik 78. 492—509. 12/10. 1932. Wien, III. Physikal. Inst. 
d. Univ.) S k a l i k s .

Heinz Raether, Reflexion von schnellen Elektronen an Einkrystallen. Bei Reflcxion 
von Elektronenstrahlen einheitlieher Geaehwindigkeit werden an Einkrystallflachen 
von Pyrit, Zinkblende u. Steinsalz Kreuzgitterinterferenzen beobachtet. Das Auf- 
losungsvermogen parallel zum Strahl kann den Wert von 10 nicht iiberstcigen. Hieraus 
folgt, daB infolgo der starken Wechselwrkg. der Elektronen mit dem Krystallgitter 
die wellenldnemat. Theorie versagt. Aus Raumgitterintcrferenzen werden dio inneren 
Potentiale von NaCl zu 10 V., von ZnS zu 7,6 V. bestimmt. Weiter werden die In- 
tensitaten der Beugungsflecko aus der dynam. Theorie zu deuton versucht. (Ztsehr. 
Physik 78. 527—38. 12/10. 1932. Miinchen, Inst. f. theoret. Physik.) Rtrpp.

Rudolf Hilsch, Der Elektronenstofi an Krystallschichien zum Nachweis optiscJier 
Energieslufen. (Ygl. C. 1932. I. 2282.) Es wird eino zur Unters. des ElektronenstoBes 
an Krystallschichten geeignete Vers.-Anordnung besehrieben. Aus Gegenfeldmessungen 
erhalt man die korrigierten Elektronongeschwindigkeiten. Das erste Absinken der 
Elektronenreflexion entspricht bei NaCl, KCl, K J , LiF, NaF  u. CaF2 den opt. bekannten 
Durehlassigkeitsgrenzen. Die Elektronenrefloxion ist nur im Bereieh kleiner Geschwin- 
digkeiten elast., beim Erreichen der opt. Durchliissigkeitsgrenzo wird sie unelast. 
(Ztsehr. Phys. 77. 427—36. 6/ 8. 1932. Gottingen, I. Physikal. Inat. d. Univ.) L e s z .

J.-J. Trillat und Th. v. Hirsch, Elekłronenbeugung an Einkrystallen: Paraffin 
und gesatiigle Fetlsauren. (Vgl. C. 1932. II. 2144.) Zur Horst, der diinnen Schiehten 
wird ein Tropfen ath. Lsg. der Substanzen auf einer W.-Oberflache verdampfen gelassen. 
Hierbei stellt sich die Grundflacho der ICrystallo parallel zur W.-Flacho. An Paraffin 
werden Interferenzen der Indices (h, k, o) gefunden m it a =  7,30 A u. 6 =  4,84 A. 
Bei Stearinsaure kommen 3 Modifikationen a, /3 u. y  vor. Die Vff. finden folgendo 
Abstande: fiir a-Stcarinsauro a -- 9,15 A, 6 =  4,85 A; fiir fi a =  5,46 A, 6 =  7,30 A; 
fiir y  a — 7,30 A, 6 =  5,02 A. Die Werte fiir a- u. /J-Siiuro sind etwa 2%  kleiner ais 
mit Rontgenstraklen, die fiir y-Sauro sind hier zum erstenmal gefunden worden. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 195. 215—17. 18/7. 1932.) R u p p .

F. L. Arnot, Eleklronenbeugung in Hg-Dampf. Der Vf. hat seine Vorss. (C. 1931.
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II, 380) auf gróBerc Streuwinkel ausgedchnt u. dabei eine sehr ausgopriigte Rtick- 
wiirtsstreuung der Elektronen gefunden. (Naturę 130. 438. 17/9. 1932.) R upr.

J . Hengstenberg und L. Bru, Beslimmung der Molekularstruktur des Aceions 
und der Amaisensaure mittels Elektronenbeugung. Yff. bestimmen mit dem App. yon 
W lE R L  (vgl. C. 1931. I. 2841) die Beugung, die Elektronenstrahlen in dem Dampf yon 
Aceton u. von Ameisensiiure erleiden. Sie besohreiben eingehend die Apparatur u. die 
Arbeitsweise. Dann erliiutcrn sie die DEBYESche Theorie der Elektronenbeugung in 
Gasen. Diese Theorie gestattet es, aus den photograph. bestimmten Winkeln der 
Beugungsringe die Atomabstiinde der beugenden Moll. zu bereehnen, naehdem ein mit 
dem experimentcll erhaltencn Bougungsdiagramm qualitativ in Einklang stehendes 
StrukturmodeO des untorsuehten Kor per s aufgestellt ist. Fiir Aceton erfullt diese 
Forderung das einfachc u. iiblicherwcise angenommene Strukturmodell; der Ab- 
stand C—C berechnet sich dabei zu 1,57 ±  0,04 A. Fur Ameisensiiure dagegen ergibt 
sich ais wahrscheinlichstes Strukturmodell ein Doppelmolekiil, in dom die yier Sauer- 
stoffatome die Ecken eines Tetraeders besetzen, u. die Entfemungen C— O u. C—O 
einander gleich sind, u. zwar gleieh 1,24 ±  0,04 A. (Analcs Soc. Espanola Fisiea Quim. 
30. 341— 58. Mai 1932. Madrid, List. Nacional de Fisiea y  Quimica.) E r b e .

J. Holtsmark, Die Berechnung von Atomfeldem mit Hilfe von )Virkungsquerschnitts- 
messungm. Is t eine Winkelvertcilungskurve fiir die Streuung von Elektronen an 
Atomen (bzw. Moll.) bekannt, so kann man prinzipiell dic Streuungen der einzelnen 
Ordnungen in den Kugclfunktionen naeli einer friiher vom Vf. abgeleiteten Streuformcl 
bereehnen. Die bisherige Form dieser Streuformcl war jedoch fiir eine numer. Durch- 
rechnung dieser Art prakt. nieht brauchbar; Vf. zeigt, daB sie sich zweckentspreehend 
umformen laBt. (Kong. Norske Vidensk. Selsk. Forhandl. 4. 124—27. 1931. Trond- 
heim, Physik. Inst. d. T. H.) Ko LI.ATH.

W. Holst und J. Holtsmark, Der Wirkungsguerschnitt von CClit OI{Cl3, CH.fil2, 
CII f i l  fiir langsame Elektronen. Vff. messen naeli der Methode von R a m s a u e r  den 
Wirkungsquerschnitt der Gase: CCI.,, CHCI3, CH2C12, CH3C1 gegenuber Elektronen. 
Sio finden in allen Kurven zwischen 2,5 u. 3 "[/Yolt Elcktroncngeschwindigkeit ein 
WQ.-Maximum, das sie speziell dem Cl-Atom zuschreiben, wreil es entsprechend der 
Anzahl der Cl-Atomc in den Verbb. der obigen Rcihe abklingt u. weil andererseits 
B r u c h e  in friiheren Messungen an HC1 ein Maximum bei gleichcm Abszissenwert 
gefunden hat. Ferner wird nach Messung des Wirkungsquerschnitts von C0H 6 (nach 
Vergleich mit friiheren Messungen von B r u c h e  an C2H2 u. C2H4) ein WQ.-Maximum, 
das in allen drei Kuryen auftritt, bei etwa 1,7 bis l , 8 "l/Volt ais charakterist. fiir das 
C-Atom angesehen. (Kong. Norske Yidensk. Selsk. Forhandl. 4. 89—92. 1931. Trond- 
heim. Physik. Inst. d. T. H.) K o l l a t h .

J. Holtsmark, Zur Auswerlung von Wirkungsgucrschniltskurren. Die in der vor- 
stehenden Arbeit gegebenen Ableitungen werden auf einen Spezialfall numer, angewandt 
(Winkelverteilung bei 4 Y . in Ar nach R a j i s a u e r -K o l l a t ii). Resultat: Bei Elektronen- 
geschwindigkeiten von nur einigen Volt ist fiir den Verlauf der Winkclverteilungskurvc 
ausseliliefilich dic Streuung nullter Ordnung maBgebcnd. (Kong. Norske Vidensk. 
Selsk. Forhandl. 5. 69—71. 1932. Trondheim, Phys. Inst. d. T. H.) K o l l a t h .

David M. Dennison, Die Schwingungsniveaus des linearen, symmetrischen drei- 
atomigen Molekuls. Die von F e r m i  (C. 1931. II. 2834) yorgeschlagenc Theorie der 
Moll. vom C02-Typus wird diskutiert. Es wrird gezeigt, daB sie eine besonders einfachc 
Form annimmt, wenn man sic in den vom Vf. fur die Beschreibung solcher Moll. ver- 
wendeten Koordinaten ausdriickt. Wenn kcine yollstiindigc oder angeniihert voll- 
standige Relation zwischen den Schwingungsfrequenzen besteht, dann yerschwindet 
das auf die anharmon. Kriiftc zuriickzufiihrende Glied ). ]VX (wenn dic Energiekonstantc 
W des Systems W =  V/0 +  ?■ I^i +  ż1 1̂ 2 ist), wiihrend das Glied zweiter Ordnung 
A2 (i-2 bestehen bleibt. Wenn 2 der Grundfrequenzen kommensurabel sind, dann fallen 
bestimmte Energieniyeaus zusammen u. entarten. Diese Entartung kann dureh die 
anharmon. Kriiftc aufgehoben werden, in welchem Falle die Energiekonstante der 
I. Ordnung }. TFI yon nuli yerschieden ist. Der Wert von X TFj wird cxplizit fur einige 
der niedrigen Energieniyeaus berechnet u. es zeigt sich, daB nur jene Energieniyeaus 
sich bei Resonanz gegenseitig beeinflussen, die dieselbe azimutalc Quantenzahl l be- 
sitzen. Daraus folgt, daB die Auswahlregeln dureh das Vorhandcnscin von Resonanz 
nieht beriihrt werden. Endlich wird gezeigt, wie X IFj in /.2 W* iibergeht, wenn dic 
Resonanz zwischen den Frequenzen immer weniger genau wird. Wenn man diese
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Ergebnissc auf das C02-Spektrum anwendet, sielit man, daB die Resonanz zwischen 
i'( u. 2 v2 nahezu vollkommcn ist u. daB daher die Energieniveaua nur mit Hilfe des 
Terma I. Ordnung ), W1 geordnet werden kónnen. Fur CS2 dagegen ist die Differenz 
zwischen vt u. 2 v2 so groB, daB die Resonanzeinw. auf dio Lago der Energieniycaus 
yernachlassigt werden kann. (Physical Rev. [2] 41. 304— 12. 1/8. 1932. Michigan, 
Univ.) D a d i e u .

E. F. Barker, Die Konstantm des N„0-3Iolekiiles. Zu der C. 1932. II. S34 ref. 
Arboit wird bemerkt, daB die dort gebrauehte DENNISOKsche Gleichung fiir die Energie- 
konstanto eines dreiatomigen, linearen Systems zu sehr spezialisiert war u. daB ihro 
Anwondung in allgemeinerer Form zu einer Revision der Werto fiir die Grundfreąuenzen 
fiihrt. Auch das Tragheitsmoment ist in der friiheren Arbeit unrichtig angegeben u. 
betragt riehtig 66,0 X 10~40. (Physical Rcv. [2] 41. 369—70. 1/8. 1932. Michigan, 
Univ.) D a d i e u .

L. Hamburger, Struktur polierter Feslkorper. Die einander widersprcchenden 
Resultate yon F r e n c h (C. 1932. II. 1820) u. von B o a s  u . S c h m id  (C. 1932. II. 2363) 
geben Vf. Veranlassung, auf einigo seiner vor einem Jahr erhaltenen Ergebnisse hin- 
zuweisen (De Ingenieur 46. W [1931]. 91). — Das Polieren muB liicrnach im ersten 
Stadium ais ein sehr feiner SclileifprozeB angesehen werden, der eiuo Gleichrichtung 
der Oberflachenlamellen bzw. -mieellen zur Folgę liat. Das Polieren fiihrt ferner zu 
einer Verschiebung von klcinen Partikeln entlang der Oberflaehe. Die auf solche Weise 
losgelosten Atomaggrcgato haben im allgemeinen bei den meisten harten Mctallen u. 
bei Zimmertemp. eine Gr6Be von etwa 3—30 Atomcn. In  diesem Bereich andern sieli 
bekanntlich die Eigg. von Aggregaten auBerordentlich stark m it der PartikelgroBe. 
Man muB also den ProzeB, der solche Aggregato liefert, nocli ais von Molekularprozcssen 
wesentlich yerschiedenen Vorgang ansehen. Ein Teil der losgelosten Partikeln fiillt 
Verticfungcn der Oberflaehe aus u. vcreinigt sich wieder mit ihr (durch einen Ad- 
hiisionsprozeB). Es bildet sich beim Polieren stets ein Oborflilchenfilm, dessen Eigg. 
von denen des Kernmaterials erlieblich abweiehen. — Der Vorgang beim Polieren 
von Glas ist komplizierter, weil Glas aus einem alkalireichen Eutektikum besteht, 
das in ein Si-reiches Gcriist eingebettet ist. Das Eutektikum ist weieher u. leichtcr 
zu entfernen ais der Si-reiche Bestandteil, der groBere Adhasionsfahigkeit besitzt. — 
Zum SchluB werden noch die Einfliisse auf die Textur der Oberflachen u. einigo anderc 
Faktoren geringerer Bcdeutung besprochen. (Naturę 130. 435—36. 17/9. 1932. Schevc- 
ningen [Holland].) S k a l i k s .

E. K. Broch, Uber dichtestc Kugelpackungen hoherer Ordnung. Bei rontgenograph. 
Aufnalimen von Elementen traten auBer den Reflexen, die fiir eine gewóhnliche hexa- 
gonale dichtesto Packung charakterist. sind, auch Linien auf, dio yielleicht durch eine 
Packung hoherer Ordnung erklart werden konnten. •— Bei einer mogliehst dichten 
Packung gleicli groBer Kugeln auf einer Ebene bilden die Kugelzentren ein ebenes Netz 
von gleichseitigen Dreiecken. Wunseht man weitere solche Scliichten mogliehst dicht 
aufeinander zu packen, dann miissen die Kugeln der 2. Sehicht in die Vertiefungen 
zwischen je 3 Kugeln der ersten Schicht hineingelegt werden, u. zwar so, daB sich 
jedes ihrer Zentren senkrecht uber dem Mittelpunkt eines gleichseitigen Dreiecks der 
Schicht I  befindet. Eine dritte Sehicht kann nun auf die zweite in zwei yerschiedenen 
Weiscn gelegt werden: entweder so, daB man die Kugelzentren der Schicht I I I  senk
recht uber die der Schicht I  legt (gewóhnliche hesagonale Packung), oder aber Schicht 
I I I  wird gegen I I  genau so yerschoben, wie I I  gegen I  (kub. dichtesto Packung). Bei 
Hinzubau weiterer Schichten erkennt man die Mogliclikeit der Existenz yon enendlich 
vielen Kugelnackungen, die alle unter genau gleicher, u. zwar bester Ausnutzung des 
Raumes aufgebaut sind. Dic so entstehenden Gitter kónnen ais „dichteste Kugel- 
packungcn n-ter Ordnung“ bezeichnet werden, wenn das Gitter mit n aufeinander- 
gelegten Schichten in der dazu senkrecliten Richtung period, ist. Fiir dio gewohn- 
liche hexagonal u. kub. dichteste Packung ist n — 2 bzw. 3. -— Es wurde im Verlauf 
der Arbeit fiir ein beliebiges gegebenes n dio Anzahl der nichtident. Strukturen be- 
reehnet, u. es werden einige Regeln fiir die Strukturamplitude ais Funktion von n ge- 
gegeben. Speziell werden h e x a g o n a 1 e Packungen hoherer Ordnungen behandelt, 
u. es wird gezeigt, daB bei diesen Interferenzen auftrcten, die fiir die gewóhnliche hexa- 
gonale dichteste Packung yerboten sind. (Ztschr. Physik. 78. 257—70. 21/9. 1932 
Góttingen.) S k a l i k s .

K. S. Krishnan, Magnetischc Analyse. der molekularen Orientierung in Krystallen. 
Aus den magnet. Konstantcn eines diamagnet. Krystalls u. den entsprechenden des
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Einzelmol., dio aus Messungen der magnet. Doppelbrechung im fl. Zustand gewormen 
werden konnen, laBt sich die Orientierung der Moll. im Krystall beatimmen. Es werden 
vorliiufige Ergebnisse an Diphenyl u. Dibenzyl mitgeteilt. Bcide Substanzen kry- 
stallisieren monoklin, Raumgruppo C.ih5; 2 Moll. im Elementarkorper. — Folgende 
Orientierung wurde magnet, bestimmt: die Łangserstreckung beider Moll. liegt in 
der (OlO)-Ebenc im stumpfen Winkel fl; Neigung zur c-Achse 20,1° im Biphenyl u. 
83,9° in Dibenzyl. (Ais ,,Liinge“ des Mol. gilt dio Entfernung zwisehen den C-Atomen
1—4 bzw. 1'—4'; die Ebene der Bzl.-Ringe wird Molekularebeno gennnnt.) In jedem 
Krystall ist die eine Halfte der Moll. um +59°, dio andero Halfte um —59° gegen die
(OlO)-Ebcne geneigt. — Fiir Diphenyl stimmen die crhaltenen Resultato mit den ront- 
genograph. von DHAR (C. 1 9 3 2 . II. 1883) sehr gut uberein; fiir Dibenzyl felilt ge- 
nugendes róntgenograph. Materiał. (Naturo 1 3 0 . 313. 27/8. 1932. Dacca, Physikal. 
Lab. d. Univ.) S k a l i k s .

M. v. Schwarz und O. Sununa, Neue Bestimmung der Gitterkonstante von Titan- 
carbid. Pulveraufnahmen ergaben in Obereinstimmung mit den Resultaten von 
VAN A r k e l  u . von B e c k e r  u . E b e r t  eine Struktur vom Steinsalztyp. Dio Gitter
konstante ist 4,3114 A ( v a n  A r k e l :  4,29 A; B e c k e r  u . E b e r t :  4,60 A). (Ztsehr. 
Elektroohem. angew. physikal. Chem. 38. 743—44. Sept. 1932.) S k a l i k s .

J. Hengstenberg und J. Garrido, Elektronenverteilung im Carborund. Dio An- 
wendung der F oU R IE R -A n aly so  zur Best. der Ladungsyertcilung in Gittern ohne 
Symmetriezentrum wird diskutiert. Es zeigt sich, daB in diesem Eall zur Berechnung 
der F o U R lE R -K o eff. mit Hilfe absol. Messungen der Rontgenintensitaten dio Kenntnis 
1. der Struktur u. 2. des Verlmltnisses der Atomformfaktoren der Atome des Krystalls 
unerliiBlich ist. Dadureh wird das Prinzip von „trial and error“ (B r a g g ) eingefiihrt.

Ais Beispiel wird dio Ladungsverteilung des Carborunds liings [001] bestimmt. Die 
Obereinstimmung mit dem unter Voraussetzung neutraler Atome berechneten Modeli 
ist sehr gut. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 30. 409—15. 15/6. 1932.) S k a l .

F. L. Hopwood, T. E. Banks und T. A. Chalmers, Seleklive Durchldssigkeit ton 
Blei fiir y-Strahlung. Im  Verlauf der Verss. iiber dio Anomalien in der y-Strahl- 
Absorption des Pb werden die y-Strahliibergange durch folgendo Filterpaare yerglichen: 
Pb u. Bi, Pb u. Tl, Pb u. Cu usw. Ais Strahlenąuelle wird der akt. Nd. eines frisch 
gefiillten Ra-Em-GefaBes benutzt. Aus den Yerss. geht hervor, daB ein Element 
selektiv durchliissig ist fiir Strahlungen, dio von seinem radioakt. Isotop omittiert 
worden sind. (Naturę 130. 506. 1/10. 1932. St. Bartholomows Hospital.) G. SCHMIDT.

J. M, B. Kellog, Rejlezion von Thallium-, Blei- und Anlimonatomen an Stein- 
salzkrystallen. (Vgl. O. 1932. II. 1590.) Die Reflexion von T1-, Pb- u. Sb-Strahlen 
an NaCl-Spaltflachen wurde untersucht. Zum Nachweis der reflektierten Strahlen 
wurde die Niederschlagsmethode benutzt. Diffuse Reflexion wurde in den drei FaOen 
gefunden. Bei Tl u. Pb stimmto der Reflexions^vinkel mit dem Einfallswinkel innerhalb 
der MeBgenauigkeit uberein. Bei Sb wurde eino Abweichung des reflektierten Strahls 
von der Normalen weg gefunden, die diskutiert wird. — Um festzustellen, ob die Reflek- 
tierbarkeit von Hg, Cd, Zn u. dio Nichtreflektierbarkeit der Alkalien damit zusammen- 
hangen, daB erstero Atome kein magnet. Moment haben, wahrend die Alkaliatome 
ein BoHRsches Magneton haben, hatte der Vf. Tl untersucht, das mit seinem Moment 
von 1/3 BoHRschem Magneton in dieser Beziehung „alkaliahnlich“ ist. (Physical Rev. [2] 
41. 635—40. Sept. 1932. Iowa, Physikal. Abt.) ScHNURMANN.

L. Bewilogua, tJber die Streuung von Róntgen- und Kathodenstrahlen an freien 
Molekiilen. Die allgemeine Formel fiir die von einem beliebigen Mol. gestreute Inten- 
sitat wird am Beispiel des BzI. genauer dislratiert; koharenter u. mkoharenter Anteil 
werden gesondert bohandelt. Es folgen dann Bemerkungen iiber die Formfaktoren 
leiehter Elemente u. iiber die Streuung der H-Atome. — Der zuganglicho (sin t?/2)/̂ .- 
Bereich ist fiir beide Methoden etwa gleich u. damit auch die Genauigkeit. Rontgen- 
strahlen haben den Vorzug besser ausgepragter Maxima u. beąuemcrer Moglichkeit 
zur photograph. Intensitatsmessung, wahrend fiir die Kathodenstrahlen dio Kiirzo 
der Belichtungszeit ein entseheidender Vorteil ist. Fragen nach der Elektronen- 
yerteilung wird man besser m it Iiontgenstrahlen behandeln konnen, wahrend in Fragen 
yon Kemabstanden, z. B. wenn H-Atome auftreten, die Kathodenstrahlen zu be- 
yorzugen sind. (Physikal. Ztsehr. 3 3 . 688— 92. 15 /9 . 1932. Gottingen.) S k a l i k s .

Y. Cauchois, Methode zur Speklrographie von Rontgenstrahlen, bei icelcher ein 
nicht kanalisiertes Strahlenbiindel einen gebogetien Krystall durchsetzt. Ausfiihrliche
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Beschreibung der C. 1932. II. 666 referierten Methode. (Journ. Physique Radium 
[7] 3. 320—36. Juli 1932. Paris, Lab. dc Chirnie physiąue.) S k a l i k s .

Tryggye Johansson, Selektive Fokussierung der Jtóntgenstrahlen. Im Gegen- 
satz zu W a g n e r  (C. 1918. I. 67) kommt Vf. auf Grund einer Unters. der 
Fokussierungsfehler zu dem Ergobnis, daB m it gebogenen Krystallen (JoHANN, 
Ga u CHOIS) unter giinstigen Yerhaltnissen eine genugende Annaherung zu erreichen ist. 
Im besonderen ist das Konkaykrystallspektrometcr yon J o iia n n  (C. 1931. II. 1028) 
fiir lange, die Transmissionsmethode von Ca u c h o is  (vorst. Ref.) fiir kurze Wellen- 
liingen geeignet. — Es wird dann iiber eino Anordnung mit genauer Fokussierung be- 
richtet, die auch in Wellenlangengebieten, wo die gcnamiten Spektrometcrkonstruk- 
tionen den gróBten Anfordeningen nicht entspreehen, yerwendbar ist. Sie enthalt 
einen parallel den Atomebenen konkayzylindr. geschliffenen Krystall (Radius R), 
der langs einer Zylinderflache (Radius r) gebogen ist. Bei Beriicksiehtigung der end- 
lichen Dicke 2 d des Krystalls ergibt sich genaue Fokussierung fiir R — 2 r +  d. 
(Natur wiss. 20. 758—59. 7/10. 1932. Upsala, Physikal. Inst. d. Univ.) S k a l i k s .

Erik Backlin, Absolute Werle der Wellenldngen von Rónlgenslrahlen und des 
Quolienten e/m, aus Dispersionsmessungen an Rónlgenslrahlen bereclmei. Es wird ge- 
zeigt, daB in den Arbeiten von B e a r d e n  (C. 1932. I. 348. II. 333) eine Reihe yon Un- 
stimmigkeiten u. Widerspriichen vorkommt, wodurch dio von B e a r d e n  gezogenen 
Schlusse hinfallig werden. (Physical Rey. [2] 40. 112—13. 1/4. 1932. Uppsala, Physikal. 
Lab.) ' '  Sk a l i k s .

J. A. Bearden, Absolute Wellenldngen von Rónlgenslrahlen. Die K ritik yon 
B a c k l in  (vorst. Ref.) an den Ergebnissen des Vf. ist unberechtigt. (Physical Rev. 
[2] 40. 471—72. 1/5.1932. J o h n s  H o p k i n s  Univ.) " S k a l i k s .

I . A. Prins und A. J. Takens, Die Emissionsreihen im ultrawcichen Rdnłgen- 
gebiet. Friihere Plangittermessungen (C. 1932. II. 1885) werden yervollstiindigt u. 
erstrecken sich jetzt auf die K-, L-, M - u. N-Reihe. Neue Messungen an Ir, Zr, Y  u. 
S. Das einheitliche MeByerf. ermoglieht einen Vergleich der relatiyen Intensitaten 
dieser Reihen. Unter Mitberiicksichtigung der Ergebnisse anderer Forscher w ird  ein 
M oS E L E Y -D iag ram m  fiir das ganze Gebiet gegeben; hieran werden einige theoret. 
Betrachtungen geknupft. (Ztschr. Physik 77. 795—800. 3/9. 1932. Groningen, Natuur- 
kundig Lab. d. Rijks-Uniy.) S k a l i k s .

OsvaId Lundęiuist, Róntgenemissionsspektrum und chemische Bindung. I. tlber 
Fluorescenzanregung des Ka1 a^-Dublelts des Schwefds. Es wird iiber Yerss. berichtet, 
das Ket.j a2-Dublett des S mit Rontgenstrahlen (des Ag) anzuregen. Die Arbeit ist 
gróBtenteils eino Zusammenfassung des Teilcs der Dissertation des Vf. (Lund, Mai 
1931), der Unterss. iiber das Kat a2-Dublett des S nach der Sekundarmethode behandelt. 
Das hier nocli durch einige Verbb. vervollstandigte Materiał umfaBt auBer dem freien 
Element die folgenden Praparate: CrzS3, CuS, ZnS, Ag^S, Na2S 0 3, CaS03, CuS03, 
BaSOz, Na.lSOi , CaSOA, NiSOt u. CuSO4. Die Apparatur stimmt in ihren Grundziigen 
mit dem von SlEGBAHN konstruierten Hochyakuumspektrographen, Slodell 26, uberein; 
sio ist schon friiher kurz erwahnt worden (C. 1930. II. 1828) u. wird jetzt an Hand 
von Zeichnungen ausfuhrlieher beschrieben. — Nach der Sekundarmethode wurde bei 
samtlichen Verbb. ein Dublett gefunden, im Gegensatz zu yerschiedenen Unterss. 
(B a c k l in , R a y , L u n d q u i s t ) nach der 3?rimarmethode, die bei Sulfiten u. Sulfaten 
Tripletts feststellten. Die Dubletts der Sulfido sind gegen das Dublett des reinen S 
um 0,27 X-E. (0,11 Volt) nach langeren Wellen yerschoben. Die Verschiebung bei 
den Sulfiten u. Sulfaten ist uingekehrter Richtung: Sulfite 2,09 X-E. (0,90 Volt), 
Sulfato 2,75 X-E. (1,18 Volt). (Ztschr. Physik 77. 778—87. 3/9. 1932. Lund, Fysika 
institutionen.) S k a l i k s .

M. R enninger, Uber denEinfluP derOillerbindung auf die K a-Linie des Kohlenstoffs. 
Der EinfluB der Gitterbindung auf Form u. Lago der A'-Linie des C wird mit Hilfc 
eines Strichgitterspektrographen untersucht an Hand yon Aufnahmen der Linie mit 
Graphit-, Diamant- u. Carborundantikathode. — Gemeinsam allcn 3 Linien ist lang- 
samer Anstieg auf Iangwelliger, steiler auf kurzwelliger Seite. — Graphit: Unsymm. 
Form, Hocker auf kurzwelliger Seite, der auf kurzwelligen Begleiter schlieBen laBt. — 
Diamant: Linie n., von nahezu derselben Breite wie bei Graphit, jedocli symmetrischere 
Form. — Carborund: Bedeutend scharfere Linie m it ungewohnlich steilem Abbruch 
auf der kurzwelligen Seite. — Es wird eine noeh ungeklarte Abhangigkeit der Linien- 
b r e i t e  von der L i n i e n s c h w a r z u n g  gefunden. Die Ergebnisse werden im Hin-
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błick auf neuere Theorien dor elektr. Leitfahigkeit diskutiert. (Ztschr. Physik 78. 
510—20. 12/10. 1932. Stuttgart, Rontgenlab. d. Techn. Hochsch.) S k a l i k s .

M. Eliaschewitsch, Energieiibertragung und Auslóschung der Fluorescenz im Jod- 
dampf. Ausfuhrliehere Wiedergabe der C. 1 9 3 2 . I. 2427 ref. Arbeit. (Physikal. Ztschr. 
Sowjetunion 1. 510—35. 6/6. 1932. Leningrad, Inst. f. Chem. Physik.) L. E n g e l .

A. Jakowlewa und V. Kondratjew, UltratioldlM Absorptionsspektrum des Ozons 
und die Struktur des 03-Molekiils. Ausfiihrlichcre Wiedergabo der C. 1932. I. 2427 
ref. Arbeit. (Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 471—84. 6/ 6. 1932. Leningrad, Inst. 
f. Chem. Physik, Lab. f. Elementarprozessc.) L. E n g e l .

G. Elsen, Der Ramaneffekt. I. Es werden die theoret. u. prakt. Resultato, dio 
bei der Erforschung des Ilamaneffektes gewonnen wurden, zusanimengestcllt. Bc- 
handelt wird dio Entdeckung des Ramaneffektes, der Ramaneffekt bei Gasen u. bei 
anorgan. FU. (Chem. Weekbl. 2 9 . 183—88. 19/3. 1932.) D u s i n g .

G. Elsen, Der Ramaneffekt. II . (I. vgl. vorst. Ref.) Zusammenfassende Schilde- 
rungdes Ramanoffektes, wio er an organ. Fil. beobachtet worden ist. (Chem. Weekbl. 29 . 
194—200. 26/3. 1932.) D u s i n g .

G. Elsen, Der Ramaneffekt. I II . (II. ygl. vorst. Ref.) Zusammenfassend wird 
dor Ramaneffekt an festen Stoffen (Krystallen) behandelt. Berechnungcn iiber Raman- 
freąuenzen u. Erorterungen iiber den Ramaneffekt u. dio opt. Aktivitat werden mit- 
geteilt. I., II. u. III. zusammenfassend wird folgendes ausgcfiihrt: neue Rainan- 
freąuenzen werden systemat. im Zusammenhang mit der Kohlenstoffdoppelbindung 
v — 1204 u. 1275 om- 1  klassifiziert. Eino neue Hypothese wird entworfen, um in den 
Kombinations-Rotationsschwingungen ungezwungen ster. Bzl.-Kemeinflusse zu er- 
klaren nobst dem Auftroten von verkehrter Zirkularpolarisation. Der ortho-para- u. 
meta-lenkende Effekt von Substituenten findet mSglicherweiso seinen Grund in diesen 
Kombinations-Rotationsscliwingungcn m it dom aktivierten ortho-, para- oder mota- 
Wasserstoffatom. Dio Valenzbindungen im Substituenten kónnen dureli eine Drehung 
odor zweifache Bindung eino Anderung von einer negativen in eine positivc Gruppe 
geben. Dio Zirkularpolarisation ist von rolativ groBem Interesse fiir die opt. A ktM tat 
der Molokiilo, da dio Hypothese der sich aufhebenden Drehungen der Polarisation 
liiormit erwieson ist. Dio charakterist. Wellonlange der spezif. Rotationsdispersion ist 
móglicherweise Rotationsschwingungon zuzuschreiben, welche wahrscheinlich mit 
Kombinationsscliwingungen der polarisierten Ramanfrequenzen im Zusammenhang 
stehen. (Chem. Weekbl. 2 9 . 298—306. 14/5. 1932. 's Gravenhagc.) D u s i n g .

Charlton M. Lewis, Rotationsramaneffekt in Gasen. Der Rotationsramaneffekt 
einfaclier gasformiger KW-stoffe wird untcrsucht. Acetylen zeigt dasselbo Bild ab- 
wechselnder lntensitaten, wie sie H e d p e l d  u. M e c k e  (C. 1 9 3 0 . II. 3372) in Ab- 
sorption finden. Athan u. Athylen, welohen die Form eines symmetr. bzw. un- 
symmotr. Kreisels zukommt, haben kompliziertere Struktur. In keinem Falle jedoch 
findet sich ein Hinweis auf mehr ais ein Tragheitsmoment. Das reine Rotationsraman- 
spoktrum des CH., scheint nicht vorhanden zu sein, odor aber es ist eine GróBcn- 
ordnung weniger intensiv ais das von R a s e t t i  gefundene Schwingungsrotationsband. 
(Physiea! Rov. [2] 4 1 . 389. 1/8. 1932. California Inst. of Techn.) D a d i e u .

J. C. Ghosh und S. K. Das, Ramaneffekt in anorganuclien Verbindungen. Die 
Ramanspektron einer Reiho von anorgan. Verbb. (NaNO2, N aB 02, H3PO:i, N aN 03, 
NaPOa, N aV 03, A s03-Ion, Na3POt , Na3V O A s O v Ion, YO^Ion, S 0 v Ion, S2Os-Ion, 
MoO4-, WOrlon, H3P 03, Naf!„P03, Na2H P03, N aH S03 u. NaHS) werden untcr
sucht u. im Hinbliek auf die Ergebnisse anderer Autoren diskutiert. (Journ. physical 
Chem. 3 6 . 586—94. Febr. 1932. Dana, Univ.) D a d i e u .

S. W. Chinchalkar, Magnetisclic Doppelbrechung in Losungen von Natrium- 
chlorat und Natriumbromat. In Fortfiihrung soiner Arbeiten (C. 1 9 3 2 . II. 337. 681) 
untcrsucht Vf. die magnet. Doppelbrechung von wss. Lsgg. von NaC103 u. NaBrOa 
u. findet nach Abzug der W.-Korrektur —0,26 bzw. —0,11 (der Wert fiir C„H5N 0 2 
ist +100 gesetzt) fur Lsgg., dereń Konz. 7,5 bzw. 2,0 Mol/l ist. Bei Beriicksichtigung 
der Konz. ergibt sich also, daB Br03~ eine gróBere magnet. Doppdbrecliwuj bewirkt 
ais C103~. Das Vorzeichen der gefundenen Werte entspricht den Erwartungen von 
KEISHNAN (Physical Rev. [2] 3 8  [1931]. 833). Fur KC103, das naherungsweise ais 
einachsiger Krystall betrachtet wird, wird nach der LANGEVTINschen Theorie der Untcr- 
schicd der Brechungsindices parallel u. n. zur Achsc aus dem der magnet. Susceptibilitat 
u. der magnet. Doppelbrechung der Lsg. berechnet. Die Rechnung ergibt —2,41 ±  0,25 
in guter Ubereinstimmung mit den experimentellen Wertcn der Literatur (—2,12,
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—2,97). (Indian Journ. Pliysics 7 . 317—21. 1/9. 1932. Calcutta, Indian Assoo. for 
tho Cultivation of Science.) L . E n g e l .

John William Smith und William Rogie Angus, Polarisationsmessungen an 
basischem Berylliumaceiat und an Berylliumacetylacetonat. Mol.-Polarisation u. -Rcfr. 
werden fur Lsgg. von bas. Be-Acetat u. von Be-Acetylacetonat in CCI., oder Bzl. bei 
Terapp. zwisehen 25° u. 45° bestimmt; infolge der geringen Lóslichkeit der beiden 
Verbb. in unpolaren Losungsmm. sind die Ergebnisse nicht sehr genau. Die Mol.- 
Polarisationen andem sich nicht m it der Temp., woraus geschlossen wird, daB die beiden 
Moll. kein perinanentes elektr. Moment besitzen. Die Mol.-Polarisationen sind aber 
gróBer ais die Mol.-Refr., was an einer holien Atompolarisation liegen durfte, die dafiir 
spricht, daB Be in den beiden Verbb. die Ladung —2 tragt. In Anlehnung an S u g d e n  
werden Formeln aufgestellt, wie sio bereits aus den Messungen der diamagnet. Sus- 
ceptibilitat (vgl. A n g u s  u . F a r q u i i a r s o x ,  C. 1 9 3 2 . II. 2801) abgeleitet werden. 
(Proceed. Roy. Soe., London. Serie A. 1 3 7 . 372—79. 2/8. 1932. London, Uniw, Coli. 
Sir W i l l i a m  R a m s a y  Labor. of Inorganic and Physical Chem.) L o r e n z .

Richard Kiihner, Bas Spektrum der erregenden Absorption der Lenardphosphore. 
Vf. stellt sich die Aufgabe, den Charakter des Spektrums der erregenden Absorption 
der Lenardphosphore zu ermitteln, u. den Zusarumenhang zwisehen den Absorptions- 
frequenzen u. den Emissionsbanden naher zu orgrunden. Alle untersuchten Phosphore 
zeigen mit Temp.-Erhohung eine schnellere Abnalime der Intensitat der kurzwelligen 
Erregungsmaxima, ais der der langwclligen. Mit wachsendem Metallgeh. nimmt die 
UY-Erregung ab. Die maximale Erregung eines Bandenkomplexes liegt um so mehr im 
UltraYioletten, jo geringer der Metallgeh. des Pliosphors ist. Die den hohen Tempp. 
angehorige Verteilung der erregenden Absorption wurde fur die CaSCu-, SrSCu- u. 
CaSMn-Phosphore ais jeno einer sehr schnell abklingenden Phosphorescenz erkannt. 
Fiir sie wurefen bisher unbekannte Maxima gefunden. Dio Móglichkeit des Auftretens 
selektiver Maxima bei der Verteilung der sehr schnell abklingenden Phosphorescenz 
ist genau so wie boi der Dauererregung gegoben. Fiir die GesetzmiiBigkeit, daB analoge 
Emissionsbanden der Phosphore unabhangig von der Art des wirksamen Metalls in 
gleichem oder ungleichom Grundmaterial die annaliernd gleicho Vertcilung der er
regenden Absorption zeigen, ergeben sich neue experimentelle Stiitzen. Schon bekannte 
GesetzmaBigkeiten werden cxpcrimentell bestatigt. Dio Banden der VI. Serie werden 
ais Hitzebanden erkannt. (Ann. Physik [5] 1 3 . 873—904. Juni 1932. Heidelberg, Radio
log. Inst. d. Univ.) DusiNG.

Eiichi Iwase, Ober die Thermoluminescenz und Phololuminescenz von Fluoriten. 
(Vgl. C. 1 9 3 1 . II. 2424.) Zwisehen der Temp. des Fluorites u. der Intensitat seiner 
Pliotoluminescenz (Erregung mit einer Quarz-Hg-Lampe) besteht die folgende Be- 
ziehung: D — a T  —  b (D =  Schwarzung der photograph. P latte durcli das Lumines- 
ccnzlicht, a, b — Konstanten). a wird ais „Temp.-Koeff. der Photoluminescenz“ 
bezeichnet. Dieser betragt fiir eine bestimmte Intensitat des erregenden Liehtes 0,035. 
6 ist von der Expositionsdauer u. von der Zeit, die seit der Exposition verstrichen ist, 
abhangig. — In  dem untersuchten Temp.-Gebiet (Zimmertemp. bis 70°) ist die Thermo
luminescenz schwacli. Fiir ihre Intensitat in Abhiingigkeit von der Temp. gilt die 
Beziehung: log D = a' T  — V. Je  hóher die Temp. bei der Erregung war, desto 
gróBer ist die Schwachung der Photolumineseenz nach der Abkuhlung auf Zimmertemp.
— Starkes Erhitzen vermindert die Photolumineseenz bei Zimmertemp., maBigcs 
Erwarmen vermehrt sie ctwas. Ein Fluorit, der schwach ultraviolett bestrahlt wurde, 
gibt bei einer niedrigeren Temp. Thermoluminescenz ais ein unbestrahlter. (Scient. 
Papers Inst. physical chem. Res. 1 8 . Nr. 373—75. Buli. Inst. physical chem. Res. 
[Abstracts], Tokyo 1 1 . 101—02. Aug. 1932.) KuTZELNIGG.

Erich Mollwo, Zur addititen Fdrbung der Alkalilialogenidkrystalle. In  additiv 
vcrfiirbten NaCl- u. KCl-Krystallen wird dio Zusammenfloekung der atomaren Farb- 
zentren zu gróBeren Teilchen u. ihre Wiederauflsg. boi hoher Temp. mit Hilfe opt. 
Absorptionsspektren verfolgt. Aus den Ergebnissen (vgl. Original) folgt, daB man zur 
Herst. atomarer Farbzentren hoher Konz. am besten additiv verfarbte Kn-stalle iiber 
dio Stabilitatagrenze der Kolloidc hinaus erhitzt u. dann absehreckt. Fiir die Zuordnung 
neuer Banden zu atomaren oder zusammengefloekten Farbzentren ist ausschlaggebend, 
daB die Bandę der Kolloide bei allen Tempp. unterhalb ihrer Entstehungstcmp. 
ihre Gestalt u. Lage prakt. unverandert beibehiilt. Das Suchen nach atomaren 
Farbzentren, z. B. in den Ag-Salzen, hat bei den tiefsten u. hochsten Tempp. am ehesten 
Aussicht auf Erfolg, doch ist auch mit einer evtl. sehr begrenzten Lebensdauer der
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atomaren Zentren zu rechnen. Fiir die Zuordnung der Kolloidbandc zu einem bcstimmten 
Metali stellt man durcli gceignete Wiłrmebehandlung den Grenzfall des kleinsten 
Kolloides lier u. identifiziert das Metali m it Hilfe der MlEschen Theorie. Kolloid 
yerfarbte Krystalle werden durch mechan. Deformation dichroit. — Dio an additiy 
yerfarbtcn Krystallen gewonnenen Ergebnisse lassen sich auf photochem. Verfarbungen 
iibertragen. Bzgl. des Mechanismus der Zusammenflockung vgl. S t a s iw  (folg. Ref.). 
(Nachr. Ges. Wiss., Góttingen 1932. 254—60. Góttingen, I. Physikal. Inst. d. 
Univ.) L e s z y n s k i .

O. Stasiw, Die Farbzentren des latenten Bildes im eleklrischen Felde. (Vgl. 
HlLSC H  u. P o h l ,  C. 1931. II. 2409; vgl. auch vorst. Ref.) Additiv yerfarbte KC1- 
Krystalle werden iiber 350° erwarmt. Dadurch werden die atomar verteilten Farb
zentren sehr beweglich; oberhalb 350° ist in KC1 bereits der Temp.-Bereich der Zu
sammenflockung (vgl. vorst. Ref.) iibersehritten. Bei Anlegen eines elektr. Feldes 
laufen die Farbzentren zur Anodę, was mit bloBem Auge zu erkennen ist; man kann 
die Farbzentren nach Belioben aus dom Krystall herausziehen oder mit Feldwechsel im 
Innorn des Krystalles ais blaues Band liin- u. herschieben. Die Bewegung atomar 
yerteilter Farbzentren ist also mit einer Bewegung negativer Ladungen ident. Der 
Bewegung dieser Ladungen entspricht eine bestimmte, den Strommesser durchflieBende 
Elektrizitatsmenge Q. Der Quotient Qje gibt dio Zahl N ' der bewegten Elomentar- 
ladungen. Sio stimmt mit der aus der opt. Absorptionskonstanten berechneten Zahl N  
der Farbzentren uberein. Die Wanderungsgcschwindigkeit der Trager ist fiir Ionen zu 
hoch, es wandern Eleklronen. Dieso Tatsache gibt eine oinlcuchtende Erklarung fiir 
dio Herst. der Farbzentren durch additive Farbung; es diffundieren niclit Metallatome, 
sondom Elektronen ins Rrystallgitter hinein. (Nachr. Ges. Wiss., Gottingen 1932. 
261—67. Góttingen, I. Physikal. Inst. d. Univ.) LESZYNSKI.

R. Hilsch und R. W. Pohl, Vergleich des photographischen Elementarprozesses in 
Alkali- und Silbersalzen. (Vgl. C. 1932. II. 2134; vgl. auch yorst. Reff.) Vorgleich 
der Yon Vff. u. Mitarbeitcm im Konz.-Bereich des latenten Bildes ausgefiilirten Unterss. 
iiber dic Photochemie der Alkalisalzc einerseits, der Ag-Salze andorerseits. Es wird 
eino yólligo Analogio aller beobacliteten Erscheinungen festgestellt. Dio bei den Ag- 
Salzen im Gegensatz zu den Alkalisalzen wahrend der Entstehung des latenten Bildes 
festgestellte Elektrizitatsbewegung im Innorn des Krystalls erklart sich auf Grund 
der Befundo von S t a s iw  (yorst. Rof.) ais SckundarprozeB. Die negatiyen elektr. 
Ladungen werden bei den Ag-Salzen gleich nach Bolichtungsbeginn beweglich, da 
die Zusammenflockung der atomaren Farbzentren unmittclbar auf ihre Bldg. folgt. 
(Ztschr. Physik 77. 421—26. 6/8. 1932. Góttingen, I. Physikal. Inst. d. Univ.) L e s z .

M. Barak und Hugh S. Taylor, Die photocliemischen, durch Quccksilbcr sensi- 
bilisierten Iłeaktionen zwischen Wassersloff, Sauersloff und Kohlenoxyd. (Vgl. C. 1931.
II. 3578.) Es werden die Rkk. in don mit Hg-Dampf gesatt. Systemen H2 +  0 2, 
CO +  0 2, CO -f- H 2 u . CO +  0 2 +  H? untersucht, die bei ruhendon Gasen (stat. 
System) bei 14° unter dem EinfluB der Strahlung eines Hg-Lichtbogens yor sich gohen. 
Die Reaktionskammer ist ein ringfórmiges QuarzgofiiB, in dem der Lichtbogen einer 
wassergekiihlten Hg-Lampo (7,2 Amp., 20—22 V) koaxial angeordnet ist. Die Sattigung 
der trockenen Gase mit Hg-Dampf geschieht durch Uberleiten zuorst iiber Hg yon 
70—80°, dann iiber solches yon Zimmertemp. Der Verlauf der Rkk. wird dadurch 
yerfolgt, daB die Druckabnahmo im Rk.-GefaB mit Hilfe eines angeschlossenen Mano- 
meters in gleichen Zeitinteryallen bestimmt wird. Der Anfangsdruck betragt meist 
etwa 300 mm Hg. Ergebnisse: 1. In  Mischungon yon H 2 u. 0 2, die auf 1 Vol. 0 2 2 Yoll. 
H 2 oder mehr enthalten, nimmt die Rk.-Geschwindigkeit mit fortschroitender Rk. um 
so starker zu, jo gróBor der H2-Geh. ist. 2. In Mischungen von II2 u. 0 2, dio CO oder 
einen tlberschuB von 0 2 enthalten, ist dic Rk.-Geschwindigkeit konstant. 3. Die dureh- 
schnittliche Rk.-Geschwindigkeit ist bei der Mischung 2 H2: 1 0 2 am gróBten. In allen 
Mischungen cntsteht kein H 20 2, sondern nur W. 4. Mischungen yon Knallgas mit CO 
haben eine Rk.-Geschwindigkeit, die ungefahr gleich der olinc Zusatz von CO ist; 
80—100% des reagierenden CO bilden C02, der Rest Formaldehj'd. 5. In  einem
0 2-haltigen Gemisch von gleichen Teilen H2 u. CO wird H , 5-mal so rascli oxj’diert 
ais CO. 6. Dio Gesehwindigkeit der H2-Umwandlung im System H2 +  CO betragt 
18% derjenigen im System 2 H2 +  0 2 oder 2 H2 +  0 2 +  CO. 7. Die Ergebnisse legen 
den SchluB nahe, daB das bei der Rk. gebildetc W. aus primiir gebildetem H 20 2 durch 
eine Reaktionsfolge yon kurzeń Ketten mit einer mittleren Kettenlange von etwa 6
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entsteht. Eine zweite Moglichkeit der Wasserbldg. ist die Rk. von H-Atomen mit HgO. 
(Trans. Faraday Soe. 28. 569—81. Juli 1932. Princeton, N. .1 .) E r b e .

R. H. Crist, Die Quantenausbeułe der photochemischen Zersetzung des Kalium- 
persulfats. (Ygl. auch M organ , C r is t ,  C. 1 9 2 7 . I. 3056.) Wss. K 2S2Oe-Lsg. wird 
mit einem magnet. yerbreiterten Capillar-Queeksilberbogen durch ein Monocliromator- 
Qaarzlinsensystem belichtet u. das gebildete S O /' bestimmt. Dio Quantenausbeute 
fur 0,05-mol. K2S20 8-Lsg. u. dio Wellenlangen 254, 265 u. 302 mfi ist etwa 1 in 
neutraler u. alltal. Lsg. u. wird durch Zusatz von Na2C03 oder KOH nicht beeinfluflt. 
In saurcr Lsg. ist die (Juantenausbeute geringer. H 2S20 8 ist stabiler ais das S2Or Ion. 
In saurer Lsg. wird bei Zusatz von KC1 dieses osydiert; es entwiekelt sich Cl2 an Stelle 
von 0 2. Der Triiger der Absorption ist hdchstwahrscheinlich die Peroxyd-Bindung 
der S2Oa-Gruppe. Es werden die beiden mflglichen Reaktionswege diskutiert: Disso- 
ziation u. Rk. der Dissoziationsprodd. mit W. oder Bldg. eines angeregten Ions, das 
wahrend soiner Lebensdauer mit W. oder OH' reagieren kann. AuBerdem wird der 
EinfluB der Elektrolytc auf den Reaktionsmechanismus besprochen. (Journ. Amer. 
chem. Soe. 5 4 . 3939—42. Olct. 1932. New York City, Chem. Lab. Columbia- 
Univ.) _ _ Roman.

E. Rabinowitsch, Uber die Photobromierung des llcnzols. Es wird ein licht- 
starker Monoehromator mit Kohlenbogenlicht beschrieben. Mit diesem wird die 
Photobromierung des Bzl. untersucht. Die Quantcnausbouto der Rk. betragt bei 
Zimmertemp. 0,3—0,8, steigt etwas mit der Br2-Konz. u. stark mit der Temp. an 
u. scheint mit wachsender Intensitat abzufallen. Temp.-Koeff. der Quantenausbeute 
ist 1,6. Die Ergebnissc stimmen mit denen von M e i d i n g e r  (C. 1 9 2 9 . II. 2309) uber- 
ein, jedoch sind die Absolutwerte der Cjuantenausbeute um eine Zehnerpotenz Ideiner 
ais bei M e i d i n g e r . Von der Wellenlange ist die Quantenausbeute zwischen 3000 
u. 5500 A unabhangig; bei langeren Wellen seheint die Ausbeute zu sinken. — Auf 
Grund von eigenon Ergobnissen u. denen von M EIDING ER wird der Mechanismus der 
Rk. im Dunkeln u. im Licht diskutiert, wobei daraiif liingewiesen wird, dal] die Br2- 
Molekeln auch bei starker Yerd. mit CC14 den C6H8-Molekeln anliangen, u. daC bei An- 
wendung des Massenwirkungsgesetzes in solchen solvatisicrten Systemen zu beaehten 
ist, daC die durch Absorption entstehenden Atome sich bercits in Beruhrung mit einer 
reaktionsfahigen Molekel befinden. Es muB daher nach jeder Absorption eine end- 
licho Wahrscheinlichkeit a) fiir sofortige Rekombination, b) fiir sofortige Rk. u. 
c) fur Trcnnung in freio Atome bestelien. Vf. vermutet, daB die Addition (Bldg. yon 
C6H„Br6) nach b), die Substitution (Bldg. von C6H5Br +  HBr) nach c) erfolgt. Die 
Substitutions-Rk. C0H e +  Br =  C0B 6 +  HBr mit der nachfolgenden Sekundar-Rk. 
C8H5 -{- Br2 =  C6H5Br +  Br (M EIDINGERsoho Kottc) erfordert eine therm. Akti- 
Tiernng u. bedingt wahrscheinlich den hohen Temp.-Koeff. der photochem. Rk. Durch 
das Zuriicktreten dieser Substitutions-Rk. bei Verd. mit CC14 erklart sich das von 
Me i d i n g e r  beobaclitetc Verschwinden des Temp.-Koeff. unter dieser Bedingung. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 1 9 . 190—202. Okt. 1932. Gottingen.) R o m a n .

Sueo Sakurai, Studien in der organischen Photochemie. Farbenempfindlichkeit ton 
Farbsensibilisaloren. (Vgl. C. 1 9 3 1 .1.818.) Die Farbenempfindlichkeit von Sensibilisatoren 
der Lumolreihe (l,l'-Diathyllumol-(2,4’)-jodid u. seine Melhyl-, Methozy-, Atlioxy- u. 
Athylendiozyderiw.) u. der Illuminolreiho (l,l'-Didłhylilluminol-(2,2')-jodid, l,l'-D i-  
dthylilluminx)l-(2,4')-jodid u. l,l'-Didłhylillum,inol-(4,4')-jodid) wurdc bestimmt unter 
Verwendung eines Prismas u. von Spezialfarbfiltern. (Scient. Papers Inst. physical 
chem. Res. 1 9 . Nr. 380—82. Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 1 1 .
111. Sept. 1932.) _ L. E n g e l .

Q. Majorana, Fin neues pholoeleklrisches Phanomen. Metallfilme wurden wahrend 
Stromdurchgang intermittierend belichtet. Die Belichtung wurde durch eine rotierende, 
durcklochte Sclieibc period, mit akust. Freąuenz unterbrochen. Dann war es mit Hilfe 
eines Róbreiiyerstarkers moglich, am Teleplion den der Unterbrechungsfreąuenz ent- 
spreehenden Ton zu horen. Das Experiment fiel mit Ag, Au, Pl ti. Sn  positiy aus, 
dagegen gaben Al u. Zn keinen Effekt. — Ein Zaknrad aus Cu mit sinusformigem Rand, 
das ebensoviel Zahno besaB wie die obenerwahnte Seheibe Locher, -wurde in fester Verb. 
mit der Seheibe mit genau gleicher Geschwindigkeit gedreht. Gegen den Rand des 
Rades wurde ein Hg-Strahl gerichtet, dessen Lange also denselben period. Andenmgen 
unterworfen wurde, wie das Lielit. Wenn dieser Hg-Strahl in den Stromkreis des Metall- 
filrns eingefiigt wurde, war es nach einigem Regulieren moglich, den Ton im Telephon 
zum Yerschwinden zu bringen. — Aus diesen Yerss. wird geschlossen, daB der Wider-



3676 A j. E l e k t r o c h e m ie . T riERM O cnEM iE. 1932. II.

atand der untersuchtcn Metallc boi Beliehtung zunimmt. Fur Ag scheint der masimale 
Effekt im ultravioletten Gebiet zu liegen, fiir dio andcren Elomentc im sichtbaren bzw. 
ultraroten Spektralgobiet. Dio Widerstandszunahmo ist groBenordnungsmaBig Viooou 
oder ‘/iooooo- (Naturo 130. 241; Atti R. Accad. Lincci [Roma], Rend. [6] 16. 82—86; 
Compt. rond. Acad. Sciences 195. 22G—28. Bologna, Physikal. Inst. d. TJniv.) S k a l ik s .

L. Bergmann, Uber Messungen an Selensperrschiehtphotozellen. (Vgl. C. 1932. 
I . 3389.) Es werden Messungen der Abhangigkeit des Photostromes u. der Photo-EK. 
von der Beliehtung, beleuchteten Zellenoberflaehe usw. wiedergegeben. — Die Abhiingig- 
keit des Photostromes von der Beleuehtungsstiirke ist nur dann lincar, wenn der Wider- 
stand des auBoren Kroises verschwindend klein gegeniibor dem Zcllenwiderstand ist. 
Mit zunehmendem Widerstand im AuBenkreis tr itt eine immer starker werdende 
Kriimmung der Stromkurve auf. Dasselbe gilt fiir dic Abhangigkeit des Photostromes 
von der beleuchteten Zellenoberflaehe. Dio Photo-EK. niikert sich mit starker 
werdendor Beleuchtung einem Sattigungswert. — Dio Ergobnisso sind wichtig fur dic 
Anwendung der Zellen zu Photomotrierungszwecken. (Physikal. Ztsehr. 33. 513—19. 
1/7. 1932. Breslau, Physikal. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

H. Deillber, Krystallphotoeffekt in klarer Zinkblende. Der Krystallphotoeffekt ist 
an liochisolierenden Substanzen bisher nur einmal: am Diamant, u. auch bei diesem 
nur an wonigen Exemplaren besonderer Beschaffenheit beobachtet w'orden (ROBERTSON, 
Eox u. Ma r t i n , C. 1932. I. 3155). Das starko Anwaehsen des inneren lichtelektr. 
Effoktes mit steigender Temp. an liochisolierenden Krystallen lieB yermuten, daB auch 
der Krystallphotoeffekt in diesen Substanzen bei hóheren Tempp. beobachtbar sein 
wurde. — Es wurden Vorss. an klarer, span. Zinkblende durchgefuhrt, welehe dio Ver- 
mutung bcstatigten. Bei Beliehtung mit einer Bogenlampc setzto in einem frischen 
Krystallstiick der photoelektr. Strom olino auBero Hilfsspannung mit 1,8 X 10-10 Amp. 
bei 418° ein. Nach 3/,r8t<l-^rwarm ung auf 365° war die Stromstiirkc 11,8 X 10~10 Amp. 
Die dureh Kompensation gemessene Photo-EK. betrug 0,1 Volt. Mehrstd. Erwarmung 
bewirkte den Einsatz des Stromes schon bei 183° u. eine Photo-EK. von 0,31 Volt. 
W ahlt man klare, nur wenig gefarbto Spaltstucke aus, so lasson sich an allen Stiicken 
die Yerss. mit ahnlichen Zahlenergebnissen wicderholen. (Naturwiss. 20. 758. 7/10. 
1932. Dresden, Physikal. Inst. d. Teclin. Hochsch.) SKALIKS.

W. H. Zackariasen, Eine Interpretation des selektiven photoelektrischen Efjektes 
bei aus zioei Komponenłm beslehendm Kałhoden. Ankniipfend an die Arbcit von OLPIN 
(ygl. C. 1932. I. 493), in der auf Grund der C A M PBELL-EoW LERsehen Theorie dic 
Wellenlango der groBton lichtelektr. Ausbeuto der Alkalihydride, -oxyde u. -sulfide aus 
den Gittcrkonstanten in tadelloser Obereinstimmung mit der Theorie errechnet wird, 
zeigt Yfi, daB diese Bereehnungen hinfallig sind, wenn man verbesserte Werte der 
Gittcrkonstanten dieser Verbb. zugrunde legt. Dio berechneten u. beobacliteten Werte 
stimmen dann nur fiir LiH iiberein. (Physical Rev. [2] 38. 2290. 1931. Chicago, Univ., 
Ryerson Physical Lab.) DuSING.

F. Waibel, tlber die Nalur der Sponłanstrome bei Beliehtung verschiedener Detektor- 
substanzen. Die Beliehtungseffekte an engbegrenzten Dctektorkontakten werden an 
einer Reihe von Halbleitom untersucht u. ais reino Thermoeffekto nachgowiescn. 
Sperrschichtphotoeffekte spiolen selbst bei bekannten Sperrsehichtmaterialien wie 
Cu20  u. Se beim Belichten von Spitzenkontakten eine untergeordnete Rolle. Bleiglanz 
u. eine Anzahl weiterer gutleitender Halbleiter zeigten auch bei fliichenhafter Elek- 
trodenausbldg. keine Sperrschichteffekte. — Die Verss. sind nieht im Sinne einer 
thermoelektr. Deutung der Detektorwrkg. auszuwerten. (Ztsehr. Physik 78. 423—29. 
12/10. 1932. Berlin-Siemensstadt, Forscliungslab. d. Siemenskonzerns.) S k a l i k s .

A,. E lektrochem ie. T herm ochem ie.
E. Hess, Quantitative Untersuchungen zur lieibungselektrizitdi. Verss. uber Elek- 

trizitatserregung zwischen festen Dielektrieis, bei denen nach Móglichkeit die Un- 
definiertheit der gegenseitigen Beriihrungsflache dureh Ersetzon der Reibung dureh 
ein gleitungsfreies Aneinanderpressen mit genau definiertem Druck u. berechenbarer 
Druckflache vermieden wurde. Die Flaehendichte der Aufladung ist in weitem MaBe 
unabhangig vom Kontaktdruck. Das Maximum der Ladungsdichto ist etwa eine 
Zehnerpotenz bober ais sonat beobachtet. (Ztsehr. Physik 78. 430—44. 12/10. 1932. 
Halle, Inst. f. Experimentalphysik.) Sk a l i k s .

M. Lignana, Periodische Erscheinungen in der Elektrochemie. Zu den mehrfach 
beschriebcnen period. Erscheinungen in galvan. Zellen (z. B. C. 1932- II. 513) fiigt
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Vf. oino weitcre: In einer 25°/oig- H2S04 u. einer Cu-Anode schwankt der Stroni bei 
gleiehem Widerstand u. gleieher, angelegter EK. lange regelmaBig zwisehen mehreren 
Milliamp. u. Bruchteilen von einem Milliamp., falls dio Stromdichte ca. 43 Milliamp. 
pro qcm ist. Dio Ursache ist dio Bldg. u. Zerstorung einer diinnen isolierenden Schiclit 
auf der Anodo. (Naturę 130. 474. 24/9. 1932. Turin, Univ., Phys. Inst.) W. A. R o t h .

Jurg  Johannesson, Eine neue Sondenmcthode zur Unłersuchung der Vorgdnge in 
Gasenłladungen. Die Methode beruht darauf, daB ein halbkreisfórmig gebogener Draht, 
seitlich an einem Torsionsfaden hiingend, derart in eine zylindr. Entladungsróhro ein- 
gebraeht wird, daB er ganz innorhalb oiner Aquipotentialflacho liegt. Ltidt man den 
Draht auf vci;schiedene Potontialo auf, so macht das System eine Drehung, dio pro
portional der Anderung der angelegten Spannung u. proportional der Feldstarke an der 
betreffenden Stello der Entladung ist. Die Methode ergab Werte, dio mit nach der 
IjAKGMUlRschen Arbeitsweise erhaltenon Werton gut iibereinstimmen. (Ann. Physik 
[5] 13. 953—66. Juni 1932. Berlin, Physikal. Inst. d. Univ.) DuSING.

Torahiko Terada, Morisó Hirata und Eyuzó Yamamoto, Vorlaufiger Bericht 
Mer durch einen gleitenden Funken hervorgebrachte mikroskopische Risse auf der Ober- 
flachę eines Dieleklricums. (Vgl. C. 1932. I. 2131.) Untcrsueht wurde Cl las, Quarz, 
Steinsalz, Calcit, Fluorit, Turmalin u. Glimmer. Die Ergebnisse sind in 16 Photo- 
graphien, 5 Diagram men u. 2 Tabellen wiedergegeben. (Scient. Papers Inst. physical 
chem. Res. 19. 49—58. Sept. 1932.) L. E n g e l .

Moriso Hirata und Ryuzó Yamamoto, Experimentelle Studien iiber Risse, die 
von gleitenden Funken hervorgebracht sind. Wirkung von Spannung. In Fortsetzung 
der vorst. ref. Arbeit untersuclicn Yff. den EinfluB von Spannungen auf die Risse, 
dio durch gleitendo Funken in Glas hervorgebracht werden. Glasstiicke (0,22 x  3 X 
9 cm) werden gobogen (Spannung der konvexen Oberflaeho ca. 800 kg/qcm; bei ca. 
1000 kg/qcm bricht die Probo) u. dann laBt man einen Funken an der Oberflache 
gleiten, wobei die Probo meistens bricht. Wenn der Funken auf der konvexen, bzw. 
konkaven Seito der Glasoberfliiche gloitot, -sind die entstandenen Risse parallel der 
Zugspannung bzw. n. zum Druck, ganz unabhangig davon, in welcher Richtung der 
Funken gleitet. Zum Unterschied yom ungespannten Glas sind dio Risse nahezu ge- 
rade. Wenn eine Glasplatte, die mit einem kleinen Flammchen an einer Stelle er- 
hitzt worden ist, wieder auskiihlt, entstehen Risse (vgl. H i r a t a ,  C. 1932. I. 273). 
LaBt man an der Oberflache einen Funken gleiten, bevor dio Risso aufgetreten sind, 
so erscheinen sie sofort. Wenn eine Glasplatte (0,2 X 2,4 X 13 cm) in der Langs- 
richtung durch ein Gowicht belastct wird u. Funken in irgendeiner Richtung langs 
ihrer Oberflache gleiten, so uberwiegt ziemlich unstetig von 250 kg/qcm die Zahl der 
Risse in der Richtung parallel der Spannungsrichtung vor der n. zu dieser, wahrend 
sie yorher ungefa.hr gleicli war. Merkwiirdig ist, daB dio Haarrisse bei allen diesen 
Verss. nicht in der Richtung auftraten, in der bei Uberbclastung Bruch eintritt, sondom 
n. dazu. (Scient. Papers Inst. physical chem. Res. 19. 59—66. Sept. 1932.) L. E n g e l .

A. T. Waterman, Die Form der Potentialschwelle an Leiteroberflachen. Vf. wendet 
die friiher benutzte Methode (C. 1932. II. 2603) auf die Unters. der Form der Potential
schwelle innerhalb u. auBerhalb einer Leiteroberflache an, die im Gleichgewicht mit 
ihrer Elektronenatmosphare ist. Stetigkeit des Potentials u. der Feldstarkc an der 
Grenzflacho wird angenommen. Die Ergebnisse zeigen einen scharfen Anstieg von 
etwa 4 oder 5 V innerhalb mehrerer Angstromeinheiten in der unmittelbaren Um- 
gebung der ebenen Oberflache. Etwa ein Funftel davon entfiillt auf das Innere des 
Leiters. Die ahnliche Behandlung der Form der Potentialschwelle zwisehen parallelen, 
ebenen Elektroden ergibt eine Potentialflache (potential ,,plateau“ ). Mit dem durch 
den K E L V IN schen  Vors. definierten Kontaktpotential (beim Zusammenbringen der 
beiden Elektroden) findet ein AbflieBen der Elektronen in das weniger elektropositivo 
Metali s ta tt; dio Potentialschwelle ist ein ,,Berg“ von abnehmender Hohe, der bei 
Beruhrung der Meta Ile in einem Wendepunkt zusammenschrumpft. Ahnlieh wird 
die Potential-,,Mulde“ in einer diinnen, leitenden Schicht flacher u. verschwindet, 
wenn die Schichtdicke auf Nuli abnimmt. Der Fali eines diinnen Films auf einem 
Grundmetall ist schwierig zu behandeln. (Physical Rev. [2] 41. 395. 1/8. 1932. Yale- 
Univ.) m SCHNUKMANN.

M. Czerny und W. Schottky, Uber die Bedeutung der ullraroten Eigenschwingungen 
der Stoffe fiir ihre dieleklrischen Yerluste. Es wird darauf hingewiesen, daB bei einem 
festen Dielektrikum die gleiche Ursache, die die Dampfung der ultraroten Eigen
schwingungen bedingt, auch im Gebiete kurzer HERTZscher Wellen zu dielektr. Ver-

XIV. 2. 239
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lusten AnlaB geben kann. Fiir den Stcinsalzkrystall liegt eino Dispersionsformel vor, 
dio eine Berechnung der Dampfung im Gebietc kurzer H E R T Zsclier Wellen ermoglicht. 
Es wird eine Berechnung des Verlustwinkels aus den opt. Absorptionskonstanten ge- 
geben. Am Beispiel des Steinsalzes wird gezeigt, daB in der Tat fur kurzeste elektr. 
Wellen dielektr. Verluste von merkliclier GróBo aus dieser Ursache zu erwarten sind. 
(Ztsehr. Physik 78. 220—29. 21/9. 1932. Berlin.) SKALIKS.

A. Gefirts, Oxydkathoden. Ein dem keutigen Stande der Kenntnis entsprechendes 
Bild von den Vorgangen an Oxydkathoden wird gegeben: 1. Ba (Erdalkalimetall) ais 
Elektronenquelle. — 2. Aktivierung (Formierung) durch Elcktrolyso. 3. Stromleitung 
der nichtformierten Oxydkathoden. 4. Elektronenleitung der formierten Oxydkathoden. 
5. Rkk. der Erdalkalioxydo miteinander u. mit dem Kernmaterial. 6. Aktivierung ohno 
Elektrolyse. (Natunyiss. 20. 732—38. 30/9. 1932. Berlin-Siemensstadt, Zentrallab. d. 
Wernerwerkes d. SIEMENS & H a l s k e  A.-G.) S k a l ik s .

J . A. Becker und R. w .  Sears, Erscheinungen an Oxyddrahlen. II. Der Ursprung 
der erhóhten Emission. (I. vgl. C. 1980. I. 1437.) Weitere Verss. zur Kliirung des 
Mechanismus der Elektronenemission von Oxydkathoden werden angestellt. Sie zoigen, 
daB, wenn Ba auf dio auBero OxydfIache durch Elektrolyse oder Aufdampfen gebracht 
wird, dio Emission zunachst zunimmt, durch ein Maximum geht u. abnimmt.. Ahnlich 
yerhalt sich metali. Ba auf reinem Wolfram. Wird O auf die Oberflache eines aktivierten 
Oxyds gebracht, so nimmt die Aktivitiit zuerst sehnell u. dann langsamer ab. Das 
Materiał des Kerndrahtcs spielt dabei keine Rolle. Wird das Oxyd von einem Konel- 
draht abgestreift, so nimmt dic Aktivitat um den Faktor 6000 ab. Der Sattigungs- 
strom ist von der Flacho des Korndrahtes unabhangig, solango die auBere Oxydflache 
ungeandert bleibt. Das Leitvorm5gen des Oxyds hiingt von der Dauer des Stromdurch- 
ganges ab. Der Leitungsstrom im Oxyd folgt dem OllMschen Gesetz. Das Oxyd ladt 
sich positiv gegen den Kern. Die Spannung ist von der GroBenordnung Zehntelvolt. 
Daraus wird geschlossen, daB dio akt. Schieht auf der iiuBeren Oxydflache sitzt. Die 
Aktivitat hiingt von der Konz. des Ba u. des O auf der Oberflache u. von der Mengc des 
dispers verteilten Ba ab. Das Kernmaterial beeinfluBt die Emission nicht, wohl aber 
die Leichtigkeit, mit der sich freies Ba durch Warme oder Elektrolyse bildet. Die 
Termionen entstehen im Oxyd eben unterhalb des adsorbierten Ba. Der groBte Teil des 
Stromes durch das Oxyd wird von Elektronen, ein geringer durch Ba- oder O-Ionen 
transportiert. (Physical Rev. [2] 38. 2193—2213. 1931. New York, Bell Telephone 
Lab.) DusiNG.

A. Giintherscliulze und Hans Betz, Neue Untersuchungen iiber die elektrolylische 
Ventilwirkung. V. Die Eigemchaften der Funken. (IV. vgl. C. 1932. II. 677.) Ta- u. 
Al-Funken in Boraxlsg. wurden bei 25-facher linearer Vergr6Berung photographiert. 
Bei Al betragt der Durchmesser der Maximalspannungsfunken etwa 6-10_4 cm, bei 
Ta ist dieser Wert die untero Grenze; es kommen hier Funken bis zu 0,02 cm vor. Dio 
Dauer des Funkens ist bei Al von der GroBenordnung 10~3 sec, dio einon Funken durch- 
fheBende Elektrizitatsmengo von der GroBenordnung 10~9 Coulomb (aus Oscillo- 
grammen bestimmt). Die entsprechenden Werte fiir Ta sind: 10-2 sec u. 300-10-6 Cou
lomb. — Die Spektren der Maximalspannungsfunken u. des kontinuierhchen Leuchtens 
unterhalb der Funkenspannung \™rden mit einem Prismenspektrographen u. pan- 
chromat. Platten photographiert. Wird der Luftdruck iiber der Ventilzelle sowoit wie 
moglich yerringert, so entwickeln sich dic JIaximalspannungsfunken zu purpurroten 
Fackeln, sobald die Maximalspannung den Wert von 350 V liberschreitet. — Bei 350 V 
sind die Funken ein reiner Warmedurchschlag der festen Oxydsehieht, oberhalb von 
350 V stoBen sie auBerdem durch die beim Warmedurchschlag sich bildende Gasblaso 
hindurch. Eine Theorie der Funken wird noeh nicht gegeben. (Ztsehr. Physik 78. 
196—210. 21/9. 1932. Dresden, Inst. f. allgem. Elektrotechnik d. Techn. Hochsch.) S k a l .

Edwin H. Hall, Elektrische Leitfahigkeit und optische Absorption in Metallen 
(Erganzungen). Vf. beschaftigt sich mit der Frage, ob die Leitungselektronen, dereń 
Z ah l der Anzahl der Atome entspricht, ais ,,freie“ Elektronen anzunehmen sind, oder 
ais Elektronen, die von oinem Atom zu einem benachbarten iibergehen („associated 
eleetrons"). Im letzteren Falle wiirde die Anzahl der freien Elektronen se h r  beschrankt 
se in . Fiir die tlbergangselektronen gilt die D R U D Esche Bewegungsgleichung ebenso 
wie fiir die freien. Dio friiher von W. M e i e r  berechneto Zahl der Leitungselektronen, 
die sich aus den opt. Messungen kleiner ergab ais aus der Leitfahigkeit fiir konstantę 
Stromo, benutzt der Vf. zur Bldg. seiner Vorstellung von den tlbergangselektronen. 
Im II. Teil entwickclt der Vf. auf Grund seiner Yoratellung von den „assoziierten"
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Elektronen Formeln, aus denen das Verhaltnis der Loitfahigkeit fiir Sekwingungen 
Ka' zu der fiir konstanto Strome Ka berechenbar ist. Fiir das Yerbaltnis 

tx _  Periodo der Liclitwelle 
x Dauer eines Elektroneniibergangs

findet der Vf.:
R  , 18 10 6 2 %  1

=  0,990 0,968 0,912 0,405 0,090 0
Wenn also das Verhaltnis Wellenperiode zu Ubergangsperiode von 10 auf 1 abnimmt, 
nimmt das Absorptionsvermogen der Ubergangselektroncn von 97% des Maximal- 
wertes bis Nuli ab. Dureh Extrapolation folgert der Vf. aus den MElERschen Messungen, 
die mit Wellenliingen zwischen 250 u. 670 m/t gemacht sind, daB fiir 4 /i oder noch 
langere Wellen die Ubergangselektroncn ihr yolles Leitvermogen, wic fiir konstanten 
Strom, u. ein entsprcchendes Absorptionsvcrmogen liaben sollten. H a g e n  u. R u b e n s  
liaben jedocb aus dem Rcflexionsvermógcn gefunden, daB die der Absorption ent- 
sprechcndo Leitfahigkcit etwas klciner ais die fiir konstantę Strome ist, u. zwar fiir
4 /z um 12%, fiir 8 /( um 1,6% u. fiir 12 /< um 9%. olme einen sicheren Anhalt dafiir, 
daB diescr Unterschied fiir langere Wellen verschwindet. Bei Bi ist der Unterschied 
beBonders groB. Die dualo Leitfahigkeitstkeorie fordert einen Unterschied von der 
Art u. GroBcnordnung des gefundenen. Denn nach dieser Theorie sind die Weglangcn 
der wenigen freien Elektronen schlieBlich so groB, daB rasch wcchselnde Felder auch 
der langsten Lichtwellen sie nicht becinflussen. Darum ist das Leitungs-Absorptions- 
vermogcn von den Ubergangselektronen abhiingig. Fiir Metalle ist u. a. die von diesen 
bewirkte Leitfiihigkeit um etwa 8—10% kleiner ais die totale Leitfahigkcit. Fiir Bi 
ist Ka besonders klein, etwa 67% von dem totalcn K. (Proceed. National Acad. Sciences, 
U. S. A. 17. 392 — 401. 427 — 30. 1931. Harvard Univ„ J e f f e r s o n  Physic. 
Lab.) S c h n u r m a n n .

Einar Brander, Ober den Einflu/3 des Druckes auf die Leitfahigkcit der Elektrolyte. 
Dio Messungen wurden im TAMMANNschcn Laboratorium an wss. Lsgg. von CO,, u. 
NaHCOj, p-Nitrophenol u. Na-p-Nitrophenolat, Fumarsaure u. fumarsaurem Na, 
ICjSO^ u. MgS04 im Druckbereich von 1 bis 3000 kgem-2 bei verschiedenen Konzz. u. 
Tempp. ausgefiihrt. Der EinfluB des Druckes auf die Dissoziation u. Ionenreibung 
wird besproehen. Wegen der zahlreichcn Einzelheiten muB auf das Original verwiesen 
werden. (Soc. Scient. F e n n ic a  Comment. phys. math. 6- Nr. 8. 108 Seiten. 
1932.) J . L a n g e .

M. C. Potter, Messung der Elektrizitdt, die bei Abbaureaklionen organischcr Ver- 
bindungen frei wird. Dio Kri tik von W OLFENDEN (C. 1931. II. 1543) an den Ergeb- 
nissen des Vf. wird abgelehnt. (Naturę 130. 242—43. 13/8. 1932. New Milton, Hants, 
Corley Croft.) S k a l i k s .

Fusao Ishikawa, Shigetoshi Yamazaki und Toyosaku Murooka, Studien an 
Zellen mil Cuprojodid und Cuprobromid in Hinsicht auf die Potentialdifferenz zwischen 
Kupfer und seinern Amalgam. Vff. messen die Temp.-Abhangigkeit der EK. der 
Systeme H21 HJ-Lsg., CuJ | Cu-Amalgam u. H„ | HBr-Lsg., CuBr | Cu-Amalgam. 
Aus diesen Messungsergebnissen, denen von O k u  (C. 1929. I. 205) u. anderen Daten 
berechnen Vff. die Entropien von CuJ bzw. CuBr bei 25° zu 24,21 bzw. 23,10 in guter 
Ubereinstimmung mit der Berechnung aus der LA TIM ERschen Formel, welche 24,96 
bzw. 23,58 gibt. Ohne Bcriicksichtigung der Werte von O k u  wunle 27,61 bzw. 26,44 
errechnet, Zahlen, die von d e n  aus d e r  LA TIM ERschen Formel bereehneten stark 
abweichen. (Scient. Papers Inst. physical chem. Res. 19. Nr. 380—82. Buli. Inst. 
physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 11. 105—06. Sept. 1932.) L. E n g e l .

Robert Forrer und J. Martak, Die magneiischen Multiplełts, ihr Mechanismus 
und ihre ezperimentelle Bestimmung. Vff. geben eine zusammenfassende Darst. der 
Theorie der magnet. Multipletts von F o r r e r  (C. 1929. II. 2540). Zum Ausbau dieser 
Theorie untersuchen Vff. (zum Teil mitbearbcitet yon J. Schneider) die Abhangigkeit 
der Kocrzilwkrafl u. Remanenz von der mechan. u. therm. Vorbehandlung bei N i, Fe, 
Co u. Legierung aus 92% Co u. 8%  F e . B e i N i wird auch die Abhangigkeit des „Punktes 
der beginnenden Umkehrung“ von der mechan. u. therm. Vorbehandlung untersucht. 
(Wenn man von Sattigung ausgehend das Feld abnehmen laBt bis zu einem bestimmten 
Punkt, so heiBt der lctzte Punkt, von dcm bei nochmaliger Steigerung der Feldstarke 
dieselbe Zustandsfolge durchlaufen wird, Punkt der beginnenden Umkehrung.) (Journ. 
Physiąue Radium [7] 3. 408—36. Sept. 1932.) L. E n g e l .

239*
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L. Nśel, Einflufi der Schwankungen des mólekularen Feldes auf die magnetischen 
Eigenschaftcn der Korper. Das molekulare Feld, das in einem magnet. Korper die 
gegcnseitigen Einfliisso der Trager des Moments vermittelt, ist nicht gleichformig in 
Raum u. Zeit. Zur Erorterung der Anderungcn, dio die Einfiilirung der Schwankungen 
(fluctuations) fiir die Theorie von L a n g e v i n -W e i s s  bedingt, wird eine Eintcilung in 
zwoi Gruppen vorgenommen: Gegenseitige Einww. auf groCe Entfernung, die geringen 
Schwankungen unterliegen u. die durch ein molekulares Feld proportional der Magneti- 
sierung ersetzt werden konnen. Gegeinseitigo Einww. auf kurze Entfernung, haupt- 
sachlich zwischen benaclibarten Tragern; die Schwankungen sind um so gróBer, je 
geringer dio Zaiil der Trager ist. Wenn cs nur Wrkgg. auf kurze Entfernung gabe, 
dann gabe cs keine spontane Magnetisierung. Mit abnehmender Temp. strebt dic 
Susceptibilitat gegen Nuli, u. zwar um so raschcr, je groBer die Zahl der Nachbarn ist, 
fiir I ' < 0  gilt 1 /x  =  (K T /N  + (p =  Zahl der Trager). Bei hohen
Tempp. ist dio Kurve, die i/x  ais Funktion der Temp. gibt, asymptot. der Geraden 
der WElssschen Theorie des Paramagnetismus; sie niihert sich \im so raseher, je grćBer 
die Zahl der Trager ist; fiir T > Q  gilt: 1/% =  (K G/Nfi2) [T /Q — 1 +  (1/2p )Q /T  +  . . .] 
Wenn nun ein molekulares Feld auf grofic Entfernungen eingefiihrt wird, dann gibt es 
wieder eine spontane Magnetisierung; aber in der Nahe des CuRIE-Punktes ist dio 
A n d e ru n g  von l/% mit der Temp. nicht mehr linear: der paramagnet. C u R lE -P u n k t ist 
yon dem ferromagnet. CURIE-Punkt verschicden. Dio Theorie ergibt ferner eine 
anormale VcrgroBerung der spezif. Warme oborhalb des C u R IE -P u n k te s . — Die Ein- 
fuhrung von „Elementarbereiohen“ wird durch diese Auslegung des mólekularen 
Feldes yermieden; das Koerzitivfeld ergibt sich in der GroBenordnung des mólekularen 
Feldes auf groBo Entfernung, also kleiner ais das gesamte molekulare Feld. — Wenn 
man ein molekulares Feld einfiihrt, dessen Vorzeichen entgegengesetzt ist wie das fiir 
den Ferromagnetismus, dann besitzt ein Korper boi tiefen Tempp. einen temperatur- 
unabhangigen Paramagnetismus. Dieso Erklarung gilt wahrscheinlioh fur dic groBo 
Zahl von Metallen mit konstantom Paramagnetismus. Also auch die nichtferromagnet. 
Metalle besitzen ein magnet. Moment, aber ein negatives molekulares Feld. — Die 
Metalle besitzen im allgemeinen ein magnet. Moment u. ein molekulares Feld. Wenn 
dieses positiv ist, ist der Korper ferromagnet. (Fe,Co, Ni); ist cs negativ, dann ist 
der Korper paramagnet., seine Susceptibilitat ist temperaturunabhangig (Cr, Mn, V usw.). 
W e n n  die S c h w a n k u n g e n  des negativen mólekularen Feldes geniigend k le in  sind, dann 
entsteht ein Paramagnetismus, der im negativen CuRIE-Punkt variabel ist (Pt, Pd). 
Bei geniigend hohen Tempp. mussen allo Metallo dem WEISSsehen Gesetz folgen; 
Ferromagnetismus u. konstanter Paramagnetismus sind nur kryomagnet. Anomalien. 
Die Theorie wird nun auf homogene Legierungen ausgedehnt; die hauptsachlichen 
Ergebnisse sind: \j% yariiert nicht linear mit der Temp.; es ergibt sich eino Kurve, 
die k o n k a v  gegen die Temp.-Aehse ist u . die sich bei hohen Tempp. asymptot. einer 
Geraden nahert, dic durch die Konstanten C, die ais CuRIE-Konstante angesehen 
werden kann, u. 0 , die ais paramagnet.. CuRIE-Punkt angesehen werden kann, 
bestimmt ist. Die Ergebnisse von Messungen an Fe (bereits ref. C. 1932 .1. 1635. 2144) 
u. an Co—Pt- u. Ni—Pd-Legierungen werden kurz mitgeteilt; sie sind m it der Theorie 
im Einklang. (Ann. Physiąue [10] 18. 5—105. Juli/Aug. 1932.) L o r e n z .

J. Koenigsberger, Spontane Ufagnetisiermig und Thermorcmanenz in ferromagne- 
tischen Einkrystallen. Magnełile, die im Erdfeld bei ca. 450° krystallisiert sind, zeigen 
keine nachweisbare natiirlicho (von vornherein vorhandene) Remanenz, wahrend 
Hamatit bei 260— 400° [tief unter dem paramagnetischen Curiepmikt (CPL 720°] im 
Erdfeld krystallisiert, deutlich natiirliche Remanenz zeigt. Die Frago der Spinn- 
anordnung bei Krystallisation unter dem CP  im Feld 0 konnte dadurch nicht be- 
antwortet werden. Dagegen konnte wahrscheinlioh gemacht werden, daB Hamatit, 
der im Feld 0 von Tempp. oberhalb des (CP)p abgekiihlt ist, k e i n e  natiirliche 
Remanenz zeigt, weil beobachtet wurde, daB die Thermoremanenz ( lr)t von Hamatit, 
der von 740° bis 20° in kleinen Feldern (0,008—0,41 Oersted) abgekiihlt wurde, der Feld- 
starke ungefahr proportional ist. (IT)t wird bei Hamatit erst bei Abkiihlung von Tempp., 
die 50° iiber dem ferromagnet. Curiepunkt (CP)f  liegen, groB, was damit zusammen- 
liangt, daB dio Koerzitivkraft IIc erst bei (CP)P verschwindet. Die Abhangigkeit der 
(IT)t von Temp. u. Feldstiirkc kann also AufschluB iiber die Bedingungen der Ord- 
nung des Spins u. die dazu erforderliehe Energie geben. Bei einem Magnetiłstab war 
beim Abkiihlen von 590° auf 20° im Feld 2,1 Oe (Ir)t =  13,5, beim Abkuhlen von 
590° auf 420° im Feld 2,1 Oe u. darauffolgender Weiterkiihlung auf 20° im Feld O
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(I r)t — 10,0 u. schlieBIich boim Abkiihlcn yon 420° auf 20° im Feld 2,1 Oe (Ir)t =  3,5. 
Die ersle der drei genannten Tkerinoremanenzen ist die Summę der beiden anderen. 
(Physikal. Ztschr. 33. 763—67. 15/10. 1932. Freiburg i. B., Univ. Math.-physik. 
Inst.) L. E n g e l .

A. Ciccone, Ilalleffekt in Beryllium. An einer Platte aus reinem B e (99,5%), 
1,5 X 1,5 X 0,045 om grofi, wurden mit der klass. Vers.-Anordnung von H a l l  bei 
Feldstiirken bis 27 500 Gauss Messungen angestellt. Der Effekt war sehr klein u. 
positiv; H A L L -K o eff.: +0,0024 ±  0,0001. (Naturę 130. 315. 27/8. 1932. Pisa [Italien], 
Physikal. Inst. d. Univ.) Sk a l i k s .

Hans Ostermann und Frłtz v. Schmoller, Quantitative Auswertung de.s Matteucci- 
cffcktes. Der MATTEUCCI-Effekt, der darin bestoht, daB an den Enden eines tordierten, 
ferromagnet. Drahtes ł>ei Anderung seiner Magnetisierung (in der Riehtung der Draht- 
achse) eine EK. auftritt, hat im sleilcn u. im flachen Tęil desselben Astes der Magneti- 
sierungskurve verschiedenes Vorzcichen. (Ztschr. Physik 78. 690—96. 18/10. 1932. 
Miinohen, Univ. Physikal. Inst.) L. E n g e l.

Wilhelm Schiitz, U ber den Induktionseffekt an den Enden eines tordierten ferro- 
magnetischen Drahtes in Beziehung zur Theorie der 31agnetisierungskurve. Die ąuantita- 
tiven Ergebnisse der vorst. ref. Arbeit stehen mit der Theorie der Magnetisierunga- 
kurve von BECKER (C. 1930. II. 361) in Widersprueh. (Ztschr. Physik 78. 697—703. 
18/10. 1932. Miinohen, Univ. Physikal. Inst.) L. E n g e l .

D. P. Ray-Chaudliuri, Diamagnetismus von Molekiilen. (Vgl. C. 1932. II. 2432.) 
Die durch eine homóopolare Bindung hervorgerufene Kernanziehung bewirkt Schwan- 
kungen des Drehimpulses der Bindungselektronen, die eine Verringerung des Dia- 
magnetisnius zur Folgę haben, die proportional der Bindungsenergie ist. Fiir //», 
Diamant, N it CN, rliomb. Schwefel, Cl2, Br2 u. ./2 ist der prozentuelle Verlust an Dia- 
magnelismus (100 x  Diamagnetismus des Molekiils/Summe des Diamagnetismus der 
freien Atome bereehnet nach S l a t e r ) ca. 4°/0 pro V Dissoziationsenergie mit einer 
Annaherung, wio sio nicht besser zu erwarten ist, weil sich der Diamagnetismus der 
Molekuło zum Teil auf den fl. odor festen Zustand sta tt auf den gasfórmigen bozieht. 
(Naturo 130. 579—80. 15/10. 1932. Calcutta, Univ., College of Science.) L. E n g e l .

S. S. Bhatnagar, Balwant Singh und Abdul Ghani, Elektronenkonstitution vm  
einigen einfachen und komplexen Derimten des Kupfers in Beziehung zu ihren magnetischen 
Eigenscliaften. V ff. m essen  dio Massensuscoptibilitat ■/,„ im  fe s te n  Zustand n a c h  d e r  
Methode v o n  G u o y  (e in ige Messungen sin d  v o n  P. L. Kapur a u sg e fiih r t)  u. in  L sg . 
n a c h  der Mothodo v o n  QlTINCKE (B o rech n u n g  m itte ls  W lEDEM ANNs G esctz  siehe  
S i i a f f k r  u . T a y l o r , C. 1926. I .  3452) v o n  fo lg en d en  S u b s ta n z o n : Cu-Acelat, Cu- 
Propionat, Cu-Butyrat, Cu-Valerat, Cu-Capronat, Cu-Accłylacetonat (Herst. n a e h  
Mo r g a n  u. Moss, C. 1914. I .  1249), Cu-Benzoylacetonat (Herst. n a c h  W i s l ic e n u s  
u . STOEBER, C. 1902. I .  626), Cu-Salz des Aceiessigesters (Herst. n a c h  W i s l i c e n u s ,
C. 1899. I .  342), Cu-Dimełhylglyoxim (Herst. n a c h  C ollec tion  1929. 151), Bisathylen- 
diaminocuprinitrit, Bisathyleiidiaminocuprithiosulfat, Bisdthylendiaminocuprihypophos- 
phit (Horst, d e r  le tz te n  3 V orbb. n a c h  MORGAN u . B u r s t a l l ,  C. 1927. I I .  907) u. 
Tetradthylmthiocarbaminocupronitrat. L c tz tg e n a n n te  S u b s ta n z  i s t  d ia m a g n e t. (y_m —

— 0.55-10-6), w a h re n d  allo a n d e re n  p a ra m a g n e t. s in d . B e re c h n u n g  d e r  M ag n e to n en - 
zah l d e r  paramagnet. V erb b . g ib t  9— 10 W E lss sc h o  Magnetonen. Bereehnet m a n  d ie  
„ e f fe k tiv e  A  to m  n u  m iner “  n a c h  S id g w ic k  (C. 1923. I I I .  278), so c rh a l t  m a n  b e i T e tra -  
a th y le n th io c a rb a m in o c u p ro n itr a t  36, bei C u -A c e ty la c c to n a t, C u -B e n zo jd aco to n a t, 
Cu-Salz d e s  A ce tessig es te rs , Cu-Dimethylglyoxim, B is-A th y le n d ia m in o c u p rith io su lfa t, 
B is -A th y le n d ia m in o c u p rin itr it  u. B is -A th y le n d ia m in o c u p rih y p o p h o sp h it h in g eg en  35. 
Naeh W e l o  u . B a u d is c h  (C. 1926. I .  597) u . B o s e  (C. 1928. I I .  2525) i s t  boi d e r  
,,effektiven A to m n u m m e r“  36 D ia m a g n e tis m u s  zu  e rw a r te n , w ie e r  ta ts a e h l ie h  be- 
o back tcŁ  w u rd e , be i d e r  ,,e f fe k tiv o n  A to m n u m m e r“  35 P a ra m a g n e tism u s  m it  1 B o h r - 
sc h en  M a g n e to n , w a h re n d  d ie  b eo b ach to ten  W e rte  1,88—-1,99 B o h r s c Iio M a g n e to n en  
sin d , w as n a c h  A n s ic h t d o r V ff. U b e rc in s tim m u n g  bedeutet. ( In d ia n  J o u r n .  P h y sie s  
7. 323— 30. 1/9. 1932. L ah o re , In d ia , U n iv . o f th e  P u n ja b , C hem . L a b .)  L . E n g e l .

T. C. Sutton, 1'hermochemie und periodisches System. Die Thermochemie kann 
den Zweck haben, Energieanderungen mit Anderungen in der Elektronenanordnung 
zu Torkniipfon. C. R. B a il e y  hat (C. 1932. II. 2157) die Bindungsenergie von O 
an rerśchiedenen Elementon aus ultraroten Bandenspektren abgeleitet. Dividiert 
man diese Energie (pro g-Atom des sich mit O yerbindenden Elementes) in kcal durch 
die Koyalenz, so erhalt man in der ersten Horizontalreihe 110, in der zweiten (C, O, N, F )
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58,6, in der dritten (P, S, Cl) 49,9 kcal. In eincr Vertikalrcihe nimmt die Energie also 
mit steigender Ordnungszahl ab. JeneZahlen (110, 58,6, 49,9) sind die Energie, die mit 
der Obertragung eines Elektrons seitens des O-Atoms verknupft sind. Die Zahl hiingt 
also von der Zahl der Elektronenschalen ab, nimmt mit ihr ab , ist aber von der 
Zus. des Kerns unabh&ngig. (Naturę 130. 474—75. 24/9. 1932. Woolwich, K. Arsenał,

Helmut Moser, Eine statische Melhode fiir prdzise Dampfdruckmessungen bei 
hoheren Temperaiuren und ihre Anwendung zur Sicherung des Hundertpunktes der 
Temperaturskala. Der Pundamentalpunkt 0 ist auf ±  0,0001° zu reproduzieren 
(C. 1929. I. 1713), fiir 100° ist die Reproduktionsfahigkeit bisher 4: 0,003°. Nach 
einem neuen stat. Verf. kommt Vf. auf i  0,001°, die MeBgrenzo von gut gealterten u. 
vor Erschutterungen geschutzten Pt-Widerstandsthermometem. Yf. yerwendct ein 
Glasmembranmanometer aus Suprexglas: eine diinne Glaskugel laCt man teilweise zu 
einer Ebene zusammenfallcn u. schm. an zwei Stellen, die bei Deformation die groBte 
Neigungsanderung zeigen zwei in Spitzen (U) endendc, 30 cm lange Glasstabe an. 
Gemessen wird durch Kompensation mit ciner auf Zimmertemp. befindlichen Hg- 
Saulo (Genauigkeit 0,01 mm bei mkr. Ablesung). Die elast. Nachwrkg. ist zu ver- 
nachlassigen, wenn man Druckdifferenzen iiber 5 mm yermeidet. — Reinstes W. 
(Anfangsleitfahigkeit 0,5 • 10“®) sd. in einem yerschlossenen, hochevakuierten GefaB 
m it scharf regulierter Temp. (C. 1932. II. 2337), die mit zwei Prazisions-Pt-Wider- 
standsthermometern gemessen wird. Die Einzclheiten der Messung haben im Gegensatz 
zu dem Manometer u. den Resultaten wenig ehem. Interesse u. mógen im Original 
eingesehen werden. Durch Zusatzlieizungen wird bewirkt, daB das SiedegefaB die 
tiefste Temp. im gesamten Dampfraum hat. Dio der Differenz yon 100,00 u. 0,010° 
entsprechendenWiderstande der beiden Pt-Thermometer (7 Messungsreihen) schwankten 
um nicht mehr ais ±  0,001° entspricht. Bei der dynam. Methodo sind in zwei erprobten 
Siedeapp. dio Schwankungen 2—3-mal groBcr. Die Anderungen des Kp. worden nach 
der gloichen Methodo zwischen 680 u. 780 mm bestimmt. Es rcsulticrt eine ctwas 
andero Eormel ais man bisher angenommen, namlich: =  t.eo +  0,03687 -(p — 760)
— 0,000022 (p — 760)2. Dio bisher benutzte Eormel liefert unterhalb von 760 mm 
merklich (ca. 0,006°) zu hohe Kpp. Eine neue Tabeli© wird gegeben. Obigo Eormel 
gilt nur bis 780 mm. (Ann. Physik [5] 14. 790—808. 14/9. 1932. Charlottenburg,

Erwin Thiele, Untersuchungen iiber den Dampfdruck des Natriums. (Vgl. C. 1930. 
I. 3163.) Die Literaturwerte gehen nicht zusammen. Vf. miBt zwischen 376 u. 498°; 
in diesem Temp.-Bereich war auch dio Zahl der Dispersionselektronon bestimmt worden. 
Die Dampfdrucko sind bei Annahme von nur Na-Atomen im Darnpf 0,183 bzw. 3,82 mm. 
Es wird nach der Stromungsmethodo (6—23 ccm N2 oder Ar pro Min., Gesamtdruck 
55— 110 mm) gearbeitet. Besondere Verss. iiber Sattigung. Storungen durch Absorption 
des Na-Dampfes durch das 59nl-Glas, iiber Riickdiffusion, Nebelbldg. zeigen, daB dio 
erhaltenen Zahlen von systemat. Fehlern frei sind u. je nach mitgefuhrter Na-Menge, 
Yersuchsdauer (bis 7V2 Stdn.) u. Unsicherheit dor Temp.-Best. auf 1—2% genau 
sein mussen. Das Na wird aus einem Fe-Drahtschiffchen in ein Fc-Rohr dest. u. mit 
0,001-n. Saure titriert. Bei den Vers.-Tempp. roagiert Na nicht mit N2. F . imter Ar 
nach den Erwarmungs- u. Abkiihlungskurven 97,8 ±  0,1°. Der Geh. des Dampfes an K 
wird opt. (naheres s. im Original) zu 2,1% bestimmt.

Fur einatomigen Dampf ist logp =  —26 249/4,573- T —1,178-log T  +  11,413, 
was fiir den Kp. zu 689 mm fiihrt. Die Literaturwerte gehen nur z. T. m it dieser Formel 
gut zusammen; nach R o d e b u s h  u . W a l t e r s  (C. 1930 .1. 1909) gilt fiir einen gróBeren 
Temp.-Bereich die Formel log p =  —5400,0/T  +  7,5510, dereń Diskussion die An- 
wesenheit von Na2-Moll. ergibt. — Die verschiedencn Arbeitsmethoden goben weder 
PNa, noch pxa +  pNa2. Nach L e w i s  (C. 1931. II. 1817) betragt die Dissoziations- 
warme von Na2 16,8 kcal. Danach ist log pNa2 =  —7020/T  +  8,149; dann wird 
log pua =  —26 244/4,573- T  — 1,178-log T  +  11,402, also fast mit log p (s. o.) iiber- 
einstimmond; nach den beiden letzten Formeln wird p fiir den Kp. 794 mm sta tt 760. 
Die Verdampfungswarme der Na-Atome beim absolutcn Nullpunkt berechnet sich 
zu 26,2 i  0,13 kcal, die chem. Konstantę i ist 0,852, wahrend der thooret. W ert nach 
S c h o t t k y  0,758 ist; der wahrscheinlicho Fehlor ist ±0,1. (Ann. Physik [5] 14. 
937—70. 26/9. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. physikal. Chem.) W. A. R .

I. Rabcewicz-Zubkowski, Die Erscheinungen der Azeolropie und das Erhalten 
ion Yerbindungen in reinem Zustande. Vf. befaBte sich mit Unterss. von Azeotropen-

Forschungsabt.) W. A. R o t h .

P. T. R.) W. A. R o t h .
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gemischen, insbesondere mit dem Isolieren reiner Verbb. aus Azeotropengemischen, 
das durch fraktionierto Dest. bei vcrschiedenen Drueken oder auf chem. Wege gelingt. 
Verunreinigungen kónnen durch Elementaranalyse festgestellt werden. Auf Grund 
von zahlreichcn Messungen wurde eine Regel aufgestellt: wird das Verhiiltnis der 
Dampfdrucke p j p 2 (Pi >  7h) sinkender Temp. gesteigert, so verkleinert sich der 
Geh. des azeotropiorenden (weniger fluchtigen) Bestandteils. Verkleinert sich aber 
das Verhaltnis p j p 2 mit sinkender Temp., so vergroBert sich der Geh. des azeo- 
tropierendcn Bestandteils. (Roczniki Chemji 12. 567—75. 21/4. 1932.) D. R o s e n t h a l .

R. F. Geller und Herbert Insley, Warmeausdehnung einiger Silicate der Elemcnte. 
der zweiten Gruppe des periodischen Systems. In der von Coiin (C. 1929. II. 1340) 
untersuchten keram. M. mit dem niedrigen Ausdehnungskoeff. 0,53 • 10—6 wurde ais 
Hauptbestandtcil das Minerał Cordierit gefunden. Er laCt sich bei 1350° durch Sin- 
terung von Talk, Ton u. Korund herstellen. Die Ilerst. wird bei 1400—1425° be- 
schleunigt. Bei 1450° tr itt  Zers. ein. Er kann auch ais Entglasungsprod. geeignet 
zusammengesetzter Gliiser zwischen 950 u. 1425° erhalten werden. 2ZnO • S i02, Celsian 
u. Beryli scheinen ebenso brauchbar ais Bestandteile keram. Massen m it niedrigem 
Ausdehnungskoeff. zu Bein. Viele Tabellen u. Kurven. (Bureau Standards Journ. Res. 
9. 35—46. Juli 1932. Washington.) S a l m a n g .

N. A. Kolossowski und W. W. Udowenko, Uber die adiabatische Ausdehnung 
gesattigler Dampfe wid die Bildung von Nebeln. (Vgl. C. 1932. I. 360.) Zur Nachpriifung 
der Regel, nach der bei der Siedetemp. die Warmekapazitat der gesatt. Dampfe, welche 
mehr ais 10 Atome in der Molokel enthalten, negativ ist, wahrend bei Molekeln mit 
mehr ais 10 Atomon die Warmekapazitat positiv ist, wird die adiabat. Ausdehnung 
der gesatt. Dampfe von Schwefelkohlenstoff, Chlf., CClt, Melhylalkóhol, AcetaUehyd, 
Nitromethan, A ., Aceton, Propionsaurcchlorid, Ameisensaure-Athylester, Propylalkoliol, 
Bzl., Meihyldthylkelon, Essigsaure-Athylester, A ., Diałhylketon, Pentan, Propylalher, 
Ameisensdure u. Essigsaure untersucht. Bei don Fil. mit negativer Warmekapazitat 
trat, wie zu erwarten, bei der adiabat. Ausdehnung eine Ubersattigung des Dampfes 
mit nachfolgender Nebel- u. Regenbldg. ein, wahrend die Diimpfo mit positiver 
Warmekapazitat uberhitzt werden u. keine Ndd. geben. Aus den Versuchsergebnissen 
konnte somit die Richtigkeit der oben angefiihrten Regel fiir die nicht assoziiertcn 
Dampfe bestatigt werden. Eine Ausnahmc bilden dio Ameisen- u. Essigsauro, die, 
obgleioh sie weniger ais 10 Atom in der Molokel enthalten, keine Nebelbldg. zeigen. 
Dieso Abweichung von der Regel wird durch die Assoziation in diesen Diimpfen erklart. 
(Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obschtsehei Chimii] 1 (63). 1245—48. 1931. Mittelasiat. Univ., Labor. fur 
physikal. u. anorgan. Chem.) ( K l e v e r .

W. H. Keesom und A. P. Keesom, Uber die Anomalie in der spezifischen W dr me 
von fliissigem Helium. (Comm. Leiden No. 221'1). (Vgl. C. 1932. II. 181.) Die Warme- 
leitung im fl. He wird durch Einsetzen eines dicken Cu-Kreuzes verbessert; die Tcmp.- 
Zunahme (bei ca. 2,19° K) wird auf 0,01° reduziert; der zeitliche Verlauf der Temp.- 
Anderung wird genauer bestimmt. Benutzt wird ein Widorstandsthermometer aus 
Phosphorbronzc. Unterhalb 2,19° K  yerteilt sich die Warnie viel sohneller ais oberhalb. 
Es ist zweifelhaft, ob das D.-Maximum mit dem Sprung in der spezif. Warme zusammon- 
fallt; also wird sich die Zahigkeit bei ca. 2,19° K  iindem. Das Maximum der beob- 
achteton Atom. Wanno (untor dcm Sattigungsdruck) ist 2,802 bei 2,184° K, die 
wahre Atom. Warme wird bei 2,189° K  mindestens 3,0 sein, bei 2,201° K  kaum hóhcr 
ais 1,1. Der Abfall ist also nahezu abrupt. Dio Temp. wird wegen der Ahnliclikeit 
der Kurvo mit A  „der Lambda-Punkt“ genannt. Unter diesem Punkt existiert „fl. 
Hc-I“, daruber „fl. He-II“ . (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 35. 
736— 42. 1932. Leiden, K a m e r i i VGH O x x E S -L ab .)  W. A. R o t i i .

F. 3VI. Jaeger, E. Rcsenbohm und J. A. Bottema, Die genaue Messung der 
spezifischen Warmen von feslen Sloffen bei hohen Temperaturcn. VI. Metalle unter 
stabilen und nichtstabilen Bedingungen: Platin und Silber. (V. vgl. C. 1932. II. 182; 
vgl. aueh C. 1932. II. 30). VgL nachst. Ref. Vff. haben des ofteren beobachtet, daB 
Metalle keine roproduzierbaren spezif. Warmen geben, wenn man sie nicht einer bo- 
sonderen therm. Behandlung unterwirft. Darauf diirften die Abweichungen der 
Literaturdaten z. T. beruhen. Die in Groningen erhaltenen Werte fiir P t stimmen bis 
auf 0,15% mit den nach einer anderen Methode gefundenen Zahlen von W. P. W h i t e  
(1918) uberoin. Jlit Pt, das zum Schmelzen erhitzt u. sclmell abgckuhlt war, erhalten 
Vff. jetzt 1,5—2% niedrigere Werte, die reproduzibel u. mit den friiheren ident. wurden,
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ais das P t lange auf 1600° erhitzt u. langsam abgekuklt war. Diese Sehwankungen 
haben nichts mit Allotropie zu tun. Magnos’ (niedrige) Werte (1915) beziehen sich 
auf einen instabilen Zustand. Fiir stabiles P t ist dio wahre spezif. Wiirme (0—1400°) 
c„ =  0,031 678 +  0,630 574-10~5-« -— 0,162 487 8-10~®-<2; fiir gehammertes ist c„ =
0,031 509 +  0,719 102•/ — 0,946 72-10-9-/2. — Boi Ag zeigt das kaltgewalzte Metali 
kleinero spezif. Warmen ais das aus dom SchmelzfluB langsam abgekiihlte [zwischen 0 
u. 20° 0,0558]. Fiir stabiles Ag ist cv =  0,055 614 +  0,160 076 6 • 10" 1 • i — 0,47 223 • 10~5 • <2. 
Die Literaturdaten fiihren zu total verschiedencn -Kurven. Fiir kaltgewalztes 
Ag erkalten Vff. cp =  0,055 936 +  0,105 607-10'4-< +  0,13 165-10"5-i2. Der Temp.- 
Gang dieser (tiefer liegonden, konvoxen) Kurve entsprieht ziemlich genau der von 
M a g n u s  u . von ScH U B EL. — Streuungen der Literaturwerto brauchon ihre Ursache 
also nieht in Versuchsfchlcrn zu haben, sondern kónnen auf Stabilitatsyerschiedenheiten 
beruhen. (Koninkl. Akad. Wetenseh. Amsterdam, Proceedings 35. 763—71. 1932. 
Groningen, Univ., Lab. f. anorgan. u. physikal. Chemie.) W. A. KoTII.

F. M. Jaeger, E. Rosenbohm und J. A. Bottema, Die genaue Mcssung ron 
spezifischen Warmen fester Substanzen bei hohen Temperaluren. VII. Melalle unler 
stabiłen und nichtstabilen Bcdingungen: Kupfer und Oold. (Vgl. yorst. Ref.) Bei Elek- 
trolytkupfer streuen dio Litcraturangaben stark; sie werden eingehend diskutiert. 
Fur geschmolzenes u. langsam abgekiihltes Cu finden Vff. c„ — 0,092 597 +  0,20 832- 
10-*-i (300—960°), fur kalt gewalztes 0,093 835 +  0,20 684-lO"1'* (300—800°), also 
hóher; nach dem Erhitzen auf 1050° u. langsamem Abkiihlen erhalten Vff. Zahlen, 
die der ersten Formel innerhalb der Versuchsfehler entsprechen. — Bei Gold sind die 
Abweichungen kleiner: fiir stabiles Gold erhalten Vff. c_ =  0,03 123 +  0,16 635'
10— 0,46 558-10-M2, fur kalt gewalztes 0,031 341 +  0,93 886-10-$-/ +  0,5127- 
10" 5-<2; letztoro Formel gibt ein wenig kleinero Zahlen ais die yorige. Die Literatur
werto woichen auch hier stark yoneinander ab ( J a e g e r -D ie s s e l h o r s t  finden das 
gleiche wie Yff., S c h i .APFER u. DEBRUNNER wesentlich hohere Zahlen). Man kann 
keine Voraussago machen, in woleher Richtung Stabilisierung dio wahren spezif. 
Warmen iindert. Theoret. Diskussionen sind verfriiht. (Koninkl. Akad. Wetenseh. 
Amsterdam, Proceedings 35. 772—79. 1932. Groningen, Univ., Lab. f. anorgan. u. 
physikal. Chem.) W. A. R o t i i .

W. H. Keesom und J. A. Kok, Uber die Anderung der spe.zifisch.en Warnie des 
Zinns, wenn es supraleitend wird. (Commun. Leiden Nr. 221'.) Vgl. C. 1932. II. 30, 
wo K e e s o m  u . v a x  DEN E x DE einen Sprung in der spezif. Warmo yon Zinn in der 
Nahe der Temp., wo Supraleitfahigkeit eintritt, beobachteten. Vff. untersuchen einen 
Błock von 742 g, meist ohne Anwendung eines magnet. Feldes, im Yakuum bei nur 
ca. 0,01° Temp.-Stcigerung. Die spezif. Wfirme sinkt zwischen 3,70 u. 3,72° K  von
0,0078 auf 0,0054. Diese Temp. fallt mit einer Genauigkeit von 0,01° mit derjcnigen 
zusammen, wo Supraleitfahigkeit auftritt. Hindert ein magnet. Feld das Auftreten 
yon Supraleitfahigkeit, so bleibt c auch unter 3,70° K  klein. Fiir einen Einkrystall 
fiillt der Sprungpunkt von c u. das Auftreten yon Supraleitfahigkeit wahrseheinlioh 
genau zusammen. Umwandlungswarme ist nieht zu beobaehten. (Koninkl. Akad. 
Wetenseh. Amsterdam, Proceedings 35. 743—48. 1932. Leiden, K a m e r l i n g i i  Onnes- 
Lab.) W. A. R o t h .

P.-E. Verkade, Salicylsdure ais sekundare Eichsubstanz in der Calorimetrie. Ant- 
wort an L.-J.-P. Keffler. K e f f l e r  hatte (C. 1932. I. 361) dio Daten fiir die Yer- 
brennungswiirme der SalicylsiŁure krit. behandelt u. 5235 cal/g (im Vakuum) ais Eich- 
wert yorgeschlagen. Vf. rekapituliert alle neueren Arbeiteu iiber Salicylsiiure. Die 
Sauro ist nieht allotrop, Energiedifferenzen infolge zu groBer Oberflaehen treten prakt. 
nieht auf. Aber iiber den exakten Wert der Verbrennungswarme ist noeh keine Einigkeit 
erzielt. Yf. hiilt scine wiederholten Messungen (mit C o o p s ) fiir riclitig, sie stimmen 
mit den Datcn der meisten anderen Forscher iibercin; ygl. B e c k e r s  (C. 1931- II. 
1502). Vf. sehliigt 5237,7 cal/g (im Vakuum) ais Eichwert yor. Versuchstemp. 20°. 
Fiir 1 g in Luft 5241,7 cal, falls man mit Pt-Gewiehten wagt. Dio „Interspatialkorrektur“ 
die B e c k e r s  an K e f f l e r s  Ablesungen anbringt, bezweifelt Vf., da er sie niemals 
in dem Umfang bemerkt hat. — Auch fiir Naphthalin findet Vf. (1922, 1923, 1928) 
die gleichen Verbrennungswarmen wie B e c k e r s . Die Kritik K e f f l e r s  an V e r k a d e s  
Eichwerten ist unbegriindet. (Journ. Chim. physiąue 29. 297—301. 25/6. 1932. Rotter
dam, Handelshochrch., Chem. Lab.) W. A. R o t h .

Edmund Schj&nberg, Vcrbrennungsicdrmen ron Chloressigsiiuren und einigen 
ihrer Ester. Uber die Arbeitsmethode ygl. C. 1932. II. 1138; Genauigkeit 2°/oo; dureh
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Ausspttlen der Bombc m it 0 2 wird die HNO=, aq.-Korrektion auf ca. 1 cal reduziert 
(Best, mit Diphenylamin). *__________________________________________________

cal/g cal/g cal/g

Eg............................ 3475 Propyltrichloracetat 2929 Isobutyldichlor-
Monoclilor-Eg. . . 1839 Isopropylacetat 6747 acetat . . . . 4233
Dichlor-Eg. . . . 1149 Isopropylmono- Isobutyltrichlor-
Trichlor-Eg. . . 718 chloraeetat . . 4787 acetat . .■ . . 3437
Methylmouochlor- Isopropyldichlor- Isoamylacctat . . 7695

acetat . . . . 3124 acetat . . . . 3655 Isoamylmonochlor-
Metliyldichloracetat 2194 Isopropyltriclilor- iicetat . . . . 5896,7
Methyltrichloracetat 1632 acctat . . . . 2901 Isoamyldichlor-
Athylmonochlor- Butylacetat . . . 7299 acetat . . . . 4725

acetat . . . . 4080 Butylmonochlor- Isoamyltriehlor-
Ąthyldichloracefat 3010 acetat . . . . 5408,8 acctat . . . . 3897
Athyltrichloracctat 2338 Butyldicliloracetat 4239 Allylmonoclilor-
Propylacotat . . 6774 Butyltriehlonicetat 3435 acctat . . . . 4628,4
Propy 1 m onochlor- Isobutylacctat . . 7282 Allyldichloracetat 3508,1

acetat . • . . 4823 Isobutylmouo- Allyltrichloracetat 2760
Propy ld i clii oracetat 3681 chloracctat . . 5400
Fliichtige Ester werden mit Ccllophan geschiitzt verbrannt. Die Differenzen fiir CH; 
sind niclit konstant. Fur dio Monochloressigsaureester sind die Differenzen am groBten, 
fiir dio Triehloressigsaurecster am kleinstcn, abcr in allen Reihen ist eine Abnahme 
mit steigendem Mol.-Gew. zu verzeichnen. Die Spallungsenergie C-Cl wird bercchnet. 
Auch hier tr itt ein deutlicher Gang auf, bei den Verbb. mit mittlerem Mol.-Gcw. steigt 
dio Spaltungsencrgie m it steigendem Cl-Gch., boi den anderen fallt sic. Es liegt un- 
zweifelhaft ein konstitutivor EinfluB vor. Man weiB nicht, ob dio C-Cl-Bindung durch 
andere Atombindungcn in der Nahe in ihrer Festigkcit vermindert wird. Absolute 
Zahlen lassen sich also nicht angeben. (Svensk Kem. Tidskr. 44. 227—31. Sept. 1932. 
Lund, Univ., Lab. f. organ. Chem.) W. A. R o t k .

A. E. Hershey, Flammcnslrahlung und Temperalurmessungen in dnem Ezplosions- 
motor. Naeh einer Methode von S c h m id t  (Ann. Physik 29. [1909] 998) wird aus 
Emissions- u. Absorptionsmcssungen der Flamme in einem Explosionsmotor die 
Flammcntomp. bei Luft-Brennstoff-(Flugzouggasolin-) Gcmischen 17,5:1 bis 9,9:1 
bei einem Verdichtungsverlialtnis von 4,5:1 bestimmt. Mit einer Mischung 14,1: 1 
wird die hoehste Flammentemp. erzielt (5038° F); dieso Mischung enthalt etwa 90% 
der zur Verbrennung erfordcrlichen Mcngo Luft. Die Kurve Flammentcmp./Misehungs- 
verhaltnis wcist ein steiles Maximum zwischen 12—14: 1 auf. Fiir dieses engo Gebiet 
besteht Ubereinstimmung zwischen den beobachteten u. den nach Go o d e n o u g h  u . 
B a k e r  (Univ. Illinois, Engincer. Expcriment Station Bullctin 160 [1927]) berechneten 
Flammentempp. Bei'anderen Mischungen sind dio beobachteten Tompp. wesentlich 
niedriger ais die berechneten. (Ind. engin. Chem. 24. 867—70. Aug. 1932. Urbana, 
Ul., Univ., Engineering Experiment Station.) L o r e n z .

Le magnetisme. Rapports et discussions du 6e conseil de physiąue. Paris: Gauthier-Villars 
et Cie. (IX, 488 S.) Br. 100 fr.

A„. K olloidchem ie. CapUlarchemie.
B. M. Bloch und J . E rrera , Die Berechnung des Molekulargewichts eines polarcn 

Kolloids aus den Daten der Dispersionskurve seiner waśserigm Lósung. MARINESCO 
(C. 1931. I. 3541) gab eino Formel zur Berechnung des Mol.-Gew. von Iiolloiden aus 
den Daten der Dispersionskurve seiner wss. Lsg. Vff. stellen 2 weitere Formeln zur 
Diskussion, dic die Berechnung des Mol.-Gew. aus folgenden GroBen gestatten: DE. 
der Lsg. fiir 2 Frcąuenzcn aus der Dispersionszone; D E ., Konz. u. D. des W .;  DE. u.
D. der gel. Substanz im festen Zustand u. der Konz. der gel. Substanz. (Physikal. 
Ztschr. 33. 767—69. 15/10. 1932.) L. E n g e l .

O. Gerngross, K. H ernnann  und R. Lindemann, tJber die retersible Sol- 
Gel-Umwandlung, dio „Krystallisation“ der Oelaline und den Feinbau elastischer Gele, 
insbesandere von Gelaline m d  Kaulsckuk im Lichte der Rontgenoptik. Liiflt man Gelatine 
stark (ais Vorstufe der Lsg.) ąuellen, so verachwinden allmahlich ihre Kiystallinter-
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forenzon. Man erhalt ein noch festcs elost. Gel ohne róntgenopt. sichtbarc Krystallite. 
Dies widerspricht nicht der VorsteIlung vom HERRM ANN-GERNGROSSschen Fransen- 
miccll (C. 1 9 3 1 . I .  3574), das fiir den Bestand elast. Gallerten feste k ry s ta l l in c  Kerne 
yerlangt. Die Krystallinterferenzen im stark geąuollenen Gel sind bloB durch Vcrkleine- 
rung der krystallinen Korne u. Gitterstorungen infolge intramicellaren Eindringens 
des Quell-W. verschwunden. Dehnt man namlich solche amorplie Gele, so erscheint 
ein gut krystallines Faserdiagramm wie bei ursprunglich amorphem, gedehntem Kaut- 
schuk. Beim Schmelzen der Gallerten, also im Sol, sind noch Krystallinterferenzen 
sichtbar, ein Zcichen dafiir, daB aneh noch in der Lsg. Micelle vorliandcn sind u. keine 
totalc Dispergierung in lose Polypeptidketten stattgefunden hat. I n  Lsgg., dio auf 
90—100° erhitzt wurden, liegt jedoch solche Dispergierung vor. Derartige heiB cin- 
getrocknete Gele sind amorph. Sie krystallisieren aber beim Eindiffundieren yon W., 
weil die Polypeptidketten dann Gelegenheit liaben, gittermaBig zu rangieren. Eine 
Annahme zwoier verschiedener Formen, namlich von a- (keine Krystallinterferenzen 
zeigender) u. /?- (Krystallinterferenzen zeigender) Gelatinc ( I .  R. K a t z , I .  C. D e r k s e n  
u. W. F. B o n , C. 1 9 3 1 . II. 2744; 1 9 3 2 . I. 2190) ist nicht notwendig. Friscli gegossenc 
Gele zeigen ebenfalls keine Krystallinterferenzen. Dio Krystallisation tr itt erst all- 
mahlich ein, entsprechend zunehmender Gallertfestigkeit. Durch mechan. Ruhren 
W.-haltiger Gelo konnen die Krystallinterferenzen u. die Gelatinicrfahigkeit beseitigt 
werden. Das Bild des Fransenmicells wird auf die ciast. Kautsehukgele, insbesondere 
an der Hand der Diskussion von Beobachtungen von E. A. H a u s e r  u . K. Ma r k  
(C. 1 9 2 6 . I I .  2120) iibertragen. (Kolloid-Ztschr. 6 0 . 276—88. Sept. 1932. Berlin, 
Techn. Hochschule.) GERNGROSS.

Augustin Boutaric und Jean Bouchard, Die Wirkung des Lichtcs auf die 
Flockung kolloider Losungen in fluorescierendem Medium. Deckt sich inhaltlicli mit 
den C. 1 9 3 1 . II. 205. 2571 ref. Arbeiten. (Buli. Soc. chim. France [4] 5 1 . 757—60. Juni 
1932. Dijon, Faculte des Sciences, Phys.-chem. Lab.) ROGOWSKI.

Charles Achard und Ho-Dac-An, Einige Beobachtungen iiber die Elcktrolyt- 
Flockung von 31yxoproteinsuspensionen. Elektrolyte mit 1- oder 2-wertigcm Kation 
flockcn auch in groBon Mengen nicht merklich; Elektrolyte mit 3- u. 4-wcrtigem Kation 
(A1C1S, ThCl.,) rufen deutlicho Flockung horror unter Auftreten von 2 Flockungszonen. 
Dieso konnen entweder mit Ladungsumkehr des Proteins oder durch die Ggw. yon 2 
yerschiedenen Substanzen im Myxoprotein erklart werden. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 1 9 5 . 429—32. 17/8. 1932.) K r u g e r .

A. H. Hughes und E. K. Rideal, tJber Proteinmonomolekularschichten. Vf. 
stellt dunne Schichten von Eiweif} durch Spreiten eines Kornchens festen Eiwcipes 
auf Fil. her. Es zcigt sich, daB manche EiweiflnTten sich auf der Oberflache iiberhaupt 
nicht ausbreiten (Keratin), andero zwar Filme liefern, dio aber wegen hoher Loslichkcit 
fur weitero Unters. ungeeignet waren (Gelatine). Bei den Verss. wurde die Gesamt- 
menge des ausgobreiteton Proteins durch Wagung des EiweiBkorncliens auf einer 
NERNSTschcn Mikrowaago bestimmt, die empir. kalibriert wurde: Man lieB ein 
gewogenes Kornchen Myristinsaure auf 1/]00-n. HCl sich so weit ausbreiten, bis die 
Oberflachenspannung ca. 0,5 dyn/cm betrug. Die Substanzmenge wurde naeh Messung 
der Kraft—Fliichcnkurve u. des Oberflachenpotentials durch Vergleich m it bekannten 
Zahlenwerten bestimmt; dieso beiden unabhangigen Wege fuhrten zu guter t)berein- 
stimmung; der Fehler wird auf l,5 °/0 bei 10-4 g geschatzt. Dieselben beiden MeB- 
mothoden werden zur Unters. der Proietnfilme yerwendet; durch Abtasten des Po- 
tentials uber die Filmflache mittels einer beweglichen Elektrode werden dio Filme auf 
Homogenitat gepriift. Qualitativ zeigt sich, daB Oliadin, Glutenin u. Ei-Albumin 
sich auf 1/l00-n. HCl bei 20° unter Filmbldg. ausbreiten. Der Film ist bei kleinster 
Schichtdicke fl., bei Zusatz yon mehr Protein wird er schlieBlich fest. Im Gegensatz zu 
den .FetoaMrefilmen sind dieso festen Protcinlńmo lioch kompressibel u. elast., so daB 
sie ais gelartige Filme anzusehen sind, die auch einer 2-dimensionalcn Sol-Gel-Um- 
wandlung untenvorfen werden konnen. Der Unterschicd zwisehen Fetlsaure- u. 
JYoieinfilmen ist ąualitatiy an Dunkclfoldphotographien des unter hohem Druck 
zusammenbrechendon Filmes erkennbar: bei dem Protein treten Faltungen, bei 
Palmitinsaure „Punktstrukturen“ auf. — Ausgedehntere Verss. werden an Gliadin 
ausgefiihrt. Dio Substanz wurde durch wiederholtes. I.oscn u. Fiillen gereinigt. Filme 
werden durch Spreiten auf 1/ ,0o'n- HCl, 1/]oo-n - NaOH u. einem Phosphatpuffer C/15-m. 
Gemisch von KH„POl u. N a jlP O A, pn =  5,9) dargestcllt. Die Oberflaehenspannungs— 
Dicke-Kurven ergoben eine Oberfl&chenspannung von 0,2 dyn/cm bei einer relatiyen M.
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von 0,36-10~7 g/qcm; die Kurve steigfc mit wachsender OberfJachenspannung immer 
steiler an; die groBte Steigung liegt zwischcn 2 u. 13 dyn/cm entsprechend 0,7 u. 
1,6-10-7 g/qcm. Diese Kurve setzt sich bei rascher Beanspruohung linear in ein meta- 
stabilca Gebiet fort; die stabile Kurvo biegt zu geringercn Steigungen um; bei 
15 dyn/cm u. 1,6 g/qcin wird der Film gelartig. Die Kurven der auf den beiden anderen 
Fil. hergestellten Filmo haben qualitativ denselben Verlauf. Auch die Messungen der 
Oberflachenpotentiale in Abhiingigkeit von der relativen M. zeigen deutlich, daB der 
Film bei groBeren Belegungsdiehten in den Gelzustand ubergeht. Die kleinsten er- 
haltenen Sehichtdieken berechnen sieli zu 3A°;  in diesem Zustando wird durch don 
Film das Oberflachenpotential Luft—FI. um 130 bzw. 70 mV. (auf U Cl bzw. NaOH) 
erhSht. — Vf. yersucht die Messungsergebnisso vom Standpunkt der Hauptvalenz- 
kettentheorie zu interpretieren. Danach sind die bas. Polypeptidketten des Proteins auf 
der Fl.-Oberflacho flach ausgebreitet, wenn der Film dio groBtmogliche Flachę einnimmt. 
Bei Kompression werden die yon der Haupt-PoZypeptwfkette abgezweigten Seitenketten 
aus der FI.-Oberflache hinausgcdrangt, wobei der Film in den Gelzustand ubergeht. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 137. 62—77. 1/7. 1932.) E i s e n s c h i t z .

Yonezo Morino, Uber die Oberflachenspannung ton bindren Mischungen. Vf. 
lniBt die Oberflachenspannung binarer Mischungen von Bzl., Toluol, Tetrachlorkohlen- 
stoff u. Chlorbenzol bei 50—170° nach der Capillarmethodc. D ie  Formel yon K a t a - 
YAMA wurde folgendermaBen fiir biniire Systeme vcrallgemeinert u. gute t)berein- 
stimmimg mit den Verss. erzielt: y [M/(de—dg)]'U =  K  (C—T); y  ist die Oberflachen- 
spannung; M  das Mol.-Gow.; de die D. der FI.; dv die DD.; T  die absol. Temp. K  ist 
eine Konstantę, die unabhangig von der Substanz u. Zus. des Systems 2,210 ist u. 
C = X C A +  {1— X )C b—X{1— X ) (V n C 2  —  V C iifl\n  — (n— 1)X], wobei Ca bzw. CB 
charakterist. Konstanten der Substanz A  bzw. B  sind. X  ist der Molenbruch von A 
u. n der Quotient der VAN DEP. W A A LSschen 6-Konstanten (n =  b.,ilbji). In der 
VAN d e r  W A A LSschen Formel y  =  a (1— T/C)m e rg ib t  sich m  =  1,197 u n a b h a n g ig  
von der Zus. Fiir die gesamte Oberfliichenenergie u ergibt sich u  — y — T-dyJdT; 
u[MI(de—<L)]’/i =  2.21 (C +  0,197 T). (Scient. Papers Inst., physioal chem. Bes. 19. 
Nr. 380—82. Buli. Inst. physieal chem. Res. [Abstracts], Tokyo 11. 110—11. Sept. 
1932.) L. E n g e l .

Erich Heymann, Zur Frage der osmotischen (permułoiden) Bindung des TYassers 
in Oxydhydraten und ahnlichen Verbindungen. Vf. diskutiert dio von G. H u t t iG 
(C. 1932. II. 6) fiir Oxydhydratgelo aufgestellte u. angewendete Gleichung: 
ln (p0/p) =  K /n, die den Kurvenverlauf einer isobaren Entwasserung eines solchen 
Gels wiederzugeben imstande ist. Es wird hervorgehoben, daB eine Anwendung der 
osmotischen Gesetze auf so konz. Systeme nicht ausreicliend ist. Ein if-W ert groBer 
ais 1 wiirde einer Dissoziation der Motalloxyde entspreclien, was aus energet. Griinden 
abzulehnen ist. Es wird yersucht, die H U T TIG sche Gleichung durch Heranziehung 
von VAN DER W A A LSschen GroBen zu erklaren. Die Falle, in denen K  den Wort 1 
annimmt, werden dahin erklart, daB die Kraftc zwischen den Metalloxydmoll. unter- 
einander u. den W.-Moll. untereinander von derselben GroBenordnung sind, wie die 
zwischen den Metalloxydmoll. u. den W.-Moll. Eine Analogie zu den quellbaren Gelen 
lieB sich wegen mangelnder Kenntnis der hier lierrschenden Gesetze nicht durcli- 
fiihren. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 207. 257—67. 24/8. 1932. Frankfurt a. M., 
Inst. f. phys. Chemie d e r  Univ.) R o s e n k r a n z .

D. Jordan Lloyd, Der Bereich der pjj-Slabilitat von Proteinen und die osmotische 
Schwellung. DaB die osmot. Scliwellung stark ausgepragte Maxima im alkal. u. sauren 
Gebiet u. ein solehes Minimum beim isoelektr. Punkt hat, stimmt nur fiir Proteine, die 
keine Faserstruktur zeigen (Gelatine u. Albumin). Proteinę mit Faserstruktur zeigen 
einen breiten Bereich der pH-Stabilitat (Muskelproteine pH =  5—7, yielleicht bis 8, 
Kollagenfasern ph =  4—8,5, Keratinfasern pn =  4—8). Dementsprechend ist auch 
die osmot. Schwellungskurve sehr flach u. Keratinfasern (RoBhaar) zeigen iiberhaupt 
keine osmot. Schwellung auBer bei ph =  11—13, wo die Struktur bereits zusammen- 
bricht. Da die osmot. Schwellung auf Aufladung zuriickzufiihren ist, ist es begreif- 
lich, daB durch eine kleine Aufladung die feste Bindung der Molekiilketten in der Faser 
nocli nicht gelost wird. Kollagenfasern zeigen, wio Gelatine, eine charakterist. Schwel
lung zwischen isoelektr. u. Ńeutralpunkt. Keratin u. Seidenfibroin zeigen diesen 
Effekt nicht, weil die Ionen yermutlich Schwierigkeit haben, zwischen die dicht- 
gepackten Molekiilketten einzudringen. (Naturę 130. 24—25. 2/7. 1932. Lab. of the 
British Leather Manufacturer’s Res. Assoc.) L. E n g e l .
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F. A. H. Schreinemakers und J. P. Werre, Osmose in Systemen aus Wasser 
und Weinsaure. I., II. u. III . Dem physikal. Vorgang der Diffusion von Lsgg. durch 
Membranen wird folgende geometr. Darstellungsart zugeordnet: Eine Gcrade W X  ais 
Abszisse bezeichnet dio Gesamtheit aller Konzz. zwischen reinem W. u. reinem gel. 
Stoff X . Dio Ordinaten werden mit den Ausdriicken „IF-Punkt“ bzw. „X-Punkt“ 
bezeichnet, dereń Bedeutung folgt. Jedo Lag. hat einen IF-Punkt u. einen Z-Punkt; 
die Gesamtheit aller IF-Punkte bildet eino Kurve zwischen den Ordinaten W' bei der 
Abszisse W, u. Nuli boi der Abszisse X, ebenso bildet die Gesamtheit aller J£-Punkto 
oino goschlosseno Kurve zwischen den Ordinaten X ' bei dor Abszisse X , u. Nuli bei der 
Abszisso IV. Dio Bedeutung dieser ICurvon ist folgende: Sie charakterisieren Mem- 
branen. Trennt eine Membran zwei Lsgg. verschiedener Zusammonsetzung, so diffun- 
diert stets das W. aus der Lsg. m it dom hóheren JF-Punkt zu der m it dem niedrigeren, 
u. dor gel. Stoff diffundiert von der Lsg. mit dom hoheren X-Punkt zu der mit dem 
niedrigeren. — Von den vier Móglichkeiten, wie die Kurven der JF- u. Ar-Punkte theoret. 
verlaufen kónncn, werden zwei hcrausgegriffen: Fali 1: Keino dor beiden Kurven hat 
ein Maximum. Das entspricht dem oxperimcntell untorsuchten Fali von Weinaaurelsgg., 
die durch eino Membran aus Cellophan getrennt werden. Fali 2: Dio Kurve der IF-Punktc 
hat ein Maximum, die dor X-Punkte nicht. Ein hierhergehoriger Sondcrfall, ńamhch 
der, bei dom das Maximum innorhalb der exporimentcll orreichbaren Konzz. von X  
liegt, ontspriolit dom experimentell untersuchten Fali einer Sehweinsblase zwischen 
Weinaaurelsgg. Die folgenden Ergebnisse fiir die beiden Falle wurden sowohl oxpcri- 
mentell gefundon, ais auch durch Betrachtung der Kurven abgeleitct: Fali la) Die 
Woinsauro hat auf der einen Seitc der Cellophanmembran die konstanto Konz. Nuli, 
auf der anderen eino beliobig hohe Anfangakonzentration (verd. Lsg., gesatt. Lsg., 
oder festo Woinsauro), die durch die Diffusion verśinderlich ist. Wahrend der ganzen 
Osmoso geht hierbei W. von der Seitc des reinen W. nach der Lsg., Weinsaure aus der 
Lsg. in das W. b) Die Weinsaure hat auf dor einen Seite der Cellophanmembran die 
veriinderliche Anfangskonz. Nuli, auf der anderen eine konstanto hohe Konz. (gesatt. 
Lsg. -f Bodenkórpor). Dio Diffusionsrichtung beider Stoffe ist hier die gleicho wie boi a. 
In  beiden Fiillen ist die Monge des die Membran passierenden W. gróBer ais die der in 
der gleichcn Zeit hindurchgehenden Woinsauro. Fali 2a) Die Weinsaure hat auf der 
einen Seitc dor Sehweinsblase die konstanto Konz. Nuli, auf der anderen eino hohe 
Anfangskonz., die durch die Diffusion veranderlich ist. Hierbei geht wiihrend der 
ganzen Osmose Weinsaure aus der Lsg. nach dem W., wahrend das W. anfangs von der 
Seite des reinen W. hor nach der Lsg. diffundiert, um, wenn die Konz. der Lsg. bei einem 
bestimmten, von der Art dor Membran abhiingigen Wert angekommen ist, soine Be- 
wegungsrichtung umzukehren, u. selbst dann noch in crheblichom MaBo aus dor Lsg. 
nach dem reinen W. zu diffundieren, wenn die Konz. der Lsg. schon sehr klein geworden 
ist. b) Dio Weinsaure hat auf der einen Seite der Sehweinsblase die veranderliche 
Anfangskonz. Nuli, auf der anderen eine konstanto Konz. c. Hierbei bestohen drei 
Móglichkeiten: Is t c klein, so diffundieren sowohl W., ais auch Woinsauro wahrend der 
ganzen Osmose aus der konstant gchaltcnen Lsg. nach der verdiinnteren. H at c einen 
mittleren Wert, so diffundiert wahrend der ganzen Osmose die Woinsauro aus der 
konstant gehaltenen Lsg. nach der verdunnteren, das W. jedoch anfangs in derselben 
Richtung, um spater seino Diffusionsrichtung umzukehren, u. aus der verdiinntcrcn 
Lsg. nach der konstant gehaltenen zu diffundieren. H at drittens c einen hohen Wert, 
so diffundiert wahrend der ganzen Osmose das W. aus der verdunntcren Lsg. nach der 
konstant gehaltenen, dio Weinsaure umgekehrt. c) Wenn sich auf beiden Seiten der 
Sehweinsblase Lsgg. verschiedencr u. veriinderlicher Weinsiiurekonzz. bofinden, so 
sind, je nach der Lago der Anfangskonzz., 4 verschiedene Falle fiir die Richtung der 
Wasserwanderung inoglich. — Fiir alle untorsuchten Falle wird das Verhiiltnis der 
gleichzeitig diffundierenden Mengen von Weinsaure u. W. bereehnet, u. zu den Modell- 
kurven in Beziehung gebracht. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Procecdings 35. 
42—50. 162—70. 477—85. 1932. Lciden, Lab. f. anorgan. Chemie.) E r b e .

Chujiro Matano, Einflufi der Temperatur auf die Diffusionsrjeschwindigke.it fester 
Meialle. (Das Zink—Kupfcrsystem.) Vf. weist zunachst nach, daB im Fali primarer 
fester Lsgg. das Verhaltnis dor Diffusionsgeschwindigkeiten nach der Definition von 
W e i s s  (C. 1923. III . 283) gleich dem Verhaltnis der Diffusionskoeff. nach dem FlCK- 
schen Gesetz ist. Dann wird am Cu—Zn-System mittels einer Widerstandsmethode 
(ygl. T a k a k a  u . M a t a n o , C. 1931. I. 888) gezeigt, daB auch im Fali nichtprimarcr 
fester Lsgg. eine definierte Diffusionsgesehwindigkeit besteht. Einige der Diffusions-
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zustiinde werden róntgenograpłi. untersucht. SchlieBlich wird an dem untersuchten 
System naehgewiesen, daB die Beziehung zwischen Diffusionsgeschwindigkeit V u. 
absol. Temp. T  durch V =  B e~ a!T (u. nicht, wie W e i s s  (1. c.) angibt, durch V =  
K eflT) wiedergegeben wird. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 15. 
167—80. Mai 1932. Osaka, Univ. of Engin., Physical Lab.) L o r e n z .

G. Lindau, Ober Adsorption und Capillarkondensation. Bei dem allgemeinen 
Adsorptionsvorgang liat man ais Grund- u. Grenzvorgange die Adsorption u. Capillar
kondensation zu unterscbeiden, die bei geeigneten Adsorbentien u. in geeigneten Druek- 
gebieten durchaus getrennt voneinander realisierbar sind. In den groBen, zwischen 
diesen beiden Grenzen liegenden Gobieten machtc die Trennung beider nebeneinander 
hergehendor Vorgiinge Schwicrigkeiten. Nach P o la n y i iiberwiegt in dem fraglichen 
Zwisehengebiet die Adsorption, die von der Potentialthcorie beherrsclit wird. Im 
Gegensatz dazu bevorzugt K u b e łk a  (C. 1931. II. 2296. 1932. I. 2148) im AnschluB 
an P a t r ic k  die Theorie der Capillarkondensation, die durch Annahme einer Abliangig- 
keit der Oberflachenspannung des Kondensats von dem Radius der Capillaren erwejtert 
wird. Der Vf. berechnet aus Messungen von G o ldm ann  u. P o la n y i  (C. 1928. I. 
2365) u. C o o lid g e  (C. 1924. I. 2674) fiir zwei Dampfe am gleichen Adsorbens, ferner 
fiir einen Dampf bei zwei Tempp. u. fur Dampfpaare bei yersehicdenen Kohlen die 
Kurven gleichwertigcr Drucko (vgl. K u b e ł k a ). Werden nun diojenigen Werte, fiir 
die das Adsorptionspotential der beiden Diimpfe jewcils den gleichen Wert h a t bzw. 
bei donen gleiche Volumina adsorbiert werden, gegeneinander aufgetragen, so ergeben 
sich Geraden. Die Neigungen dieser Geraden stimmen jcdoch nicht mit den Werten 
uberein, die nach der TllOMSON-Gleichung zufolge der Theorie der Capillarkondensation 
dafiir orrechnet werden konnen, selbst wenn die oben erwahnten Korrekturen angebracht 
werden. Dagegen worden sio von der Potentialthcorie in einem groGen Druckbereicli 
bestiitigt. Gelangt man in die Niihe des Siittigungszustandes, so tr itt eine Abweiohung 
von dieser durch die Potentialtheorio gogobenen Bichtung auf, u. schlioDlich erreicht 
dio Kurve der gloichnmCigen Drucko eino Richtung, dic durch die THOMSON-Gleichung 
bestimmt wird (eehte Capillarkondensation). — Der Vf. schliigt vor, dio Bezeichnung 
„Capillarkondensation" nur auf den Teil der Isotherme anzuwenden, fiir den die — nicht 
modifizierte — THOMSON-Gleichung giiltig ist. (Kolloid-Ztschr. 60. 253—63. Sept. 
1932. Berlin-Dahlem, Kaiscr Wilhelm-Inst. f. phys. Chem. u. Elektrochemie.) Rog.

S. Golub und V. Kondratjew, Beitrag zum spektroskopisclien Nachweis der mono- 
molekularen Schichten des adsorbierten Gascs. Um das Absorptionsspcktrum von ad- 
sorbierten Stoffen, sowie die Anderungen desselben bei der Adsorption an verschie- 
dencn Oberflttchen zu untersuchen, geben Vff. folgende Methodo an. Um einen ge- 
niigend starken Absorptionseffekt bei monomolekularer Adsorptionsschicht zu er- 
reichcn, worden in einem GefaB 100—200 Deckglasor senkrecht zum Lichtstrahl stehend 
angebracht; das Absorptionsspcktrum dieses GefaBes wird mit einem zweiten von 
glcicher Volumabsorption verglichen, das mit dem ersten in Verb. steht. Nach dieser 
Methodo untersuchen Vff. das Absorptionsspcktrum des von Glas adsorbierten NOa. 
Nach dem Entgasen der AbsorptionsgefiiBe bei 350° unter stiindigem Evakuieren wurde 
die Apparatur mit N 02-Dampf gefullt, dessen Druck durch ein Kaltebad geregelt 
wurde. Unter Yerwendung einer Punktlichtlampe wurden dann die Spektrogramme 
aufgenommon. Dio Absorption im GefaB mit 200 Schichten war ungefahr zweimal 
so stark wie die Volumabsorption; unter den gegebcnen Bedingungen wird eine mono- 
molekulare Belegung der Schichten errechnet. Dio Ausbildung der Schichten orfolgt 
sofort nach dem Einlassen des N 02, denn es tr itt mit der Zeit keine Anderung des Ab- 
sorptionsbildes ein. Dmcli Vorgleieh mit dem Volumabsorptionsspoktrum wurde 
festgestellt, daB weder eino Verscliiebung, nocli eine merkliche Verbreiterung der Banden 
auftritt, was auf einen geringen EinfluB des neutralen Adsorbonten Glas auf die Energie- 
niveaus der N 02-Molekulo schlieBen laBt. Vorss. zum Naehweis der Adsorption von 
Na u. K auf Glas halten keinen Erfolg, wofur verschiedeno Griinde angefiihrt werden. 
Die Unters. der Absorption unter Verwendung von Metalladsorbenten, die vom Stand- 
punkt der Katalyse von groBem Interesse ist, ist prinzipiell mogiich, wonn geniigend 
diinne Metallschichten, etwa auf Glas zerstaubto Mctallo verwendet werden. (Phy
sikal. Ztsehr. Sowjetunion 1. 619—29. 1932. Leningrad, Inst. f. Chem. Physik.) G th .

Irving Langmuir und John Bradshaw Taylor, Die Beweglichkeit von an Wolfram 
adsorbierten Cdsiumatomen. (Vgl. C. 1932. I. 2694.) Die Wanderungsgesckwindigkeit 
von an einem W-Draht adsorbierten Cs-Atomen nach dem Cs-freien Ende des Drahtes 
wird bei 654, 702, 746, 812 u. 967° K gemessen. Diese Wanderung wird ais Oberflachen-
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diffusion aufgefaBt, u. dio entsprechenden Diffusionskoeff. werden bereclmet. Die 
Diffusionskoeff. sind in hohem MaBo abhiingig von der Konz. der Ca-Atome (Anzahl 
Cs-Atome/cm- -). Das ist erklarlioh durch die starken AbstoBungskriifte, die zwisehen 
den adsorbierten Atomen herrschen. Dio Cs-Atome werden im aUgemeinen an be- 
stimmten Stellen des W-Gitters festgehalten; wenn jedoch ihre therm. Energie 0,61 V 
oder gróBer wird, konnen sio zu benachbarton freien Stellen gelangen. — Ober die 
Unters.-Methoden vgl. das Original. (Physical Rev. [2] 40. 463—64. 1/5. 1932. Schenec- 
tady [N. Y.], General Electric Co., Res. Lab.) S k a l ik s .

J. R. Katz, Erscheinungen mul Gesetze der Quellung. (Vgl. C. 1931. II. 2718; 
1932. II. 1764.) Erlauterung des Begriffes (juellung im Gegensatz zur eapillaren 
Imbibition; Zusammenhang zwisehen langgestreckter Molekularstruktur u. Quellungs- 
fahigkeit. Wesen u. Bedeutung der ąuellenden Kry stu Ile, Methodik der Best. des 
Quollungsmaximums. Zur yollstandigen Entwiisserung ąuellbarer Kórpor wird Vakuum- 
trocknung bei 100° iiber P 20 6 empfohlen. Das Problem der Hysteresis u. die Frage der 
intermicellaren u. intramicollaren Quellung wird erórtert, iiber dereń Natur das Róntgen- 
diagramm AufschluB gibt, jo nachdem es nach der Quellung unyerandert (Adsorption 
der (Juellungsfl. an die Micellaroberfliiche) oder yerandert ist (intramicellare (Juellung). 
Dio Struktur der Bindesubstanz zur Verb. der Micellenbiindel im ąucllbaren Kórper 
wird erórtert. Die Quellungserscheinung in Elektrolytlsgg. wird besprochen, die ent- 
weder nach P a u l i  mit der W.-Anziehung durch adsorbierte lonen, oder durch Ab- 
stoBung der mit gleiohgeladenen lonen versehenen Micellen erklart wird, wodurch im 
letzteren Fallo ein schwammartiges Gebilde entsteht, in das das W. ais passives Medium 
eindringt. In  beiden Fiillcn ergibt sich, daB diejenigen lonen dio starksto Quellung 
erzeugen, die die goringsten W.-Mengen zu binden yermógen. Aus dieser Erkenntnis 
wird das Quellungsvermogen in Lsgg. yerschiedener organ. Substanzen erórtert. Die 
Quellung wird um so starker, je mohr Halogenatomo das organ. Molekuł enthalt. Dio 
Wirksamkeit sinkt in der Reihenfolgo J —Br—Cl. Dio merkwiirdigo Tatsache der 
starkeren Quellung vou Gelatine in Propyl- u. Butylalkohol ais in reinem W., wird mit 
der Adsorption der Alkohole an die Micellaroberflache erklart, wobei die nach der 
W.-Seite zugokehrten hydrophilen OH-Gruppen das W.-Bindungsvermógen steigern. 
(Chem. Ago 27. 289—90. 24/9. 1932.) B a c h .

B. Anorganische Chemie.
H. Heinrich Franek, tlber die Reduktion des tertidren Calciumphosphałs mit 

Kohle. (Vgl. C. 1932. II. 3375.) Die Rk. zwisehen dem tert. Pliosphat u. der Kohle 
beginnt bei 1050°, iiber 1600° ist das System geschmolzen. Bis 1550° sind die einzigen 
Rk.-Prodd. CaO u. P  neben 0,2% Ca3P 2. Die Bldg. des Ca2P2 nimmt mit steigender 
Temp. zu, bei 1840° sind bereits 13% Ca3P 2 vorlianden. 1550° ist die beste Ver- 
dampfungstemp. fiir P. Ca3P 2 reagiert mit Ca3P20 8 u. Kohle in yerschiedener Weisc. 
Es reagiert mit Ca3P 20 8 in umkehrbarer Rk. unter Bldg. von CaO u. P, mit Kohle 
umkehrbar unter Bldg. von CaC2 u. P. Die exothermo Rk. zwisehen CaC2 u. P  beginnt 
bei 590°. Bei 1420° wird Ca3P2 u. Kohle gebildet. Die Rk. verlauft nicht ąuantitatiy, 
da eino feste Lsg. gebildet wird. Ca3P 20 8 u. CaC2 geben auf Grund der in Argon durch- 
gefiihrten Verss. zwisehen 800 u. 900° Ca3P2, CaO u. Kohle. Boi hóheren Tempp., bei 
1200— 1400° kommt noch die Rk. zwisehen dem Ca3P20„ mit der Kohlo u. dem Ca3P2 
liinzu. Die Dissoziation des Ca3P 20 8 in P2Os u. CaO gelang experimentell nicht zu 
beweisen. Ca3P20 8 reagiert mit Si02, bei 1040° erhalt man 2,8% P 20 5, bei 1340° 10,2% 
u. bei 1580° 18%. Die Rk zwisehen Ca3P 2Os, Kohle u. Si02 beginnt bereits bei 1000°, 
bei 1330° ist die M. geschmolzen. Der in Freiheit gesctzte CaO bildet mit dem Si02 
eine scliaumartige M. Um den Verlauf der Rk. quantitativ yerfolgen zu kónnen, be
stimmt Vf. dieD.D. der entstelienden Gase. Es wurden dieD.D. der Systeme a) Ca3P2Os, 
Ca3P2, CaO u. Kohle, u. b) Ca3P 20 8, Ca3P 2 u. CO bestimmt. Der Gesamtdruck des 
gebildeten CO +  P n-Dampfgemisches erreicht bei 1480° den Atmospharendruck. 
Das System ist bei mittleren Konzz. monovariant, bei hóheren Konzz. treten Ab- 
weichungen auf, welehe auf die Bldg. der festen Lsgg. zuriickzufuhrcn sind. Die 
Tension des P-Dampfes wird bestimmt durch Erwarmen des Systems Ca3P20 8, Ca3P 2 
u. CaO zwisehen 1100 u. 1470°. Aus den erhaltenen Tensionen fiir P n +  CO u. fiir 
P n wird der Druek des CO berechnet. — Die Bildungswarme des Ca3P2 nach der 
Gleichung 3 CaC2 +  P2 =  Ca3P 2 +  6 C bestimmt Verf. zu Q0 =  120,0 ±  2,5 cal, 
berechnet nach X e r n s t  123—132 cal. Die Dampfdrucke der yerschiedenen Systemo
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werden dureh Kurven u. in einem Flaehendiagramm yeranschaulicht, auf welehes 
yerwiesen wird. Fiir die techn. Darst. ergeben sich auf Grund dieser Ergebnisse Hin- 
weise, welche dio Darst. des Phosphors erleiehtern u . die Darst. eines Ca2P3-freien 
CaC2 ermogłichen. Beim sauren Verf. geht der P  viel leichter fliichtig ais beim bas., 
so bei 1450° nach 7 Min. bas. 64,5%, Bauer 81%. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 
422—28. Marz 1932.) L. W o l f .

Erich Heym ann, Uber die Einwirkung von Kohlc auf geloste Schwermetalle, ins- 
besondere auf Platinchlorid. Dureh Unterss. von R u f f ,  E b f.R T  u . L u f t  (C. 1928.
I. 2065) u. spiiter vom Vf. selbst ist gezeigt worden, daB Kohlenstoff auch in der 
reinsten Form auf Schwermetall-Lsgg. reduzierend wirkt. So konnten R u f f  u . Mit- 
arbeiter zoigen, daB Róntgeninterferenzen einer in Gold- oder Silbersalzlsg. ge- 
tauchten Kohlo deutliche Linien der reinen Metalle zeigtcn. Vf. untersueht den 
Befund von W OLBLING, daB Platinchlorid dureh Kohle adsorbiert u. nachher mit 
HC1 ausgewasohen werden kann. Dieser Befund steht im Widersprnch zu obigem, 
da Platin offenbar nieht ais Metali yorliegt. Vf. stellt fest, daB bei Zimmertemp. 
tatsiichlieh keine Red. zu Pt-Metall stattfindet. Der groBte Teil des adsorbierten 
Platins ist in konz. HC1 1. u. es kónnen keine Róntgeninterferenzen erhalten werden. 
Wird dio Adsorption dagegen bei 100° vollzogen, so laBt sich an der Kohle Platinmetall 
rontgenspektr. naehweisen. Ein EinfluB der Grcnzflacho auf dio Orientierung liiBt 
sieh nieht feststellen. Yf. erklilrt schlicBlich den Mechanismus der Red. der gel. 
Edelmetallsalze so, daB zuniichst oino liydrolyt. Adsorption u. nachher eine Red. in 
der Grenzflaehe stattfindet. Bei Platinchlorid geht die zweito R k . bei Zimmertemp. 
mit unendlieh kleincr, bei 100° mit endlicher Geschwindigkeit vor sich. (Ztsehr. 
anorgan. allg. Chem. 207. 251—56. 24/8. 1932. Frankfurt a. M., Inst. phys.-chcm. 
Univ.) ROSENKRANZ.

E. Pohland und W. Harlos, Uber Nichlmctallhalogenrerbindungen. III. Sattigungs- 
drucke des Bortriflmrids. Es lagen bisher mir ungenauo Messungen von F a r a d a y  
vor (Philos. Trans. Roy. Soc. London 135 [1845]. 162). Das Borfluorid wird einer- 
seits aus B20 3, KBF4 u. konz. H 2S04 hergestellt, wobei silieiumfreio Ausgangsprodd. 
gewahlt werden; andererseits aus Borchlorid u. Silbersubfluorid. Das erhaltene Bor
fluorid wird sorgfaltig gereinigt. Nebenbei wird gezeigt, daB BF3 +  HCN eine 
fluchtige Verb. BF3-HCN bildet, welche bei —120° keinen Druck zeigt. Gleicho 
Volumina des erhaltenen Gascs u. IICN-Gemisch zeigen bei —120° keinen Druck, 
ware Siliciumfluorid enthalten, so miiBte ein soleher entstehen. Dio gemessenen 
Sattigungsdrucke lassen sich dureh folgende Dampfdruckgleichungen wiedergeben: 

log West =  (—1176,6/J1) +  1,75 log T — 0,0032084 T  +  6,6293 
log pd. +  (—1174,4/T )  +  1,75 log T  —0,01335 T  +  8,0536.

Die Yerdampfungswarme Qa wird nach N e r n s t  angeniihert zu 4340 cal borechnet. 
(Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 207. 242—45. 24/8. 1932. Karlsruhe, Teehn. Hoch- 
schule.) " ROSENKRANZ.

A. Stieber, Uber zwei Verbindungen des Bortrichlorids mit Arsenwasserstoff und 
mit Phosphortrichlorid. Beim Uberleiten von AsH3 iiber BC13 bei gewohnlicher Temp. 
u. selbst bei Tempp. unter 0° tr itt keine deutliche Rk. ein. Kiihlt man aber auf —80° 
ab, so seheiden sich Krystalle von der Zus. BC13-AsH3 aus, die bei —40° schmelzen 
u. sich rasch unter Verfliichtigung des AsH3 zors. Auch mit PC13 yerbindet sich BCl3 
zu weiBen Iu-ystallen. Man kann bei niederer Temp. den UberschuB des einen der 
beiden Kompononton abdestillieren, wonach die Verb. selbst in der Zus. BC13-PC13 
sublimiert. Sie ist exotherm u. etwas 1. in ihren Komponenten u. in CC1;. Mit W. u. 
Alkalien zers. sio sich zu den zugeordneten Sauren. Beide Verbb. lagem sich an organ. 
Korper, speziell Aceton, an. Mit letzterem entstehen jo nach Temp. feste oder sehr 
yiseoso fl. Prodd. (Compt. rend. Acad. Sciences 195. 610—11. 10/10. 1932.) T rapp .

Philip F. Weatherill und Perry S. Brundage, Eine Bevision des Atomgewichts 
von Silicium. Das Verhaltnis SiCl4: S i02. Dio aus dem Yerhaltnis SiCl4:Ag ab- 
geleiteten At.-Geww. yon Si schwanken zwischen 28,063 u. 28,105. — SiCl4 wird bei 
niedrigem Druck rektifiziert (ein prakt. Glasrentil wird angegeben). Dio Fraktionen 
werden in angeschliffcnen Quarzkugeln (mit Hg-Dichtung) aufgofangen, dio Kugeln 
abgeschmolzen, wobei nur 0,01—0,02 mg SiO, yerdampft. Die Kugeln werden im 
Pt-Tiegel unter gefrorener HCl-Eismischung abgebroehen, so daB langsame Hydrolyso 
eintritt; das Silicagel wird yorsichtig entwassert, wobei ein Taratiegel aus P t in der 
gleichen Weise elektr. erhitzt wird (bis 1080°). Das so behandelte Si02 (D. 2,20) zog 
kcin W. an. Mit Pyrexglas statt Quarz sind die Resultate zweifelhaft. Mit Cl =  35,457
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erhaltcn Vff. bei Ausscheidung von drei zweifelhaften Vcrss. 28,103 ±  0,0027; dabei 
sind drei verschiedene SiCl4-Fraktionen benutzt. Der Wert stimmt m it dem von 
H óNIGSCIIM ID u. S t e i n h e i l  iiberein u. ist hóher ais der international angenommene
28,06. (Journ. Amer. chem. Soe. 54. 3932—38. Okt. 1932. Ann Arbor, Mich., Univ. 
Chem. Lab.) W. A. R o t h .

Rudolf Vogel und Erich Martin, Das System. Eisenoxydul-Eisenoxyduloxyd. 
An Hand von therm. u. mkr. Unterss. an Fc-Legierungen mit 22—28% 0 2 wird dieser 
Teil des Fe-O-Schaubildos naher untersucht. Es wird nachgewiesen, da (i eine Krystallart 
singularer Zus. mit dem 0 2-Geh. des Eisenoxyduls nicht besteht. Bei dem sonst in
0 2-haltigen Sehmelzen ais Eiscnoxydul angesprochoncn Gefiigebestandteil handelt es 
sich um einen Mischkrystall (Wustit), dessen niedrigster 0 2-Geh. etwa 23,1% 0 2 bei 
575° betriigt, u. dessen Bereich mit steigender Temp. auf 24,7% bei 1432° ansteigt. 
Eine Łegierung mit dem 0 2-Geh. des Eisenoxyduls besteht aus einem Eutektikum aus
2 gesiitt. Mischkrystallcn, einem Fe-reichen y-Mischkrystall (Oxoaustenit) u. dem
0 2-iirmsten Mischkrystall der Wustitreihe, neben einigen wenigen primaren Fe-Aus- 
scheidungcn. Der Zerfall des Wiistits bei 575° in Oxoferrit u. EisenoxyduIoxyd wird an 
dem feinen perlitahnliehen Zerfallsgefiige nachgewiesen. (Arch. Eisenhiittenwesen 6. 
109—11. Sept. 1932. Góttingen.) E d e n S.

Alfons Krause, Z. Czapska und J. Stockówna, Die Bestimmung der Struktur 
von Eiscn(III)hydroxyden mit Hilfe der Silberferritsynthese. Deckt sich inhaltlich mit 
der C. 1932. II. 1149 referierten Arbeit. (Roczniki Chemji 12. 598—608. 31/3. 1932. 
Poznań, Anorg.-Chem. Inst., Univ.) D. R o s e n t iia l .

Robert Chandelle, Ober die Fallung ton Calcium durch Kaliumferrocyanid. In 
Ggw. eines groBen Uberschusses an NH4C1 oder KC1 geben Ca-Salze mit K4[Fe(CN)6] 
einen Nd., dessen Zus. nicht direkt bestimmt werden kann, wcil infolge gi’oBer W.- 
Losliclikeit eine Isolierung der Verb. nicht moglich ist. Vf. bestimmt die Zus. indirekt, 
indem Ca-Salz durch uberschussiges K4[Fe(C3Ś)0] ausgefallt wird u. die Mengo der in 
Lsg. gebliebenen Ionen bestimmt wird. In  Ggw. von NH4C1 bildet sich: Ca2(NH4)4Fe,- 
(CN)j2, in Ggw. von KC1: Ca4Fe2(CN)12. (Buli. Soc. chim. Belg. 41. 420—29. Aug./Sept. 
1932. Luttich, Univ., Lab. f. analyt. Chemie.) L o r e n z .

Eugeniusz Turkiewicz, Ober die Chemie der niederen Oxydationsstufen des 
Rlieniums. Vf. untersuchte bei Zimmertemp. mit Hilfe der potentiometr. Titration 
die niederen Oxydationsstufen des Re, die durch Red. des K Re04 mit SnCl2 in Ggw. 
von HC1 bzw. mit CrCl2, aueh in Ggw. von HC1 u. K J  dargestellt wurden. Es wurde 
festgestellt, daB die Red. wohl in 2 Stufen verlauft: Rev n — >- Hev ( ? ) — >-RcIv.

r (c n )4i
Es wurden noch folgende Verbb. dargestellt: K,[ReClc]; R e02-x II,0 ; K3 Rc O

L OH -
In  letzterer Verb. zeigt Re eine Ahnlichkeit m it Mo auf. (Roczniki Chemji 12. 589 
bis 597. 6/5. 1932. Lwów, Anorg.-Chem. Inst. der Techn. Hochseh.) D. ROSENTHAI..

C. Mineralogische und geologisciie Chemie,
B. GoBner und Th. Bauerlein, Untersucliung iiber optische Anomalien. Zugleicli 

ein Beitrag zur Kenntnis voltaitartiger Sulfate. (Vgl. C. 1932. I. 2001.) Die Voltaite, 
dereń natiirliches Glied das K-Ferro-Ferrisulfat ist, bilden eine Gruppe von Kórpern, 
welche infolge der vielen Kombinationsmógliclikeiten aus Teilkrystallen von kub. 
Korpem entstehen, welche gesetzmaBig angeordnet sind u. die mannigfaltigsten opt. 
Anomalien aufweisen. Die róntgenograph. ermittelten Elementarwiirfel zeigen sehr 
groBe Dimensionen. So hat das NH4-AIn-Ferrisulfat eine Kantenlange des Elementar- 
wiirfels von 27,55 A u. muB der Raumgruppe Oń8 zugerecłmet werden. Aus diesen 
Unterss. lassen sich jedoeh Aussagen uber den Bau des Elementarkorpers nur in ganz 
begrenztem Umfange maclien. Ais Grund fiir die opt. u. geometr. Eigenheitcn dieser 
Rrystallreihe wrird die ungewóhnliche GróBe des Elementarkorpers in Verb. mit dem 
doppelsalzartigen Charakter der Korper in Beziehung gebracht. Es werden hier Hem- 
mungen bei der Einfugung der Atome in das Gitter wirksam. Die Erscheinung der 
opt. Anomalien ist eine Folgę gewisser Unvollkommenheiten eines Gitters mit extremen 
Dimensionen. (Neues Jahrb. Minex-al., Geol., Palaont. Abt. A 66. Beilage-Bd. 1—40. 
22/10. 1932.) ENSZLIN.

Fritz Ecklebe, Optische Untersuchungen am Zinnerz im  Temperaturbereich von 
16—1100’'. Die Brechungsexponenten zeigen bei Zimmertemp., gemessen im Wellen-
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bereich, 423 bis 715 m/t fur den roten Teil Genauigkeiten von 2 Eeinheiten, im violetten 
Tcil von 4 Einheiten der 4. Dezimale. Werte selbst vgl. Original. Die Doppelbreohung 
wird mit abnehmender Wellenlange stetig kleiner. Damit ist der Zinnstein das einzigc 
opt. einaebąige Minerał, welches diese anomale Dispersion zeigt. Die Doppelbrechung 
nimmt m it zunehmender Temp. linear ab. Die Brechungsesponenten sind fur jede 
beliebige Temp. u. Wellenlange nach mathemat. Formeln zu berechnen. Die Formel 
von K e t t e ł e r -H e l m h o l t z  n- =  1 -f- m' ?.-j[/.2 — ?.y2] ist unzureichend, wahrend 
die Formel ii2 — m  +  m j }?/[)? — ź,,2'] -f- m j  ż2/[/.2 — X2] genauer ais die Messungen 
ist. Die Interferenzfarben zeigen anomale Farbtone, aber keine Umkehr der Reihen- 
folge. Die AbsorptionsYorhaltnisse der beiden Strahlen sind bei n. Temp. nur wenig 
yerschieden. Mit steigender Temp. verschieben sich die Absorptionskanten beider 
Strahlen nach langeren Wellen hin. Fiir den o. Strahl betragt die Verschiebung 26,5 m/t, 
fiir den ao. Strahl 23,8 m/f fiir je 100°. Die Absorptionsgebiete beider Strahlen gehen 
im kurzwelligen Teil bis iiber 220 m/z hinaus. (Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 
Abt. A 66. Beilage-Bd. 47—88. 22/10. 1932.) E n s z l i n .

R. Salvia, Róntgcnographisclie Untersuchung der Krystallslruktur des Stephanits. 
A us B R A G G schen Spektrometeraufnahmen u. Drehkrystallaufnahmen wurde die GroBe 
des rhomb. Elementarkorpers bestimmt: a =  7,85 ±  0,02; b =  12,48 ±  0,02; c =  8,58 
±  0,02 A. Er ist basisflaehenzentriert u. enthiilt 4 Moll. SbS4Ag5. Dio Raumgruppe 
ist Fa17 {C m c  m). Parameterwerte wurden nicht bestimmt. (Anales Soe. Espanola 
Fisiea Quim. 3 0 . 416—20. 15/6. 1932. Madrid, Inst. Nacional de Fisica y Qui- 
mica.) S k a l i k s .

K. Obenauer, Zur Tracht und Paragenese des Flufispals. An mehreren FluBspat- 
stufen werden die natiirliehen ^ rerte der Haufigkeits-, Fundorts-, Kombinations- u. 
ZwiUingspersistenzen des Minerals berechnet. Ein EinfluB der Paragenese ist bei 
Einkrystallen nicht festzustellen, nur bei Zwillingsbldgg. kann ein Vorherrsehen der 
carbonat. Paragenese (70% der untersuchten Zwillingsstufen) beobachtet werden. 
Die trigonal krystallisierenden Carbonate bewirken eine Zwillingsbldg. nach einer 
Oktaederflaehe. FluBspat ist ein Minerał m it minerogenet. Tracht, also je nacli dem 
Bildungsalter verschieden, im Gegensatz zuin Bleiglanz mit paragenet. Tracht. Die 
Tracht des FluBspats ist mehr von physikal. chem. Bodingungen, ais von dem EinfluB 
der Losungsgenossen abhangig. Aus den Atzfiguren kann nur dio baryt. Paragenese 
mit ihrcn besonders geatzten Oberflachenformen unterschieden werden. Die ubrigen 
Atzfiguren lassen keinen Untersehied zwischen alkal. u. saurer Parageneso erkemien. 
Aus der dichtercn Besetzung u. den kleineren Atomabstanden des FluBspatgitters 
gegeniiber Bleiglanzgitter wird geschlossen, daB ersteres sich nur durch starkere physikal.- 
chem. Zustandsanderung beeinflussen laBt, wahrend letzteres bereits durch die Lósungs- 
genossen in der Tracht beeinfluBt wird. (Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. Abt. A 
66. Beilage-Bd. 89—119. 22/10. 1932. Bonn, Mineralog: Inst. d. Univ.) E n s z l i n .

M. Stark, Spureii eigetiartiger Formgebilde im Urtonschiefer von Bischoftcinitz 
(Westbohmen). Diese raumlich mehrere om groBen Gebilde sind auf friiher yorhandenen 
Cordierit zuruckzufiihren, welcher wahrscheinlich starko Siebstruktur aufwies. Der 
UmriB des ehemaligen Cordierits besteht je tzt aus einem leichten Saum, welcher aus 
Krystiillchen eines Gliedes der Zoisit-Epidotgruppe besteht. (Neues Jahrb. Minerał., 
Geol., Palaont. Abt. A 66 . Beilage-Bd. 120—32. 22/10. 1932.) E n s z l i n .

James H. Benn, Ungetcohnliche Feldspatkrysłalle ton Moneta, Virginia. Ortho- 
klaskrystalle von sehr groBen AusmaBen werden in einer Feldspatgrube bei Moneta 
gewonnen. Ein Krystall mit einem Gewieht von etwa 360 kg u. ein etwas kleinerer, 
aber noch besser ausgebildeter im Gewieht von 56 kg zeigen einen parallel zur a-Achse 
stark Yerlangerten Habitus. Die Ausdehnung nach der c-Aclise ist 1,5-mal so groB 
ais nach der b-Achse. (Amer. Mineralogist 1 7 . 492—93. Okt. 1932.) E n s z l i n .

Robert E. Landon, Deserizilisierung: E in bei der Mineralisierung bei hohen
Temperaturen wirksamer Vorgang. Ein serizitisierter Granodiorit bildet eine Breccie 
mit gobleichtem Chlorit. Die Zwischenraume sind ausgefullt mit frischem Orthoklas, 
Quarz, Magnetit u. Kupfermineralien. Dor frische Orthoklas yerdrangt den Serizit 
in der Breccie. (Amer. Mineralogist 1 7 . 449—54. Sept. 1932.) ENSZLIN.

L. Hawkes und H. F. Harwood, Uber die veranderle Zusammenseizung eines 
anorlhoklashaUigen Gesteinsglases. Aus einem Felsitgestein wurden die Feldspate von 
der Glasmasse isoliert u. chem. untersucht. Dabei stellte sich heraus, daB dieselben
0,62°/o BaO enthalten gegeniiber 0,03% BaQ im Magma. In der kurzeń Zeit zwischen
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der Ausscheidung der sclir ldeinen Feldspatkrystałle u. dem Festwcrden ist iiber 50% 
des BaO-Gek. des Magmas in denselben abgeschieden worden. Weiter ist eine starkę 
Differentiation bereits in dem K 20- u. Na20-Geh. des Magmas eingetreten. Wahrend 
der Gesamtgeh. des Gesteins an Na20  5,07% 11 • an K20  2,54% betragt, enthalten die 
isolierten Feldspate C,88%  Na20  u. 4,89% KjO. Es seheidet sich also beim Erkalten 
des Magmas zuerst Orthoklas aus, bevor dio anderen Feldspate zur Abseheidung 
kommen. (Minerał. Magazine 2 3 . 163—74. Sept. 1932.) E n s z l in .

S. S. De Finały, Der Radiumgelialt einiger ungarischer Gesteine. Eine Reilie 
ungar. Gesteine wurde analysiert u. auf ihren Geh. an Ra naeh der Metliode von BAM- 
BEROER u. Ma c h e  untersueht. Die Granite enthielten 1,43 bis 3,69 X 10-12, im 
Mittel 2,5 X 10-12 g Ra im g Gestein. Die Andesite entliielten 1,64 bis 2,38 X 10-12, 
im Mittel 1,96 X 10-12 g Ra, wahrend in den Basalten 1,48 bis 1,93 X 10-12, im Mittel
I,70 X 10“ 12 g Ra pro g Gestein gefunden wurde. (Amer. Journ. Science [SlLLIM AN] [5] 
24. 306—10. Okt. 1932. Budapest, Kgl. Ungar. Geol. Landesanstalt.) E n s z l i n .

Risto Nimi, Die Iiondensalion des Wasscrdampfes bei der Abkiihlung des Erdballs. 
Die Frage, ob der Erdball wahrend seiner friiheren Entw. sich in fl. odor yielloicht gar 
gasformigem Zustand befunden hat, oder ob er uberhaupt jemals in stetigem Abkuhlen 
begriffen gewesen ist, kann ais gegenwiirtig noch ungel. betraelitet werden. Falls die 
Antwort bejahend ausfallt, ist die Frage nach der ersten Kondensation des W. von Be
deutung. Vf. stellt ein (im wesentliehen) thermodynam. „Gedankenexperiment“ zur 
Erklarung des Kondensationsyorganges an. Bei der Berechnung der Kondensations- 
geschwindigkeit (bzw. Abkiihlungszoit) ergeben sieh im allgemeinen sehr kurze Zeiten 
im Verhaltnis zu den geolog, bekanntćn Zeitraumen. Die Best. der Zeitdauer bis zur 
Abkiihlung auf eine gewisse Bodentemp. aus der Altersbest. geolog. Formationen ist 
unmoglicli, da aus der Stratigraphie auf Abkiihlung oder heiBere Vorgeschichte der 
Erde nicht geschlossen werden kann. Gegen eine heiBere Vorgesehichte spreehen auch 
folgende Ergebnisse: 1. Die Sedimentation beginnt nicht gleiehzeitig mit der Konden
sation des W.-Dampfes. 2. Unter den bekannten geolog. Formationen sind gerade 
einige sedimentarc Gesteine die altesten. — Die Abkiihlungstheorie kann jcdoch zu- 
naehst nicht abgewiesen werden, solange es keinen entscheidenden Beweis zugunsten 
einer anderen Theorie gibt. (Suomalaisen Tiedcakatemian Toimituksia [Ann. Acad. 
Scientiarum Fenn.] Serie A. 3 4 . N r . 8. 23 S e ite n . 1932.) S k a l i k s .

N. R. Dhar und Atma Ram, Formaldehyd in Regenwasser. (Vgl. C. 1932. I. 
3037. II. 1887.) Vff. haben mit S c n iF F s c h e m  u. S cilR Y V E R schem  Reagens u. durch 
Red. von ammoniakal. AgN03 in verschiedenen frischen Regenwiissern CH20  naeh- 
gewiesen. Das Regenwasser wurde in Allahabad, in einem 300 Meilen entfernten Dorfe 
u. in Barlowganj (5500 FuB hoch) aufgefangen, direkt u. nach Dest. gepriift; die Rk. 
war stets positiy. Yff. sind daher der Meinung, daB dieser Formaldehyd aus der Atmo- 
sphare stammt u. durch Eiriw. ultrayioletten Sonnenliehtes aus C02 u. H20-Dampf, 
nicht durch Zers. yegetabil. Stoffe gebildet wurde. (Naturę 130. 313"—14. 27/8. 1932. 
Allahabad, Chem. Lab. d. Univ.) S k a l i k s .

Georges Denigśs, Eimcirkung des ./ods auf Meerwdsser. Mecrwasser wirkt auf 
J s wio Alkalicarbonat unter Bldg. von Jodat u. Jodid. Das uberschiissige freie Jod 
wird durch die im Meerwasser enthaltene organ. Substanz, gleichgiiltig ob to t oder 
lebend, aus pflanzliehem oder tier. Materiał stammend, teils reduziert zu J ',  teils ge- 
bunden. Das NaCl des Meerwassers hat keine Einw. auf das Jod. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 1 9 5 . 669—71. 17/10. 1932.) R o m a n .

M. Rindl, Internationale Mafleinheilen in der Hydrologie. Vorlaufiges Ver- 
zeichnis der Heiląudlen Sudafrikas auf Gnind dieser Normen. II. Mitt. (I. vgl. C. 1932.
II. 2309.) Fortsetzung der Datenangabe bezuglieh der Heilquellen in Warmbaths,
Baden-Baden, Caledon, Floris Bad, Winburg. (South African Journ. Science 28. 
124—30. Bloemfontcin, Univ.) M a n z .

R. Marconi, Das Mhuralu-asser ton Madesimo. Das untersuehtc W. ist ein erd- 
alkalisulfat. Trinkwasser mit radioakt. Wrkg. (Annali Chim. appl. 22. 574—77. Aug. 
1932. Mailand, Inst. G. RONZONI.) R. K. M i/LLER.

[russ.] Władimir Ssergejewitsch Domarew, Temir-Kupferlagerstatten im Chakasskgebiet.
Moskau-Loningrad: Wias.-Techn. Geolog. Verlag 1932. (20 S.) Rbl. 1.—.

[russ.] Nikołaj Ignatjewitsch Switalski und andere, Eisenerzlagerstfitto des Kriwoj Rog. 
Moskau-Leningrad: Wiss.-Techn. Geolog. Yerlag 1932. (283 S.) Rbl. 8.50.
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D. Organische Chemie.
Rajendra Nath Sen und Susil Kumar Ray, Studien iiber die Reimer-Tiemann- 

sche Reaktion. Eine Unters. iiber den Einflufl von Substituenten auf die R eim er- 
TlEMANNsehe Rk. liat ergeben, daB die Aldehydausbeute erhóht wird, wenn dem 
Chlf. oder CC14 (bei der Darst. von Oxycarbonsauren) A. zugesctzt wird. Wenn das 
Na-Salz des angewandten Phenols wl. ist (o-Bromphenol, 2-Oxyanthrachinon), liiBt 
sieh die Rk. aucli durch Zusatz von etwas PyTidin zur alkal. Lsg. verbessern; bei den 
Nitrophenolen ist dieses Hilfsmittel zwecklos. Man kann auch die wss. NaOH voll- 
stiindig durch Pyridin-W.-Gemisch ersetzen u. erhiilt dann z. B. aus Phenol 10% Sali- 
cylaldehyd, wahrend p-Oxybenzaldehyd iiberhaupt nicht auftritt. — Bei o-Cumarsdure 
tr i t t  die CHO-Gruppe ausscIiIieBlieh in die p-Stellung; S-Oxychinolin liefert mehr 
p- ais o-Deriv. (30% p- u. 16% o-). o-Nitro- u. o-Bromphenol lassen sich viel Icicliter 
in dio Aldehyde iiberfuhrcn ais die p-Verbb. o-Bromphenol gibt mit CC14 eine bessere 
Ausbeute an Saure ais p-Bromplicnol. Negative Substituenten (N02, Cl, Br, S03H) 
behindern die Rk., u. zwar N 0 2 am starksten. Dies ist vielleicht teilweise auf die 
Schwerlóslichkeit der Nitrophenolate zuriickzufiihren, z. T. auch auf die besondere 
Wrkg. der N 0 2-Gruppe, da negative Substituenten an sich eigentlich nicht ubermaBig 
stark hemmend wirken. Thiophenol gibt mit CC14 3,5% Thiosalicylsaure. 2-Oxy- 
anthrachinon gibt mit Chlf. 25% o-Aldehyd; Thymol liefert 17% o- u. 11% p-Aldehyd. —- 
Phenol gibt mit Chlf., A. u. verd. NaOH bei 60° Salicylaldehyd u. wenig p-Oxybenz
aldehyd, mit Chlf. u. Pyridin in wss. A. bei 100° nur Salicylaldehyd, mit CC14 u. A. in 
h. NaOH Salicylsaure u. p-Oxybenzoesaure. — 3-Nilrosalicylaldehyd, aus o-NitrophenoI, 
Chlf. u. A. in NaOH auf dem Wasserbad. F. 109° (aus A.). Acetyherb., E. 150°. — 
3-Nitro-d-oxybcnzaldehyd, aus m-Nitrophenol, E. 67° (aus W.). Phenylhydrazon, 
F. 189°. — 5-Nilrosalicylaldehyd, aus p-Nitrophenol. — o-Bromphenol gibt mit Chlf. 
u. A. in NaOH, erst bei 50—60°, dann auf dem Wasserbad, zwcckmaBig unter Zusatz 
von Pyridin, 3-Bromsalicylaldehyd (gelbliche Krystalle, F. 52°; Semicarbazon, F. 266°) 
u. weniger 3-Brom-4-oxybenzaldehyd (F. 124°; Semicarbazon, C8H 80 2N3Br, fast farblose 
Nadeln aus A., F. 195—196°). — 5-Brommlicylaldchyd, aus p-Bromphenol, F. 104°. 
Semicarbazon, CsH80 2N3Br, Nadeln aus A., Zers. bei 297°. — 3-Bromsalicylsaure, aus
o-Bromphenol mit CC14 u. A. in NaOH auf dem Wasserbad. F. 184° (aus 50%ig. 
Methanol). Ba(C7H40 3B r)2 +  3 H 20 , rote Prismen aus W. 5-Bromsalicylsaure, analog 
aus p-Bromphenol. F. 164—165°. — 5-Chlorsalicylaldehyd, aus p-Chlorphenol u. Chlf. 
F. 99,5°. Semicarbazon, F. 286—287°. 5-Chlorsalicylsdure, aus p-Chlorphenol, CC14 
u. verd. NaOH. F. 167,5°. — l-Aldehydo-2-oxybenzol-3-sulfonsdure, CjHe0 5S, aus
o-Phenolsulfonsaure mit Chlf. u. A. in NaOH. Goldgelbo Nadeln aus W., sclim. nicht 
bis 250°. — 5-Aldehydo-o-cuimrsaure, C10H 8O4, aus o-Cumarsaure mit Chlf. u. A. in 
NaOH. Gelbliche Nadeln aus verd. A., F. 220° (Zers.). AgC10H 7O4, gelbes Pulver. 
Phenylhydrazon, Cn Hu 0 4N3, fast farbloses Pulver aus verd. A., F. 275°. — G-Aldehydo- 
cumarin, aus 5-Aldehydo-o-cumarsaure u. konz. H 2S04 auf dcm Wasserbad, F. 187 
bis 189°. — 5-Carboxy-o-cuinarsaure, aus o-Cumarsaure mit CCl4 u. A. in NaOH aut 
dem Wasserbad. Gelbliche Nadeln aus A., zers. sich bei 186°, schm. bei 210°. Gibt 
rótlicho FeCl3-Rk. Ag2C10H 6O5, gelbes Pulver. — Thymol liefert mit Chlf. u. A. in 
NaOH 2-Mełhyl-5-isopropyl-6-oxybenzaldehyd, Cu H140 2 (gelbliohcs Ol, Kp. 233°, FeCl3- 
Rk. yiolctt; Semicarbazon, Ci2H 170 2N3, Nadeln aus A., F. 242°) u. weniger 6-Mełhyl- 
3-isopropyl-4-oxybenzaldchyd, Cn H140 2, braunliehe Nadeln aus verd. A., F. 108—110°, 
gibt keine FeCl3-Rk. Semicarbazon, C12H 170 2N3, gelbliche Nadeln aus A., F. 191°. — 
7-Aldehydo-8-oxychinolin, Ci0H 7O,N, aus 8-Oxychinolin mit Chlf. u. A. in NaOH bei 
100°. Rotliches Pulver aus Chlf. +  A., F. >  250°. Gibt grunlichgclbe FeCl3-Rk. 
Daneben in etwas groBerer Mcnge 5-Aldehydo-8-oxychinolin, CI0H 7O2N, braunes Pulver 
aus Chinolin, F. >  250°. Gibt keine FeCl3-llk. — l-Aldehydo-2-oxyanthrachinon, 
C15H 80 4 aus 2-Oxyanthrachinon mit Chlf. u. A. in NaOH auf dem Wasserbad. Gelb- 
liches Pulver aus Nitrobzl., F. >  300°. — Thiosalicylsaure, C7H 60 2S, aus Thiophenol 
in NaOH mit CC14 u. A. auf dem Wasserbad. F. 163°. (Journ. Indian chem. Soc. 9. 
173—79. April/Mai 1932. Calcutta, Presidency College.) O s te r ta g .

P . J .  Carlisle und A. A. Levine, Stabilitdt von chlorierłen Kohlenwasserstoffen.
II. Trichlordlhylen. (I., Methylenehlorid sieho C. 1932. I. 2303.) Die Angaben uber 
die Stabilitiit des ais Losungsm. viel benutzten Trichlorathylen schwanken. Eigg.:
D .°4 1,4996, D .164 1,4762, nD19-8 =  1,4777; Zahigkeit bei 25° 0,550 CP.; K p .7C0 86,7°; 
F . —88°; Ausdehnungskoeff. 0,001193; Verdampfungswfirme beim Kp. 58 cal/g;
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spezif. Wiirme der Fl. 0,233, DE. 3,42. Dio Loslichkeit von W. in C2HC13 wird in einem 
groBen Temp.-Bereich bestimmt. Im Dunkeln ist C2HC13 bei gewohnlicher Temp. 
stabil, gibt auch im Laufe eines Jahres keine Saure ab. Im Licht zers. es sich nur boi 
Ggw. von 0 2, bei Ggw. von O, u. reduziorcnden Stoffen nicht. Bis 130° ist es auch, 
wenn 0 2-frci, bei liingcrcm Erhitzen stabil, dariiber tr itt Zers. ein. Es hydrolysicrt 
wenig, FeCl3 besclileunigt dic Zers. wenig, ebensowenig die gebrauchlichen Metalle. 
Auch bei Abwesenheit Yon die Oxydation verhindernden Stoffen wurden Metalle nur 
wenig angegriffen, am starksten Blei. (Ind. engin. Chem. 2 4 . 1164—68. Okt. 1932. 
Niagara Falls, N. Y., R o e s s l e r  u. I I a s l a c h e r  Chem. Co.) W. A. R o t o .

Renó Dubrisay und Guy Emschwiller, Ober die Oxydation von Jodoformldsungen. 
Eino Lsg. von CH J3 in CcH„ ist im Dunkeln bestandig, zers. sich aber im Tageslicht 
sehr rasch unter Abgabe von J 2, CO, wenig C02 u. Spuren H J. Die Zers. geht im 
Dunkeln weiter. Dieselbc Zers. erleidet dio Lsg. im Dunkeln bei Zusatz von J 2 u. 
geringen Mengcn H J  oder einer andercn starlcen Saure, wahrend Saure allein oder 
J 2 allein keinen EinfluB haben. Die Zers.-Rk. besitzt eine Induktionsperiode, die wohl 
durch verzogernde Vcrunreinigungen des Losungsm. verursacht wird. Nach Be- 
endigung der Induktionsporiodo ist die Rk.-Gcsehwindigkeit der CHJ3-Konz. pro- 
portional u. etwa ebenso der Saurekonz. Mit der J 2-Konz. nimmt die Rk.-Geschwindig- 
keit nur in sehr geringem MaBe zu. — Die Rk. rerlauft ebenso in Hcxan, Aceton u. 
CC14 ais Losungsm., wahrend in Lsgg. in A., CS2 u. Toluol keine Oxydation statt- 
findot. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 5 . 660—62. 17/10. 1932.) ROMAN.

K. G. Naik und R. P. Patel, Mercurkrung von Verbindungen, die die rcaktive 
Meihylengruppe. (CHi) enłhalten, mit Ililfe von Mercuriacelat. Mercuriacetat reagiert 
mit Maloncster, Acetessigester u. Acetessigsaurearyliden unter Bldg. von Yerbb. I 
u. la , mit Malonamid u. desson N-Monoarylderiw. unter Bldg. von Verbb. II. Dicsc 
Yerbb. liefern mit vcrd. HC1 die Ausgangssubstanzen zuriick, goben mit H 2S HgS u.

verbb., mit verd. H 2SO., Sulfate vom Typ IV. — Diacelozymercuriacetessigsaurc- 
deriw. (I), aus den entsprechenden Acetessigsaurederiw. u. Mercuriacetat in Methanol. 
Anilid, C11H I50 6NHg2, F. 204° (Zers.), o-Toluidid, C^Hj-OęNHg^ F. 184°. m-Toluidid, 
F. 194° (Zers.). p-Toluidid, F. 181—182°. a -Naphthylamid, C18H 170 6NHg2, F. 200° 
(Zers.). p-NapMhylatnid, F. 197°. 1,3,4-Xylidid, C10H 19O6NHg2, F. 192°. 1,4,5-Xylidid, 
F. 204°. m-Nilroanilid, C14H 11OsN2Hg2, Zers. oberlialb 200°, gibt bei 270° eine rot- 
braunc Fl. Athylester, C10H14OTHg2, schm. nicht bis 300°. Daraus beim Erhitzen mit 
10°/oig. H 2S04 Sulfatodimercuriacelessigsćiurederiw. (III), Anilid, C10H 8O6NSHg2, bei 
240° braun, schm. nicht bis 300°. o-Toluidid, Cn Hn 0 6NSHg2, oberhalb 240° braun. 
p-Toluidid, oberhalb 250° braun, schm. nicht bis 300°. Athylester, C6H 80 7SHg2, bei 
200° gelb, bei 230° rotbraun. — Malonsaureamid-l,3,4-xylidid, Cu Hi40 2N2, durch E r
hitzen von Malonester mit 1,3,4-Xylidin auf 120—125°, u. Behandeln des Rk.-Prod. 
mit konz. NH3. Krystalle aus A., F. 166°. Malonsaureamid-l,4,5-xylidid, CnH^OjNj, 
F. 197° (aus verd. A.). — Diacetoxymercurimalonester, Cn H i6OgHg2 (la), schm. nicht 
bis 300°. — Hydroxymercv.riacetoxymcrcurimalonsdureamidarylamide (II). Anilid, 
Cn H12OsN2Hg2, bei 260° gelb, zers. sich bis 300° nicht. Daraus Sulfat, CxaH 18O10N4SHg4 
(IV), bei 250° gelb, bei 265° braun. o-Toluidid, C12Hu 0 5N2Hg2, zers. oberhalb 270°. 
m-Toluidid, bei 260° gelb, bei 290° braun, schm. nicht bis 300°. p-Toluidid, bei 260° 
gelb, bei 290° braun, schm. nicht bis 300°. a-Naphthylamid, CI5HI40 5N2Hg2, F. 278° 
(Zers.). p.Naphthylamid, F. 275° (Zers.). 1,3,4-Xylidid, C13H 160 6N2Hg, bei 250° gelb, 
F. 270° (Zers.). 1,4,5-Xylidid, bei 260° gelb, bei 275° braun. Hydroxymercuriacełoxy- 
mercurimalonsaurediamid, CsH80 6N2Hg, schm. nicht bis 300°. Daraus Sulfat, C0H 10O10- 
N4SHg4, zers. sich nicht bis 300°. (Journ. Indian chem. Soc. 9 . 185—92. April/Ma; 1932. 
Baroda College.) OSTERTAG.

Bror Holmberg, Aufspaltungen von Mercaptal- und Mercaptolessigsauren. Die 
schon von E. F is c h e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 2 7  [1894]. 673) angewandte Zerlegung 
von Mercaptolen mit HgCl2 bzw. Hg„SO, nach:

liefern dio Yerbb. I Sulfate Yom Typ n i, die Yerbb. II goben mit NaOH Bisoxymercuri-
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(RS)a: CHR, +  2 HgCl2 +  H20  — y  2 RS • HgCl +  OCHR, +  2 HCl oder 
(RS)2: CHRj +  HgCl2 +  H20  — >- (RS)2Hg +  OCH-R, +  2 HCl 

wurde vom Vf. zur Best. des Mercaptans ausgebaut (vgl. C. 1930. II. 2770), derui Hg- 
Mercaptide lieCen sich ebenso wie freio Morcaptano jodometr. titrieren. Die acidimetr. 
Titration fiihrto nicht immer zu brauchbaren Wertcn. Da aber der freiwerdendo Aldehyd 
in einigen Fallen (aromat. Phenolaldchyde) reduzierend auf das Sublinmt wirkte, wurdo 
das Hg durch Cd ersotzt. Eine quantitative Best. der Mercaptalo durch dircktc jodo
metr. Titration lieB sich nicht durchfuhren, da auch das entstehendo Disulfid, wenn 
auch langsam, Jod verbraucht; wohl aber wurden lunet. Mossungen vorgenommen 
(vgl. don Versuchsteil). Das Jod lieB sich weder durch FeClj, noch durch H 20 2 oder 
Kaliumpersulfat — wo unbestiindige Zwischenprodd. entstehen — ersetzen. Auf Grund 
der besonderen Bestandigkeit der Formaldehydmercaptalessigsaure konnten durch 
U m m e r c a p t a l i s i e r u n g  mittols HCHO andere Aldehyde aus iliren Thio- 
glykolsaureverbb. glatt in Freiheit gesetzt werden.

V e r s u c h e .  Neu dargestellt wurden (mit S. Aberg) dio Mercaplalessigsuuren: 
des Propicmaldehyds, C7H ,20 ,S 2, F. 74—75°; der Qlyoxylstiure, F. 159—160°, in An- 
lehnung an K. JóNSSOX (Svensk Kem. Tidskr. 16 [1904], 12) durch Bromierung von 
Thiodiglykolsaurc; des Prolocatcchualdeliyds, CnH 12O0S2, F. 150—151°; des Vanillins, 
C12H1i,0 6S2, F. 136—138°; des Verairumaldehyds, C13H L6O0S2, F. 124—126°; des Pipero- 
nals, F. 138—139°; des Phenylacetaldehyds, C12Hh 0 4S2, F. 99—100°; des Uydrozimt- 
aldehyds, C13H160.,S2, F. 110—111°; des Zimtaldehyds, F. 145—146,5°; des Fvrfurols, 
F. 108—109°. Ferner die Mercaplolessigsduren: des Metliyldlhylkclons, C8H 1.,04S2, 
F. 109—111°; des Cyclohemnons, C10H 160.,S2, F. 138—140°. — Brcnzlraubcntiiio- 
glykolsaurc, HOCO-CH2-S-C(OH) (CH:t)COOH, F. 113—114°. Aus den Komponentcn 
in Bzl. Daraus m it ubersehussiger Thioglykolsauro u. konz. HCl dio Brenztrauben- 
mercaplolessigsaure, C,HI0O0S2, F. 164—165°, aus Essigester. — Acetessigestermercaplol- 
cssigsaure, C10H 16O5S„ F. 99—101°. Daraus durch Verseifung dio freio Saure, HOCO • 
CH2(CH3)C: (SCH2CO'OH)2, F. 146—147°. — Bzgl. der acidimetr. u. jodometr. Titration 
der Mercaptalessigsauren (unter anderem wurde auch Glykosedidthylmercaptal unter- 
sucht) nach der Spaltung mit Hg- u. Cd-Salzen muB auf das Original yerwieson werden.
— AcelaldeJiydmercaptaUssigsaure wurde von CdSO, in Ggw. yon Harnstoff beim Kocheni ~i
vollstiindig aufgespalten; dabei fiel sck. Cadmiumthioglykolat, Cd • O • CO • CH2 • S, aus. — 
Aus den kinet. Mcssungen der Einw. von Jodjodkaliumlsgg. auf AcetaldeJiydmercaptal- 
essigsdure in Ggw. yon HCl geht heryor, daB, wie bei den meisten Jodoxydationen in 
saurer Lsg. (vgl. PRICE u . JaQUX2S, C. 1914. II. 472) das f r  e i e Jod u. nicht J 3' das 
wirksame Agens ist. Das Ansteigen der Geschwindigkeitskoeff. ist auf die bei der Rk. 
gebildete Dithiodiglylcolsaure zuruckzufuhren. Eine Zugabo dieser Verb. fiilirte zu einer 
bedeutenden VergroBerung der Rk.-Geschwindigkeit, wahrend Thiodiglykolsaurc olme 
EinfluB war. Im  einzelnen werden folgende Rk.-Stufen angenommen:
1. (HOCOCH2S)2: CHCH3 +  J 2— y  h 6 COCH2S J +  H0C0CH2-S-CHJ-CH3, dann
2. HOCOCH2-S-CHJ-CH3 +  H20  — ^  HOCOCH2SH +  CHO-CH3 +  H J  und
3. HOCOCH2SH +  J-S-ĆHjCOOH— Y  HOCOCH„■ S • S ■ CH,C0011 +  H J  oder
4. HOCOCHjSH +  J 2— ^HOCOCH2- S- J  +  H J  und
5. 2 HOCOCH- ■ S • J  ^  (HOCOCH2S)2 +  J 2, eventuell auch
6. (HOCOCH2S)2: CHCH3 +  J • S • CHjCOOH — >- (HOCOCH2S)2 +  HOCOCH2 • S ■ CHJ •

CH3 usw.
Bruttogleichung:

(HOCOCH2S)2: CHCH3 +  J 2 +  H20  — y  (HOCOCH2S)2 +  CHO-CH, +  2 H J.
Die Formaldehyd- u. Glyoxylmercaptalessigsaure konnten wegen zu geringer Rk.- 

Geschwindigkeit nicht untersucht werden. Bei der Benzaldehydmercaptalessigsaure geht 
die Rk. 2 anscheinend sehr langsam. Projńonaldehydmcrcaptalessigsdure u. Brenztrauben- 
mercaplolessigsaure yerhielten sich n., nur Acełonmercaplolessigsaure zeigte eine sehr 
groBe Rk.-Geschwindigkeit. — Eine U m m e r c a p t a l i s i e r u n g  der Formaldehyd- 
mercaptalessigsaure mit Aceton, Lavulinsiiure oder Ameisensaure (ygl. aber B r ig l  u. 
M u h lsch le g e t., C. 1930. II. 903) in Ggw. von HCl gelang nicht, wahrend umgekehrt 
dio Mercaptalessigsauren des Benzaldehyds, Vanillins, Piperonals, Veratrum- u. Zimt- 
aldehyds schon bei gewohnlicher Temp. mit HCHO umgesetzt werden konnten. (Journ. 
prakt. Chem. [2] 135. 57—100. 15/10. 1932. Stockholm, Techn. Hochschule.) B ersi.v .

Hermann Sutter, Versuche zur Synthesc der 1,4-Diketoadipinsaure. Um zu der 
noch unbekannten 1,4-Diketoadipinsdure (I) zu gelangen, welche zugleieli chem. u.
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physiolog. Intcresso b es itz en  wiirde, h a t  s ic h  Vf. z u n a c h s t  b e m iih t, das Ntiril der S aure  
darzustellcn. Dies gelang nach vielen yergeblichen Verss. nach dem CLAISENschen 
Verf., aber die Ausbcute konnte nicht iiber 20% gesteigert werden. Durch HC1 laBt 
sich das Nitril mit 40% Ausbcute zu m  Amid yerseifen, aber die weitere Verseifung mit 
NaOH ergab nur schr wenig Halbamid. Verss., das Nitril mit alkoh. HC1 in den Ester 
iibcrzufuhren, gaben unbrauchbare Prodd. — Weitere Verss. wurden mit dem yon 
W lSLICEN U S (1895) beschriebenen Bioxalbernsteinsdureester (II) ausgefiihrt. Schon 
G a u l t  (Compt. rend. Acad. Sciences 148 [1909]. 176) hat yergcblich yersucht, durch 
Ketonspaltung v o n  II, der nach dem W is LIC E X US sch en Verf. allerdings nicht rein 
gewonuen wird (rotbraunes Ol), zu I zu gelangen. Vf. hat reinen, krystallisierten II 
durch Einw. von Br auf Na-Oxalessigester erhalten; derselbe gibt keine FeCl3-Rk., 
durftc also die reine Ketoform darstellen. Aber auch die Spaltungsverss. m it dem 
reinen II fiihrten nicht zu I. Bei langerem Kochen m it HC1 wird nur wenig uber 1 Mol. 
C02 abgcspalten, u. aus dem Rk.-Prod. laBt sich etwasFuran-2,3,5-tricarbonsdwe (III) iso- 
licren. Bei der Verseifung von II mit Baryt wird kein C02 abgcspalten. — Ahnlich 
yerliefen Verss. mit dem neu dargestellten l,4-Diketoadipin-2-carbonsdureester (IV), 
welcher boi Verseifung mit HC1 u . auch mit W. ca. 70% III liefert. Daraus gcht die 
groBe Labilitiit der freien Diketosaure liervor. Baryt spaltet nicht C02, sondern Oxal- 
saure ab. — SchlieBlieh wurde noch yersucht, die nach L e  S u e u k  (Journ. chem. Soc., 
London 93 [1908]. 718) zugangliche l,4-Dioxyadipinsaurc zu I zu oxydieren. Wdhrend 
KMnO., unter milden Bedingungen anscheinend nur eine CH-OH-Gruppe oxydiert, 
ergab die katalyt. Oxydation m it O u. Cu sehr wenig eines Hydrazons, dessen N-Geh. 
dem Deriv. von I entsprechen wiirde. Andere Verss. waren erfolglos.

V e r s u  o hc .  1,4-Diketoadipinsdurenitrił, C6H 40 2N2. In Gemisch von Succinyl- 
chlorid, absol. A. u. HCN (iiber P,0.- dest.) ath. Pyridinlsg. tropfen (Kaltegemisch), nach 
einigem Stchen bei Raumtemp. verd. H 2S04 zugeben u. ausathern. Aus A. (Kohle) 
Krystalle, F. 98°. Liefert mit C0H5-NH-NH2 Bernsteinsaurephenylhydrazid (F. 214°).
— Amid, C0H8O.,N2. 1,13 g des yorigen im Kaltegemisch m it 0,3 ccm konz. HC1 yer- 
setzen u. yorsichtig auf ca. 5° erwarmen. Aus W. Krystalle, F. 230—235° (Zers.). — 
Halbamid, C0H 7O5N. Voriges mit verd. NaOH bis zur bcendeten NH3-Entw. kochen, 
ansauern u. ausathern. Aus Eg. Krystalle, F. 152° (Zers.). — Dioxalbemsteinsaurcdthyl- 
ester, C10H 22Oi0 (II). Na-Oxalcssigestcr in Chlf. mit Br in Chlf. yersetzen (Kaltegemisch), 
F iltrat einengen, mit A. verd., mit W. griiiidlich waschen usw. Aus A. Krystalle, F. 83°.
— l,4-Diketoadipin-2-carbo7isduretriathylcster, C13I I18Os (IV). 16 g Brombrenztrauben- 
saureathylester (W ard , C. 1923. III. 1608) in 150 ccm A. mit 20 g Na-Oxalessigcster 
yersetzen (lebhafte Rk.), nach 1f2 Stde. mit A. auf 300 ccm verd., spiiter F iltrat ein
engen. Aus A. Krystalle, F. 79°, sil. in Alkali (gelb). Entfarbt Br. Mit FeCl3 rot. — 
Furan-2,3,5-tricarbonsaure, C7H;,0- (III). Aus IV durch 2-std. Kochcn mit HC1 1: 1 
oder durch 3-tagiges Kochen mit W. Aus Eg. Krystalle, F. 273° (Zers.). — Oxydation 
yon l,4-Dioxyadipinsaure: 1. Wss. Lsg. neutralisiert, KMnO.,-Lsg. bei 5° in 3 Tagen 
zugegeben, im Vakuum eingeengt u. mit 2,4-Dinitrophenylhydrazinhydrochlorid vcr- 
setzt. Erhalten: l-Keto-4-oxyadipinsaure-2.4-dinitrophenylhydrazon ( ?), C12H 120jN.|, 
aus Eg. gelbe Nadeln, F. 213°. — 2. In die wss. Lsg. nach Zusatz von Cu-Pulvcr O ein- 
geleitet. Erhalten sehr wenig orangerotes 2,4-Dinitrophcnylhydrazcm ClsHu Ou N s (von 
I?). — 3. In W. mit H 20 2 u . FeSO.,. Erhalten: Succindialdehyd-2,4-dinitrophenyl- 
hydrazon, C16H 140 8N8, aus A. orangerotc Nadeln, F. 143°. (L iebigs Ann. 499. 47—59.

P. Lipp, J. Buchkremer und H. Seeles, Studien in der Cyclopropanreihe. Cyclo- 
propanon. Nach L lP P  u. P a d b e r g  (C. 1921. III . 535) lagert sich Apotricyclol bei 
hóherer Temp. in Camphenilon um, indem sich der eingebaute Cyclopropanring durch 
Ketisierung seinem Spannungszustand cntzieht. Dagegen liefert Cyclopropylamin bei 
der Diazotierung nach K lSH N E R  (C. 1905 .1. 1704) Allylalkoliol u. nicht Propionaldchyd, 
welcher aus intermediar gebildetem Cyclopropanol zu erwarten ware. Vff. haben diese 
Angabe bestatigt. Es war daher von Interesse, das Cyclopropanol selbst zu unter- 
suehen, welches, gleicli dem Cyclopropanon, noch unbekannt ist. — Fur die Gewinnung

I  COjII • CO • CH2 • CHa • CO • COjH
c o sc2h 6. c o . c h . c o 3c2h , 
c o jc2h 8. c o -Óh - c o jc2ii , 

c o sc3h 6- c o . c h 2
IV

14/10. 1932. Munchen, Bayr. Akad. d. Wiss.) L indenbaum .
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dieser Verbb. stehen grundsatzlich mehrere Wege offen. D e c ii a m f s  (C. 1 9 3 0 . I. 3172) 
will dureh therm. Zers. von Ca-Succinat auBer einem alipliat. Ketongcmiscb auch 
Cyclopropanon erhalten u. nachgewiesen haben. Vff. haben daher (mit H. Verbeek) 
das nach DECHAMPS hergestellte Ketongemiseh mittels der 2,4-Dinitrophenylhydrazone 
zerlegt, aber nur Methyldthylketon u. wenig Didthylketon gefunden u. ferner festgestellt, 
daB das Gemisch dieser beiden Ketone, mit alkal. KMnO., osydiert, positive Bk. auf 
Malonsilure gibt, womit die SchluBfolgerung D e c h a m p s ’ hinfallig wird. — Auch INGOLD 
u. Mitarbeiter (C. 1 9 2 2 . III. 1348 u. friiher) wollen Cyclopropanon erhalten haben, aber 
die Angaben dieser Autoren weichen yon den wahren Eigg. dieses Ketons (vgl. unten) 
wesentlich ab. — Vff. haben dann cyclopropancarbonsaures Ag mit J  umgesetzt, in der 
Erwartung, daB sich, analog wie in der Cyclobutanreihe (DEMJANOW , Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 4 0  [1907]. 2594), Cyclopropancarbonsiiureeyclopropylester bilden wurde (C3H 5 =

wurden jedoch freie Cyclopropancarbonsaure, ihr Anhydrid u. ein Ester II, offenbar aus 
zuerst gebildetem I infolge sofortiger Isomerisierung der alkoh. Komponento zum 
Allylrcst wie folgt entstanden:

II lieB sich dureh sd. methylalkoh. KOH glatt zu Glycerin u. Cyclopropancarbon
saure yerseifen. — Um ein Cyclopropanderiy. m it semicycl. Doppelbindung aufzubauen, 
dessen Ozonisierung Cyclopropanon liefern miiBte, haben Vff. das Carbinol III dar
gestellt. Dieses lieB sich trotz der verdrangenden Wrkg. der Phenyle auf das OH nieht 
direkt dehydratisieren, sondern lieferte entweder den dimolekularen Ather oder Poly- 
merisierungsprodd. Auch Verss., aus dem entsprechenden Chlorid oder Bromid HHal 
abzuspalten, waren erfolglos. So liefert das Bromid mit sd. Pyridin das sohr bestandige 
Pyridiniumbromid IV u. mit Dimethylanilin eine Base von der wahrseheinliehen 
Formel V. E rst das Pyridiniumjodid lieferte mit Lauge unter starker Verharzung den 
gesuchten KW-stoff W. Da Gefahr der Isomerisierung zum 1,1-Diphenylbutadien, 
CH2: CH-CH: C(C6H5)2, bestand, wurde letzteres darzustellen versucht, erwies sich 
jedoch ais in monomerer Form nieht faBbar. Die Ozonisierung von VI in Chlf. ergab 
Bcnzophenon; das ais anderes Spaltstiick zu cnvartende Cyclopropanon konnte wegen 
der geringen Materialmengo nieht aufgefunden werden.

Sehliefllich sind Vff. zum Aufbau des Dreiringes aus einer Athylenverb. iiber- 
gegangen. Wio sehon L lP P  u. KÓSTER (C. 1 9 3 2 . I. 666) mitgeteilt haben, entsteht 
dureh Einleiten von Keten in iiberschussige ath. CH2N2-Lsg. nieht Cyclopropanon, 
sondern Cyclobutanon. Es war deinnaeh fiir einen steten KeteniiberschuB zu sorgen, 
was sich mittels der „Ketenlampe" von O t t  u . Mitarbeitern (C. 1 9 3 1 . II. 836) ermog- 
lichen lieB. Ais Vff. zuniichst CHjOH-haltige CH2N2-Lsgg. verwrendeten, crliielten sie 
mit guter Ausbeute eine fl., aeetalartige Verb., welche sio ais Cyclopropanorikalhacelal
(VII) auffassen. Das OH ist nachweisbar. Dureh Semiearbazid wird der Ring gesprengt 
unter Bldg. eines Semicarbazinosemicarbazons, dem Formel VIII zugeschrieben wird. 
Mit CjH-ÓH-haltiger CH2N2-Lsg. wurde das Athyllialbacetal, allerdings noeh nieht 
analysenrein, erhalten, welches bei kurzem Schutteln mit verd. KOH zu Propionsaure- 
ałhylester isomerisiert wird. — Sodann wurde mit absol. CH2N2 gearbeitet. Dureh Ver- 
dampfen der ath. Rk.-Lsg. ohne FeuchtigkeitsabschluB woirde ein krystallisiertes Prod. 
erhalten, welches nach Zus. u. Eigg. ais Cyclopropanonhydrat (IX) anzusehen ist. IX 
zerflieBt innerhalb einiger Tage zu Propionsdure; diese Isomorisierung vollzieht sieli 
schneller beim Kochen der wss. Lsg. u. momontan m it verd. Lauge. Mit Semiearbazid 
liefert IX ebcnfalls VIII. Verdampft man obige ath. Rk.-Lsg. unter peinlichem Feuchtig
keitsabschluB, z. B. in der Vakuumglocke iiber viel Trockenmittel oder im N-Strom mit 
Kolonne, so hinterbleibt eine honigartige M. von polymerem Cyclopropanon. Mono- 
meres Cyclopropanon ist offenbar nur in Lsg. esistenzfahig. — Theoret. Erorterungen 
vgl. Original.

Diałhylketcm-2,4-dinitropJienylhydrazon, C u H j.,0 4N 4, F. 151,5°. Beide vgl. A l l e n

Cyclopropyl): 2 C3H5-C02Ag +  2 J  =  2 AgJ +  C02 +  C3H 5-C02C3Hs (I). Gefunden

-t-2C,H..C0,Ag>_ c 3H5-C 0-0-C H 1-CH (0-C0-C!H#)-CHs .0-C 0-C ,H s (II).
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(C. 1930. II. 2679). — Cydopropylcarbamidsauremelhylester, C5H90 2N. Cyclopropan- 
carbonsaurcamid in absol. CH3OH mit CH3ONa-Lsg. (2 Moll.) versetzen, unter Eis- 
kuhlung annahemd 2 Atome Br eintropfen, 1 Stde. koehen, CH3OH abdest., in Eis- 
wasser aufnehmen, mit K 2C03 aussalzen u. ausathern. Kp.u  84— 85°, erstarrend, aus 
PAe.-Bzl. Nadeln, F. 30—31°, fluchtig. — Cydopropylaminhydroddorid. Vorigen mit 
wss. KOH (1:4) 2 Stdn. am Eiskiililer koehen, mit Darnpf in verd. HC1 dest. u. im 
Vakuum verdampfen. — Cyclopropancarbonsaures Ag u. J :  Salz m it bcrechnetor 
Menge J  u. (Juarzsand verreiben, Rk. dureh Erhitzen auf 135° einleiten, spater noch
1 Stde. erw&rmen, ausathern, mit Dicarbonat u. Thiosulfat waschen, trocknen u. 
fraktionieren. Fraktion 110—120° (12 mm) (2/ () ist Cydopropancarbonsaurcanhydrid, 
C„H10O3 (vgl. F i c h t e r  u . R e e b , C. 1923. III . 31). Fraktion 144° (0,04 mm) (%) ist 
Ester C ,J I20O, (II), bestandig gegen KMnO., in Aceton u. k. wss. Lauge. — Cydopropyl- 
phcnylketon, C10H 100. Nach B a r y  (C. 1923. III. 123). Kp.n  111°, T).10-3, 1,0632, 
Md =  44,30 (ber. 42,59), E 2  fur U =  +1,17, fur —a =  +  40%. — Diphenylcydo- 
propylcarbinol, C16H160  (III). Voriges in gekiihlte C0HsMgBr-Lsg. (1% Mol.) tropfen,
2 Stdn. koclien, mit Eis u. NH4C1-Lsg. zers. usw. K p .3 150°, aus PAe. Platten, F. 82 
bis 83°. Mit konz. H 2S04 Halochromie. Mit K-Staub u. CH3J  in Bzl. der Metliyluther, 
C17H]sO, viscoses Ol, Kp.Il5140°. — Ather C32H30O. I I I  mit 2 Teilen K H S04 1 Stde. 
auf 180—190° erhitzen, m it Eiswasser u. A. aufnehmen. K p .0l09 2 50°, Blattehen, F. 112 
bis 113°. — Diphenylcydopropylmeihylclilorid, C16H I5C1. Aus I I I  u. PC13. Kp.,,, 130°. — 
Bromid, C16H 15Br. Mit PBr3. Kp.ll5138°. — Pyridiniumbromid, C2][H20NBr (IV). 
Voriges mit Pyridin 5 Stdn. koehen, in eiskalto verd. H 2S04 einriihren, mit Soda iiber- 
sattigen. Aus Chlf.-A., F. 128°. — Verb. C21/ / 25AT (V). Bromid mit Dimetliylanilin 
1/2 Stde. koehen, in verd. H 2S04 giefien, Sulfat mit methylalkoh. KOH zers. Viscoses Ol, 
K p .0 3 192°. — Diplienylcydopropylmetliyljodid, C,6H 15J. Bromid m it K J  in Aceton
3 Stdn. koehen, abdest., m it W. aufnehmen, ausathern, mit Thiosulfat waschen, A. bei 
Raumtemp. absaugen. Braunliche Krystalle, F. 34°, zersetzlieh. — Pyridiniumjodid, 
C21H 2()N J, aus A.-A. Nadeln, F. 163°. — Diphenylmethylencydopropan, C16Hj., (VI). 
Voriges in verd. NaOH 5 Min. koehen, ausathern usw. Ol, K p .0 5 110—114°, D.14,04
I,0260, Md =  72,74 (ber. 66,22), E 2  fiir D =  +3,16, fur /}—a  =  +100% , stark un-
gesatt., oxydabel u. polymcrisierbar. — Allyldiphenylcarbinol. Nach J a w o rs k i  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 436), aber aus 1 Mol. Benzophenon mit 2 Moll. Allylbromid 
u. Mg. Kp.9 165°, aus Pentan Krystalle, F. 32,5—33,5°. Mit konz. H 2S 04 Halochromie. 
Kolophoniumartiger Dest.-Ruckstand ist wahrscheinlieh polymeres 1,1-Diphenyl- 
butadien, (CI6Hn)n. — Cydóbutanon. Darst. nach L irp  u. K o s te r  (1. e.) verbesscrt. 
2,4-Dinilrophenylhydrazon, C10H 10O4N4, aus Lg. orangerote Nadeln, F. 132—133°. — 
Cydopropanmmwiiomethylacetal, C4H 80 2 (VII). In  200 ccm absol. A. bei 0° 2 Stdn. 
kriiftigen Ketenstrom leiten, 1 g gewólinliches CH2N2 in 40 ccm A. eintropfen, A. u. 
Keten durch Kolonne abtreiben, Riickstande mehrerer Ansatze fraktionieren. Fluchtigo 
Fl., K p .J4 45—46°, Gerueh an Acetal u. Acetessigester erinnemd. Wss. Suspension 
reagiert lackmussauer u. reduziert k. ammoniakal. Ag-Lsg. u. KM n04. Br in Chlf. 
wird langsam aufgenomnien. Mit konz. Alkali oder Na hoftige Rk. Verd. Saure wirkt 
kaum ein. — p-Nitrobenzoat, Cn H n 0 5N. In  Bzl. mit p-Nitrobenzoylehlorid u. Pyridin. 
Aus wenig Essigestcr-PAe. gelbliche Blattehen, F. 62—63°. — Semicarbazinosemicarb- 
azon (M II), aus viel W. krystallin, F. 223° (Zers.). — Cydopropanonhydral,
C3H 0O2 (IX). Analog M I mit absol. CH2N2 (Darst. nach A r n d t  u . A m e n d e , C. 1930.
II. 1210); im Luftstrom */4—3/i Stde. stehen lassen, A. verdampfen. Aus Bzl. Nadeln,
F. 71—72°, 11. in W. (lackmussauer), unl. in PAe. Entfarbt alkal. KMn04 sofort, Br in 
Chlf. allmahlieh. Wird durch konz. H 2S04 zers. (LlEBIGs Ann. 499. 1—25. 14/10. 
1932. Aachen, Techn. Hochsch.) LlNDEKBAUM.

C. E. Senseman und J. J. stubbs, Katalytische Ozydaiion von p-Cymol in 
fliissiger Phase. (Vgl. C. 1932. I. 379 u. S t e i >h e n s , C. 1926. II. 1133. 1927. I. 269.) 
Vff. untersuchten die Oxydalion von p-Cymol in fl. Phase mittels 0 2 bei Tempp. von 
140—170° in Ggw. folgender Katalysatoren: Mn02, Mn-Aeetat, Mn-p-Toluat, Cr20 3, 
Co20 3, Cc02, Fe20 3, Ni20 3 u. CuO. Am besten wirkte fein disperses, aus KMn04 u. 
IICOH hergestelltes Mn02 (Einzelheiten im Original), ahnlich das p-Toluat, die Wrkg. 
der anderen Oxyde war bedeutend geringer. Folgende Oxydationsprodd. wurden 
identifiziert: p-Toluylsaure, p-Tolyhnethylketon, HCHO, HCOOIi, Terephtlialsaure, W. 
u. C02. Im  besonderen wurde der Einflufl von Temp., Zeit, Menge MnOa u. der 
anderer Katalysatoren auf die Ausbeute an p-Toluylsaure verfolgt (4 Tabellen). Be- 
schreibung u. Abbildung des benutzten App. (Ind. engin. Chem. 24. 1184—86. Okt.



1932. II. D. O k g a n i s c h e  C h e m ie . 3701

1932. Bureau of Cliemistry and Soils, U. S. Department of Agriculture, Washington,

Hirendra Nath Das-Gupta, Untersuchungen iiber Organoarsenrcrbinduiigen. I. 
Vf. hat durch Kuppeln einiger diazotierter Aminocuniarine m it der von H i l i , 
u. B a l i .S (C. 1 9 2 3 . I. 75) besohriebenen a-Naphthjdarsinsiiuresulfonsaurc (Stellung 
des S03H unbekannt) neuo Organoarsenverbb. dargestellt, von denen er trotz 
fehlender NH2-Gruppe eine erhóhte trypanoeide Wirksamkoit erwartet. Der
Naphthalinsulfonsaurerest dtirfte ihnen geniigend lipolyt. Eigg. erteilen, damit sic in 
den Organismus eindringen konnen. — Cumarin-O-azonaphthylarsinsauresulfonsdure, 
C1,H ,30 8N2SAs. a-Naphthylarsinsiiurcsulfonsaure in 25°/0ig. NaOH (geringor t)ber- 
sehuB) gel., boi 0° wio iiblieh in HC1 hergestellte Diazolsg. aus 6-Aminocumarin ein- 
geriihrt, nach Stchen iiber Nacht filtriert, roto Lsg. mit HC1 gefallt. Aus Eg. gelb, 
iniki-okrystallin, F. 185° (Zcrs.), unl. in W., 11. in Alkalien (tief rot). — 7-Methylcumarin- 
6-azonap1itliylarsinsduresulfonsdure, C!0H 15O8N2SAs. Analog. Aus Eg. gelbes Pulver, 
bei 168° sinternd, Zors. 235°. — 4,7-Dimcihylcumarin-ti-azonaphthylarsinsdure.s'ulfon- 
saure, C21H 1?0 8N2SAs, aus Eg. gelb, mikrokrystallin, F. 204° (Zers.). — l,2,a.-Naphtho- 
pyron-6-azonaphthylarsinsduresutfonsdure, C23H 150 8N2SAs. Aus 6-Amino-l,2,cc-naph- 
thopyron. Aus Eg. gelb, mikrokrystallin, bei 170° sinternd. — 4-Melhy 1-1,2,rj-naphtho- 
pyron-G-azonaphthylarsinsauresulfoimiure, C2tH 170 8N2SAs, aus Eg. golbes Pulvcr, 
F. 162° (Zcrs.). (Journ. Indian chem. Soc. 9 . 371—73. Aug. 1932.) L indenbaum .

Hirendra Nath Das-Gupta, Untersuchungen iiber Organoarsenverbindungen. II. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Da Xanthon antisept. Eigg. besitzt, hat Vf. in dasselbe u. in einigo 
seiner D eriw . den Arsmsiiurerest eingefuhrt. Fei'ner wurden die Yerbb. I  (X =  As03H2) 
u. II synthetisiert, welchc zugleich Cumarin- bzw. Xanthon- u. Chinolinderiw. sind. Yon 
diesen Yerbb. erwartet Vf. starkę antipyret. u. baktericide Wrkgg.

V e r  s u c li e. 3-Aminozanthon. 3-Nitroxantlion (D hae, C. 1921. I. 87) in cr- 
hitztes Gemisch von SnCl2, A. u. konz. HC1 cingetragcn, nach crfolgter Red. mehr HC1 
zugesetzt, Nd. abfiltriert, mit konz. HC1 gcwaschen, in sd. W. gel., Sn mit H 2S u. F iltrat 
mit NHjOIi gefallt. Aus A., F. 232°. — a- oder l,8-Nitroaminoxanthcm, c 13h 8o 4n 2. 
Ebenso aus a-Dinitroxantlion. Aus A., F. 205°. — fi- oder 2,7-Nitroaminoxanthcm, 
F. 264—265°. — Bromnitroaminozanlhon, C13H -0 4N2Br. Aus Bromdinitroxanthon in 
A. mit NH40H  u . HoS; schlieBlich A. verdampft, mit konz. HC1 verricbcn, mit W. gc- 
kocht, F iltrat mit NH4OH gefallt. Aus A. gelbe Nadcln, F. 143—145°. — Xanlhon- 
3-arsinmure oder 3-Xantharsinsaure, C13H80 6As. 3-Aminoxanthon in verd. HC1 bei 0° 
diazotiert, in gekuhltcs Gemisch von Soda, As20 3, etwas CuS04 u. W. cingeriihrt 
(N-Entw.), spater eingeengt, F iltrat mit HC1 eben angesauert, wieder filtriert u. mit 
HC1 gefallt, Nd. aus NaHC03 (Kohle) umgefallt. Gelb, mikrokrystallin, F. >  335°, 
meist unl., 11. in Alkalien (tief braun). — a- oder l,8-Nitroxantharsinsdure, Ci3H sO,NAs. 
Ebenso aus a-Nitroaminoxanthon. Schmutzig rot, mikrokrystallin, F. >  330°. — 
fi- oder 2,7-Nilroxantharsinsdure, CI3H 80 7NAs, F. >  340°. — fi-Aminoxantharsinsdurc, 
C13H i0O5NAs. Vorige in NaOH gel., in Suspension von Fe(OH)2 in NaOH gegossen u. 
stark geschuttelt, nach %  Stde. filtriert u. mit IICl gefallt. Aus Eg., F. >  347°. — 
N-Acelylderiv., C15H 120 6NAs. In  Eg. mit CH3-COCl 2 Stdn. gekocht, h. filtriert, 
CH3-COCl auf W.-Bad yerdampft, mit W. gefallt. Aus Eg. gelbes Pulver, F. >  340°. — 
Broinnitroxantharsinsdure, C13H 70,NBrAs. Aus Bromnitroaminoxanthon. Rahmfarbcn, 
mikiokiystallin, F. 258—260“ (Zers.). — 3-Nitropseudo-l,8-isonaphlhoxazon, c 12h 0o 4n 2 
(I, X  =  N 0 2). 4 g 3,6-Dinitrocumarin in 7 ccm konz. H 2S04 mit 10 ccm Glycerin 
versetzt, unter Riihren allmalilich auf 138—140° erhitzt, wieder abgekiihlt, dann 1 Stde. 
auf 135— 140°, 5 Stdn. auf 150—160°, 1/2 Stde. auf 170° erhitzt, schwarze M. gepulvert, 
wiederholt mit W. ausgekocht, Lsg. mit NH4OH vorsiclitig gefallt. Aus A. Nadeln, 
F. 228—230°. — 3-Aminopsevdo-l,8-iscmaphthoxazon, C,2H 8Ó2N2. Aus vorigem in A. 
mit NH4OH u . H 2S (W.-Bad) bis zur Braunfarbung der Lsg.; weiter wie oben. Aus A. 
hellgelbe Nadeln, F. 270°. — Pseudo-l,8-is<maphthoxazon-3-arsinsdure, Ci2H 8OsNAs 
(I, X =  AsOsH2). Yorigcs in h. HC1 gel., sclinell abgekiihlt u. diazotiert, weiter wie

D. C.) P a n g r i t z .
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obcn; eingeengtc Lsg. m it Kolile gekocht u. mit HC1 gefallt. Aus Eg. rahmfarben, 
mikrokrystallin, E. 225—227° (Zers.). -— /}-Aminoxanthochinolin, C16Ht0O2N2. Aus der 
Nitroyerb. (D h ar, 1. o.) in A. mit NH4OH u. H 2S. Aus A. Krystalle, F. 276—278°. — 
Xanthochinolin-fl-arsinsaure, C16H ]0O5NAs (II). Aus vorigem nic oben. Hellbraunes 
Pulver, boi 315° sin ter nd, F. >345°. (Journ. Indian clicm. Soc. 9 . 393—401. Aug. 1932. 
Calcutta, Univ.) L indenbaum .

J . Boeseken, Oxydation von Phenol mil Acetopersaure (Bcitrag zur Kennlnis der 
Substitution ton Benzol.) Anknupfend an Yerss. von B o e s e k e n  u. S l o o f e  (C. 1 9 3 0 .1 .  
1286. 1764) untersucht Arf. die Oxydation von Phenol m it Acetopersaure. Es entsteht 
hierbei Phenochinon, Fumarsdure u. Mukcmsdure, der Vf. cis-cis-Struktur zuschrcibt, 
weil sie durch Ringoffnung entstanden ist. E r formuliert die lik .:

Es wirkt also hier, wie bei den anderen Substitutionsrkk., dio OH-Gruppe o- u. p-diri- 
gicrend. Es konnen weder Brenzcatechin noch Hydrochinon ais Zwisehenprodd. auf- 
treten, weil man aus Brenzcatechin weniger Muconsaure bekommt ais aus Phenol u. 
weil Hydrochinon Chinhydron gibt, das von starker Acetopcrsiiure langsam z u Fumar- 
u. Maleinsaure umgesotzt wird. Vf. kann das Auftreten von Fumarsaure nicht erklaren, 
weil sie durch Aufspaltung eines Benzolrings entstanden sein muB u. Maleinsaure von 
10%ig- Acetopersaure in 10 Tagen nicht yerandert wird.

Y e r s u c  h e. 10 g Phenol (C,.TT60), gel. in 74,2 g 20%ig. Acetopersaure (C2H40 3), 
gaben Muconsaure (C0HBO4), F. 187° u. PJienochinon (C18H 160 4), F. 71°. — 5 g Phenol 
unter Kuhlung gol. in 50 g 70,5°/oig. Acetopersaure gaben Muconsaure u. Fumarsdure 
(C4H40 4). — 10 g Phenol gel. in 210 g 10%ig. Acetopersaure gaben 5,4 g Muconsaure 
u. 4,7 g Phenochinon. — 10 g Brenzcatechin (C0H6O2) gel. in 86 g 10,2%ig. Acetopersaure 
gab 1 g Muconsaure. — 5 g Brenzcatechin unter Eiskuhlung gel. in 40 g 78%ig. Aceto- 
persaure reagiert unter C02-Entw. u. gibt Muconsaure, Fumarsdure u. ein wenig einer 
reduzierenden Substanz, dereń rotes Dinitrophenylhydrazon isoliert werden konnte. 
Es ist 1. in Sodalsg. u. yerkohlt beim Erhitzen. Arialysen: 22,4, 23,2, 22,8% N ; 45,0, 
45,5, 45,3°/o C; 3,6, 3,5, 3,55°/0 H. — 15 g Brenzcatechin u. 80 g 70°/oig. Acetopersaure 
gab 6,36 g C02 u. 4 g Muconsaure. — 10 g Hydrochinon (C„H0O2), gel. in 86 g 10,2°/oig. 
Acetopersaure gab 7,8 g Chinhydron. -— 5 g Hydrochinon, gel. in 50 g 35°/0ig. Aceto- 
persaure, gab erst cinen Nd. von Chinhydron, der sich sehr langsam wieder lóste. Auf- 
arbeitung nach 10 Tagen gab 1,5 g Fumarsdure, Maleinsaure (C4H40 4) u. eine Substanz, 
dereń Dinitrophenylhydrazon isoliert wurde. Beim Erhitzen yerkohlt es bei 162—165°. 
Analyse: 45,5°/„ C, 4,5% H, 18,5% N u. 32,5% O. (Koninkl. Akad Wetensch. Amster
dam, Proceedings 3 5 . 750—55.1932. Delft, Uniy.Lab. of organie chemistry.) L. E n g e l .

A. Zangirolam i, Uber die Konstitution des Tribromguajacols. Vf. bestimmt die 
Stellung der 3 Bromatome in dem in der Literatur mehrfach erwahnten Tribrom- 
guajacol vom F. 116— 117°. Durch Red. von 5-Nilro-ti-brojnguajacol mit Sn u. HC1 
entsteht das Hydrochlorid des 5-Amino-C-bromguajacols (OH =  1), C7H 90 2NClBr. Zers. 
bei ca. 230°. Die Verb. wird diazotiert u. dio Diazoniumgruppe durch Brom crsctzt. 
Die erhaltene Verb. sehmilzt bei 53—55° u. ist wahrscheinlich ein Gemisch von Mono- 
brom- u. Dibromverb. Das Gemisch wird weiter mit Brom behandelt u. liefert die 
Tribromterb. yom F. 116—117°. Ferner erhalt Vf. bei der Bromicrung von 6-Brom- 
guajacol dasselbe Tribromguajacol vom F. 116— 117°. Durch Methylicrung dieser Yerb. 
mit CH-j.J in methylalkoli. NaOH entsteht das schon bekannte 4,5,6-Tribromveratrol, 
F. 84—86°. Somit ist die Konst. des Tribromguajacols ais eines 4,5,6-Tribromguajacols 
(OH =  1) bewiesen. (Gazz. chim. Ital. 6 2 . 570— 75. 1932. Parma, ITniv.) F i e d l e r .

Ramart-Lucas und F. Salmon-Legagneur, Stabilitdt von Isomeren, verglichen an 
Hand ihrer Absorptionsspektrm. Umlagerungen in der Reihe der arylierten Olykole. (Ygl.

O
W OH

j j  — y  o-Cliinon — y  Mukonsiiuro
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C. 1 9 3 2 . II. 2290.) Zur Bestatigung der Kegel von R a m a rt-L u ca s  (C. 1 9 2 8 . II. 11) 
untersuchen Vff. Umlagcrungen, dio nach folgenden Schemen vorlaufen:

J £ > C -  011,011 .
OH £  ^ > C H ,C H 0  •“ *" A r-CH ,.C O -A r

II Ar-CHOH-CHOII-Ar ' '

III ^ > C - C H aOH — ->• Â > C H -C H O  — >- Ar.CH 2-CO-R , Ar-CO-CHs-R
OH

Da der aufsteigende Ast der Absorptionskurven bei den u n te rsu ch ten  Substanzon 
sich in der Reiho Glykol, Aldehyd, Keton nacli dem Sichtbarcn Ycrschicbt, ist n ach  
der crwiihnten Regel zu erwarten, daB, wenn sich bei einer bestimmten Temp. ein 
Glykol in einen Aldehyd umlagert, die Umlagerung in ein Keton erst bei hóherer Temp. 
cintritt. Durch Arbeiten bei genugend tiefer Temp. konnte tatsaohlich immer der Aldehyd 
erhalten werden, wahrend sieli bei hoherer Temp. das Keton bildete, so wie es zu 
erwarten war. Eine Ausnahme bildet nur das 2,3-Diphcnylpropan-l,2-diol, bei dem 
das Keton n ic h t isoliert werden konnte, sondern an seiner Stelle cin KW-stoff erhalten 
wurde. Aus den Glykolen des T ypusIIIkonnton nicht beide moglichen Ketone (Ar-CH,- 
CO• R u. Ar-CO-CHj-R) erhalten werden, sondern nur Ar-CH2-CO-R, woraus Vff. 
ableiten, da 13 dio beiden betrachteten Ketone nicht dieselbc intermediare instabilo 
Zwischenform zulassen. DaB dio Umlagerung Aldehyd — >- Keton erst bei einer hohoren 
Temp. vor sich geht, ais die Glykol — >- Keton, ist so zu erklaren, daB dio Umlagerung 
Glykol— y  Keton iiber eine akt. Form des Aldehyds geht, die im Falle A ldehyd— >- 
Keton aus dom Aldehyd durch therm. Anregung erst gebildet werden muB. Unter 
Venvendung des von P e r r i n  eingefuhrten Begriffs der Semivalenzen lassen sich die 
betrachteten Umlagerungen nach domselben Schcma erklaren, wie bei R a m a r t -L u c a s  
(C. 1 9 2 7 . II. 2257. 1 9 2 8 . 1. 179). Dieses Schcma erklśirt auch, daB die Glykole des 
Typus I  u. I I  dieselben Aldehyde u. Ketone geben.

V e r s u c li o. Dic Absorptionsspektren der gemessenen Glykole haben 2 Banden 
u. zeigen ungcfiihr den gleichen Vcrlauf, wic dio der entsprcchenden KW-stoffe. Es 
wurde 2-Phenylbutan-l,2-diol, 1,2-Biphenyldłhan-J,2-diol, l,2-Diphenylpropan-l,2-diol,
1.2-Diphenylbułan-l,2-(liol, l,2,3-Triphmylpropan-l,2-diól u. zum Vergleieh Athyl- 
benzol u. Dibenzyl in alkoh. Lsg. (Konzz. 1/10- u. Vioo'n -) gemessen. Die Absorptions- 
spoktren der Ketono des Typus Ar-CO-CH,-R haben 3 Banden, dic in alkoh. Lsg. 
weniger ausgepragt sind ais bei Lsgg. in Hexan. In alkoh. Lsg. ist die dcm Sichtbaren 
am nachsten liegende Bando weiter im Ultraviolett, dio beiden anderen naher zum 
Sichtbaren ais boi Lsgg. in Hexan. Die Absorptionskuryen von Diphenylacotaldeliyd 
in A. u. Hexan sind prakt. gleioh. Die Absorptionsspektren folgender Ketone u. 
Aldehyde wurden gemessen: ln  A. u. Hexan: Desoxybenzoin, l,2-Di-(p-tolyl)-alhanon, 
Dibcnzylketon, Baizylacetophcnon u. Diphenylacetaldehyd; ferner in Hexan: Phenyl- 
athylkcton u. Aceton. Praparate: 2-Phenylpropan-l,2-diol, Herst. nach TlFFENEAU 
(C. 1 9 0 4 . I. 445), aus Mischung von A. u. Lg. F. 42—44°. — 2-Phcnylbutan-1,2-dioI, 
Ilerst. nach S to e rm e r  (Bor. Dtseh. chem. Ges. 4 0  [1906]. 2298) mit der Abanderung, 
daB s ta tt Bcnzoylcarbinol dessen Acetat yerwendet wurde. K p .,3 165°, aus Lg. F. 56°. —
2.3-Diphenylpropan-l,2-diol (CJ5Hi0O2) aus Benzylmagncsiuinchlorid u. dem Acetat 
des Bcnzoylcarbinols K p .19 223—224°, aus Mischung von A. u. PAe. vorfilzte Nadeln, 
F. 73°, 11. in iiblichen Łósungsmm. Bei Fortsetzung der Yakuumdest. geht bei 250 
bis 280° (19 mm Hg) ein zwoites Prod. iiber. Aus Mischung von A. u. Lg. fcine Nadeln. 
F. 92° (C„,H„20). Da es mit Phenylisocyanat ein gut krystallisiertes Urethan gibt, 
hat es eine ÓH-Gruppe. Mit 1,3-Diphenyl-l-bcnzylpropan-l-ol ist das Prod. F . 92° 
nicht ident., weil das aus Benzylmagncsiumchlorid u. Benzoylacetophenon erhaltene 
Carbinol F. 40° mit Prod. F. 92° F.-Depression zeigt. Vff. glauben, daB das Prod. 
F. 92° 2,3-Diphenyl-2-benzylpropan-l-ol ist. — l,l-Diphenyluthan-l,2-diol. Aus 
C6H5MgBr u. CHj• C02• CH, ■ CO„ ■ C,H5, K p .„0 200—220°, aus A. F. 122°. — 1,1-Di- 
(p-tolyl)-dthan-l,2-diol, (C,6H130 2) aus Glykolsaureathylestcr u. p-Tolylmagnesium- 
bromid, mit Lg. angerieben, aus Mischung von Bzl. u. PAe. schone verfilzte Nadeln, 
F. 110°. Obwohl der F. durch Umkrystallisieren nicht mehr erhoht wurde u. die 
Analyse stimmte, zeigto dic opt. Unters. Verunreinigung mit einer sehr stark  ab- 
sorbierenden Substanz (wahrscheinlieh Ditolyl) an. — Di-p-tolylacetaldehyd aus Benzo- 
persiluro u. 1,1 •Di-p-tolylathylen, welches aus p-Tolyltnagnesiumbromid u. Essigester
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hergestellt war. K p .20 1 85—190° wurde iiber die Bisulfitverb. gereinigt. — 1,2-Di- 
p-tolylathanon aus p-Methylbenzylcyanid u. p-Tolylmagnesiumbromid wurde Prod. 
erhalten, das kleino Mengen Ditolyl enthielt, dio nieht entfernt werden konnten u. die 
Messung des Absorptionsspektrums verliinderten. Opt. reines Prod. wurde folgcnder- 
maBen erhalten: p-Methylbenzylcyanid wurde versoift, die entstandeno Sauro mit 
SOCl2 in das Chlorid (Kp .28 128— 129°) verwandelt u. dieses m it Toluol u. A1C13 um- 
gesetzt. F. 102°. — Umlagcrungen: Alle besehriebenen Umlagerungen sind dureh 
langsame Dest. des umzulagernden Prod. iiber Infusorienerde, die auf bestimmter 
Temp. gehalten wurde, bei Drucken von 10—20 mm Hg (bisweilen auch kleineren) 
ausgefuhrt. — Umlagerung des Ilydrobenzoins a) bei 300°. Rk.-Prod. K p .20 175— 185° 
gibt Semicarbazon F. 162° (ident. m it Semicarbazon des Diphenylaeetaldehyds) u. 
aus Mutterlauge kleino Menge P. 100—110° (wahrscheinlieh Mischung der Scmicarb- 
azone des Diphenylaeetaldehyds u. des Desoxybenzoins), b) bei 450°. Aus A. F. 00°. 
Dcsoxybenzoin; aus den Mutterlaugcn wurde otwas Benzaldehyd erhalten. — Um
lagerung des Diphenylaeetaldehyds bei 500° gab Desoxybenzoin, F. 58—60°. — Um
lagerung des l,l-Diphenylatlian-l,2-diols. a) Bei 260° gab Diphenylacetaldehyd (Semi
carbazon einheitlich F. 162°); b) bei 400° gab reines Desoxybenzoin. — Umlagerung 
des l,l-Di-p-tolylathan-l,2-diols. a) Bei 160—190° u. 0,7—1 mm Hg gab Di-p-tolyl- 
acetaldehyd (Semicarbazon einheitlich F. 185°), b) bei 250° gab einheitlich 1,2-Di- 
p-tolylathanon. — Umlagerung des Di-p-lolylacelaldehyds bei 350° gab quantitativ
1,2-Di-p-tolylathanon. — Umlagerung des 2-Phenylpropan-l,2-diols. a) Bei 250—300° 
gab Hydratropaaldehyd ICp. 200—205° (Semicarbazon einheitlich F. 152°), b) bei 
550° gab unreines Benzylmethylketon Kp. 200—220°; eine andere Substanz konnte 
nieht isoliert werden. — Umlagerung des 2-Phenylbulan-l,2-diols. a) Bei 300° gab 
Phenylathylacetaldehyd K p.iS 104—108° (Semicarbazon einheitlich F. 155—156°); 
b) bei 460° gab Ol dessen Semicarbazon nach 3-maligem Umkrystallisiercn aus A. 
F. 155°, ident. ist mit dcm des Benzylathylketons. — Umlagerung des Methyl- u. Atliyl- 
phenylacelaldehyds sieho R a m a r t - L u c a s  u . C u e r l a i n  (C. 1932. I. 2026). Da im 
Gegcnsatz zu den Diarylacetaldehyden die Arylalkylacetaldehyde nur teilweise in 
dio Ketone umgewandelt werden konnten, glaubten Vff., daB ein Gleichgewicht vor- 
liege. Dagegen spricht aber, daB os nieht gelang, aus Mothylbenzylkoton bei 400—450° 
u. 25 mm Hg oder bei 550° u. 0,7—1 mm Hg Methylphenylacetaldchyd zu erhalten. 
Umlagerung des 2,3-Diphenylpropan-l,2-diols. a) Bei 250—300° Hauptprod. farbloses
Ol, K p.,i 189—192°, Phenylbenzylacctaldehyd (C,5H I40 ); Semicarbazon einheitlich 
F. 120—121°; Konstitutionsbewcis: Mit AgO wird fast quantitativ <x,/?-Diphenyl- 
propionsaurc, F. 91—92°, erhalten. Ncbcnprod. KW-stoff, F. 167°, b) bei 500° gab 
oinheitlioh cbcngcminnten KW-stoff, F. 167° (Cj5H ]2), wl. in den gebriiuchliclien Losungs- 
mitteln. Derselbe KW-stoff entsteht auch unter den gleiehon Bedingungen aus C,H5 • 
CHj-CH2-CO-CaHs, C0H5-CH2-CO-CH2-C„H5 u. auch aus 1-Phenylindcn. (Buli. 
Soc. chim. Franco [4] 51. 1069—87. Aug. 1932.) L. E n g e l .

Z. E. Jolles, tfber Derivate des Azoxycarbonamids. (Unter Mitarbeit von Oscar 
Orsatti und W illy Camiglieri.) Vff. stellen substituierte Azoxycarbonamide dar. 
Die direkte Substitution der Amidwasserstoffe der Azocarbonamide u. nachfolgende 
Oxydation zur Azoxyverb. ist nieht moglich. Das Amid bleibt auch naeli langcr Einw. 
von Methyl- u. Athyljodid oder von Acetanhydrid unverandert. Benzolazoxyearbon- 
anilid wurde deshalb nach B u s c h  u. B e c k e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 29 [1896]. 1691) 
dureh Kondonsation von Phenylhamstoff mit Phenylhydrazin u. nachfolgende Oxydation 
des Hydrazoderiv. mit Eisenpcrchlorat hergestellt. Benzolazocarbonanilid nimmt viel 
leichter Sauerstoff auf, ais das unsubstituicrte Amid. Die Verseifung erfolgt analog 
der des Amids. — Bcnzolazoxycarbonanilid, CjjHjjOoN,, dureh Oxydation von Benzol
azocarbonanilid m it Per hydrol. Hellgelbe Nadeln, F. 136°; Zers. bei 155°. Geringe 
Mengen der Verb. geben mit methylalkoh. KOH in Ggw. von /J-Naphthol Benzólazo- 
P-naphthol. In  der Verseifungsfl. wird Anilin  naehgewiesen. Dureh Zusatz von Brom 
in Chlf. entsteht Bcnzolazoxycarbon-4-bromanilid, C13H 10O2N3Br, hellgelb, F. 157° 
(Zers.). Beim Nitrieren von Benzolazoxycarbonanilid in essigsaurcr Lsg. entsteht 
Benzolazoxycarbonnitroanilid, C13H 10O4N4. Gelbes krystallines Pulrer, F. 182° (Zer .). 
Ais Nobenprod. entsteht wahrschcinlich eine Dinitroverb. vom F. 140° (Zers.). Beim 
Bromieren von Benzolazocarbonanilid m it 3 Moll. Brom entsteht eine Tribromverb., 
sehr wahrscheinlieh 2,4-Dibrombenzolazocarbon-4-bromanilid, C13H 8ON3Br3, F. 195° 
(Zers.). — p-Chlorbenzolazocarbonamid, aus p-Chlorphenylsemicarbazid dureh Oxydation 
mit Eisenperehlorat. F. 185° (vgl. H a n t z s c h  u . S c h u l t z e , Ber. Dtsch. chem. Ges. 28
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[1895]. 2073). Liefert bei der Oxydation mit Perhydrol in Eg. p-Chlo?benzołazoxycarbon ■ 
amid, C,H6ON3Cl. F. 192—192,5° (Zers.). Wahrend der Oxydation scheidet sieli eine 
geringe Menge symm. p-Dichlorazoxybenzol, Ci2H 8ON2CI2, F. 156°, ab. (Gazz. ehim. 
Ital. 62. 588—97. 1932. Florenz, Univ.) F i e d l e r .

Mohonlal Dalal und Sikhibhushan Dutt, Eine allgemeine Synthese von a-un- 
gesiUtigłen Sduren aus Malonsdure. II. (I. vgl. C. 1925. II. 1852.) Die weitere Unters. 
der 1. c. beseliriebenen Rk., auch von der quantitativen Seite, hat ergeben, daB sie yon 
katalyt. A rt ist, denn ohne Kondensationsmittel liefern z. B. Benzaldehyd u. Malon- 
saure bei 100° in 6 Stdn. ca. 60% Benzylidenmalonsaure, ohne dafl sich eine Spur C02 
entwickelt. Auch die Menge des Katalysators (Base) ist Yon groBem EinfluB auf den 
Rk.-Yerlauf; am besten verwendct man 1 Mol. desselbcn auf 1 Mol. Malonsaure; weniger 
u. auch mehr vermindert die Ausbeute. m- u. p-substituierte Aldehyde geben bessere 
Ausbeuten ais o-substituierte. — Prakt. kann jedes sek. u. tert. Amin (prim. Aminę 
sind wegen Kondensation mit den Aldehyden ausgeschlossen) ais Katalysator Ver- 
wendung finden, aber gewisse tert. Aminę (Dialkylaniline, Chinaldin) yerursaehen dic 
Bldg. gefarbter Nebenprodd. An Stelle der f r  e i e n Base kann man ubrigens auch ein 
anorgan. oder organ. Salz derselben Yerwenden; letzteres wirkt ganz wie die freie Base, 
wahrend ersteres etwas langere Rk.-Daucr u. hóhere Temp. crfordert. Vergleichende 
Verss. mit den verschiedensten Basen (1 Mol. letzterer auf 1 Mol. Benzaldehyd) ergaben, 
daB Lulidin quantitative Ausbeute an Zimtsaure bewirkt. Mit anderen Pyridinderiyy. 
betrugen die Ausbeuten zwischen 76 u. 99%> mit Chinolin u. seinen D eriw . zwischen 
60 u. 94%, jedoch mit Chinaldin nur 24, Acridin 12 u. 9-Metliylacridin 1,5%. Im  all- 
gemeinen nimmt die Ausbeute mit der Starko der Base zu. — Ycrwendetc Basen (mit 
Benzaldehyd): Chinolin,Isochinolin, Chinaldin, a- u. /?-Naplithochinolin, Phenanthrolin, 
Acridin, 9-Metliylacridin, Pyridin, a-Picolin, Lutidin, Kollidin, Pipcridin, Dimcthyl-, 
Diathyl-, Methylbeńzyl- u. Athylbenzylanilin. Verwendete Aldehyde (mit Chinolin): 
Benz-, o-, m- u. p-Nitro-, o-Chlor-, m- u. p-Oxy-, p-Dimethylaminobenzaldehyd, 
Vanillin, p-Toluyl-, Anis- u. Veratrumaldehyd, Piperonal, Furfurol, Citral, Citronellal, 
Zimt-, Par-, Propion-, Isobutyr- u. Isoyaleraldehyd. — Tabellen im Original. (Journ. 
Indian chem. Soc. 9. 309—14. Juli 1932. Allahabad, Univ.) LlNDENBAUM.

Friedrich Schenck, Zur Theorie der Ringrcrengerung und damil verwandter Um- 
lagerungen. Dio Ringycrengerungen stellen meist besondere Falle anderer bekannter 
Umlagerungen vor, docli ist noch keine yollig befriedigende Theorie fiir den Rk.-Verlauf 
aufgestellt worden. Auch Ringerweiterungen sind nur Sonderfalle anderer Umlagerungs- 
rkk. Obwohl uber dieso Rkk. schon sehr viel bekannt ist, liaben sich ihre Ursaclien noch 
nicht ganz aufklaren lassen; fiir die verschiedenen, einander sehr ahnlichen Rkk. ha t 
sich noch kein gemeinsames Erklarungsschcma aufstellen lassen. Ein ausgezeichnetes 
Materiał fiir die Unters. der Ringverengerungen durch H N 02 (einfachstes Beispiel 
Cyclobutylamin — )- Cyclopropylcarbinol) liegt in den Aminosauren aus den Mono- 
amiden der Truxill- u. Truxinsauren vor (vgl. STOERMER u . S c h e n c k , C. 1928. I. 
1176; S t o e r m e r  u . K e l l e r , C. 193 2 .1. 816). Die Konfigurationen dieser Truxill- u. 
Truxinaminsauren sind wegen der Beziehungen zu den Truxill- u. Truxinsaurcn be
kannt. Gelingt es, die Konst. u. Konfiguration der durch Einw. von H N 02 oder NOBr 
auf dio TruxiU- u. Truxinaminsauren entstehenden ringverengerten Sauren aufzuklaren, 
so muB es miiglich sein, durch Vergleich der Stellung der Gruppen am Ring vor u. nach 
der Rk. u. durch Vergleich der aus den yerschicdenen Aminosauren entstehenden ring- 
yerengerten Sauren auf den Mechanismus der Rk. zu schlicBen. Das aus den friiheren 
Arbeiten bekannte Jlaterial wurde durch Darst. der noch fehlenden Truxill- u. Truxin- 
aminsauren u. der zugeliorigen Ringyerengerungsprodd. Ia—IYb (im folgenden ais 
„Oxysauren“ bezeichnet) yervollstandigt. Damit sind alle theoret. moglichen racem. 
Oxysauren bekannt. Bzgl. der Konfiguration dieser Sauren wurde schon C. 1928. I. 
1176 angenommen, daB bei der Ringyerengerung die Stellung yon C„H5 u. C 02H zur 
Ringebene nicht yerandert wird. Diese Annalimc scheint sich mit Ausnahmc einer yon 
RASENACK (Diss., Rostock 1928) festgestellten Abweicliung bei der C-Truxinsaure zu 
bestatigen. In  der C. 1928. I. 1176 referierten Arbeit wurde ferner angenommen, daB 
die Abspaltung des NH 2 analog der yon T lFFEN EA U  fiir die Retropinaikolinumlagerung 
gegcbenen Formulierung yor sich geht; diese Auffassung ist aber nicht aufrccht zu 
erhalten, weil dann a- u. y-Truxillsaure dasselbe Zwischenprod. mit freier Valenz liefern 
muBten. In  Wirklichkeit entstehen aber yersehiedene Endprodd., so daB ein gleiclies 
Zwischenprod. fiir beide Rkk. unmoglieh ist. Vf. nimmt an, daB schon die Abspaltung 
von NH 2 die Bldg. eines umlagerungsfahigen Zwischenprod. bewirkt. Die bei Einw.
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von H N 02 oder NOBr z. B. auf a-Truxillaminsaure V entstehende Diazoverb. VI spaltet 
sofort N  ab (Vll); die Valcnzkrafte des den N tragenden C-Atoins werden vom Ń also 
nur noch wenig beansprucht, die nicht gebundenen Krafte suchen die benachbarten 
C-Atomc 2 u. 4 anzuziehen, diese einseitig beanspruchten C-Atome bindcn daher nur 
noch einen Teil der Valenzkrafte des C-Atoms 3. Der nichtgebundene Rest kann sieli 
an der Absilttigung der von 1 ausgehenden Krafte beteiligen. Nach Abspaltung des N 
werden die Yerstarkten Krafte noch wcitcr vergroBert, die gesehwacliten weiter ver- 
ringert, der Vierring zerreiflt an der schwachsten Stelle. Nunmehr erfolgt Anlagerung 
von Oli, worauf die so entstandene C6H6-CH(OH)-Gruppe anscheinend an die Stelle 
des NH2 riickt, da aus den bis je tzt abgebauten cis-Dicarbonsauren nur lactonbildendc 
Oxysauren (la, Ib, Ila , Hb) aus den trans-Dicarbonsauren neben Lactonen auch die 
Oxysaure I lia  mit C6H5-CH(OH) u. CO,H auf Yerschiedenen Ringseiten erhalten wurde. 
DaB bei der Abspaltung bzw. Umlagerung einer Gruppe an einem asymm. C-Atom eine 
bestimmte Anordnung der iibrigen 3 Gruppcn wenigstens teilweise beibehalten werden 
kann, ist neuerdings bei Yerschiedenen Rkk. gezeigt worden. Bei den Truxillsauren ist 
es gleich, an welcher Seite der C02H-Gruppe die gesehwaclite Bindung gesprengt wird; 
tatsachlich scheint der Ring an beiden Stellen aufzureiBen; bei den Truxinsauren 
schcint er zwisehen den Pkenylen zerstort zu werden, was sich aus der grofien Valenz- 
beanspruchung der Phenyle ergibt. Dio Umlagerung der Truxill- u. Truxinamin- 
sauren zu den Oxysauren laBt sich auf das Freiwerden e i n e r  Valenz u. die damit 
verbundenc Verteilung der iibrigen Valcnzen zuriickfuhren. Dasselbe gilt fiir dic 
Retropinakolinumlagerung, die Pinakolinumlagerung, die Semipinakolindesaminierung 
u. die Benzilsaureumlagerung; Einzclheiten dariiber s. Original.

Von den 8 theoret. moglichen Oxysauren waren bisher 5 bekannt, die ais la  u. Ib, 
I la  u. I lb  u. I l ia  bezeichnet wurden [es sind 4 Benzoylphenylcyclopropancarbonsauren 
(I—IV) moglich, zu jeder gehoren 2 Oxysauren, die durch willkiirliche Indices a u. b 
unterschieden werden], Ib konnte nur einmal erhalten werden; ein Verf. zu ihrer Ge- 
winnung lieB sich nicht angeben. Verss., dic aus den Oxysauren entstehenden Keton- 
siiuren riickwarts zu reduzieren u. dadurch zu den fehlenden Oxysauren zu gelangen, 
sehlugen fehl; dio angewandten Oxydationsmittel bewirkten Ringsprengung. Es gelang 
schlieBlicli, dio Ketonsauremethylestcr mit Al-Isopropylat zu reduzieren. Der Methyl- 
ester von I  ergab das fruher nur in Spuren erhaltene Lacton der Oxysaure Ib ; daneben 
findet sich der Isopropylester von IVa, weil sich die Ketonsaure I leicht in IV umlagert. 
Der Methylester Yon II  gibt das Lacton U b u. Spuren des Lactons Ila . Der Methylester 
von III gibt den Isopropylester der bisher unbekannten Oxysaure IHb. Der Methylester 
von IV liefert die Ester Yon IVa u. IVb. DaB die a-Form bei der Red. von I u. III nicht, 
bei der Red. von II  nur in Spuren auftritt, ist wahrscheinlich auf die Stellung der Gruppen 
C„Hj u. COjH zum Benzoylrest zuruckzufuhren. — Ebenso wie sich die Oxysaure la  
durch Einw. von konz. KOH in die Oxysaure I lia  umlagert, laBt sich auch dio Oxy- 
saure Ib in IHb uberfiihren. Wie zu erwarten war, śindert sich durch die Einw. Yon KOH 
nichts an der Konfiguration der Benzoxylgruppe. Die friihere Annahme, daB diese 
Umlagerung durch Umklappen der C02H-Gruppen erfolgt, erfahrt dadurch eine neue 
Stiitze. Dio Oxysaure la  gibt mit Acetanhydrid u. mit verd. HCl das Lacton la ; im 
Gegensatz dazu gibt die Oxysaure Ib  nur mit Acetanhydrid das zugehórige Lacton, mit 
15%ig. HCl dagegen hauptsachlich das Laeton la ;  es ha t also an der CH-OH-Gruppe 
eine Art WALDENschc Umkehrung stattgefunden. Diese Umlagerung macht yerstand- 
lich, daB die Oxysaure Ib bei der Einw. von H N 02 oder NOBr auf y-Truxillaminsaure 
nur in auBerst geringer Mcnge erhalten wird. Die Umlagerung der Ketonsauren I in IV 
u. n in III durch Alkali kann durch intermediaro Enolisierung bewirkt sein. — LaBt 
man bei den Ketonsauren C6H5-CO von cis- nach trans- (bezogen auf C02H) wandern 
(I—IV, II—III), so werden dic FF. um je 21° erniedrigt; laBt man dagegen CęH5 von 
cis- nach trans- wandern (I—II, IV—III), so erhóhen sich die FF. um je 17°. Ahnliche 
RegelmaBigkeiten bestehen bei den Truxillsauren, wo bei der Wanderung eines C6H6- 
Restes von cis- nach trans- der F. jedcsmal um 38° sinkt (peri-Truxillsaure, F. 266°, 
y-Truxillsaure, F, 228°, s-Truxillsaure, F. 190°). — S t o e r m e r ,  S c h e n c k  u . B u s c h -  
m a n n  (C. 1929. I. 54) haben gezeigt, daB Eg.-Sohwefelsaure dio Oxysauren Ila , Ilb  
u. I lia , die C6H5 u. CÓ2H in trans enthalten, zu einer a-Benzoyl-/S-benzaIpropionsaure
(VIII) aufspaltet, dereń Acetat bei 151,5— 152,5° schm., wahrend aus der Oxysaure la  
mit C6H5 u . COjH in cis eine isomere a-Benzoyl-/3-benzalpropionsaure (Acetat des 
Methylesters, F. 92°) liefert. In der gleichen Weise verhalten sich, wie Vf. festgestellt 
hat, die trans-Oxysaurc ITIb u. die cis-Oxysauren Ib, IYa u. IVb. — Die Yon RASENACK
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(1. c.) beim Abbau der £-Truxinsaure bcobachteten Abweicliungen bediirfen der Nach- 
priifung; eine Bestatigung der Abweicliungen wurde Vertausehung von Konfigurations- 
formeln bei den Ketonsiiuren I—IV crfordern, was aber aus verschiedenen Griinden 
unzulassig erscheint. Man kann yielmehr annelimen, daB bei der Ringverengerung keine 
Umlagerung von COJ1 u. C„H5 erfolgt, u. daB die bei der Verengerung des Vierrings 
aufgehobcnc Bindung auch die neue Bindung des Dreirings ermittelt.
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V e r  s u c li e. Darst. von Al-Isopropylatlsg. durch Koehen von mit Hg angeatztem 

Al mit Isopropylalkohol unter Zusatz von Kupferbronze, HgCl2 u. J . — Isomeres Lacton 
der 3c-Benzoxyl-2c-phenylcyclopropan-lc-carbonsdure (Lacton von Ib), C,7H 140 2, durch 
Red. des Methylesters der Ketonsaure I  mit Al-Isopropylat. Krystalle aus A., F. 168 
bis 169°. Daneben entsteht der Isopropylester von lVa. Oxysdure Ib , aus dem Lacton 
mit sd. alkoh. KOH, F. 171—172° (Żers.). Meihylesłer, F. 171—172°. Das Lacton gibt 
beim Eindampfen mit alkoh. KOH die Oxysaure I llb ; bei mchrtagiger Einw. von 
15%ig. HC1 geht die 0.\ysaure Ib  in la  iiber. -— Isomeres Lacton der 3c-Benzoxyl-2t- 
phenylcyclopro]xin-lc-carbonsaure (Lacton von Ilb), aus dem Methylester von II u. Al- 
Isopropylat. Daneben entsteht eine geringe Menge des Lactons lla . — Isomere 3‘-Benz- 
oxyl-2‘-phenylcyclopropan-lc-carbonsdure (Oxysdure I llb ), C17HI0O3. Der Isopropyl- 
ester, C20H22O3 (Nadeln aus A.-PAe., F. 125,5—126,5°) entsteht aus dem Methylester 
von III u. Al-Isopropylat; man verseift mit verd. alkoli. KOH; die Siiure entsteht ferner 
beim Eindampfen des Lactons Ib  mit alkoh. KOH. Krystalle aus A.-PAe., F. 188—189°. 
Wird bei kurzem Erwarmen mit Acetanhydrid nicht verandert. Methylester, F. 104 
bis 105° (aus A.-PAe.). — 3‘-Benzoxyl-2c-phenylcyclopropan-lc-carbonsauren (Oxy- 
sauren IVa u. b), durch Red. des Methylesters von IV mit Al-Isopropylat u. Yerseifen 
der entstandenen Isopropylester mit alkoh. KOH. Oxysdure IVa, Nadeln aus A.-PAe., 
F. 152—153°. Methylester, CI8H ,80 3, F. 125—126° (aus A.-PAe.). Isopropylester, 
C20H 22O3, F. 125—126° (aus A.-PAe.), Miscli-F. mit dem Methylester 105°. Oxysaure 
lVb, Nadeln aus A.-PAe., F. 151—152°, Miscli-F. mit IVa 125°. Methylester, C18H180 3, 
Nadeln aus A.-PAe., F. 82—83°. Mit Cr03 in Eg. liefern IVa u. IVb wieder die Keton
saure IV (F. 136—137°). — Mit Eg. u. etwas konz. I I2SO, liefern die Methylester von 
Ib, IVa u. IVb das Methylcsteracetat der isomeren a.-Benzoxyl-f}-benzalpropionsaurc, 
F. 92°; die Oxysaurc I llb  liefert das Acetal der a-Benzoxrjl-[}-bcnzalpropionsdure (F. 151,5 
bis 152,5°); der Isopropylester von IIIb gibt den Isopropylester dieses Acetats, Krystalle 
aus A.-PAe., F. 109—110°, das bei Verseifung mit alkoh. KOH Dibenzalpropionsaure, 
bei katalyt. Hydrierung u. nachfolgender Verseifung a.-Benzoxyl-y-phenylbuttersdure 
(F. 112—113°) liefert. (Journ. prakt. Chem. 134. 215—48. Juli 1932. Rostock, 
Univ.) OSTERTAG.

Mahan Singli und Rattan Chand Bhalla, Drehungsvermugen einiger substituierter 
Campheranilsduren und Camphersdtireplienylimide. Die frtiheren Unterss. (C. 1931. I.
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2871) wurden auf weitere substituierte Campheranilsauren u. Camphcrsaurephenylimidc 
ausgedehnt, woboi sich folgendes ergeben Łat: 3',5'- bzw. 2',4'-I)imethylcampheranil- 
sdure besitzen prakt. dasselbe Drehungsyermogen wic 3'- bzw. 4'-Methylcar)vphemnil- 
sdure; ein zweites m-standiges CII3 bewirlct deninach keine Anderung. N 0 2 in 4' ver- 
mindert das Drehungsverru6gen, denn 2'-Hethyl-4'-nitro-, 2'-3Ielhoxy-4'-nitro- u. 
2'-Athoxy-4'-nitrocampheranilsdure drehen schwacher ais die N 0 2-freien Verbb. Das 
2'-standige N 0 2 in der 3'-Methyl-2'-nitrocampheranilsdure yermindert die Drehung u. 
kehrt das Vorzeiehen um, obwohl nicht so stark wie im 4'-Methyl-2'-nitroisomeren 
(1. e.). 3'-Methoxycampheranilsaure bat dieselben Drehwerte wie Campheranilsaure 
selbst; das 2'-Isomere dreht viel schwacher, u. die Werte der 2',5'-Dimethoxycampher- 
anilsaure liegen in1 der Mitte. Cl in 2'  yermindert, Cl in 4' erlióht das Drehungs- 
verm8gen.

V e r s u c h e .  Dio Drehwerte gelten der Reihe nach fiir Lsgg. in CH3OH, A., 
Aceton u. Methylathylketon u. fiir 19—20°. Darst. der folgenden Sauren u. Imidc 
aus je 1 Mol. Camphersaureanhydrid u. Amin mit Na-Acetat bei 140—145° (3—4 Stdn.); 
in 90%ig. A. gel., gefallt, in verd. Lauge gel. (Trennung von Imid), mit Saure gefallt 
u. aus A. oder verd. A. umkrystallisiert. 3',5'-Dimethylcampheranilsdure, C18H 250 3N, 
seidige Nadeln, F. 214—215°, [M]D =  +135,7, 126,3, 83,6, 84,2°. 2’,4'-Dimetliyl- 
campheranilsdure, C18H 250 3N, krystallin, F. 220—221°, [M ]d =  +163, 160,9, 117,5, 
107,0°. 2',4'-Dichlorcampheranilsdure, C18H 190 3NC12, Krystalle, F. 200—201°, [M ]d =  
+  86,6, 87,4°, in den Ketonen schwaoh. 2',5'-Dimethoxycampheranilsaure, C18H 250 6N, 
rótliche Nadeln, F. 137—139°, [M ]d =  +91,74, 67,3, 43,0, 44,0°. 3'-Methoxycampher- 
anilsdure, C17H 230 4N, Nadeln, F. 186,5°, [M]D =  +151,6, 127,5, 99,7, 96,7°. 3'-Athoxy- 
campheranilsaure, C18H 250 4N, Nadeln, F. 168°, [M ]d =  +159,5, 147,0, 104,7, 109,0°. 
Camphersdure-2',4'-dichlorphenylimid, C16H 170 2NC12, Krystalle, F. 62,5°. Campher- 
saure-2',5'-dimethoxyphenylimid, C13H 230 4N, Krystalle, F. 111—112°, [M ]d =  +34,9, 
29,5°. Camphersaure-m-methoxyphenylimid, C17I I210 3N, Kiystalle, F. 121—123°, 
[M ]d =  +38,75, 42,48, 39,90, 31,31°. Camphersaure-m-athoxyphenylimid, C18H 230 3N, 
krystallin, F. 93—95°, [M ]d =  +62,6, 58,3, 43,1, 38,84°. Camphersaure-2',6'-dimethyl- 
phmylimid, C18H 230 2N, krystallin, F. 154—155° (Sdure, F. 236—238°), [M ]d =  +46,8, 
45,8, 37,9, 39,0°. — Darst. der folgenden Sauren durch Nitrieren in Eg. m it rauchender 
H N 03. 2'-Methoxy-d'-nitrocampheranilsaurę, C17H 220 6N2, hellgelbe Krystalle, F. 182 
bis 184°, Drehung schwach (vgl. 1. c.). 2'-Athoxy-4'-nitrocampheranilsdurc, C18H 240„N2, 
gelbe Barren, F . 171—173°, [M]n =  —48,48, 41,86, 31,99, 30,97°. 2'-Mdhyl-4'-nilro- 
campheranilsaure, C17H 22O.N2, briiunlichgelbe Nadeln, F. 226—228°, [M]n =  +92,0, 
90,1, 74,8° (der 3. W ert in Methylathylketon) (vgl. 1. c.). — 3'-Methyl-2' (oder 6')-nitro- 
campheranilsaure, C17H 220 5N2, gelbc Krystalle, F. 139—140°, [M ]d  =  —14,99, 25,18, 
26,12, 17,26°. — [M]d-Werte der folgenden Campheranilsauren: 2'-Methyl-, +146, 
144, 98°. 3’-Methyl-, +140, 118, 89°. 4'-3Iełhyl-, +167, 144, 120°. 2'-Melhoxy-, +30, 
28, —16, —10°. 2-Athoxy-, —50, 62, 90, 89°. 2'-Chlor-, +57,8, 35,6, —40,3, —26,6°. 
4'-Chlor-, +183,0, 158,7, 119,0, 150,3°. (Journ. Indian chem. Soe. 9. 363'—69. Aug. 
1932. Łahore, Governm. Coli.) LlNDENBAUM .

R. N. Sen und R. Sadasivam, Untersuchungen uber die Bildung von Azoxy-, 
Azo-, Hydrazo- und Benzidinrerbindungen und uber die von den lelzteren abgeleiteten 
Farbstoffe. Die Red. mit Zn-Staub u. NaOH ist sehr wirksam fiu- die Darst. der Azo- 
u. Hydrazoverbb. aus m-Nitrobenzoesaure, tn- u. o-Nilrophenol, ni- u. o-Nilrobenzaldehyd. 
Bei letzteren wird gleichzeitig die Aldehydgruppe zu CH2-OH reduziert. Der m-Substi- 
tuent begiinstigt die Red. mehr ais der o-Substituent, obwohl Substitution im all- 
gemeinen die Red. des N 0 2 yerzógert. Dio Aldehydgruppe begiinstigt die Bldg. der 
Hydrazoverbb. am meisten, OH am wenigsten. — Das Gemisch von Zn-Staub u. NH4C1 
(vgl. CuM MING u. S te e l ,  C. 1 9 2 4 .1. 318) ist fiir die Red. gewohnlicher aromat. Nitro- 
verbb. nicht geeignet, reduziert aber z. B. 6-Nitrocumarin leicht zu 6-Azoxycumarin 
(60%) u. 6-Aminocumarin (30%). Mit Zn-Staub u. NaOH entsteht nur letzteres.
6-Azoxycumarin ist dem 6-Azocumarin (CnAKRAYARTI, C. 1931. I I .  3482) sehr ahn- 
lich; die zugehorige Cumarinsaure wird durch HgO geometr. umgelagert (vgl. S en  u. 
C h a k p .a y a r t i , C. 1930. II. 1220. 1931. II. 3210). — Auf die Benzidinumlagerung der 
Hydrazoyerbb. wirkt von den Gruppcn OH, COaH u. CH2- OH erstere am giinstigsten, 
letztere yerz6gomd, ferner der m-Substituent im allgemcinen gtinstiger ais der o-Substi- 
tuent, ausgenommen CH2-OII, welches in m die Rk. nicht fordert. — Von den neuen 
Benzidinen wurden Azofarbstoffe dargestellt. Dio mit /S-Naphthol u. dessen 6-Sulfon- 
saure sind substantiy fiir Baumwolle, u. zwar auch die m-substituierten; die mit Di-
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mcthylanilin u. /?-NaphthyIamin yerhalten sich wie gewohnlichc bas. Farbstoffe. Die
o-substituierten Farbstoffe bringen tiefero Tono horror ais die m-substituicrten.

V o r  s u c h e. 6-Azoxycumarin, C18H 100 6N2. In  Geinisch von 6-Nitrocumarin, A., 
NH,C1 n. W. bei 70—75° Zn-Staub eingetragen, Nd. abfiltriert, 6-Aminocumarin durch 
Auskochen m it W., darauf Zn-Staub mit verd. HCl entfernt. Aus Nitrobenzol hellgelbe 
Nadelbusehel, F. >  300°, 1. in NaOH (tief orangen), unl. in NH4OH, Soda u. Diearbonat. 
HjSO.j-Lsg. rot. — Azoxy-o-cumarsaure, ClgHltO;N2. Voriges in verd. NaOH 1/2 Stde. 
mit HgO gekocht, F iltrat mit HCl gefallt, aus NH.,011 umgefallt. Aus A. gelb, mikro- 
krystallin, Zers. >  270°. Entfiirbt Br u. KMnO.,. H 2S04-Lsg. tief yiolctt. Diathylesler, 
C22H220 ,N 2, aus A. braunlichgelbcs Pulyer, F. >250°. — m-Hydrazobenzocsaurc, 
Cu H120 4N2. In Gemisch von m-Nitrobenzoesauro, Zn-Staub u. A. bei ca. 90° ca. 20%ig. 
NaOH bis zur Entfarbung gotropft, filtriert, A. im H-Strom abdcst., mit verd. Eg. 
gefallt. — 4,4'-Diaminodiphensaure, Cu H 120 4N2. Vorige reduzierte alkal. Lss. kurz 
mit konz. HCl gekocht u. stehen gelassen, ausgefallenes Dihydrochłorid (aus W. Prismen) 
mit sd. Na-Acetatlsg. zers. — 2,2'-Dioxybenzxdin, C12H 120 2N2. Ebenso vom m-Nitro- 
phenol aus. Aus Aceton Platten, F. 140°. — o-IIydrazoplimol, (J12H 120 2N2. Auso-Nitro- 
phenol wio oben; mit Essigsaurc gefiillten Nd. mit A. extrahiert. Platten, F. 148°, 1. 
in h. W., Siiuren u. Laugen. Mit FeCl3 tief rot. Dibenzoylderw., C2(1H 20O4N2, aus Chlf. 
braunlichrotes Pulver, F. 186°. — 3,3'-Dioxybenzidin, C12H 120 2N2. Ans der reduzierten 
Lsg. wie oben. Aus Aceton Platten, F. 160°. Mit FeCl3 rotor Nd. Dihydrochłorid, 
C12H140 2N2C12, Platten, F. 144°. Te.lrabe.nzoylde.riv., C40H28O6N2, aus Chlf. rnikro- 
krystallin, F. 180°. In  vcrd. HCl mit Bromwasser ein Dibroinderit., Ci2H10O2N2Br2, aus 
A. rotes Pulver, F. 174°. — Bismethylbenzoxazol, C10H 12O2N2. Aus yorigem dureh 2-std. 
Koehen mit Eg. u. Na-Acetat. Aus A. Platten, F. 187°. — 3,3'-Dioxydiphenyl-4,4' - 
disazo-P-naphlliol, C32H220 4N4. Aus tctrazotiertem 3,3'-Dioxybenzidin u. alkal. 
/?-Naphthollsg. ais Na-Salz, C32H 20O4N4Na2, violettes Pulver; farbt Baumwolle u. 
Wollo blaCrot. Freier Farbstoff, aus A. rotlichbraunes Pulver, F. 150°. —- -disazo- 
iiaphlholsulfonsiiure-(2,6), C32H 22O10N4S2. Analog. Rotlichbraunes Pulver, Zers. 
>250°. Farbt rotlich. — -disazo-fi-naphthylamin, C32H2.1O2N0. In cssigsauror Lsg. go- 
kuppelt, mit Na-Acetat gefallt. Orangencs Pulver, F. >250°. Eg.-Lsg. tief orangen.
— -disazodimethylanilin, C2SH280 2N6, aus A., F. >250°.

m-Azobenzylallcohol, CI4H140 2N2. Durch Red. von m-Nitrobenzaldehyd wio oben 
bis zur tief roten Fiirbung; dann A. abdest. Aus W. orangegelbe Nadeln, F. 117°. 
Dibenzoylderiv., C28H 220 4N2, aus Aceton gelbes Pulver. — m-Hydrazobenzylalkohol, 
C14H 1(!0 2N2. Wie vorst. bis zur Entfarbung. Aus Pyridin gelbes Pulyer, F. 268°, 11. 
inAlkalien. Diacetylderiv., C18H2004N2, aus A. gelbes Pulvor, Zers. >220°. Dibenzoyl- 
deriv., C28Hsl0 4N2, aus Chlf. gelb, krystallin. — 2,2'-Di-[oxymethyl]-benzidin, C14H 10O2N2. 
Aus der yorigcn reduzierten Lsg. wio oben: mit NaOH neutralisiert. Aus Aceton weiBes 
Pulyer, F. 177°. Telrabenzoylderiv., C42H320 6N2, aus A. mikrokrystallin, F. 233°. 
Tetraacelylderiv., C22H 210 GN2, aus A. mkr. Platten, F. >  250u. Dibromderiv., 
Cj4H 140 2N2Br2, aus A. tief braunrotes Pulvor, F. >  270°. — 2,2'-Di-[oxymelhyl'\- 
diphenyl-4,4'-disazo-$-naphlhol, C^HjgOiN.!; aus A. tief orangencs Pulyer. Fiirbt Seido 
aus essigsaurem Bad tief rot. — -disazonaphłholsidfonsdure-(2,G), C3.lH 20O10N4S2, rotlich
braunes Pulyer. Farbt tief rot. — -disazo-f}-naphlhylamin, C3.,H„80 2N6, aus A. orango- 
rotes Pulyer, F. 120°. — -disazodimethylanilin, C30H320 2N„, aus A. orangencs Pulyer, 
F. >  250°. Essigsaure Lsg. tief purpurn; farbt daraus Seido hollorangen. — o-Hydrazo- 
benzylalkoliol, C14Hle0 2N2. Aus o-Nitrobenzaldehyd. Aus Pyridin weiBos Pulyer, 
F. 200°, 11. in Alkalien. Diacetylderiv., ClsHsq0 4N2, aus Eg. Nadeln, F. >250°. Di- 
benzoylderiv., C28H 2404N2, aus A. liellbraunes Pulyer, F. 107°. — 3,3'-Di-[oxymeihyl]- 
benzidin, aus Aceton rotes Pulyer, F. 185°. Tetrabenzoylderiv., C42H32OeN2,
aus A. mikrokrystallin, F. >250°. Tetraacetylderiv., C22HŁ,0 6N2, aus A. braunes Pulyer, 
F. >  250°. Dibroinderiv., C14H 140 2N2Br2, aus A. braunes Pulver, F. >  250°. — 3,3'-Di- 
[oxymethyl]-diphenyl-4,4'-disazo-p-naphihol, C34H 280 4N4, aus A. yiolettes Pulyer, 
F. >  250°. F arbt Seide blaulichyiolett. — -disazonaphtholsulfonsdure-(2,6), C34H 26O10 
N4S2, braunlichrotes Pulver. Farbt aus wss. Lsg. rot. — -disazo-p-naphthylamin, 
CmH 280 2N6, aus A. rotes Pulyer, F. >  250°. Farbt rótlichorangen. — -disazodimethyl
anilin, C30H32O2N„, aus A. dunkles Pulyer, F. >250°. Farbt Seide yiolett. (Joum. 
Indian chem. Soc. 9. 403—11. Aug. 1932. Calcutta, Presid. Coli.) LlNDENBADM .

Antonino Giacalone, t)ber das Yerhalten ton Phenylhydrazoncn gegen Kondcn- 
sationsmittel. II. Mitt. (I. vgl. C. 1931. II. 3471.) Das Verh. der Phenylbydrazone 
aromat. Aldehyde gegen H 2SO., u. ZnCl2 wird weiter untersucht. Vf. findet, daB man

XIV. 2. ' " 241
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leichter zu reinigende D eriw . des Benzaldehyds u. seiner D eriw . erhillt, wenn dic 
substituierende Gruppe ein positives Radikal ist. Bei Anwesenheit eines negativen 
Substituenten sind die erhaltenen Yerbb. sehwerer zu reinigen. Bei Einw. von ZnCl2 
auf das Phenylliydrazon des Dimelliylaminóbenzaldeliyds laBt sich das Kondensations- 
prod. wegen seiner leichten Oxydierbarkeit seliwer isolieren. Bei Anwendung von 
H2S04 entstcht das friiher besehricbenc (ygl. C. 1 9 3 2 . I. 1231) Kondensationsprod. 
aus Dimethylaminóbenzaldehyd mit seinem Phenylliydrazon vom F. 220°. Bei der 
Einw. von ZnCl2 auf das Phenylliydrazon des Cuminmdekyds wird das ebenfalls dort 
beschriebenc Kondensationsprod. aus Cuminaldehyd u. seinem Phenylliydrazon vom 
F. 198° erhalten. Ebenso yerlauft die Einw. von H 2S04. — 4,4'-Bis-[(4-methylbenzyliden)- 
hydrazino]-4"-methyltriphcnylmethan, C30H34N4, durch Einw. von ZnCl2 auf das Phenyl- 
hydrazon des p-Toluylaldehyds. Gelbc Flocken, F. 200° unter Schwarzung. Dieselbe Verb. 
entsteht bei Einw. von H 2S04 auf das Phenylliydrazon des p-Toluylaldehyds. — 4,4'-Bis- 
[(3-nitrobenzyliden)-hydrazino]-3"-nilrotriphenylmethan, C33H 25OcN7, durch Einw. von 
ZnCl2 u. von H 2S04 auf das Phenylliydrazon des m-Nitrobenzaldeliyds. Gelbe Flocken, 
F. 175°, unter Yorherigem Sintern. — 4,4'-Bis-[(,4-nilrobenzyliden)-hydrazino]-4"-nilro- 
tripkenylmethan, C33H 250 6N7, analog aus dem Phenylliydrazon des p-Nitrobenzaldehyds. 
F .  195° unter vorhcrigem Sintern. — 4,4'-Bis-\(2-chlorbenzyliden)-hydrazi7io]-2"-chlor- 
Irtphenyhnethan, C33H 25N4C13, aus dem Phenylliydrazon des 2-Chlorbenzaldehyds mit 
ZnCl2 u. mit H 2SÓ4. Gelbe Krystalle, F . gegen 75°. — 4,4'-Bis-[(3-chlorbenzyliden)- 
hydrazino’]-3''-chlortripkenylmethan, C33H 25N4C13, analog aus dem Phenylliydrazon des
3-Clilorbenzaldehyds. F . gegen 90°. (Gazz. cliim. Ital. 6 2 . 582—87. 1932. Palermo, 
Univ.) F i e d l e r .

Antonino Giacalone, Anilide der Orthoanieisensaure und ikrę TJmwandlung in die 
entsprechenden Leukobasen. Anilin  kondensiert sich bei langerem Erhitzen unter Riick- 
fluB glatt mit Ortlioameisensauretriathylestcr naeh folgendem Schema:

CH(OC2H 5)3 +  3 H 2N.C„H5 =  CH(HN-C6H 5)3 +  3 CsH 5-0H  .
Das erhaltene Trianilinomełhan, CI0H1(,N3, F. 138°, liiBt sich durch 24-std. Erhitzen auf 
165—170° in p-Leuhanilin, CI0H i0N3, F. 205°, umlagern. Hydrochlorid des Trianilino- 
methans, C19H 20N3C1, F. 240° (Zers.). — Tri-o-methylanilinomethan, C22H 25N3, aus 
Orthoameisensaureathylester u. o-Toluidin. F. 150—151°. Hydrochlorid, C22H2cN3C1, 
F. 212—213°. Dio Base lagert sich beim Erhitzen mit o-Tóluidin u. dessen Hydro
chlorid um in Tris-[3-mełhyl-4-aminophenyl]-methan, C22H 26N3, F. 151—152®. -  
Tri-m-mełhylanilinotnełhan, C22H 25N3, aus Orthoameisensaureathylester u. m-Toluidin. 
F. 123®. Hydrochlorid, C22H 26N3Ć1, F. 221—222® (Zers.). Lagert sich durch Erhitzen 
mit m-Toluidin u. dessen Hydrochlorid um in Tris-[2-methyl-4-aminophenyl]-methan, 
C22H 25N3, F . 260®, unter yorherigem Sintern. (Gazz. chim. Ital. 6 2 . 577—82. 1932. 
Palermo, Univ.)| F i e d l e r .

C. Finzi und E. Bartelli, U ber arsenhaltige Derivate des Diphenyls: Molekular- 
grófie von Arscnoderivaten. Vff. stellen Arsenoderiw. ber, um festzustellen, obes móglich 
ist, die MolekulargroBc zu bestimmen. — Zuniichst wird ein Vcrf. zur Rcinigung^von 
Diphenyldiarsinsdure-(4,4') u. 3,3'-Dimethyldiphenyldiarsijisaure-(4,4') angegeben. Die 
bei der Red. dieser beiden Verbb. m it P 0 2H3 erhaltenen Arsenoderiw. sind in den 
verschiedenen organ. Losungsmm. vollig unl. x,x-Dinitro-3,3'-dimethyldiphenyldiarsin- 
saure-(4,4'), C14H 14O10N2As2, durch Einw. von HNOa (D. 1,52) auf 3,3'-I)im-ethyl- 
diphenyldiarsinsaure-(4,4'). Rótlichgelb. H at keinen F. Unl. in W. u. den gewohnlichen 
Losungsmm. — x,x-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyldiarsinsaure-(4,4'), C14H180 (lN2As2, 
durch Red. der vorigen Verb. in Methanol mit Na-Amalgam. Mkr. Pulyer, stabil bis 
ca. 290®. — 3,3'-I)icarboxydiphenyldiarsinsaure-(4,4'), durch Oxydation der ent
sprechenden Dimełhyldiarsinsaure mit KMn04. Liefert bei der Red. mit P 0 2H3
3,3'-Dicarboxy-4,4'-arsenodiphenyl, C14H 80 4As2 (I oder II). Na-Salz, Na2CMH 60 4As2,

A s = =  . . .... As
COjH ^ Y C O jH P ^ - C O jH

n

COsH
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aus der Saure in alkoh. Lsg. mit NaOH. Die kryoskop. Mol.-Gew.-Best. ergab Werte, 
die auf ein hoheres Mol.-Gew. schlicBen lassen, dio aber durch Assoziation mit dem 
Losungsm. licrvorgerufen zu sein schcinen. Dio Werte der ebullioskop. Mol.-Gew.-Best. 
in wss. Lsg. entsprachen einem Drittel des Mol.-Gew., so daB also in wss. Lsg. das 
Salz in seine drei Ionen dissoziiert zu sein scheint. Vff. nehmen ais sehr wahrscheinlich 
an, daB dieser Arsenoverb. dio monomero Formel zukommt. — x,x-Dinitro-3,3'-dicarb- 
oxydiphenyldiarsinsaure-(4,4'), C14H 10O14N2As2, durch Nitrieren von 3,3'-Dicarboxy- 
diphenyldiarsinsdure-(4,4'). Liefert bei der Red. mit Na-Amalgam x,x-Diamino-3,3'-di- 
carboxydiphenyldiarsinsdure-(4,4'), C14H 14O10N2As2. Zers. sich bei hoherer Temp. — 
Diphenyldiarsinsaure-(2,4'), C12H 12O0As2> durch Umsetzung von diazotierlem Diphenylin 
mit Na-Arsenit in Ggw. von CuS04. Schmilzt nicht bis 320°, sublimiert. Liefert bei 
der Red. mit P 0 2H 3 2,4'-Arscnodiphcnyl. — Der Ersatz einer Aminogruppe durch die 
Arsinsauregruppo gelingt auf folgende Weise: bei der Monodiazotierung von Diphenylin 
reagiert zuerst die Aminogruppe in 2-Stellung, wio F in z i  (vgl. C. 1931. I. 2339) zeigte. 
Bei der Umsetzung der erhaltenen Diazoniumverb. mit Na-Arsenit in Ggw. von CuS04 
entsteht also 4'-Aminodiphenylarsinsaure-(2), C12II120 3NAs (im Vcrsuchsteil geben Vff. 
irrtumlich 2-Aminodiphenylarsinsaure-(4') an; d. Ref.). H at keinen F . Durch Ersatz 
der Aminogruppe durch OH entsteht 4'-Oxydiphenylarsinsdure-{2). Die isomere 2'-Oxy- 
diphenylarsinsaure-(4) wurde aus 2-Oxy-4'-aminodiphenyl (vgl. C. 1931. I. 2339) ge- 
wonnen. Die Loslichkeitsyerhaltnisse der letzteren Verbb. erlauben nicht die kryoskop. 
oder ebullioskop. Mol.-Gew.-Best. (Gazz. chim. Ital. 62. 545—55. 1932. Perugia, 
Univ.) F i e d l e r .

Alex. Mc Kenzie und Patrick Dunbar Ritchie, Studien uber asymmełrische 
Synlhese. IX . Mitt. Die Bildung von optisch-aktiven subsliluierten Glykolsduren aus 
l-Alenthyl- und l-Bomyl-a-iuiphthoylformiaten. (VIII. ygl. Mc K en z ie , H um phries, 
Joum. chem. Soc., London 95 [1909]. 1105.) Vor kurzem wurde gezeigt (Mc K en z ie  
u. M itc h e l l ,  C. 1930. II . 2522), daB bestimmte opt.-akt. Menthyl- u. Bornylester 
von a-Ketosauren in alkoh. Lsg. Mutarotation zeigen. So drehte eine alkoh. Lsg. von 
l-Menthylbenzoylformiat beim Aufbewahren mehr u. mehr nach links, bis zur Einstellung 
des Gleichgewichtcs. Dieses Ergebnis war unter der Hypotheso vorausgesagt worden, 
daB bei Erreichung des Gleichgewichtes unter der Wrkg. der as. katalyt. Raccmisierung 
(Mc K en z ie , Sm ith, C. 1925. II. 175) eine Mischung der beiden Ester C6H6-l-CO- 
1-COOC10H 19 (^1) u. C0H 5 • d-CO • 1-COOC10H ]9 (J5) mit einem UberschuB an A  entsteht, 
wobei angenommen wurde, daB die Carbonylgruppe in a-Stellung entweder ais Folgę 
der Bldg. einer semipolaren Doppelbindung oder aus einem anderen Grundo eino as. 
Umgebung bekommt. Tatsachlich wurde bei solchen Menthyl- u. Bornylestern in 
manchen Ldsungsmm. Mutarotation beobachtet, in anderen, wie A., nicht. Bei der 
as. Synthese der l-Alrolaclinsaure wurde angenommen, daB dio Einstellung des Glcich- 
gewichtes zwischen A  u. B  in ather. Lsg. vor der Einw. des GRIGNARD-Reagcns er- 
reicht wird. Dio Hypotheso, daB die Carbonylgruppe in a-Stellung eine as. Umgebung 
annimmt, wird nieht ais unbedingt richtig gehalten, sio hat sich aber ais wertvoll fiir 
weitere Unterss. erwiesen. Das jetzt dargestellte l-Menlhyl-a-naphthoylformiat zeigte 
Mutarotation in A., n-Propylalkohol u. Isobutylalkohol; dabei yergróBerto sich dio 
Linksdrehung mit der Zeit. Bei Ggw. minimaler Spurcn HC1 stcllt sich bei diesem 
Typ yon Estern das Gleichgewicht augenblicklich cin. Die aus dem 1-Menthyl-a-naph- 
thoylformiat durch as. Synthese dargestellten substituierten Glykolsaurcn miiBten 
im Sinne obiger Hypotheso linksdrchend sein. Diese Vorhersage wurde durch Synthese 
der l-Phenyl-a.-naphłhylglykolsdure yerwirklicht:

a-C,0H , • CONHj — ->- a-CI0H 7 • CO • COOC10H 1SI +  C„H5MgBr — >- 
(a-C10H 7)(C0H5)C(OH)(COOCj0H19) — l-(a-C10H 7)(C0H5)-C(OH)(COOH).

Bei der Einw. von C6H5MgBr auf den Ester wurde ein Gemiseh der diastereoisomeren 
Ester, d-Phenyl-a-naphthylglykolsaure-1-menthylester u. 1-Phenyl-a-naphthylglykol- 
saure-l-menthylester erhalten, mit einem UberschuB am zweiten, gebildet. Die nach 
Verseifung erhaltene Phenyl-a-naphthylglykolsauro war linksdrchend. Analog wurde 
eine linksdrehende Methyl-u.-naphthylglykolsaure aus CH3MgJ u. 1-Menthyl-ce-naphthoyl- 
formiat u. eine linksdrehende Ałhyl-a-Tiaphthylglykolsdure dargestellt. Eine Probe von 
in Ggw. von Pyridin aus A. umkrystallisierten l-Bomyl-a.-naphthoylformiats zeigte 
einen Anfangswert von [a]516l25 =  —26°, der bei Zugabe yon HC1 auf den Wort 
Msiei25 =  —27° stieg. Dio daraus durch as. Synthese dargestellte l-Mełhyl-a-naphthyl- 
glykolsdure war linksdrehend.

V e r  s u c h e. l-Menthyl-a-naphlhoylformial, a-C10H, • COCOOC10H19; a-Naphthoyl-
241*
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chlorid, K p .26 169—170°, F. 21,8—22°, wurde in das Cyanid u. letzteres in a-Naphtlioyl- 
formamid verwandelt. 12 g des Amids u. 36 g 1-Menthol wurden 16 Stdn. auf dem 
Wasserbade unter zeitweisem Einleiten von troekenem HC1 erhitzt. Der Ester bildet 
rhomb. P latten aus A., F. 88,5—89°. In  Bzl., Aceton, Chlf., CH3OH u. n-Butylalkohol 
wurde keine Mutarotation beobachtet. Schwache Mutarotation wurde in n-Propyl- 
alkohol, Isobutylalkohol u. A. gefunden. Nach Einstellung des Endgleichgewichtes 
zeigte die spezif. Drehung (in A.) die Werto [<x]546l2,i =  —21,3°, [ot]57!,o25 =  —21,0°, 
Mniss25 =  —34,9°. Goringo Mengen HC1 beschleunigen die Mutarotation; ein Ester, 
der sofort den Endwert ergab, zeigte nach Umkrystallisicren aus A. in Ggw. einer 
Spur Pyridin n. Mutarotation. — As. Syntheso von Phenyl-oL-naphthylglykolsaure. 
Aus 9 g C6H5Br bereitetes C6H5MgBr wurde zu 5 g 1-Menthyl-a-naphthoylformiat in 
A. zugegeben usw. Nach Abtrennung von der rac. Phenyl-a-naphthylglykokaure wurde 
aus der alkoh. Mutterlauge das Gemisch der akt. Sauren erhalten, die in A. die [<x]516125 =  
—16,4° zeigten. — Methyl-ot,-naphthylglykolsdure, Bldg. analog mit CH3MgJ; [a]579„25 
in A. —10,0°. Dureh Krystallisation aus Bzl. wurde aus dieser Mischung der rac. u. 
1-Siiurc erstere isoliert. Aus den Mutterlaugen wurde ein Gemisch der opt.-akt. Sauren 
mit [a]548125 =  —30,7° erhalten. — Athyl-ct-naphthylglykolsaure; [a]57S025 in A. —6,8°. — 
l-Bomyl-a.-naphthoylformiat, a-Ci0H 7-CO-COOCi„H17, aus a-Naphthoylformamid u.
1-Borneol bei 150—190° unter zeitweisem Einleiten von HC1; Nadeln aus A.; F. 69,5 
bis 70,5°. Der aus A. +  etwas Pyridin umkrystallisierte Ester zeigt in A. Mutarotation. 
Endwert: =  —27°; [a]579025 =  •—24°. Methyl-a-naphthylglykolsaure, aus dem
Bornylester u. CH3MgJ. [a]540125 =  —3,5°. Nach Isolieren der rae. Saure dureh Um- 
krystallisieren aus Bzl. zeigt das Gemisch der opt.-akt. Sauren in A. [ct]546i25 =  —34,1°. 
(Biochem. Ztsehr. 2 3 1 . 412—22. 1931. Dundee, Univ. St. Andrews.) SCHONFELD.

Alex. Mc Kenzie und Patrick Dunbar Ritchie, Siudien iiber asymmetrische 
Synthesen. N. Mitt. Die Synthese von oplisch-aktiven substiluierten Glykolsauren aus 
den (—)- und (-\-)-P-Octylestem der Brenztraubensaure und der Benzoylameisensdure. 
(IX. vgl. vorst. Ref.) Theoret. Betrachtungen iiber die as. Synthesen aus den (—)-Men- 
tliyl- u. (—)-Bornylestern gewisser a-Kotosaurcn u. Grignardreagens fuhren Vff. zu 
folgenden Schliissen: Die Bldg. einer semipolaren Doppelbindung kommt gemaB der 
moderncn Elektronentheorie normalerweise nieht vor; aber dio Anschauung, daB sie 
dureh „polaro Aktivicrung“ auftreten kann, geht aus der Betrachtung der Rotations- 
dispersion gewisser Ketoverbb. hervor. Die Bldg. einer solchen Bindung gibt eine 
Erklarung fiir die bei opt.-akt. a-Ketosaureestern auftretende Mutarotation u. erkliirt 
zufriedenstellend den Meclianismus der yon diesen Verbb. ausgehenden as. Synthese. 
Auf der Grundlage der as. Induktion sollte sieh das Yorzeichen der Drehung des Prod. 
der as. Synthese aus der Richtung der Mutarotation yorhersagen lassen, dio der ais 
Ausgangsmaterial benutzte Ester zeigte. 23 as. Synthesen stiitzen diese Anschauungen.

V e r  s u e h e. Opt. reines j.1-Oclanol zeigte aD20 =  +16,36° bzw. ocd21 =  —16,25° 
im 2 dm-Rohr. — (—)-jl-Octylbenzoylformiat, C16H 220 3, dureh 20-std. Erhitzen von 1 Mol.
(—)-/S-Octanol u. I 1/, Mol. Benzoylameisensaure unter zeitweiligem Einleiten von 
troekenem HC1; K p .13 182—186°; n 1G =  1,4932; aslG120 =  —7,94° im 0,5 dm-Rohr. 
Msaoi20 ’n Aceton —20,9°; [a]5,,0120 in Bzl. ■—-16,8°. Zeigt in A. Mutarotation, unter 
Żunahme der Linksdrehung; eine Spur HC1 beschleunigt die Mutarotation. — As. 
Synthese von Atrolactinsaure: CH3MgJ aus 15,5 g CH3J  werden mit 7 g (—)-/?-Oetyl- 
benzoylformiat in Rk. gebraeht. [a^isi26 in A. —6,6°. Beim Umkrystallisieren aus 
Bzl. krystallisierte die racem. Form aus, F. 88—90°. — (-\-)-fi-Octylbenzoylformiat, 
analog aus ( +  )-/S-Octanol u. Benzoylameisensaure; Kp.ls 179—180°; n 15 =  1,4944;
D .ł 4i4 1,006; asaoj20 =  +7,56° im 0,5 dm-Rohr. Zeigt in A. Mutarotation mit zuneh- 
mender Reehtsdiehung. Beschleunigung der Mutarotation dureh HCl-Spuren wurde 
nieht beobachtet. Nach Erreichung des Gleichgewiehts bei 25° wurden die Rohre bei 
14° uber Naeht aufbewahi't. Nach Erhohung der Temp. auf 25° yerging 1 Stde. bis 
zur Wiedereinstellung des am vorigen Tage erroichten Gleichgewichtcs der Drehung. — 
Phenyl-a-naphthylglykolsaure, dargestellt aus ( +  )-/?-Oetylbenzoylformiat u. a-C10H,MgBr, 
zeigte nach Trennung von der rac. Saure die [a]546125 =  —2,0° in A. Die rac. Plienyl- 
a-naphthylglykolsiiure hatte  den F. 138—144°. — Brenztraubensaure-(—)-[}-octyl£ster, 
Cn H 2ę0 3; Kp.u  114°; n 15 =  1,4300; D .1515 0,9426; a51612° =  —7,46° im 0,5 dm-Rohr. 
[“ Lm 20 hi Aceton —13,7°; [a]5i0120 in Bzl. —12,8°. Żcigt in A. Mutarotation mit ab- 
nehmender Linksdrehung. Die as. Synthese der Atrolactinsaure aus (—)-/3-Octylbrenz- 
traubensaureester u. C6H-MgBr ergab ein Prod. mit [a]^^20 =  +1,8° in A. — (+)-/?- 
Octylbrenztraubensdureester; n l 5 -  1,4316; K p .17 109—111°; a546120 =  +7,57° im 0,5 dm-
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Bohr. — Melhyl-a-napthylglykolsaure, dargcstellt aus (+)-/?-Octylbrenztraubensaure- 
ester u. Ci„H,MgBr zeigte in A. Linksdrehung; a540120 =  —0,06° [1 =  2, c — 5,952). 
(Bioohem. Ztsehr. 2 3 7 . 1—19. 1931. Dundee, Univ. St. Andrews.) S c h ó NFELD.

Alex. Mc Kenzie und Patrick Dunbar Ritchie, Studiem iiber asymmetrisćhe 
Synthese. X I. Mitt. Eine neue Methode zur Gewinnung einer optisch reinen Verbindung. 
(X. vgl. Yorst. Ref.) Die asymm. Synthesen konnen je nach der N atur das opt.-akt. 
Komplexes, der die riehtende Wrkg. ausiibt, in 2 Gruppen cingeteilt werden. Bei den 
Prodd. der Synthesen nach der ersten Gruppe, bei denen die riehtende Wrkg. Yon oiner 
opt.-akt. Verb. bekannter Zus., wio Brucin, Menłhol, Bomeol usw. ausgeht, liegt die 
beobaehtete opt. Aktivitat infolge Bldg. beider Antipoden mit UberschuB des einen 
stets wcit unter dem W ert fiir opt. Reinhcit, wahrend durch dio Synthesen der 2. Gruppe, 
boi denen die riehtende Wrkg. Yon Verbb. unbckannter Zus. (Enzynie) vcrursacht 
wird, zumeist nur ein opt. Antipode gebildet wird, der in opt. Reinheit isoliert werden 
kann. — Hier wird iiber 2 neue asymm. Synthesen der 1. Gruppe, von (—)- (I) u. 
(+  )-Mełhylanisylglykolsadre (U), durch Einw. von G RIG N A R D -R eagens auf (—)-Men- 
thylanisoylformiat (HI) bzw. (-—)-Menthylpyruvinat (IV) bcrichtet, bei denen es zum 
erstenmal gelang, den UberschuB an akt. Saure durch wiederholtes Umkrystallisieren 
des partiell akt. Prod. aus Bzl. zu isolieren. Dio rac. Saure blieb in der Mutterlauge gel. 
I  zeigte [a]540126 =  —61,7°, I I  [a]M6126 == +61,0°. Dio Ergebnisse stimmen uberein 
mit den Voraussagen, die auf Grundlage der asymm. katalyt. Raccmisierung u. asymm. 
Induktion in fruheren Mitt. gemacht wurden.

c h 3o . c uh 4- c o - c o o c 1()h 9 i i i  c h 3. c o - c o o c 10h 1() i y
(+CH,MgJ) |  (_) (+  CH80 • C0H4MgBr) \ (_)
CH,0-C611. oh c ii, oh
(-)• >c<; i (+). > c ( ii

cii/  xcooii c iiso -c0h /  co o ir
V c r s n c h o .  (— )-Mentliylanisoylformiat (III): 13 g Anisoylamcisensaure, dar

gestellt nach einer Modifikation des Verf. von BOUGAULT, +  39 g (— )-Menlhol wrerden 
9 Stdn. unter zoitweisem Einleiten von trocknem HC1 auf dem W.-Bad erliitzt. Ent- 
fernung iibersekussigen Menthols durch W.-Dampfdest., Extrahieren des Ruckstandes 
mit A. u. Umkrystallisieren des Prod. aus A. Ausbeute 20 g III. 2. Darst. Durch 
gleiche Behandlung eines Gemisclies von 8,3 g Anisoylformamid, fiir das eine neuo 
Darst.-Methode angegeben wird, u. 24 g (— )-Menthol. Ausbeute l i g  III. Eigg.: 
Farblose rhomb. Prismen, E. 62,5—63°, wl. in k. A., 11. in A., Bzl., Chlf. u. CS2. 
In Chlf. [<x]54gi20 =  —58,60, in Aoeton [a ]5J8l2o =  —44,2°, in Bzl. [a]54el2° =  — 45,0°, 
in CS2 [a]54r,t“° =  —30,6°, in A. [a]546120 =  —45,9°. In  Chlf., Aceton, Bzl. u. CS2 wurde 
keine, in A. nicht sicher Mutarotation beobachtet; in iso-Butylalkohol wurde eine 
geringe, aber bestimmte Zunahme der Linksdrehung festgestellt: Anfangswcrt a646i25 =  
—4,25°, Endwert nach 4 Stdn. — 4,38° {1 =  2, c =  2,0152). — (— )-Methylanisyl- 
glyicolsdure (I). GlilGNARD-Reagens aus 35,5 g Methyljodid (4 Mol) langsam zu ath. 
Lsg. von 20 g III  zugesetzt. Anfangs heftigc R k .; Stehen iiber Nacht, 3/4-std. Erhitzen 
unter RtickfluB u. wioder 2-tagigcs Stchcn. Nach der ublichen Zerlegung, Verscifung u. 
Entfernung des Menthols durch W.-Dampfdest. wurde die alkal. Lsg. mit A. extrahiert. 
Erhalten wurde Trimethylanisylaihylenglykol von [a]546120 = ,—3,6° in A.; F. 83—85°. 
Die alkal. Lsg. wurde mit Ycrd. HC1 ongesauert u. erneut mit A. extrahiert. Der Extrakt 
lieferto 8 g festo Substanz von [oc]540125 =  —15,9° (in A.). Nach 5-maIigem Umkry
stallisieren aus Bzl., wonach bei weiterem Umkrystallisieren keine Veranderung in 
Drehung u. F. eintrat, Ausbeute 0,8 g I : Farblose prismat. Nadelclicn y o i i  F. 146— 147°; 
M sisi26 — —61,7° in A. Bei Ti-ocknen im Vakuum bei 70° findet partiell W.-Ab- 
spaltung zu p-Methoxyatropasaure sta tt. — (— )-MentJiylpyruvinat (IY). Neu entdeckt 
wurde eine schnello Mutarotation Yon IV in konz. methylalkoh. Lsg., in welehcm 
Losungsm. friihcr bei c =  3,0026 keine Mutarotation beobachtet wurde (C. 1 9 2 9 .
II. 1406). Bei c =  35,55 fiel [a]546i25 Yon — 106,0°, nach 4 Min., auf — 96,1° nach 
55 Min. u. blieb dann konstant. — ( +  )-Mdhylaiiisylglykolsaure (II): G rig n a rd -  
Reagens aus 56 g p-Bromanisol (2 Mol) langsam zu einer ath. Lsg. von 34 g IV (1 Mol) 
zugesetzt u. 2!/2 Stdn. erhitzt. Nach Zerlegung, Yerseifung u. Entfernung des Menthols
u. Dianisyls durch W.-Dampfdest. wird die alkal. Lsg. zur Entfernung einer Spur 
Glykol mit A. cxtrahiert, dann angesauert u. nochmals ausgeathert. Aus dem A- 
Extrakt wurden 9g  der Saure ais gelbliche olige Substanz erhalten. [ot]s4012B in A. =
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+  9,4°. Nach 10-maligem Umkrystallisiercn aus Bzl. Ausbeute 0,4 g der opt. reinen 
Siiure von [a]648l25 =  +61,0° (in A.); F. 146—147°. (Biocliem. Ztschr. 250. 376—384.

Marston Taylor Bogert und Torsten Hasselstrom, Unłersuchungen auf dem 
Iłetengebiet. U . a- JRetenearbonsdure und einige ihrer Deruate. (I. vgl. C. 1931. II. 2732.) 
Dio Unters. der Retencarbonsiiuren ist wegen der Bezichungen zur Abietinsaure u. 
Pinabietinsaure von Wichtigkeit. Vff. haben gefunden, dafi das C. 1931. II. 2732 be- 
schriebene Acctylrelen mit NaOCI oder NaOBr die yon K o m p p a  u. W a h l f o r s s  (C. 1931.
I. 1450) dargestellte Retencarbonsiiure liefert; die Identitat wurde dureh Vergleich 
einiger Dcrivate bestatigt. Bei der Darst. der Saure nach K o j i p p a  u. WAHLFORSS tritt 
ein amorphcs Zwisclienprod. auf, das beim Behandeln mit Sodalsg. das Na-Salz der 
Retencarbonsaure liefert; yielleicht liegt ein Diketon, C18H17■ CO• CO• ClaH1T, vor. Bei 
der Red. mit Na in Isoamylalkohol liefert Retencarbonsaure ein Octahydroderiy. (wahr-

u. AlClj nach K o m p p a  u. WAHLFORSS wurde modifiziert. Nadeln aus A., F. 237,5 
bis 238,5° (korr.). Na-Salz, mkr. Nadeln. Methylester, C20H 20O2, gelbliche Schuppen 
aus Aceton, F. 96—97° (korr.). Anilid, C26H 23ON, aus dem Chlorid u. Anilin, Schuppen 
aus A., F. 224,5—225,5° (korr.). Wird beim Aufbewahren allmahlich braun. — lieten- 
chinon-ot-carbonsdure, C10H j0O4, aus Reten-a-carbonsaure u. Cr03 in Eg. Orange Nadeln 
aus Eg., Zers. oberhalb 252°. Lsg. in H 2S04 grtin. Methylester, C20H 18O4, aus Reten-a- 
carbonsauremethylester u. Cr03 in Eg. Orange Nadeln aus A., F. 197,5—198,5° (korr.; 
Zers.), 1. in H 2S04 grtin. — Relophcnazin-oi-carbonsaure, C25H 200 2N2, aus Retenchinon-a- 
carbonsaure u. o-Phenylendiamin in Eg. Gelbe Nadeln aus A., Zers. oberhalb 272°. 
Lsg. in H 2S04 kirschrot. Methylester, C20H 22O2N2, aus Retenehinoncarbonsaurcmethyl- 
ester u. o-C0H4(NH2)2, gelbe Nadeln aus Eg., F. 187—185,5° (korr.), 1. in H 2S04 purpurn.
— Octahydroreten-ot-carbonsaure, Ci9H20O2, aus Reten-a-carbonsaure u. Na in sd. Iso- 
amylalkohol. Prismen aus absol. A., F. 181—182° (korr.). (Proceed. National Acad. 
Sciences, U. S. A. 18. 417—21. 15/6. 1932. Columbia-Univ.) OsTERTAG.

M. Freri, Uber die Einwirlcung von Ozon auf heterocyclische Verbindungcn. I. Mitt. 
Pyrrol. Vf. untersucht die Einw. von Ozon auf Pyrrol ohne Losungsm., in W. suspen- 
diert, gol. in Eg., Pyrrol in verd. H 2S04 u. in A. gel. Bei den 4 ersten Verss. werden 
Oxydationsprodd. m it hohem Mol.-Gcw. erlialten, die den Pyrrolschwarzen ahnlich 
sind, die durch andere Oxydationsmittel aus Pyrrol erlialten werden. In  iither. Lsg. 
entsteht ein an der Luft unbestandiges Prod., das seincn Eigg. nach ais Pyrrolozonid 
angesehen werden kann. (Gazz. chim. Ital. 62. 600—605. 1932. Mailand, Poly- 
technikum.) F i e d l e r .

W illiam H. Strain, Uber 2-Methyl-3-cyanpyrrol. Genannte Verb. (I) wurde 
analog dem 2-Methyl-3-carbathoxypyrroi dargestellt u. ist diesom auch selir ahnlich 
(vgl. C. 1926. II. 575). Der CN-Rest konnte weder verseift noch durch irgendein 
anderes Agens angegriffen werden. I liefert mittels des HCN-Verf. das 5-Formylderiv.
(II) u. kondensiert sich m it Aldehyden u. Ketonen zu don entsprechenden Methanen, 
mit UberschuB yon Aldehyden sogar zu Pyranthracenderiyy. I reagiert auch mit 
C2H5MgBr, aber das gebildete Prod. liefert mit C1-C02C2H5 nieht das erwartete 5-Carb- 
athoxyderiv., wolchcs auf anderem Wege dargestellt wurde, sondern das N-Carbathoxy- 
deriv. Mit Pyrrolaldehyden reagiert I n icht; erstere kondensieren sich selbst zu Pyrro- 
methenen. Dagegen konnte II in n. Weise mit Kryptopyrrol zu einem CN-haltigen 
Pyrromethen kondensiert werden. Mit Br liefert I das 4,5-Dibromderiv., m it S 02C12 
neben anderen Prodd. eine Verb., welche Vf. fur 4,5-Dichlor-2-formyl-3-cyanpyrrol 
hii.lt.

Y e r s u c h e .  2-Methyl-3-cyanpyrrol, C6H„N2 (I). In  42 g Diacetonitril u. 1 1 
10°/oig. NH4OH 100 g Dichlorathylather geriilirt, spater in den Eissclirank gestellt. 
Aus W., F. 133°. — 5-Formylderiv., C?HaON2 (II). Gemisch yon I, Chlf., A. u. HCN 
im Kaltegemiseh m it HC1 gesatt., nach Stehen im Eisschrank isolierte Krystalle in 
W. gel., mit NaOH alkalisiert u. gekoclit. Aus W. gelbliche Nadelchen, F. 197°. 
Oxim, C-H7ON3, Nadeln, F. 177°. Phenylhydrazon, CI3H12N4, aus A.-W. derbe, gelbe 
Krystalle, F. 177° (Zers.). — t>,5'-Dimelhyl-4,4'-dicyanpyrromethan, C13H12N4. I in 
CH3OH m it Formalin u. etwas konz. HC1 einige Min. erwarmt. Aus A., F. 280—285°.

19/7. 1932. Dundee, Uniy., St. Andrews, Chem. Lab. d. Univ. Coli.) K o b e l .

c3ą

scheinlich Carbonsaure von I), dessen 
Alkalisalze das typ. Yerh. von Resinaten 
zeigen. — Iłelen-a.-carbonsatire, Cl9H180 2, 
aus Acetylreten u. NaOBr-Lsg. in Mctha- 
nol. Die Darst. aus Rcten, Oxalylchlorid
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— 5,5' -Dimathyl-4,4'-dicyanpyranthraccn, C14H12N4. Wie vorst., aber mit mehr For
malin 10 Min. gekocht. Aus Pyridin-A. amorph, F. >360°. — Di-\2-mcthyl-3-cyan- 
pyrryl-(5)\dimelhylmetlian, C15H ]eN4. I in Aceton mit etwas konz. HC1 10 Min. er- 
warmt. Aus Aceton-W. Krystalle, F. 300—305°. -— Di-[2-methyl-3-cyanpyrryl-(5)\- 
didthylmethan, C17H20N4. Mit Diathylketon. Aus Pyridin-W. Krystalle, F. 269—270°.
— 5,3',5'-Trimelhyl-4'-athyl-4-cyanpyrromethenhydrobromid, CJ6H 18N3Br. Aus II u.
Kryptopyrrol in Eg. +  etwas 48°/0ig. HBr. Aus Eg. derbe, braunrote Nadeln, F. 209 
bis 210° (Zers.). — 2-Melhyl-3-cyan-N-carbathoxypyrrol, C1)H 10O2N2. I  in A. mit 
CjjHjMgBr 1 Stde. u. nach Zusatz von uberschiissigem C1C 02C2H5 noch 4 Stdn. ge
kocht, mit NH4C1-Lsg. zers. Aus CH3OH-W. Krystalle, F. 40°. Liefert m it sd. Alkali 
I zuriiek. — 2-Metliyl-3-forinyl-5-carbathoxypyrróloxim, C0H ]2O3N2. Aus dem be- 
kannten Pyrrol wie ublieh. Aus W.-A. Krystalle, F. unscharf 178°. — 2-Mełhyl-
3-cyan-5-carbdtlioxypyrrol, C9H 10O2N2. Voriges in Acetanhydrid mit K-Acetat l/ g Stde. 
gekocht, h. W. zugeftigt u. eingecngt. Aus 5°/„ig. wss. A. Nadeln, F. 127°. — 4,5-Di- 
brom-2-methyl-3-cyanpyrrol, C6H4N2Br2. In  k. Eg.; w. Lsg. in W. gegossen. Aus A.- 
W. Krystalle, Zers. ab 195°. — 4,5-Dichlor-2-fonnyl-3-cyanpyrrol, C8H20N 2C12. I  in 
absol. A. mit S 02C12 iiber Nacht stchen gelassen, mit W. gewaschen usw., A.-Riick- 
stand mit W. ausgekocht. Aus W. Nadeln, F. 200° (Zers.). (Ł i e b i g s  Ann. 499. 40 
bis 46. 14/10. 1932. Miinchen, Techn. Hochsch.) LlNDENBAUM.

S. G. P. Plant und M. L. Tomlinson, Die Wirkung von Halogenen auf poły- 
cyclische Indolderirate. II . Mitt. Dic Bromierung der Acylderimte des 8,9,10,11-Telra- 
hydro-u.',ji'-naphtliocarbazols und des 7 S,0,10-Tetrahydro-a.,fi-riaphthocarbazola. (I. ygl.
C. 1932. I. 2176.) Dio Verschiedenheiten im Verh. der Acylderiw. des Tetrahydro- 
carbazols u. des Benzopentindols bei der Bromierung (vgl. 1. e.) haben Vff. yeranlaCt, 
auch 7-Acylderiw. des 8,9,10,ll-Tctrahydro-a',/3'-naphthocarbazols (I) u. 11-Acyl- 
deriw . des 7,8,9,10-Tetrahydro-a,/j-naphthoearbazols (II) zu bromieren. Es wurden 
in allen Fallen nur Bromsubstitutionsprodd. erhalten, keine Additionsprodd., u. zwar 
tr itt  Br in dio 5-Stellung ein. Der E in tritt des Broms in diese Stellung war auch auf 
Grund der theoret. Anschauungen von ROBINSON zu erwarten.

KLj | I II, NR f "  |

1  a o a c r  n  x x q .

Ha NR H,
V e r s u c h e .  5-Brom-7-acetyl-8,9,10,ll-telrahydro-a.',f)'-nap}Uhocarbazol (III), 

Ci8H 18ONBr. Dureh Bromieren von I  (R =  CH3CO) (Darst. nach O a k e s h o t t  u . 
P la n t ,  C. 1928. II. 1329) in Eg. Nadeln, F. 199°. Beim Kochen mit wss.-alkoh. 
KOH entsteht daraus 5-Brom-8,9,10,ll-letrahydro-a.',p'-naphthocarbazol, C16H14NBr (IV), 
Nadeln, F. 115—120° (unter Zers.). IV wurde auch dureh Kochen des Cyclohexanon- 
[4-brom-2-naphthylhydrazons\ mit 18°/0ig. H 2S04 erhalten u. dureh Acetylieren in III 
ubergefiihrt. — 5-Brom-7-benzoyl-8,9,10,ll-tetrahydro-a.',f}'-naphthocarbazol, C23H 18ONBr. 
Aus I  (R =  C0H 5 • CO—) mit Br2 in Eg. Gelbe Nadeln, F. 158—159°, ident. mit einem 
aus IV dureh Benzoylieren gewonnenen Prod. — 7-Carbathoxy-8,9,10,ll-letrahydro- 
a',j}'-naphlhocarbazol, C19Hls0 2N (I R  =  —C 00 2H-) Aus der bei der Umsetzung yon 
8,9,10,ll-Tetrahydro-a',/3'-naphthoearbazol mit Ć!2H 6MgBr entstehenden Mg-Verb- 
mit Chlorkohlensaureester. Nadeln, F. 121°. Bei der Bromierung entsteht 5-Brom-
7-carbiilhoxy-8,9,10,11-lclrahydro-a',fi'-naphthocarbazol, Ci9Hls0 2NBr, Nadeln, F. 180 
bis 181°. Dio gleiche Verb. wird aus IV mit Chlorkohlensaureester erhalten. ■— 5-Brom-
ll-acelyl-7,8,9,10-tetrahydro-ix,fi-naphlhocarbazol (V), C18Hł0ONBr. Dureh Bromieren 
yon II (R =  CH3CO—) in CS2 ais Lósungsm. Nadeln, F. 126—127°. Beim Verseifen 
mit wss.-alkoh. KOH entsteht 5-Brom-7,8,9,10-tetrahydro-o.,P-naphthocarbazol (VI), 
C10HI4NBr, gelbe Nadeln, F. 116°, das auch aus dem aus Cyclohexanon u. 4-Brom-
1-naphlhylhydrazin (C10H 9N2Br, Darst. aus 4-Brom-l-naphthylamin dureh Diazotieren
u. Red. mit SnCl2, Nadeln, F. 139°) entstehenden Hydrazon dureh Kochen mit 
26°/0ig. H 2S04 entsteht. — 5-Brom-ll-benzoyl-7,8,9,10-letrahydro-a.,f}-naphthocarbazol, 
C23H 18ONBr. Aus II  (R =  C8H5-CO—) mit Br2 in CS2. Gelbe Nadeln, F. 115°. Dureh 
Hydrolyse mit Alkali entsteht Art. (Journ. chem. Soc., Ix>ndon 1932. 2192—2195. 
Aug. Óxford, The D y s o n  PER R IN S Labor.) W lLLSTA EDT.

Robert Fergus Hunter und Edwin Richard Parken, Beaktion von symm. 
p-Carbci thoxyphcnylalkylthioharnstoffen mit Brom und Notiz iiber die Wirkung der Iso-



371G D. Organische Chemie. 1932. II.

bulylgruppe auf die Hydrotribromidbildung lei l-[Alkylaviiiw]-benztkiazolen. (Vgl.
C. 1930. II . 3560. 1931. II. 2012 u. friiher.) Der Tliioharnstoff I  (Ii =  CH3) liefert 
mit Br in Chlf. ein gut definiortes Benzthiazolhydrotribromid II, welches durch S02 
zum Benzthiazol sclbst rcduziert wird, abcr, abweichend von anderen Benzthiazol- 
liydroperbromiden (1. c.), in wss.-alkoh. Lsg. keine Kembromierung crlcidet, obwohl 
eino solche (in 3) wegen der m-dirigierenden Wrkg. der C02C2H5-Gruppe zu erwarten 
w&re. Die Harnstoffe I mit R  =  C2H5 u. i-C4H 0 liefern ebenfalls Hydrotribromide II, 
unterscheiden sich also darin von anderen p-substituicrten Phenylalkylthioharnstoffen. 
Die Wrkg. des i-C,,H9 ist bemerkenswert, da auch symm. Phenylisobutylthiohanistoff 
sclbst ein Hydrotribromid liefert (C. 1927. I. 750).

V e r s u c h e .  p-Carbdlhoxyphenylsenfol. Durch Einriihrcn einer Chlf.-Lsg. von
1 Mol. p-Aminobcnzocsaureathylester in wss. Suspcnsion von 1,3 Mol. CSC12 (Darst. 
nach D y s o n  u . H u n t e b , C. 1926. I. 3139) bei 15—20°. Aus verd. A. hellgelbe, anis- 
artig riechende Platten, F. 58°. — symm. p-Carbathoxyphenylmethylthioliamsloff, 
Cu H140 2N«S (nach I). Durch kurzes Koehen des vorigen m it CH3-NH2 in A. Aus 
absol. A. Nadeln, F. 147—148°. — l-[Melhylamino\-benzlhiazol-5-carbonsdureathyl- 
eslerhydrotribromid, Cn H]20 2N2S, HBr(Br2) (nach II). Vorigcn in Chlf. mit Br 10 Min. 
gekocht, imVakuum beiRaumtemp. verdampft. Orangene Krystiillehen, F. 137—138° 
(Zers.). — l-[Methylamino]-benzthiazol-6-carbonstiureathylester, CjjH^OoNoS. 1. Vorigcs 
in H2S03-Lsg. suspendiert, S 02 bis zur Lsg. eingeleitet, mit NH4OH gefallt. 2. Voriges 
in A. gel., m it W. verd., gekocht (Aldehyd), eingeengt u. mit N II4OH gefallt. Aus A.- 
Essigestcr Platten, F. 169°. Acetylderiv., C13H140 3N2S, aus CH3OH Prismen, F. 174°.
— Freie Saure, C9Hs0 2N2S. Aus vorigem mit sd. konz. HC1 (40 Min.). Aus viel A.- 
Essigestcr Krystallchen, F. >298°. — symm. p-Carbdthoxyphenylathylthioharnstoff, 
C12H160 2N2S. Mit C2H5-NH2 wio oben. Aus absol. A. Nadelchen, F. 89°. — l-[Athyl- 
a7nino]-benzthiazol-5-carbonsdureathylesterhydroiribroniid, C12H 140 2N2S,HBr(Br2), orange- 
roto Krystallchen, F. 103— 104° (Zers.). — 1 - [Athylamino] - benzthiazol - !j - cnrbon- 
saureathylester, Ci2H]40 2N2S, aus CH3OH Plattchen, F. 150—151°. — symm. p-Carb- 
atlioxyphenylisobutylthioiiamstoff, C14H20O2N2S, aus A. Nadeln, F. 107— 108°. —
l-[Isobulylamino]-benzthiazol-5-carbonsdureathylestcrhydrotribromid, C14Hls0 2N2S,HBr 
(Br2), orangene Krystalle, F. 92—94°. — l-[Isobutyla7nino]-benzthiazol-5-carbo7i- 
saureałhylester, C14Hla0 2N2S, aus CH30 H  Krystalle, F. 133—134°. (Journ. Indian 
chem. Soo. 9. 357—61. Juli 1932. Brighton, Techn. Coli., u. Aligarh, Univ.) Lb.

S. S. Deshapande, Synthese des 2,6-Didthyl- und 2,6-Di-n-propyl-4-pyrons. 
v. P eciim ann u. Nf.GER (1893) haben Dehydracetsauro u. Dehydropropionylessig- 
saure (II, R =  CH3 u. C2H 5) iiber die Carbonsaure I aus Acetondicarbonsaurc u. den 
Saurechloriden R-COC1 bzw. den entsprechcnden Saureanhydriden synthetisiert. Vf. 
hat das Verf. auf die Verbb. m it R  =  C3H 7 ausgcdehnt. Durch sd. HC1 werden die 
Verbb. II iiber die hypothet. Zwischenprodd. III in die Pyrone IV iibergefiihrt. Die 
neu dargcstelltcn Pyrone mit R =  C2HS u. C3H 7 sind, wie das bekanntc 2,6-Dimethyl-
4-pyron, schwache einsaurige Basen. Auch die entsprechenden Pyridone wurden 
dargestellt.

V o r s u c h e .  DehydropropionyUssigcxtrbonsaure (I, R  =  C2H5). Rohe Aceton- 
dicarbonsaure in gekuliltes Propionsaureanhydrid eingeruhrt (Temp. nicht iiber 10°),
V2 Stde. auf W.-Bad erhitzt u. in W. gegossen. Aus verd. A., F. 114—115°. Durch 
Lósen in wss. KOH u. starkes Ansauern mit Essigsaure fiillt das K-Salz aus. — De- 
hydropropionylessigsuure (II, R =  C2H5). Voriges K-Salz m it W. 40 Min. gekocht, 
m it Essigsaure gefallt. Aus verd. A., F. 72°. — 2,6-Diaihyl-4-pyron, C„H120 2 (nach 
IV). Vorige mit konz. HC1 4 Stdn. gekocht, F iltrat im Vakuum stark eingeengt, mit 
NaOH neutralisiert u. ausgeiithert. Kp.. 126°, dunnfl., F. 10°, II. in W. Bildct keine
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CO-Deriw. Ilydroclilorid, C9Hj30 2C1, aus absol. A. dicke Prismen, F. 77°, auBerst 
hygroskop. Chloroplatinat, (C9H 130 2)2PtCl6, krystallin, F. 188° (Zers.). Pikrat, 
C15H150 9N3, aus W. gelbo Nadeln, F. 110°. HgCl2-Vcrb., C9H120 2, HgCL, aus W. 
Nadeln, F. 72° (Zers.). — 2,6-Diatliyl-4-pyridon, C9H 13ON, H 20. Yorigcs mit starkom 
NH4OH im Rohr 4 Stdn. auf 130° erhitzt, dann fast ganz yerdampit. Aus W. bei 
langerem Stehen dicke Platten, F. 65—66°. Hydrochlorid, C9H140NC1, H„0, F. 76 
bis 78°. Chloroplatinat, (C9Hj4ON)2PtCl0, aus verd. HC1, F. 203° (Zers.). — Dehydro- 
n-bulyrylessigcarbonsdure, C13Hj60 6 (I, R  =  C3H7). 100 g Butyrylchlorid mit 1,5 ccm 
konz. H 2SO.j vermischt, 30 g rohe Acetondicarbonsiiure cingetragen, ąlhnahlich auf 
W.-Bad bis zur beendeten HCl-Entw. erwarmt u. auf Eis gegossen. Aus A. Platten,
F. 80°. K-Salz, C13Hj5O0K, aus W. Nadeln, F. 164°. — Dehydro-n-butyrylessigsaure, 
C12H10O, (II, R  =  C3H7). Aus yorigem K-Salz wio oben; Ol in A. aufgenommen. 
Kp.4 140—144°, F. 16°, wl. in W., mit NaOH u. Phthalein titrierbar. — 2,6-Di-n-propyl-
4-pyron, Cn H 10O2 (nach IV). Aus vorigcr mit HC1 wio oben (24 Stdn.). 1, ICp.s 136°,
auch in Kaltogemiseh nicht erstarrend, wl. in h. W. Pikrat, C17Hj9O0N3, aus verd. A.,
F. 61°. Chloroptatinat, (C£H17O2)2PtCl0, F. 162—164°. HgClr Verb„ Cn Hw0 2, HgCl,
F. 88—89° (Zers.). — 2,6-Di-n-propyl-4-pyridon, Cn H 17ON, H20. Wie oben. Aus 
W. Nadeln, F . 62°, nach wiederholtem Extrahieren m it Chlf. u. Dest. im  Vakuum 
wasserfrei, K p .12 210—215°, F. 85—88°. Hydrochlorid, Cn H18ONCl, H 20, F. 96—98°. 
Chloroplatinat, (Cu H 18ON)2PtCl6, F. 204°. (Journ. Indian chem. Soc. 9. 303—08. 
Juli 1932. Indore, Holkar Coli.) LlNDENBAUM.

D uhkhaharan  C hakravarti, Syntliese von Chromonen. I II . Kondensation von 
P-Naphthol mit Alkylacetessigeslern. (11. vgl. C. 1932. I. 3063.) ROBERTSON u. Mit- 
arbeiter (C. 1932. II. 1176 u. fruher) liatten anfangs angenonimen, daB der Verlauf 
der SlMONISschen Rk. nur von der N atur des Phenols abhangt, haben aber diese 
Annahmo spater (C. 1932. II. 218) berichtigt. Nouerdings yertreten D ey  u . Lak- 
SHMINARAYANJlN (C. 1932. II. 1630) wieder jene unrichtige Auffassung. Vf. zeigt 
an Hand zahlreicher Beispiele (Tabelle im Original), daB der Rk.-Verlauf tatsachlich 
vom Phenol ais auch vom /9-Ketonsaurcester abliangig ist. — y?-Naphthol reagiert in 
Ggw. von H 2S04 nur m it Methylacetcssigester unter Bldg. von wenig Cumarin, nicht 
aber mit den anderen Alkylacetessigcstem. Dagegen kondensiert es sich in Ggw. von 
P.,05 mit allen Estern zu Chromonen, welche sich wieder mittels der Styrylderiw . 
charakterisiercn lassen.

V e r s u c h o .  3,ł-Dimethyl-l,2,f),a.-naphthopyron, C,5H 120 2. Gcmisch von /3-Naph- 
thol u. Methylacetessigester in eiskalter konz. H 2S04 eingetragen, nach 48 Stdn. mit 
Eis verd. Aus verd. A. Nadeln, F. 127°. — 2,3-Dimelliyl-l,4,f},(t-naphthopyron, C,5H 120 ?. 
Dasselbe w. Gemiseli mit P2Os yersetzt, schlicBlich 1 Stde. auf W.-Bad erhitzt, mit 
Eis verd., dickes Ol mit k. NaOH bchandelt. Aus A. Platten, F. 130°. — 2-Styryl-
3-mcthyl-l,4,fi,a.-naphthopyron, C22Ht0O2. Voriges mit Benzaldehyd in C2H5ONa-Lsg. 
stehen gelassen. Aus absol. A. gelbliche, seidige Nadehi, F. 186°. — 2-Methyl-3-athyl-
l,4,fi,a.-naphlhopyron, C10H14O2. Mit Athylacetessigester. Aus vcrd. A. Platten, F. 117°. 
-— 2-Styryl-3-uthyl-l,4,(l,a-naphthopyron, C23H 180 2, aus absol. A. gelbliche, seidigo 
Nadeln, F. 183°. — 2-Melhyl-3-propyl-l,4,P,a-naptithopyron, C17H 10O2, aus A. Nadeln,
F. 95°. — 2-Styryl-3-propyl-l,4,P,a.-naphthopyron, C24H20O2, aus A. gelbe, seidigo 
Nadeln, F. 168°. — 2-Methyl-3-isopropyl-l,4,f},a.-naphthopyron, C17Hi60 2, aus A. Nadeln,
F. 131°. — 2-Styryl-3-isopropyl-l,4,f},a.-naphthopyron, C24H 200 2, aus A. gelbe, seidige 
Nadeln, F. 187°. (Journ. Indian chem. Soe. 9. 389—92. August 1932. Calcutta, 
Presid. Coli.) LlNDENBATJM.

S. M. Mc E lvain, Nicolinsaure. Oxydation yon 210 g Nicotin mit konz. H N 03 
nach Mc Er,VAlX u. AdAms (C. 1924.1. 1935) ergibt in 63—74°/0 Ausbeute Nicotinsiiure,
F. 230—232° (korr.). (Organie Syntheses. Sammelband 1. 378—80. 1932.) Beh r le .

L. M usajo, Uber jodhaltige Chinolinderivate. Vf. untersucht die Einw. von 
Chlorjod in sd. Eg. auf Atophan u. auf Isatin. Bei der Einw. yon JC1 auf Atoplian wird 
kein durch J  substituiertes Prod. erhalten, sondern eino Additionsyerb., der Vf. unter 
Vorbchalt die Formel C20H42O7N J2Cl =  CjoHjjOjjN-HCl' J 2-5 C2H 5OH zuschreibt. —
5-Jodisatin (ygl. C. 1924. II. 2480) erhalt Vf. in guter Ausbeute durch Einw. von JC1 
in cssigsaurer Lsg. auf eine essigsaure sd. Isatinlsg. F. 264°. Durch Einw. von p-Jod- 
acelophencm (aus Jodbcnzol u. Acetylchlorid in Ggw. von A1C13, F. 86°) auf 5-Jodisatin 
ontsteht 2-[4'-Jodphmyl~\-6-jodchinolincarbonsdure-{4), C16H 90 2N J2. Schwach gelbe 
Kiystalle, F. 285—286°. Na-Salz. Durch Erhitzen der Saure iiber den F. wird die



3718 D. O k g a n i s c h e  C h e m ie . 1932. H.

Base in ganz geringer Menge erhalten, F . 228°. (Gazz. chiin. Ital. 62. 566—70. 1932. 
Bari, Univ. Benito Mussolini.) F i e d l e r .

M. J. More, Uber die Oxydatian von Harnsaure durch Jod in  alkalischem Medium 
in Gegenwart von Ammmiiumsalzen. (Vgl. C. 1924. I. 1804.) In  Ggw. von Alkali ver- 
liiuft die Oxydation der Harnsaure in 2 Phasen. In  der ersten Phase entsteht ein 
Zwisohenkórper, ein Derivat von Aliantom (unter dem EinfluB von Essigsiiure) oder 
yon Diuroidomalonsauro (unter dem EinfluB von Alkali). Der Zwisohenkórper wurde 
niemals iaoliert; er durfte die Formel I  haben. In  der zweiten Phase wird dieser 
Zwisohenkórper schlicBlich zu einem Ureid der Oxalsaure oxydiert, der sich in Oxal- 
saure u. Harnstoff spaltet. Die erste Oxydationsphase Yerlauft schnell, die zweite 
auBerst langsam. Bei Anwendung von NH, wird dagegen die Harnsaure schnell zum 

NH—C(COOH)-NH N H -C (N H ,)-N H
I Óo | ĆO II  Ćo Ó 0.II30

Ń H -C (O H )-----NH NH—C---------NH
Oxalsiiureurcid oxydiert. Je  nach der angewandten NH3-Menge erhalt man ent- 
weder Diaminooxalyldiureidhydral (II) oder Diaminooxalyldiureid. Dieser Rk.-Yer- 
lauf findet auch s ta tt bei Oxydation der Harnsaure in einem Boratmedium bei Ggw. 
yon NH4-Salzen. 4,89 g Harnsaure wurden in 20 ccm einer gesatt. Na-Boratlsg. gel.,
2 ccm Starkę zugesetzt u. tropfenweise J 2 (1 ccm =  0,0132) hinzugefugt. Blaufiirbung 
tra t ein nach Zusatz von 5,6 ccm Jod, entsprechend 2 Atomen J pro Molekuł Harn- 
saurc. Die Farbung bleibt erhalten auch nach Zugabe von NH3. Gibt man dagegen 
10 ccm NH4C1 vor der Jodzugabe hinzu, so ersclieint die Blaufiirbung zwar nach Zu
satz von 5,6 ccm Jod, sie ist aber sehr unbestandig; nach ihrem Wiedererscheinen 
durch weitere Jodzugabe Yerschwindet sie bald wieder. Nachdem Verss. zur Isolierung 
des Zwischenoxydationsprod. fehlgeschlagen haben, gelang es, das Endprod. der Rk. auf 
folgendem Wege zu isolieren: 2,5 g Harnsaure, suspendiert in 250 ccm W., wurden 
mit 15 g Na-Borat u. liierauf mit 10 g NH4C1 geschuttelt. Das Gemisch wurde mit 
J -K J  oxydiert. Nach Zugabe von 2 J-Atomen wird die Lsg. klar. Auf Zusatz Yon 
weiteren 2 J-Atomen bildeten sich nach Stehen Krystalle von Diaminooxalyldiureid- 
hydrat. Tafeln, zers. sich beim Erhitzen; 1. in h. W .; 1. in x/ 10-n. Soda, wird durch 
Essigsaure wieder gefallt. Dio Sodalsg. zers. sich in der Warmo unter Bldg. von NH3 
u. Oxalsaure. In  NaOH zers. sich die Verb. u. auf Zusatz Yon HC1 fallt Diiminoparaban- 
saure aus. Wird die Verb. in starkem NH3 gel., so krystallisiert Diaminoozalyldiureid, 
C4H I0N6O3. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 15. (124) 545—50. 1/6. 1932.) S c h ó n f e l d .

E. Princivalle und F. Cossu, Uber die Einwirkung von o-Toluidin au f Acełyl- 
formhydroxamsaure. Wiihrend die Rk. zwischen o-Phenylendiamin u. Acetylform- 
hydroocamsaure zum 2-Methyl-3-oxychinoxalin fiihrt, reagiert o-Toluidin anders mit 
Acelylformhydroxamsaure. Es bildet sich s ta tt des erwarteten 3-Mcthyl-2-oxychinolins 
N-Acetyl-N'-o-lolylhamstoff, C10H 12O2N2. F . 169°. (Gazz. chim. Ital. 6 2 . 575— 77. 
1932. Sassari, Univ.) F i e d l e r .

G. Sanna, Uber neue Ketophenmorpholinderivate. (Vgl. C. 1931. I . 3353.)
2-ct-Bromisovalerylaminophenol, Cn H 140 2NBr, aus a -Bromisovalerylbromid u. o-Amino-

O phenol. F . 114°. Durch Einw. von wss.-alkoh. KOH findet
\  RingschluB s ta tt zum 2-Isopropyl-3-ketophenmorpholin,
j^CH-CH(CH3)j Cn H 130 2N (I); F. 125°. Durch Einw. Yon a.-Bromiso-

caproylbromid auf o-Amuwphenol entsteht a-Bromiso- 
caproylaminophenol, das nicht krystallin erhalten wurde. 
Im  Vakuumexsiccator iiber H 2S04 bildet sich das Hydro- 

bromiddes2-Isobutyl-3-kełophenmorpholins,C12H.u O^S-~H.Bi'. F . 115°. Durch schwaches 
Erwarmen mit alkoh. KOH wird HBr abgespalten unter Bldg. des 2-Isobutyl-3-kelophen- 
morpholins, F . 128°. (Gazz. chim. Ital. 6 2 . 555—57. 1932. Cagliari, U niY .) F i e d l e r .

E. Puxeddu und G. Sanna, Uber die Einwirkung von OxaUdureestem au f o-Amino- 
phenole. Die Einw. von Oxalsauremono- u. -diaihylester auf o-Aminophmole wird unter
sucht. Beim o-Aminophenol fiihrt die Rk. nur zur Bldg. des entsprcchenden Oxalsaure- 
diamids, beim Amino-p-kresol u. Aminoeugenol werden auch dio Ketoplienmorpholin- 
derivv. u. unter gewissen Versuchsbedingungen die entsprechcnden Aminooxalsauren 
erhalten. — Oocalsdurebis-\2-oxyphenylamid~\, durch 4-—5-std. Erhitzen von o-Amino- 
phenol mit Oxalsauremono- u. -diathylester. F. 280° (Zers.). 0,0'-Diacelylderiv., 
ClsH 190 6N2) F. 201°. — Bei der Einw. von Oxalsiiuremono- u. -diathylester auf Amino- 
p-kresol entstehen nebeneinander 3 Yerbb.: Oxalsaurebis-[3-melhyl-6-oxyphenylamid],
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CleH160 4N2. F. 282°. Oxalsauremono-[3-melhyl-6-oxyphenyla'mid], C9H90 4N. F. 170°; 
wird wieder fest u. schmilzt dann aufs neue bei 230°. Die Verb. vom F. 230° ist G-Melhyl- 
2,3-diketophenmorpholin (vgl. C. 1931. I. 3353; Iies dort, Zeile 30 v. u. s ta tt 6-Methyl-
2-kelo . .  . 6-Methyl-3-ketophenmorpholin). 6-Melhyl-2,3-dikelophenmorpholin, C9H ,0 3N, 
wird auch durch Erhitzen der Yerb. vom F. 170° im Olbade nicht iiber 200° erhalten.

Af,rr Oxalsauremono-[3-allyl-5-methoxy-6-ozyphenyl-
3 amid], C12H 130 5N, durch 7-std. Kochen von

-.CO Aminocugenol m it Oxalsauremonoiithylester unter
RiickfluB neben dem Diamid. F. 233—235°. 

CHjZlCH-CHj- ! ^ 5 t ^ C O  6 ■ Allyl ■ S - methozy - 2,3 - dikelophenmorpholin,
C12H n 0 4N (I), durch 5-std. Erhitzen von S-Amino- 
eugenol mit Oxalsauredidthylester. F .  198°. — 

Durch Einw. von Oxalylcldorid auf 5-Aminoeugenol entsteht zur Hauptsache Ozalsdure- 
bis-\3-allyl-5-methoxy-6-oxyphenylamid]. Durch ca. 7-std. Kochen von Aminoeugenol 
mit Oxalylchlorid wird das oben genanntc 6-Allyl-8-methoxy-2,3-dikelophenmorpholin, 
F . 198°, erhalten. (Gazz. chim. Ital. 62. 558—66. 1932. Cagliari, Univ.) F i e d l e r .

Hans Fischer, Leo Filser und Ernst Plótz, U ber Phaoporphyrin a6, die Allo
merisation des Chlorophylls, sowie iiber eine neue Methode der Einfuhrung von Magnesium 
in Chlorophyllderivate. 22. Mitt. zur Kenntnis der Chlorophylle. (21. vgl. C. 1932. H. 
3101.) Phaoporphyrin a6 (I) (vgl. C. 1931. II . 3495) entsteht, in bcdeutend geringerer
Ausbeute, auch m it Jod an Stelle von Chinon ais Dehydrierungsmittel aus Athyl-
chlorophyllid. Verss., es auch aus Phaophorbid oder Phaophytin zu erhalten, verlaufen 
ncgativ. Der Schlufi, daB liier am C-Atom 10 keine OH-Gruppe sitzt, ist unzulassig, 
da sich erwiesen hat, daB bei der Entstehung von Phaoporphyrin a , (Formelbild C. 1931.
II. 3494) das Einleiten von Luft k e i n e  Rolle spielt; wenn die Athoxylgruppo in I 
am C-Atom 10 richtig war, muBte auch m it A.-Chinon allomerisiertes Chlorophyll 
erhohten Alkoxylwert geben, was auch der Fali ist. Mcthylchlorophyllid gibt mit 
CH3OH-Chinon nach HJ-Abbau den Phdoporphyrin-aa-ester F. 276°, der mit dem ent- 
sprechendcn „a5“ -Ester 20° Depression gibt beim Misch-F., die Rk. geht k. wegen der 
schlechten Losiichkeitsverhaltnisse nicht, wolil aber h. zu Ende. HJ-Rcd. gibt I. 
Die Allomerisation m it Amylalkoholchinon gelingt, jedoch tr it t  liier keine Stabilisicrung 
der OH-Gruppe durch Veratherung, ein u. die HJ-Red. gibt Phaoporphyrin as. Bei 
der Veratherung der OH-Gruppe an C10 i s t g l e i c h z e i t i g o  D e h y d r i e r u n g  
i m  K e r n  u. e i n e  b e s t i m m t e  R k .  - G e s c h w i n d i g k e i t  Voraussetzung 
Die schon dehydrierten Phaophorbid, Methylphaophorbid, lassen sich daher nicht 
verathern. I  gibt mit Hydroxylamin ein Oxim, unter Erhaltung der iibrigen Gruppen, 
ein Beweia fiir die Ketogruppe. Die eharakterist. Rk. fiir Phaoporphyrin a„, die zu 
Chloroporphyrin e6 fuhrt, lieB mit I  eine Verb. n i  erwarten. Bei der alkal. Hydrolyse 
entsteht auch ein dem Chloroporphyrin e6 sehr ahnliches Porphyrin mit d r  e i Alk- 
oxylen; der Misch-F. gibt Depression mit e0, mit Pyridin-Soda entsteht k e i n  Phao
porphyrin as ; der Abbau mit HCOOH fuhrt. zu Rhodoporphyrin, was fiir eine labile 
y-Seitenkette spricht, wie sie auch im Phyllobombycin (C. 1932. II. 3099) angenommen 
wurde. Demnach kame Konst. IV oder V (Pseudo-ee-porphyrin) dafiir in Frage. Ais 
Nebenprod. entsteht eine spektr. mit dem griinen Rhodoporphyrin-y-carbonsaure- 
anhydrid (C. 1931. II. 247) ident. Vcrb. — Der Oleumabbau von I  gibt Phaoporphyrm a1 
(s. o.), wahrend m it 18°/0ig. HCl Hydrolyse zu Isophuoporphyrin a, ein tritt; a,-Trimethyl- 
ester F. 263°, Iso-a7-trimethylester, F. 287°. — Die Bemsteinsaureschmelze von I  gibt 
Phylloerythrinester. 2 Alkoxylgruppen in I  sitzen fest, denn mit Eg.-HBr bei 18° 
wird nur eine herausgespalten; das entstehende „neue Porphyrin“ F. 2690 gibt mit 
Diazomethan wieder das Ausgangsmatcrial. Wie Phaophorbid, Methylphaophorbid u. 
Phaophytin steht auch Chlorin e entgegen der bisherigen Anschauung (W lLLSTATTER 
u. S t o l l , Chlorophyllbuch S. 26) dem Chlorophyll nicht mehr nalie, denn m it Chinon 
allomerisiertes Mcthylchlorophyllid gibt nach der bekannten Vorschrift glatt Chlorin e. — 
Es sind mindestens 3 Arten der A l l o m e r i s a t i o n  bis jctzt zu unterscheiden:
1. m it Chinon unter LuftabschluB in absol. CH3OH oder A., HJ-Abbau gibt I; gelingt 
nur mit den Chlorophylliden u. ist eine Dehydrierung (im Kern) u. gleichzcitige Vcr- 
atherung. 2. Im gleichen Losungsm. mit Luft, HJ-Abbau gibt ,,a ,“ ; Offnung des iso- 
cycl. Rings unter primarer Dehydrierung. 3. In feuchtem CH3OII u. A., Chlf. usw. 
m it Chinon, Jod, Luft, HJ-Abbau gibt „a5“ ; Dehydrierung (?), Mchtvera.therung 
der OH-Gruppe an C10, dereń teilweiser Ersatz durch H. — Die gelbe Phasc ist durch 
eine Anlagerungsrk., vielleicht von KOH bedingt. — Die unscharfen Phaophorbid-
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analysen aller Autoren erklaren sich daraus, daB dio 3 Allomerisationsvorgange bei 
der Darst. von Phaophytin aus Chlorophyll nebeneinander yerlaufen, so auch die 572- 
O-Atome W il l s t a t t e r s . — Aus mit Chinon allomerisiertem Chlorophyll dargestelltes 
Phaophytin gibt bei der HJ-Red. aussehlieBlich ,,as“ . — Bei der Einw. von CH3MgJ 
auf Phaophytin entsteht nieht wieder Chlorophyll a (W lLLSTATTER u. FoR S E N , Chloro- 
phyllbueh S. 324); das Prod. ist spektr. verschicdcn u. gibt die Pliasenprobe nicht. 
DaC bei der GRIGXARD-Rk. Nebenrkk. móglich sind, zeigt sich beim Mesoporphyrin- 
dimethylcster, bei dem 2 tertiare OH-Gruppen gebildet werden (vgl. auch C. 1928. II. 
2722). Mit MgBr2 bei 1B0—-160° laBt sich Atio-, Meso-, Pyrrophyllin crhalten. — Die 
Eg.-HJ-Red. ist in der Chlorophyllreihe keine einfache Rk. Mit durch PH4J  ent- 
filrbtem H J entsteht aus Mcthylphaophorbid a eine Leukoverb., dio dann an der Luft 
Porphyrinspcktrum gibt. Aber auch so liifit sich die Oxydation einer etwaigen sekun- 
daren OII-Gruppo zur Kotogruppe nicht erklaren, die nach CoNANT fur die Entstehung 
von „cr5“  beim Eg.-HJ-Abbau verantwortlich sein soli. Fiir C o n a n t s  Vorstellung 
spricht das negative Verh. des Chlorophyllids gegen Ketonreagentien unter den ublichen 
Bedingungon. Vff. crhalten aber aus den Phiiophorbiden bei 120° Oxim, u. der Eg.-HJ- 
Abbau schcint „a5“-Oxim zu geben. Nach dem derzeitigen Stand ist der Chlorophyll- 
kern ais ein Dihydroisoporphinkern zu formulieren, wie ja  auch die Best. des akt. II 
bei den Chlorophylliden den W ert 2 ergab (C. 1931. I. 3362) gegeniiber den Porphyrin- 
phyllinen, die den W ert 0 zeigen (z. B. Atiophyllin, C. 1932. II. 3102).
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V o r s u c h e .  Phdoporphyrin-aa-dlhyldtherdimcthylester, C39H42O0N4 (entsprechend 

I); Rcinigung iiber 12°/0ig. HC1, mehrmals umkrystallisiert aus Ch"lf.-CH3OH, F. 276°. 
Spektrum in Pyridin-A.: III . 561,4; II. 584,3; IV. 520,0; I. 632,0, E.-A. 458,2. — In 
Pyridin mit NH2OH- HCl-Na.2C03 entsteht das Oxim, C38H 430 6Ns, aus A. mikrokrystallin, 
F. 270°. — Isophaoporphijrin a , (2 Methoxylgruppen), C36H40Ó7N4, Darst. mit 180/o'S- 
k. HC1. Fraktionierung mit 5°/0ig. HC1; in A.-Pyridin Spektrum: I II . 557,0; IV. 517,8;
I. 632,2; II. 583,7; 576,9; E.-A. 447. Mit Diazomethan entsteht daraus der IsopMo- 
porphyrin-a.,-trimethylester, C37H420 7N4, F. 287°, wahrend mit CH3OH-HCl ein spektr. 
mit diesem ident. Trinicthylester, C37H420 7N4, F. 248°, entsteht. — Neues Porphyrin 
F. 260°, C37H400 6N4, Reinigung mit 12°/0ig. HC1, spektr. ident. m it dem Ausgangs- 
material. — Pseudo-e&-porphyrin, C36(37)H4(),.12)OeN4 (V?),  Darst. m it CH3OH-KOH in 
Pyridin-A., Abscheidung in 2°/0ig. HC1; Vercsterung mit CH2N2; aus Chlf.-CH3OH 
schrag abgeschnittene Prismen, F. 230—233°, spektr. ident. mit „e0“ . — Oxim aus 
Methylpluiophorbid a, C ^ 30'H37,3!10 6N5, 11. in A. u. A.; aus A.-PAe. mikrokrystallin, 
Spektrum in A.: I. 665,2; V. 499,4; II. 603,9; IV. 529,7; I II . (553,1). Beim Abbau 
mit HJ-Eg. scheint das Oxim von „a5“ zu entstehen. — Mit A.-Chinon behandeltcs 
Mcthylphaophorbid a gibt ein Oxim, C35H 3riO-N5, sil. in A., Spektrum in A. (gelb- 
stichig-grun): I. 663,2; V. 496,8; II. 602,9; IV. 527,7; III . 550,3; E.-A. 462. — Abbau
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von Methylpyrophaophorbid a mit 25%ig. CH3OH-KOH unter 0 2 fiihrt zu einem mit 
griiner Farbę in 10°/oig. HC11. Anteil, der in A. nach einigem Stehen folgendes Spektrum 
zeigt: I. 683,8; II. 542,2; III . 504,2; E.-A. 440,6, das starkę Ahnliohkeit mit dem von 
Phaopurpurin 18 hat. Der HJ-Abbau gibt Rhodoporphyrin. — Einw. von Semi- 
carbazid auf Methylchlorophyllid fiihrt zu einem Methylpliiiophorbid. — Einw. von 
n-C3H7OH-KOH auf m it Chinon allomerisiertes Methylchlorophyllid u. auf Methyl- 
chlorophyllid fiihrt zu spektr. ident. Purpurinen: I. 693,5; III . 543,8; IV. 506,2; II. 653,0; 
V. 477,4; E.-A. 447. — Allomerisiertes Mełhylphaophorbid, C3g(30)H1(,(30)OC(7,Ń4, Darst. 
aus m it Chinon allomerisiertem Methylchlorophyllid, aus A. bis 310° kcin F . ; spektr. 
ident. m it Methylphaophorbid. Der HJ-Abbau fiihrt zu einem Gemisch von ,,a5“ u. 
„a„“ . ( L i e b i g s  Ann. 495. 1—40. 11/5. 1932. Munchen, Techn. Hochsch.) N e u m a n n .

Arthur Stoli und Erwin Wiedemann, Ober dic Phasenprobe und die niichsten 
Abkommlinge des Chlorophylls. Natives Chlorophyll i s t  auBer durch den G oli. an 
Phytol u. Mg durch dio braune Phaso charakterisiert, dio beim S c h u ttc ln  der ath. Lsg. 
mit konz. methylalkoh. KOH auftritt (Chlorophyll a gelb, b rot). Es entstehen zuerst 
die Tricarbonsauren Isochlorophylline u. Chlorophylline a u. b bzw. dic Mg-freicn 
Chlorine u . Rhodinc. — Chlorophyll yerandert sich in manchen Lsgg. schon beim 
S te h e n  so , daB die P h a se n p ro b e  negativ wird, n a c h  S t e e l e  (C. 1931. II. 2018) u . 
F i s c h e r , S u s  u .  K l e b s  (C. 1931. II. 3495; v g l. F i s c h e r , F i l s e r  u .  P l o t z , v o r s t .  
Ref.) unter 0 2-Verbrauch; es entstehen bei der S p a ltu n g  schwach bas. Prodd. Vff. haben 
Phaophorbide gefunden, die bei volligem Fehlen der Phasenprobe bei der S p a ltu n g  
doch starlc b a s . Chlorine u. Rhodinc geben (wahrscheinlich Chlorin e  u. Rhodin g). 
Dieso Allomerisation erfolgt ohne 0 2-Verbraueh. Dic 0 2-Einw. bcwirkt nur die Bldg. 
der schwach bas. D eriw . Der umgekehrte tlbergang Chlorin — >- Phaophorbid ist 
von F i s c h e r  u .  S lE B E L  (C. 1932. I I . 3101) beobachtet worden. — Aus diesen Tat- 
sachen schlieBen Vff., daB Praparate, dio in langdauernden Arbcitsgiingen, besonders 
in der Technik, dargestellt worden sind, leicht schon veriindert sein konnen. Vielo 
techn. Phaophytine geben nicht mehr die rein braune Phasenprobe, sondern eine 
olivfarbene. Vff. fiihren darauf auch die Unstimmigkciten zuriick, die zwischen den An- 
gaben von W i l l s t a t t e r  u. neueren von II. F i s c h e r  u. seinen Mitarbeitern beobachtet 
worden sind. Es wurden cinheitliche Krystallisationcn der freien u. der Methyl- 
phaophorbide a u. b sowie des Chlorins c u. des Rhodins dargestellt. Das „Chlorin 10“ 
von T r e i b s  u .  W ie d e m a n n  (C. 1929. II. 1686) wurde nie beobachtet. Es wurden 
die Phytyl-, Methyl- u. freien Phaophorbide dargestellt, die freien aus Chlf.-Methyl- 
alkohol bzw. Aceton-Metliylalkohol in oberhalb 250° sinternden Rhombcn m it blau- 
violettem Oberflachenglanz bzw. bei 275° eben sinternden Prismen mit dunkelgriinem 
Oberflachenglanz. Im G eg e n sa tz  zu F i s c h e r  u. BAUMLER (C. 1930. II. 926) ergab 
sich dio Formel der nicht oberhalb 30° im Hochvakuum getroekneten, sehr hygroskop. 
Substanzen zu C^Hj^OjN.] 2 H) bzw. C^HanOjN^ ( ±  2 H), entsprcchend den 
Angabcn von W i l l s t a t t e r  u. S t o l l . Auch fur Chlorine u. R hoding  wurde 
gefunden, daB die Formeln CyiH^OoN, ( ±  2 H) bzw. C34H ,G0 7N,, ( +  2 H) sind; die 
Feststellungen yon T r e i b s  u .  W i e d e m a n n  (C. 1928. II. 2728) sind unrichtig. Auch 
die Behauptung von F i s c h e r , F i l s e r  u .  P l o t z  (1. c .), daB sich Mg mittels G r i g n a r d - 
seher Verbb. unter Erhaltung der Phasenprobe nicht in die Phaophorbide der a-Reihc 
einfuhren laBt, beruht auf der Verwendung nicht einwandfreien Materials. Vff. konnten 
mit ihren Praparaten die Angaben yon W i l l s t a t t e r  u. F o r s e n  (L i e b i g s  Ann. 
369 [1913]. 180) reproduzieren u . sogar in die b-Reihe Magnesium komplex einfuhren 
u. ohne Veriinderung der Grundsubstanz wieder abspalten. (Naturwiss. 20. 628—30. 
12/8. 1932. B a sc l.)  BERGMANN.

Arthur Stoll und Erwin Wiedemann, Der lieaktionsverlauf der Phasenprobe 
und die Konstilution von Chlorophyll a und Chlorophyll b. Wio kUrzlich gezeigt 
(vgl. yorst. Ref.), hat Chlorophyll a fiinf, Chlorophyll b u. Chlorine sechs, Rhodin g 
sieben Sauerstoffatome. Vff. haben fcstgestellt, daB das Verschwinden der braunen 
Phase eine Dehydrierung an C„ ist (begleitet von anderen Rkk.). Natiyes Phaophorbid a 
gibt einen Benzoesaureester (gelbe Phase), kein Oxim, nach der Allomcrisierung ein 
Oxim. Saurer Abbau liefert Protophaoporphyrin a (gelbe Phase), das dem Phao
phorbid a entspricht, wahrend das leicht aus dem Protokorper entstchendo Phiio- 
porpliyrin a5 dem allomerisierten Phaophorbid a entspricht. Die Allomerisation ist die 
Dehydrierung des sekundaren Alkohols Chlorophyll zum Keton. — Natiyes Phaophorbid b 
hingegen gibt wie Rhodin g glatt ein Oxim u. infolge des Hydroxyls an C9 eine gelbe 
Phasenprobe. Das Carbonyl ist das typ. der Rhodine, das mit GRIGNARD-Verbb.
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tertiare Alkohole der a-Reihe liefert, wahrend, wenn der Carbonylsauerstoff durch 
andero doppelt gebundene Gruppen ersotzt ist, auch m it G ltIG N A R D -V erbb. die 
Rhodinnatur erhalten bleibt. Saurer Abbau von Phaophorbid b gibt Protophaopor- 
phyrin b (gelbe Phase), das kein Oxim, aber leicht Rhodoporphyrin g7 gibt. — Chloro
phyll b  (II) enthalt anders ais a (I) kcinen isocycl. Seitcnring, der im Protophiiopor- 
phyrin b wieder gebildet ist. Jc tz t kann wio in der a-Reihe durch Dehydrierung 
(u. Hydrolyse) Rhodoporphyrin g, entstehen, das dor zu Rhodin g gehSrige sekundare 
Alkohol sein muB. ErwartungsgomaB bildet die Aldehydgruppe von C9 im allomcri- 
sierten Chlorophyll b durch schonende Red. clie primare Alkoholgruppo u. die rote 
Phase zuriick. (Naturwiss. 20. 706. 16/9. 1932. Basel, Lab. d. Chem. F a b r ik  vonn. 
Sandoz.) B e r g m a n n .

Rudolf Lemberg, ttber Dehydrobilirubin. IV. Mitt. zur Kenntnis von bilirubi- 
iwiden Farbstoffen. (III. vgl. C. 1932- II. 725.) Oteroverdin war dor aus den griinen 
Siiumen der Placenta des Hundes isolierto Farbstoff genannt worden, dem nach den 
Analysen seines Dimethylesters die Struktur eines Dehydrobilirubins oder Dehydro- 
mesobilirubins zukam. Durch Abbau des Uteroverdins u. Syntheso des Dehydro
bilirubins aus Bilirubin wird bewiesen, daB Uteroverdin Dehydrobilirubin ist. Analysen u. 
Mol.-Ge w.-Best. bestatigen dio Formel des Uteroverdindimethylesters CMH380 6N4 oder 
CMH380 6N4 (auch fiir Bilirubin werden haufig C-Werte gefunden, dio besser auf eine 
Formel m it 32 C-Atomon stimmen). Der reduktive Abbau mit Eg.-H J gibt Bilirubin- 
saure, dio Oxydation m it H N 03 erst nach Red. der ungesatt. Seitenketten Methyl- 
ałhylmaleinimtd. — Dehydrobilirubin entsteht bei der Darst. von Bilirubin aus Gallen- 
steinen durch Dehydrierung durch den Luftsauerstoff u. wird aus den griinen alkoh. u. 
Eg.-Lsgg. ais Dimethylester isoliert, der mit Uteroverdinester keino F.-Depression gibt. 
Dehydrobilirubin bildet einen oft erheblichen Anteil der ais Biliverdin bezeichneten 
Stoffgemische, dio durch Oxydation von Bilirubin mit versehiedenen Mothoden erhalten 
werden. Es wird aus Bilirubin durch Dehydrierung mit FeCl3 in alkoh. salzsaurer Lsg. 
oder besser in Eg.-Lsg. gewonnen. Analog der Bldg. des Ferrobilins bei der Dehydrierung 
von Mesobilirubin an Glaukobilin (F i s c h e r , B a u m g a r t n e r , H e s s , C. 1932. II. 3104) 
bildet sich dabei eine Anlagerungsverb. von FeCl3 an das Hydrochlorid des Dehydro
bilirubins, die durch verd. NaOH leicht zerlegt wird. Neben Dehydrobilirubin werden — 
wohl durch Veranderung der ungesatt. Seitenketten — andero griine Begleitpigmente 
gebildet, von denen das Dehydrobilirubin oder sein Ester durch t)berfiihrung in ath. 
Lsg. u. Umkrystallisieren aus CH3OH befreit werden konnen. Der Ester ist mit TJtero- 
verdinester ident. Fiir dio Farbstoffklasso der griinen Dehydrobilirubine, zu der neben 
Dehydrobilirubin u. Glaukobilin auch synthet. Gallenpigmente gehoron (ygl. FISCHER u. 
A d l e r , C. 1932. II. 384) wird die Formel

aufgestellt, die sich durch andero Anordnung der Doppelbindungen von der von 
F i s c h e r  fiir Glaukobilin gegebenen unterscheidot. Sie macht durch das Fehlen der n. 
Dipyrromethengruppierung das Ausbleiben der Komplexsalzbldg. yerstandlieh (a-Oxy-

H0

/

•'-OH
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dipyrromethene gebcn keine Komplexsalze). — Aus Móveneierschalen wurde mit einem 
etwas abgeanderten Verf. nicht Oocyanesler (C. 1931. II. 1146) gewonnen, sondom in 
besserer Ausbeute Dchydrobilirubinester. Dehydrobilirubin entsteht entweder leicht 
durch Abspaltung von Carboxyl aus Oocyan oder macht neben diesem die Haupt- 
mcnge der blaugrunen Móveneierschalenfarbstoffe aus. Femer findet sich in Moven- 
eierschalen in geringer Menge, in blauen u. griinen Eicrschalen einer chilen. Huhncrrasse 
fast ausschlieBlich, ein blaugriincr, schwach bas. Gallenfarbstoff.

V e r  s u c h e. Deliydrobilirubindimelhylesler aus der Płacenia des Hundes, Ca,H 38 ■ 
OeN4. Der F. laBt sich durch Umkrystallisieren aus Chlf.-PAe. auf 209° steigern. Mol.- 
Gew. nach B a rg e r -R a s t  in Pyridin >  530, <  660. Fiir 4 Pyrrolkeme berfichnet 610.— 
Deliydrobilirubindiinethylesler aus Moteneicrschalen. Aus 5 kg Eicrschalen werden 
250 mg noch nicht vóllig reinen Dehydroestcrs gewonnen; F. 198°. Bei nochmaliger 
Reinigung iiber A. werden Verunreinigungen durch Na2S04 adsorbiert. Aus CH3OH 
flachę, blaugriine, violett schimmemde Prismen; F. 202°. Misch-F. mit Dchydro
bilirubinester aus Bilirubin vom F. 212°: 203°. Die Analyse stimmt hier auf 35 C-Atome.
— Red. des Uleroverdinesters mil ILI-Eg. 50 mg Ester werden mit 1,5 ccm Eg.-H J  1 Stdc. 
in sd. W.-Bad erhitzt u. mit P1I4J entfarbt. 10 mg Bilirubinsauro vom F. 178°. 
Misch-F. mit Bilirubinsaure aus Bilirubin (F. 180°): 178°. Nach Oxydation der bei 
der Red. erhaltenen Nebenprodd. m it HNÓ3 laBt sich Methyldthylmaleinimid durch 
seincn Geruch nachweisen. Bei direkter Oxydation m it H N 03 entsteht es nicht. — 
Dehydrobilirubinesler aus Ablaugen der Bilirubindarst. Dic alkoh. Gallensteinoxtrakte u. 
Mutterlaugen des Bilirubins wurden eingeengt, der Farbstoff mit W. u. Natriumacetat 
in A. ubergefiihrt u. m it 1 °/0ig. HC1 extrahiert. 20 mg Ester, F. 214°. In iihnlieher 
Weise aufgearbeiteter Eg.-Extrakt des Bilirubins gibt 50 mg Ester vom F. 215°. — 
Dehydrobilirubin aus Bilirubin. 0,6 g Bilirubin werden in 200 ccm 20%ig. methyl- 
alkoh. HC1 gel. u. eine Lsg. von 1 g FeCl3 in CH3OH zugefiigt. Nach Entmischen m it 
Chlf. in W. wird dio Chlf.-Lsg. verdampft u. der Riickstand iiber A. gereinigt. Neben 
viel amorphen, in CH3OH U. Prodd. worden 30 mg in CH3OH wl. krystallisierten 
Dehydroesters erhalten. — 0,6 g Bilirubin werden in 40 ccm 0,15-n. NaOH gel. u. zu 
einer sd. Lsg. von 1 g FeCl3 in Eg. getropft. 0,25 g Dehydrobilirubin-Hydroclilorid- 
Ferrichloriddojypelsalz scheiden sich in violett schimmernden Krystallen aus, aus der 
Mutterlauge der im Vakuum eingeengtcn Lsg. noch 0,3 g. Schm. nicht. 0,2 g des 
Doppelsalzes werden in verd. NaOH gel., vom Eisenhydroxyd filtriort u. mit Essigsaure 
in A. gebracht. Beim Stehen der ath. Lsg. krystallisiert Dehydrobilirubin aus. Um- 
krystallisiert aus CH3OH. 30 mg schwarzgriine Prismen, wl. in CH3OH, Chlf., A. 
Schm. oder sintert nicht bis 300° (im Gegensatz zu Glaukobilin). Dehydrobilirubin- 
dimethylester, CMH380 6N4. Durch Ausfallon mit Essigsiiuro aus der alkal. Lsg. von 0,4 g 
Forrichloriddoppelsalz gowonnenes, noch nicht einheitliches Dehydrobilirubin wird in 
methylalkoh. HC1 yerestert u. nach Neutralisation mit W. gefallt. 140 mg Ester. 
Aus CH3OH krystallisieren Nadeln neben kugligen Gebilden. Durch Obertreiben in A. 
u. Krystallisation aus CH3OH rein; F. 212°. Misch-F. mit Uteroverdinester (F. 209°) 
210°. Dio Lsgg. sind blaugriin, die des Glaukobilinesters rein blau. Von w. konz. H2S04 
wird Dehydrobilirubin nach gelb vcrfiirbt, Glaukobilin bleibt unangegriffen. Die 
Absorptionskurven yon Dchydrobilirubinester aus Bilirubin, Hundeplacenta u. Móven- 
eierschalen in methylalkoh. salzsaurer Lsg. stimmen innerhalb der Fehlergrenzen 
uberein. Das Maximum liegt bei 680, das Minimum bei 500 m /i; auch die Kurve des 
Glaukobilinesters weicht nur wenig davon ab. (Lie b iGs Ann. 499. 25—40. 14/10. 1932. 
Heidelberg, Univ.) L em berg .

Heinrich Wieland und Elisabeth Dane, Untersuchungen uber die Konstitution 
der Gallensauren. 44. Mitt. Uber 13-(6)-Oxyallocholansdure. (43. Mitt. vgl. C. 1932.
II. 3421.) IIyodesozycholsaure — friiher 3,13-Dioxycholansaure, nach der neuen 
Formulierung 3,6-Dioxycholansaure (I) — laBt sich mit H 2Cr04 partiell zu einer 3-Oxy-
6-ketosaure oxydieren. Diese liefert bei therm. Zers. unter Konfigurationswechscl 
an C5 eino epimero 6-Ketoallocholmsdure, die bei der Hydrierung in G-Oxyallocholan- 
saure ubergeht. Dio gleiche Umlagerung orfolgt auch bei 3-Oxy-6-ketocholansaure 
beim Kochen mit Alkali. Die bei der Oxydation von G-Oxyallocholanaaure entstchendo 
Tricarbonsaure C2tH3S0 6, die Allothilobiliansaure, ist isomer m it der kurzlich be- 
schriebenen Thilobiliansaure. Sie liefert bei therm. Zers. ein mit dem Thilobilian- 
saureanhydrid ident. Anhydrid. Beim Erhitzen auf 300° verwandelt sich die 6-Oxy- 
allocholansaure unter Abspaltung von W. in eino Cholensaure, dio sich leicht zu einer 
Cholansaure hydricren laBt. Das Semicarbazon der 3-Oxy-6-ketocholanstiurc liefert
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bei der Spaltung nach K i s h n e r -W o l f f  ein Gemisch zweier 3-Oxychólansduren. Die 
daraus dargestellte 3-Kctocholan-, 3-Cholen- u. Lithobilianaaure erwiesen sich idcnt. 
m it den ontsprechenden Deriw . der Lithocholsaure. Dem schwerer 1. Methylester des 
3-Oxycholansiiurogemisches vom F. 162° entspricht eine Saure vom F. 209°, dio mit 
der boi 186° schmelzcnden Lithocholsaure (3-Oxycholansiiure) nicht ident. ist u. ais 
3-Oxyallocholansdure bezeichnet wird. Sie erwies sich idcnt. mit einer friiher (W lNDAUS

o  w -p n  r  u - H o s s fe ld , C. 1925. II. 1361) durch
4 8' J Abbau des Chlorcholestans erlialtenen 

Saure. Daraus folgt, dafi sich dio OH- 
Gruppo des Cholestcrins wie dio der 
Gallensauren in 3-Stellung befindet. — 
3-Oxy-6-kctocholansdure, C2,H380 4. Aus 
Essigester Polyeder oderPlatton, F. 155 
bis 160°. Nadeln in matten Warzeń, 
F. 170—173°. LlEBERMANKsche Rk. 
rubinrot. Glanzendo Sohuppen aus verd. 
CH3OH, F. 160—162°. Bei 270—280° 
erfolgt Abspaltung von 1 Mol. H20  u. 

Bldg. von 6-Keło-3-cholensaure, C21H360 3. Kp. im Hochyakuum 320—325°. Aus A. 
Krystallwaraen, F. 128°. — 6-Oxyallocholansdure, C24H 10O3. Lange Nadeln aus Eg., 
F. 228°. LlEBERMANNScho Rk. kirschrot-violett-olivgriin. M e t h y l e s t e r .  Aus 
wss. CH3OH Nadeln, F. 95°. — 6-Ketocholansaure, C21H380 3. Derbe Prismen aus A.-PAe., 
F. 151°. — G-Cholensaure, C21H 380 2, entstcht aus dor 6-Oxysiiure beim Erhitzen im 
Vakuum auf 320°. K p .12 285—295°. Aus Eg. Nadeln, F. 148—149°. Farbrk. gclb- 
purpurrot-pergamentfarben. Boi der Hydrierung in Eg. mit P t0 2 entsteht eine Cholan- 
sdure vom F. 162—163°. Tricarbonsaure, C„JI.mOa, aus 6-Oxyallocholansaure mit 
H N 03. Aus Eg. Nadeln in Warzeń, F. 258°, Sintern ab 250°. — 3-Oxysaurc, <721/74O03, 
entsteht aus dem Seniicarbazon dor 3-Oxy-6-ketosaure durch 5-std. Erhitzen mit 
NaOC2H5 in A. Aus Eg. krystallisiert das isomorpho Gcmisch der beiden entstandenen 
3-Oxysiiuren, F. 176°. Farbrk. braunrot. M e t h y l e s t e r  C2-H)20 3, F. 115—117°, 
nach wicderholtem Umkrystallisieren aus CH3OII feine Nadeln, F. 162°; daraus 3-Oxy- 
allocholansdure, Nadeln aus vcrd. A., F. 207—209°. — 3-Oxy-6-kelodllocholansdure, 
C2,H3S0 4. Aus Essigester diinne rechteckige Nadeln oder prismat. Stabchon, F. 185 
bis 187°. Farbrk. schwach rot. (Ztsehr. physiol. Chem. 212. 41—49. 11/10. 1932. 
Miinchen, Bayr. Akad. d. Wissensch.) G u GGENHEIM.

Mona Spiegel-Adolf, Neue Bcitrage zur Frage der Eiwei/3denaturierung. I II . Mitt. 
Adsorption und Elution von Serumeiweipkórpem mit besonderer Beriicksichliguntj der 
lłeversibilitat der Proteinveranderungen. (II. vgl. C. 1929. II. 3150.) (Bioehem. Ztsehr. 
252. 37—55. 20/8. 1932. — C. 1932. II. 2191.) S im o n .

P. C. Mitter und Dilipkumar Banerjee, Synthese des Aloeemodins. Vff. liabcn 
dio von O e s t e r l e  (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 249 [1911]. 445) 
ermittelte Konst. des Aloeemodins durch Synthese bestatigt. Sie sind ausgcgangen vom 
Rhcin (l,8-Dioxyanthracliinon-3-carbonsauro), welches E d e r  u. W id m e r  (C. 1922.
I. 1029) synthetisiert haben, u. haben nach Acetylierung der OH-Gruppcn das CO.H 
uber COC1 u. CHO in CH2-OH umgewandolt. Das Yerf. wurde zuvor an der Anthra- 
chinon-/?-carbonsaurc durchprobiert.

V e r s u c h e .  Ardhrachimn-p-carbonsiiurechlorid. Durch Kochen der Saure (aus 
/J-Mothylanthrachinon mit Cr03-Eg.) mit uberschussigem SOCl2. Aus Bzl., F. 146°. — 
Anthrachinon-P-aldehyd. Voriges m it Pd-BaS04 in trockencm Nylol gekocht u. absol. 
trockenen H durchgeleitet, bis das entweiehendo Gas HCl-frei war, F iltrat mit N aIIS03- 
Lsg. geschiittelt, diese mit sd. HC1 zers. F. 186°. — Anlhrachinon-fi-carbinol, c15H10o3. 
Yorigen in absol. A. mit P t0 2 u. etwas FeCl2 versetzt, evakuiert u. mit H  bis zur Auf- 
nahme der bercchneten Menge geschiittelt, F iltrat verdampft, Prod. mit sd. W. aus- 
gezogen. Aus Bzl. gelb, krystaflin, F. 183°. — Diacetylchrysophansdure. Aus Chryso- 
phansaure (Darst. nach F is c h e r  u .  G ro ss, Journ. prakt. Chem. [2] 84 [1911]. 369) 
m it Acetanhydrid-H2SO,,. — Biacelylrhein. Vorige nach F is c h e r  u .  G ro s s oxydiert, 
Prod. mit sd. alkoh. KOH yerseift, Rhein aus Pyridin umkrystallisiert u. m it li. Acet- 
anhydrid-Pyridin reacetyliert. — Diacetylrheinchlorid, C19Hu O,C1. Mit S0C12. Aus Bzl. 
krystallin, F. 190°. — l,8-Dioxyanthrachinon-3-aldehyd, C15H 80 5. Aus vorigem wie 
obon. Bei der Zers. der Disulfitverb. mit HC1 werden auch die Acetyle abgespaltcn. Aus 
Eg. braune Nadehi, F. 218°. — l,8-Dioxya7tihrachirwn-3-carbinol (Aloeemodin), C15H10O5.
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Aus yorigem wie oben. Aus verd. Eg., dann Toluol orangene Nadeln, F. 219—220° 
(korr.), idont. mit dem Naturprod. (Journ. Indian chem. Soc. 9. 375—77. Aug. 1932. 
Calcutta, Univ.) LlNDENBAUM.

W. Borsche und J. Niemann, Uber Podophyllin. II. (I. vgl. C. 1932. I. 3185.) 
In der I. Mitt. wurde angedeutet, daB Podophyllorneronsdure (kurz P.-Saure), C13H 10O4, 
durch KMnO., zu einer Tricarbonsaure C50IIHO0 abgebaut wird. Diese wurde ais Toluol-
2,4,5-tricarbonsdure. erkannt, da sie bei weiterer KMn04-0xydation Pyromdlitsaure. 
liefert, welcho auch dirckt aus P.-Siiurc erlialten werden kann. — In  der Kalisckmelze 
geht P.-Siiure in eine Siiurc C12Hł0O4 mit 1 C02H u. 2 phenol. OH-Gruppen iiber, 
(lenn dieselbe liefert mit CH30H -II2S04 einen Methylester u. mit CH2N2 ein Trimethyl- 
deriv., welches sich zu einer Siiure Cn H 7(0CH3)2-C02H verseifen liiBt. P.-Siiure ist 
folglioh der Methylenather einer o-Dioxysiiure Cn H7(0H )2-C02H, welclie Phyllo- 
meronsdure genannt wird. Diese liiBt sich zu Phyllomerol, Cu Hs(OH)2, decarboxy- 
lieren u. durch Zn-Staubdcst. im H-Strom unmittelbar zum KW-stoff Cn H 10 ab- 
bauen, welcher sich ais 2-Methylnaphthalin erwiesen hat. Phyllomerol ist also ein
o-Dioxydcriv. des letzteren. Die OH-Gruppen mussen im nicht methylierten Ring 
stehen, da das C02II der Pliylloincronsaure am C3 haftet. Vff. setzen sio aus verschie- 
denen Griinden an C6 u. C7, womit sich fiir P.-Siiure Formel I  ergibt. Phyllomeron- 
siiurc ist die entsprechende Dioxysiiure. Das in der I. Mitt. beschriebene Dinitro- 
deriv. von I  wird ais l,5-Dinitroderiv. angesehen, da cs durch sd. H N 03 zur Siiuro II 
oxydicrt wird. — Wird Podophyllsdure (III; I. Mitt.) mit KMn04 in der Warme oxy- 
diert, so entstehen auBer Oxalsiiure 2 Aldehyd- odCr Ketonsauren OV2I lyiO0 (bisher 
nur ais Hydrazone isoliert) u. eine Siiure C10H]2O5, welclie sich ais 3,4,5-Trimethozy- 
benzoesaure (Oallussduretrimdhylatlier) erwiesen hat. Damit ist die Anordnutig der 
neben den 13 C von I im Mol. des Pikropodophyllins (kurz Pik.) noch vorhandenen
9 C gekliirt. Das im C02H steokende 10. C-Atom des Gallussiiuretrimothylathers muB 
auch am Aufbau von 1 beteiligt sein u. im Pik. den Rest —C0H 2(OCH3)3 tragen. Es 
ist das C., der Formel I, denn boi milderer KMn04-0xydation von III entsteht neben 
anderen Prodd. ein Lacton ClsH]C0 7, dem nur die Konst. IV zukommen kami.

Nunmehr ergibt sich fiir III u. ihrc Lactone Podophyllotoxin (kurz Pod.) u. Pik. 
die Teilformel V, nach welcher diese Verbb. D eriw . des 2-Methyltetralins sind. Ring I  
kann nicht aromat, sein, da unter den Oxydationsprodd. von III die Pyromellitsaure 
fehlt. Aus den bisherigen Resultaten u. dem Verh. des Podopliyllsdurehydrazids folgt, 
daB beido OH in III die -/-Stellung zum C02H einnehmen. Somit ergibt sich fiir Pod. 
Formel VI u. fiir Pik. Formel VII. Diese Formeln erkl&ren: 1. Das Verh. beider 
Lactone bei der Acetylierung. 2. Dio glattc Dehydratisierung von Pik. zu Apopikro- 
podophyllin (I. Mitt.). 3. Dio nicht umkehrbaro Isomerisierung von Pod. zu Pik., 
da die Lage des Lactonringcs in VI starko Spannung bedingt, in VII nicht. 4. Die 
Abspaltnng von Pyrogalloltrimethylather beim tlbergang vonPik. in I. — Zu berich- 
tigen sind: 1. Die Bldg. von Jodoform bei der Oxydation von III mit K O J (I. Mitt.); 
die Ausbeute an CHJ3 ist sehr gering. 2. Das Ergebnis der ZEllEWlTINOW-Bcstst., 
aus welchem 2 OH in Pod. u. Pik. gefolgert wurden. Da aber in sd. Xylol m it iiber- 
schussigem CH3MgJ gearbeitet wurde, ist W. abgespaltcn worden:

>C (O H )-C H < +  2 CH3MgJ =  > C :  C <  +  2 CH4 +  0(MgJ)2.
NO,
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Unaufgekliirt bleibon <lio Bldg. der Lactonsaure C2IH]8O0 (dio Analysen stimmen 
iibrigens besser auf C21H20O9) u. die Isomorisicrung des Pod. zu Pik. durch Na-Acetat 
u. durch Pd-Kolloid.

V o r  a u c li e. Podophyllomeronsdure (2-Methyl-6,7-nicthylendioxynaj)hthalin-3-car- 
bonsdure), Cn H ,0O4 (I). Rohprod. in 2-n. NaOH mit etwaa Perhydrol erwarmt; boim 
Erkalten das Na-Salz in Nadeln. |Aus Eg. Blattehen, F. 239—240°. Lsg. in w. konz. 
H2S04 purpurrot. Methylester, F. 125—126°. Das fruher beschriebene „Acetylderiv.“ 
ist ein gemischtcs Anhydrid von I  u. CH3 • C02H. — Dibromderiv. In Eg. Roli F. ca. 320°. 
In Aceton mit CH2N2 der Methylester, C14H 10O4Br2, aus CHsOH, F. 233—234°. Daraus 
die freie Siiure, aus Eg., F. 359°. — Podophyllomerol (2-Melhyl-6,7-methylendioxy- 
liaphtkalin), C12H100 2. I in Chinolin mit Cu 30 Min. gekocht, mit A. verd. F iltrat 
mit n-HCl, Soda u. W. geschiittelt. Au8 CH3OH Blattehen, F. 129— 129,5°. Pikrat, 
orangerote Nadeln, F. 133—134°. — Phyllomeronsdure (2-Methyl-G ,7-dioxynaphthalin-
3-carbonsaure), C12H 10O4. Gemiscli yon I u. Zn-Staub in geschm. KOH bei ca. 240° ein- 
getragen, langsam auf 325° erhitzt (20 Min.), in W. gel., in 2-n. HC1 gegossen u. aus
geathert. Aus verd. CH3OII Bliittchen, F. 243—244°. Mit FeCl3 in CII3OH tief blau, spater 
grtin. Mit H 2S04-Formalin tief rot. Diace.lylde.riv., C16H 14O0, aus CII3OH, dann verd. 
Eg., F. ca. 220°. — Dihromderiv., CJ2H80 4Br2. In  Eg. Nadeln, F. 265° (Zers.). Mit 
CH2N2 der Trimzthyldtherester, CJ5Hj40 4Br2, aus CH30H , F. 127—129°. — Phyllomeron- 
sduremethylester, CI8H120 4. Mit CH30H -H 2S04 gekocht u. in W. gegossen. Aus CH30H 
Nadeln, F. 186—187°. Mit FeCl3 in CH3~OH griin. — Trimethylalherester, ClsHJ60 4. 
Mit CH„N, (3 Tage). Aus CH3OH Nadelchen, F . 125—126°. Bei nur 2-std. Einw. 
entstand ein Dimethylatherester, Ci4H 140 4, F. 154— 157°. — Dimethyldther, ChHi404. 
Aus dem Tridcriv. mit sd. 2-n. NaOH u. CH3OH. Aus CH3OH Nadeln, F. 223—225°.
— Phyllomerol (2-Methyl-G,7-dioxynaphtlialin), C11H1„02. Phyllomcronsaure, mit Ba(OH)2 
erhitzt, in verd. HC1 eingetragen, Nd. in A. gel., mit Dicarbonat gewaschen, m it NaOH 
ausgczogen usw. Nach Sublimation im Vakuum Blattehen, F. 161— 162°. Mit FeCl3 
in CH3OH tief griin. — Dimethyldther, Ci3H 140 2. Aus yoryorigem mit Chinolin u. Cu 
wie oben. Nach Sublimation im Vakuum Krystalle, F. 98—100°. Pikrat, roto Nadel- 
chen, F. 120— 121°. — 2-Methylnaphthalin, Cn H j0. Rohprod. ubcrgefiihrt in das 
Pikrat, Ci7H130 7N3, aus CH3OH gelbe Nadeln, F. 113— 114,5°. Daraus regenerierter 
KW-stoff zeigte F. 30—32°. — G-Nitrotoliiol-2,4,5-lricarbcmsdure, Ci„H70 8N (II).
1. Durch 6-stdg. Koclicn von I mit HNO„ (D. 1,4). 2. Aus naclist. Siiure mit II„S04- 
H N 03 (D. 1,5). Aus H N 03 (D. 1,4) Nadelchen, F. 232—233°. Mit CH2N, der" Tri- 
melhylester, CJ3H]30 8N, aus CH3OH Nadelchenbiischel oder Prismcn, F. 95—96°. — 
Toluol-2,4,5-tricarbonsaure, CI0H8O0. I in 0,1-n. NaOH gel., auf W.-Bad 3°/0ig. KMn04- 
Lsg. eingetropft, F iltrat m it HC1 iibersiittigt u. im App. ausgeathert. Aus HNOn 
(D. 1,4) Krystallmehl, F. 197—200°, nach Reinigung iiber den fl. Trimethylcster F. 212 
bis 215°. — Pyromellitsdure, C10H0Os. Wie vorst., aber unter Koehen u. m it 4°/0ig. 
KMn04-Lsg. Aus H N 03 (D. 1,4) Krystallkrusten, ab 220° sinternd, F. 230—240°. 
Tetramethylester, Krystalle, F. 142—143°. — Laclon C]8HM0 7 (IV). Pik. in 0,5-n. 
NaOH gel. (Bldg. yon HI), 4°/„ig. KMn04-Lsg. eingerulirt; weiteres vgl. Original. Aus 
CH30H  derbo Nadeln, F. 218—221°, langsam 1. in w. n. NaOH. H 2S04-Lsg. rot. Da- 
neben wurde eine Siiure (F. 210—213°) isoliert, welehe mit CH2N2 eine Verb. C„0Hu 0 1 
lieferte, aus CH3OH hellgelbe Nadelbuschel, F . 166—167°. — Oallussduretrimelhyl- 
dther, C10H 12O5. Wie vorst., aber in n. NaOH u. auf sd. W.-Bad. Aus CH3OH Nadeln,
F. 168—170°. Methylester, F. 83—85°. — F iltra t des yorigen im App. ausgeathert. 
Mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin in CH3OH +  HC1 wurden 2 isomere 2,4-Dinitrophenyl- 
hydrazone Cn HliOl)N i erhalten, aus CH3OH gelbrote Nadelchen, F. 200—201°, u. roto 
Nadeln, F. 176—177°. — Podophyllsaurehydrazid, C22H 260 8N2. Pik. odor Pod. in 
CHjOH m it N2H4-Hydrat 3 Stdn. gekocht u. verdampft. Aus W. Tafelchen, F. 155 
bis 160° (Schaumen), 1. in verd. HC1. Mit sd. HC1 oder durch langeres Koehen mit 
W. oder A. Zers. unter Bldg. yon Pik., ebenso beim Erhitzen iiber den F. (LieBIGs 
Ann. 499. 59—76. 14/10. 1932. Frankfurt a. M., Univ.) L indenbaum .

E. Biochemie.
Edward S- Simpson, Die in lebenden Organismen seltener torkemmenden Eltmenie. 

Es wird eine Ubersieht iiber die in Organismen seltener yorkommenden Elomente u. 
ihre biolog. Bedeutung gegeben. (Chem. Engin. Mining Rev. 24. 323—29. 6/6. 
1932.) SKAUKK.
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V. Everett Kinsey, Mechanismus der Wirkung von Iłontgenslrahlcn auf lebendes 
Oewebe. Es wurden yerschiedeno gesundo u. kranke Gewebo m it 90 000 r-Einheiten 
aus einer W-Rohro bestrahlt; das Gewebe befand sieli in einem Mikrorespirometer. Dio 
Analyse des im Respiromoter nach der Bestrahlung befindhchen Gases crgab in den 
einzelnen Fallen Anwesenheit von 0,83—1,6 V o l H 2. Eino Reihe von Kontroliverss. 
zeigte, daB der H, nur im 1 e b e ti d o n Gewebo entwickelt wird, u. daB er nicht aus 
dem Respirometer der benutzten RlNGER-Lsg. o. dgl. stammt. — Vf. ist der Meinung, 
daB die rascho Entfcrnung (Diffusion) des erzcugten H 2 fiir den Tod der Zello haupt- 
siichlich verantwortlich ist. (Naturo 130. 436. 17/9. 1932. East Pittsburgh [Pa.], 
Westinghouse Res. Lab.) S k a lik s .

L. K. W olff und G. Ras, Ober Gurwitschstraldcn bei einfachen chemischen lic- 
aklionen. (Vgl. C. 1932. II. 3104.) Bei der Ncutralisicrung von HCl durch NaOH, 
ferner bei Auflosung von Zn in Cd-Acetat oder CuS04 oder Pb-Acetat entstehen ultra- 
yiolctto Strahlen, dio dio Zelltcilung in Kokkcnkulturen bcschlcunigen. (Biochem. 
Ztschr. 250. 305—07. 19/7. 1932. Utrecht, Univ., Hygien. Lab.) K re b s .

Kenneth S. Cole, Oberflaehenkraftc von Seeigeleiem. Eino Anordnung zur elektr. 
Messung von Oberflaclienkraftcn der Seeigeleier wird angegeben, u. Messungsresultato 
werden mitgeteilt. Befruchteto Eier zcigten eine 150-mal groBere Membranspannung ais 
nicht befruchtete. (Physical Rov. [2] 40. 131. 1/4. 1932. Columbia-Univ.) GURIAN.

Wilder D. Bancroft, Koagulation der Prołeine in Limnoria lignorium. Vf. zitiert 
einigc Abschnitte aus einer Arbeit von S h a CKELL (C. 1923. III. 875) iiber dio Ver- 
anderung, dio das Protoplasma von Limnoria lignorium durch Einw. yon Giften (Mono- 
u. Polyphenolen) erleidet. SHACKELL nahm ais Hauptursachc des Zelltodes eine 
Koagulation der Proteino der Zellen an. Vf. gibt an, daB diese Theorio S h a c k e l l s  
leicht zu prufen ■wfife, indem man yor oder gleichzeitig mit dem Phenol einen auf EiweiB 
poptisiorend wirkenden Stoff (z. B. NaSCN) auf die Limnoria einwirken lieBe. (Journ. 
physical Chem. 36. 546—48. Febr. 1932. Comoll Univ.) E r h e .

E[. K nzy m ch em le .
Kurt G. Stern, Ober das optische Verhalten der Katalase. IV. Mitt. iiber Katalasc. 

(III. vgl. C. 1932. II. 3258.) Nach den bisher vorliegenden Unterss. iiber dio Ultra- 
violettabsorption von Lebcrkatalase, Kurbiskatalase u. pflanzlicher Pcroxydase ist 
anzunehmen, daB fiir die Ultraviolettabsorption der kolloide Trager, der hóclistwahr- 
scheinlich proteinartiger N atur ist, yerantwortlich ist. Lebcrkatalase weist eino relatiye 
Absorptionskurye mit einer ausgepriigten Bando zwisehen 302 u. 243 //// (Maximum 
bei 260 fi/i) u. der Endabsorption yon etwa 236 /u/i auf. Gereinigto Kurbiskatalase 
wies unter den gleichen Bedingungcn keine Bando, sondern eino bei bereits 334 /i/i 
einsetzendo Endabsorption auf. — Vf. hat beobachtet, daB tier. u. pflanzliclic Katalase- 
priiparate yerschiedenen Reinhcitsgradcs bei Einstrahlung gefiltcrtenUltraviolettIichtos 
(von 300 bis etwa 400 /i/i) intensiy mit griiner Fiirbung fluorescicren, wobei der Earb- 
ton etwas mit den Praparatcn yariiert. Das Eluorescenzspektrum eines gereinigten 
Praparates aus Pferdclebcr (k =  578,5) weist ein breites Emissionsmasimum im Grim 
zwisehen 538 u. 562 /ifi auf. Dio Emission endet diffus bei 423 bzw. 590 ////. Chem. u. 
physikal. Faktoren, welche die enzymat. Aktivitiit irreyersibel scliadigen (H2S04, MgCla, 
NaCN, Erhitzen) bewirken auch eino Farb- u. Intensitatsandcrung der Fluorescenz 
(Verschiebung nach Blau), wahrend Faktoren, welcho dic Katalase nicht schadigen 
bzw. reversibel hemmen (Urethan, Harnstoff, Abkiihlung) dio Fluorescenz nicht merk- 
lich beeinflussen. Selbst lilngcre Bestrahlung der Katalaselsg. mit der filtrierten ( W o o d -  
schen) Hg-Strahlung bewirkt weder Umschlag der Fluorcscenzstrahlung noch 
Schadigung der enzymat. Aktiyitat. Wird jcdoch das Nickelosydfiltor entfernt, so 
tr i t t  trotz Ausschaltung einer Hitzcinaktivicrung bereits nach wenigen Minuten rasche 
Desaktivierung des Enzyms ein. Damit ist Andcrung der Fluorescenzfarbe von Gclb- 
griłn nach Blaugriin, sowie eino makroskop. Triibung (Proteinflockung) yerbunden. — 
Fiir den grunlich lumineszicrondcn Korpcr wurde eine isoelcktr. Zone zwisehen pH =  5,7 
u. pn =  5,4, also im Bereich des isoelcktr. Punktcs des Enzyms (pH =  5,58), gefunden. 
Danaeh ist es wahrscheinlich, daB die Trager der Fluorescenz in den Katalaselsgg. 
Proteino sind, unter denen sich u. a. das Tragerprotein des Enzyms befindet. Im 
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daB dio EiweiBfraktionen yon gereinigter 
Lcber- u. Kiirbiskatalaselsg. eine weitgehendo Ahnlichkeit der Quotienten Gesamt-N: 
NichteiwciB-N, sowie Albumin: Globulin trotz yerschiedener absoluter Konz. des N 
aufwiesen. -— Die Tiefe der Farbung yon Katalaselsgg. (gelblich bis braunlich; in groBercr

242*
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Schiehtdicke rotlich) scheint dem Enzymgeh. der Praparate zu entsprcchen. Bei Ver- 
schiebung des pn der Enzymlsg. nach der sauren Seite nimmt die Earbtiefe allmahlich 
ab u. ist bei pn — 5 nach kurzer Zcit kaum mehr wahrnehmbar. Bei diesem pa ist 
meist nach kurzem Steben die enzymat. Aktivitat erlosclien. Bcide Andcrungen sind 
irreyersibel. Fur einen ursaehlichcn Zusammenhang zwischen dem Farbton u. dem 
Enzym spriclit auch, daB das kataphoret. Verh. des Farbstoffes dem des Enzyms 
ahnelt; die isoelektr. Zone liegt zwischen pn =  5,7 u. 5,4. (Ztsehr. physiol. Chem. 212. 
207—14. 26/10. 1932. Berlin, Rui). - V lRCHO W-Krankenh i) H ESSE.

A. K. Balls und W. S. Hale, Der Aktirator der Katalase. Die A k tm ta t von 
Leberkatalase kann dureh die SS-Verbb. Cystin, Insulin  u. oxydiertcs Glutathion

GSSG) gesteigert werden. Hierdurch wird eine Beziehung zwischen dem S-System 
der Zelle von H o p k i n s  u . enzymat. Oxydation angezeigt. In Leberausztigen, die SH- 
Verbb. enthalten, soli die Katalase dureh Oxydationsmittel (J, Fe’", 0 2, H 20 2) aktiviert 
werden. Der natiirliche Aktivator scheint zum gróBten Teil GSSG zu sein. (Journ. 
Amor. chem. Soc. 54. 2133—34. 1932. Washington, Bureau of Chemistry and 
Soils.) SCHOBERL.

H. K. Barrenscheen und Konrad Muller, Unter suchungen zur Frage der Co- 
Fermentmrkung. III . Mitt. Die Akliuierung der Milchsaurebildung im Muskdcxtrakt 
dureh die verschiedenen Formen der Adenosinlriphosphorsaure. (II. vgl. C. 1932. II. 
2195.) Die durcli Einw. von Eg.-Nitrit erhaltene, vom Ausgangsmaterial verschiedenc 
Form der Adenosinlriphosphorsaure erweist sich, an der Milchsiiurebldg. cofcrment- 
armer bzw. -freier Extrakte aus Warmblutermuskulatur gepruft, wesentlieh wirksamer 
ais die aus der Muskulatur direkt dargestellte Vcrb. (Biochem. Ztsehr. 253. 408—13. 
7/10. 1932. Wien, U n iv .,  Inst. fiir medizin. Chemie.) K o b e l .

H. K. Barrenscheen und Karl Braun, Untersuchung zur Frage der Co-Fermenl-
wirkung. IV. Mitt. Die Aktiińerung der Aldehyddismutalion. (III. vgl. vorst. Bef.; 
vgl. auch E u l e r  u . N il s s o n , O. 1932. II. 1636.) Die Aldehydmutation in Leber- 
extrakten wird dureh Cozymase, nieht aber dureh die Adenosintriphosphorsiiuren (ATI5) 
des Muskels aktiviert. Umgekehrt ist Cozymase bei der Aktmerung cofermentfreier 
bzw. -armer Warmblutermuskelextrakte wirkungslos, wiihrend dio ATP. eine deutliche 
Aktivierung zeigen. Dieses Ergcbnis spricht fiir eine Verschiedenheit des Co-Ferment- 
systcins im Muskel u. in der Leber. Hexosediphosphat vermag in cofermentarmen Muskel- 
extrakten das Verschwinden des Acetaldehyds enorm zu steigern. Auch Glucose, 
Glykogen, Dioxyacelon u. Glycerinaldehyd, sowie Laclał, nieht aber Methylglyoxal, 
zeigen eine geringfiigige Aktiyicrung der Aldehydmutation, welche durcli die ATP. 
gesteigert wird. (Biochem. Ztsehr. 253. 414—2i. 7/10. 1932. Wien, Univ., Inst. fiir 
medizin. Chemie.) K o b e l .

H. K. Barrenscheen und Wilhelm Filz, Unter suchungen zur Frage der Go-
Ferment wirkung. V. Mitt. Nachtrag zu unserer Mitteilung: „Zur Chemie der Adenosin- 
triphosphorsauren. (IV. ygl. vorst. Bef.) Die in der 2. Mitt. (C. 1932. II. 2195) an- 
genommene Konst. der Adenosinlriphosphorsdurcn (ATP.) wird bestatigt dureh Fest- 
stellung der Tatsaehen, daB beide Ag-Salze der ATP. bei 110° 1 Mol. Krystallwasser 
abgeben. Dic Formel C10H 13O13N5P3Ag3 lost sieh somit auf in C10Hn O12N5P3Ag3, H 20, 
u. die damals angegebene Formel C10H ,2O13N5P3Ag4 ist riehtigzustellen in 
C1(lH120 j3N5P3Ag,, II2C. Auch das Ergebnis der von R o s s l e r  ausgefuhrfen pharma- 
kolog. Priifung der ATP. bestatigt dio Annahmo der Vff., daB die beiden labilen Phos- 
phorstiuregruppen der ATP. m it der Aminogruppo des Adenins verkniipft sind. (Bio
chem. Ztsehr. 253. 422—26. 7/10. 1932.) K o b e l .

H. K. Barrenscheen und Sandor Lang, Zur Kenntnis der Adenosintriphosplialase 
der Leber. Dic nach JAOOBSEK (C. 1932. I .  535) dargestellte Adenosintriphosphatase der 
Leber zeigt, an reinen Lsgg. von Adenosinlriphosphorsaure (I) gepruft, 2 ausgesprochene 
PH-Optima bei ph =  8,2 u. 9. Das Temp.-Optimum liegt bei 37°. Fur die Anfangs- 
zeiten u. bis zu einer Spaltung von 5 0 %  verlauft die Spaltungskurve annahernd linear. 
Zwischen Fermentmenge u. Wirkungsgrad besteht direkto Proportionalitat. Die Fer- 
mentlsg. ist gegen I  absolut spezif. Anorgan. Pyrophosphnt u. Glycerophosphat werden 
von ihr nieht gespalten, EMBDEN-^toi^/sawe wird bei einem ph von 9,4 in geringem 
AusmaB dephosphoryliert. Knochenphosphatase spaltet I  bei pn =  9,4 in geringem 
Grade auf. — Reinigungsverss., sei es dureh Fiillung oder dureh Adsorption, fiihrten 
zu keinem positiven Ergebnis. Adeiwsintripliosphatase «-ird dureh Fluorid, Cyanid 
u. anorgan. Pliosphat gehemmt; Cystein fórdert im Gegensatz zu den anderen Phos- 
phatasen; im Gegensatz zur Nieren- u. Knochenphosphatase wird die Adenosintri-
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phospluitase durch Mg-Ionen gehemmt. Sulfationen beschlcunigen dio Wrkg. der 
AdenosintriphospJialase. — Die Eennentlsgg. nach J a c o b s e n  cignen sich sehr gut 
zur fermentativen Darst. der Muskdadenylsaure aus I. (Biochem. Ztschr. 253. 395—407. 
7/10. 1932. Wien, Uniw, Inst. f. medizin. Chemie.) K o b e l .

K. Pelix, K. Dirr und A. Hoff, Ober Clupein. VI. (V. vgl. C. 1932. II. 3423.) 
Arginase, welehe aus Clupein bei pn 9 nur wenig Harnstoff abspaltet, bowirkt eino den 
freien Carboxylen entsprochende Bldg. von Harnstoff zwischen pn 7,5 u. 8,5, was sich 
an 2 versehiedenen Priiparaten von Clupeinsauremethylestcr dartun lieB, bei welehen 
sieli auf 1 Mol. Methoxyl 1 Mol. Harnstoff bildet. Arginase wirkt also auch auf Arginin 
ein, das mit sciner a-Aminogruppe in einem Peptid oder Protein gebunden ist. Es 
ist damit moglich festzustellen, ob in einem Peptid die freie Carboxylgruppo einem 
Argiiiin angehort u. auch wioviel von den freien Carboxylen eines Proteins Arginin- 
Carboxylo sind. (Ztschr. physiol. Chem. 212. 50—52. 11/10. 1932. Munchen, II. Med. 
Klin. d. Univ.) G u g g e n h e i m .

E s. P flanzenchem le.
R. Jaretzky und M. Wilcke, Die herzwirksamen Glykoside von Cheiranlhus Cheiri 

und verwandten Arten. Aus dem Samen von Cheiranthus Cheiri wurde der liorzwirksame 
Stoff ais ein gelblichbraunes Pulver erhalten, das dom Cheiranłhin R eebs (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 41 [1898]) entspreehen durfte. Das Prod., F. nach mehrmaligem 
Losen in W., Aussehutteln mit A. u. Wiedertroeknen 125°, amorph, reduziert Feti- 
LINGsohe Lsg. nach Erhitzen m it HC1 u. enthalt 50,25°/o C, 7,01°/o H u. 2,51°/o N. 
Der N-Geh. laBt auf eino Verunreinigung des herzwirksamen Glucosids durch das 
Alkaloid Cheiriin schlieBen. Vollstandige Trennung des Glucosids vom Alkaloid wurdo 
nicht erreieht. Einzelno Digitalisreagenzicn konnten auch fiir den Nachwois des Chei- 
ranthins benutzt werden. Dio Annahme, daB das Cheiranthin zu den Digitalisstoffon 
zu zahlen ist, wurde durch die auffallige tJbereinstimniung der pharmakolog. Wrkg. 
bekriiftigt. Kleinste letalo Dosis des Glucosids 0,000 002 2 g pro g Froseh. Am reielisten 
an herzwirksamem Glucosid sind dio Samen, cs folgen dio Blatter, Friichte u. Bluten. 
Die Wurzeln sclieinen frei vom herzwirksamen Prinzip zu sein. Der Wirkungswert 
der Drogę wird im Laufe der Zeit herabgesetzt. Auch andere Cniciferen enthalten 
ein dem Cheiranthin iihnlich wirkendes Glucosid, insbesondere eine Reihe von Arten 
der Gattung Erysimum. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 270. 81—94. 
1932.) Schonfeld .

Sudhamoy Ghosh und Indu Bhushan Bose, Die Alkaloide der Rinde von 
Holarrhena anlidysenterica (Kurchi bark.). II. Teil. (I. vgl. C. 1928. II. 2258.) Ein- 
geliende Beschreibung der aus der Rinde der ind. Holarrhena isolierten Alkaloide 
Kurchin u. Kurchicin. — Kurchin, C23H38N2, dargestellt aus dem sauren Oxalat. Nadeln 
aus A., F. 75°; Kp.x 233° (das Destillat ist wachsartig). Die l°/oig- Lsg. in HC1 gibt 
weiBe Ndd. m it MlLLON Phosphorwolframsaure, M a y e r ,  NH4-Molybdat, HgCl2 u. 
S c h e i b l e r ;  gelbe amorphe Ndd. m it Pikrinsaure, K 2Cr04, Chromsaure, K 3Fe(CN)6, 
SoN N EN SC H ElN ; braune Ndd. mit WAGNER, Chlorzinkjod u. K r a u t .  N II4CNS gibt 
einen weiBen, in Grau iiborgehenden Nd. Farbrkk.: Beim Erwarmen mit konz. H2S 04 
citronengelb; nach Abkiihlen u. Zusatz von W . blau. Die Lsg. in CH20-H 2S 0 4 wird 
braungelb, dann rot, schlieBlich liochrot. F ro H D E s  Reagens gibt sehwaoho Grunfarbung. 
Br2 gibt m it der Lsg. der Base in konz. H ;S04 einen purpurroten Ring. [oc]d32 =  —7,57" 
in Chlf. [a]D32 =  +6,4° in absol. A. Hydrochlorid, C.,3H39N2 • 2 HĆi ■ H 20 ; K ry  stalle; 
zers. sich oberhalb 220° u. schm. nicht bis 270°. [a ]o 32 =  —0,88° (in W .) . Hydro- 
bromid, C23H33N2-2 HBr. Nadeln. [o;]d2S =  —3,08° (in W .). Ilydrojodid, C23H38N„- 
2 H J. F. 275° (Zers.). [a]D-9 =  —7,75° (in W .). Sulfał, C23H 38N2-H 2S04. Krystalle 
aus W . [a]D34 =  — 13,68°. Saures Ozalat, C.,3H3SN2 ■ 2 H2C20 4 • J/ 4 H20, aus den Kompo- 
nenten in A., F. 221° (Zers.). [<x]d30 =  —1.2° (in W.). Platinchlorid, C23H 38N2■ H2PtCl6. 
Chamoisfarbigcr mikrokrystallin. Nd. Zers. sich oberhalb 240°. Aurichlorid, F. 160 
bis 166°. — Kurchicin, C20H30ON2, dargestellt aus dom Sulfat mit NaOH. Nadeln aus 
Chlf. +  PAe. F. 175°. Fallungsrkk.: Mit M lLLON weiBer Nd., ebenso mit Phosphor
wolframsaure, M a y e r ,  HgCL, S c h e i b l e r ,  K 3Fe(CN)„. Gelbe amorphe Fallungen mit 
Pikrinsaure, K 2Cr04, (3r03, K 3Fe(CN)0 u. SoNNENSCHElN . Braune Ndd. mit W AGNER, 
K r a u t ,  Chlorzinkjod. Fallung mit NH4-Molybdat. Farbenrkk.: Die Lsg. in konz. 
H2S04 ist gelb, bei Erhitzen rot, nach Abkiihlen u. Zugabe von W. braun. CH20 -H 2S04 
lost ohno Farbanderung. Die Lsg. in konz. H2S04 gibt m it Bromwasser einen braunen 
Ring. [a]D32 =  —11,44° (in Chlf.). [a]n32 =  —8,45° (in absol. A.). Hydrochlorid,
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C„0HS6ON„-2 HC1, Nadeln. [a]D32 =  —27,17° (in W.). Hydrobromid, C20H 3(iON„-2 HBr.
F. 260° (Zers.). [a]o3° =  —22,63° (in W.). Hydr o jod id, F. 259—260°. [a]D32 = '—22,7°. 
Sulfal, C20H36ON2• H„S04-2 H.,0; Plattchen. Schmilzt nicht bis 270°. [<x]D29 =  —12,72° 
(in W., swl.j. Oxalat, C.,0H3r,ON„• H2C20 4. Plattchen aus W. Schmilzt nicht bei 270°. 
Platinchlorid, C„0H,r,ON„• H 2PtCl0> chamoisfarbcn, amorph. Verkohlt oberhalb 210°. 
Aurichlorid, C20H36ON2-2 HAuCl4, gelb, yerkohlt bei 195° u. schmilzt nicht bei 270°. 
(Arcli. Pharmaz. u. Ber. Dtscli. pharmaz. Ges. 2 7 0 . 100—108. 1932. Calcutta, School 
of Tropical I\Iedicino a Hygiene.) ScHONFEŁD.

Ryozo Hirohata, Vber die Globulinę einiger Cucurbitacecnsamen. Aus den Samen 
von 38 Variationen 8 verschicdencr Cucurbitaarten licBen sieli mit Ausnahme von 
Momordica Charantia L. lcrystalliaierte Globulinę darstellen. Neben dcm Globulin 
war in den Samen nur wenig Albumin, Glutelin u. Prolamin vorhanden. Zur Gewinnung 
des Globulins wurde der entfettete Samen 3-mal mit 10°/oig. NaCl-Lsg. bei 50° extrahiert 
u. die Extrakte dialysiert. Die Globulinę krystallisieren in Oktaedern. Bei den Globu- 
linen der yerschiedcnen Spccies — Benincasa, Citrullus, Cucumis, Lagenaria, Cucurbita, 
Trichosanthcs, Luffa — weisen Krystallform, Elemcntarzus., N-Verteilung u. der Gcli. 
an yerschiedcnen Aminosauren keine heryortretenden Unterschiede auf. Diese fehlen 
auch in yerschiedenen Fraktionen, welche durch 0,15, 0,20, 0,25, 0,4% Sattigung von 
Citrullus-Globulinlsgg. erhalten wurden. Die Pracipitinrk. an Kaninchenscrum ergab 
eine gro Be Ahnlichkeit fiir die Globulinę der ersten 5 Spccies. Trichosanthcs u. Luffa 
untersehieden sich von diesen deutlieh u. auch untereinander. Citrullusglobulin erwies 
sich im Rattenyers. ais nahezu vollwertiges EiweiB. (Ztschr. physipl; Chem. 2 1 2 . 1—6. 
11/10. 1932. Taihoku, .Tapan, Mcd.-chem. Labor. der Mcd. Seiiule.) GuGGENHEIM .

Narendranath Ghatak und Rainjee Kaul, Chemische. Untersuchung der Samen 
von Abrus precatorius, Linn. I. Die Samen dieser ind. Leguminose kommen in 3 Ab- 
arten, scharlachrot, wei(3 u. schwarz, vor u. sind schon vor vielen Jahren untersucht 
worden, ohne daB man iiber ihre Bestandtcile etwas Sicheres wiiBte. Zur yorliegenden 
Unters. dienten die scharlachroten Samen. Nach Entfernung der Sehale (30%  der 
Samen) wurden dic sehr harten, gclben Kerne gemahlen, m it k. PAe. vom Ol befreit 
u. mit k. W. extrahiert. Die Lsg. gab m it A. einen wolkigen Nd., welcher wahrscliein- 
lieh Enzymc enthielt. Das Pulver hinterlieB 2,5°/0 Asclic, enthaltend Fe, Al, Ca, Si, 
Mg, Sulfat u. Phosphat. — Sodann wurden 1,5 kg zerkleinerte Kerne mit 5 1 
PAe. crschopfend extraliiert. Erhalten 85 g eines gelblichbratinen, nicht trocknenden 
Oles. Olfreies Pulver ca. 20-mal m it A. cxtrahiert. Lsg. hinterlieB im Vakuum einen 
braunen Sirup, der bei l&ngerem Stehen 13 g einer krystallinen Substanz abschied. 
Diese lieferte aus W. weifie Nadeln, F. 295°, Zus. CI2H 140 2N2, u. wird Abrin genannt. 
Nur in A. etwas ]., in anderen organ. Solvenzien unl. Gibt keine Ndd. m it Metallsalzen, 
aber mit Phosphormolybdansaure weiflen Nd., der bald gelblich u. schlieBlicli gran 
wird. Mit E rdm anns u. F ro h d e s  Reagenzien gelbe Farbungen. Mit AuC13 erst 
gelbliche, nach ca. 1 Min. violette Triibung, auf Zusatz von konz. HC1 blauschwarzer 
Nd. Mit PtCl4 erst nach Erhitzen brauner, gelatinoser Nd. Abrin ist in HC1 11.; nach 
Verdampfen seidige Nadeln des Hydrochlorids, welehes die Rkk. der Base, auBer mit 
AuCl3 u. PtCl4, u. auBerdem mit Phosphorwolframsauro einen weifien, nach ca. 5 Min. 
braunen Nd. gibt. Lsg. des Abrins in konz. H N 03 orangerot, in konz. H 2S04 gelb. 
Reines Abrin ist geschmacklos. — Die dicke Mutterlauge des Abrins wurde mit W. 
yerd. u. m it Pb-Acetat gefallt. Das F iltra t dieses unbrauchbaren Nd. gab mit Blei- 
essig ein hellgelbes Pb-Salz, welehes mit ILS in A. zers. wurde. Das F iltrat hinterlieB 
im Vakuum eine gelbe, amorphe Substanz von F. 105° u. Zus. C]sH140 ;, welche Vff. 
Abralin nennen. [a]n35 = — 27,37° in W. Reduziert F EH L IN G scho Lsg. u. TOLLENS- 
sches Reagens nicht, jcdoch leicht nach Erwarmcn m it konz. HC1, ist also cin 
Glykosid. Geschmack zusammenzichend u. etwas bitter. Mit FeCl3 dunkle, nach 
Yerd. rote Fiirbung. Lsg. in konz. H N 03 rot, in konz. H2S04 gelb, spater tief rot, auf 
Zusatz von W. gelber Nd. des Aglykons. — Obiges Ol war nach Reinigung mit Fuller- 
erde u. Kohle lieller, N- u. S-frei, geschmacklos. [ajo35 =  +0,39°. Verbrennt mit 
nichtleuchtcnder Flamme. W.-Geh. 0,78%, D .“ 4 0,9139, n D“  =  1,4662, SZ. 2,44, VZ. 
191,7, H ehner-Z . 88,06, AZ. 0, JZ. 95,1, Unverseifbares 1,68%. (Journ. Indian, chem. 
Soc. 9. 383—87. August 1932. Allahabad, Univ.) IalNDENBAUM.

K5. T ierphysiologle.
B. Frattini und M. Maino, tlber das Nebene.inandcr mdnnlichen und u-eiblichen 

Sexualhormons. (Vgl. C. 1932. 11. 80.) Das mannliche u. das weibliche Sexualhormon
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iiben eine gemeinsamo Wrkg. auf den Genitaltraktus des homologen u. des heterologen 
Gesehlechtes aus; ho bewirkt das Testikelhormon bei der kastrierten weiblichen Ratte 
Ostrus, u. das krystallisierte Follikelhormon bewirkt bei der kastrierten mannlichen 
Ratte die Entw. der Samenblasen. Nur der Kammtest ist spezif. fiir das Testikel
hormon. Der Niehtbeaehtung des Wirkungsbereiehes der Sexualhormone ist es nach 
Ansicht der Vff. zuzusehreiben, wenn in weiblichen Driisen u. FU. mannliehes Hormon u. 
111 lniinnlichen Driisen u. Fil. weibliehes Hormon aufgefunden wurde. Bei Einhaltung 
strenger Teste findet man mannliehes Hormon nur in mannlichen Organen u. Fil. u. 
das weibliche nur in den weiblichen. (Biocliem. Ztschr. 253. 202—03. 21/9. 1932. 
Mailand, Inst. Biochim. Italiano.) W a d e h n .

M. Trancu-Rainer, Die Ausscheidung der Sezualhormone durch die Speicheldriisen. 
Im Speichel von Sehwangeren verschiedener Stadien war stets Follikelreifungs- u. 
Luteinisierungshormon nachzuweisen. Priifungen auf Ostringeh. des Speichels von 
Sehwangeren im 2., 3. u. 7. Monat waren positiv; der Speichel cnthalt zum Teil 
5000 Mauseeinheiten im 1. (Compt. rend. Soc. Biol. 106. 1001—02. 1931.) W ADEHN.

C. Daniel, Al. Crainiceanu und L. Mavromati, Klinische Unłersuchungen iiber 
die Wirkung des Follikulins auf den arteriellen Blutdruck beim Menschen. Intravenóso 
oder subcutane Injektion von Menfomum oder Hogitcil senkto bei der n. Frau u. der 
Frau mit erhóhtem Blutdruck den Blutdruck um 1,5—2 cm Hg fiir 40—60 Min. Die 
Yeriindcrungen am Puls waren unbedeutend. Beim Mann war ein iihnlicher Effekt 
nach Zufuhrung Yon Priiparaten des weiblichen Sexualhormons nicht zu beobachtcn. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 106. 997—1000. 1931.) W a d e h n .

C. Daniel, Al. Crainiceanu und L. Mavromati, Die Wirkung des Follikulins 
auf den arteriellen Blutdruck nach Lahmung des Vagus. (Vgl. vorst. Ref.) Nach Atropin 
tr itt  die Blutdrucksenkung nach Verabfolgung von weiblichem Sexualhormon bei der 
Frau ebenfalls, wenn aucli etwas vermindert, ein. Die Blutdrucksenkung kann also 
nicht etwa in den Praparaten yorhandenem Cholin zugeschrieben werden. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 106. 1000—01. 1931.) W a d e h n .

A. Brouha, Vber die hemmende Wirkung des Follikulins auf die Deciduomabildung 
beim Kaninchen. Die Verletzung der Uterusschleimhaut (Fadendurchzieliung) am
6. Tage nach erfolgtem Koitus hat beim Kaninchen stets Deciduomabldg. zur Folgę. 
Wenn das Tier nach der Begattung Follikulin (100—300 Ratteneinheitcn) iujiziert 
erhalt, so tr itt  die Deciduomabldg. nicht ein. Follikulin wirkt also den durch den 
Gelbkorper erzeugten Veranderungen entgegen. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 1 0 .1023—24. 
25/7. 1932.) W a d e h n .

W. K. Tschaikowsky, Experimenlelle Sludien iiber den Einflufi von lipoidem 
Follikulin und Piluilrin auf den tierischen Organismus. (Zugleich Beitrag zur Frage 
der Enistehung der Eklampsie.) Injektion von „lipoidem Follikulin" gemeinsam mit 
Pituitrin ruft bei Miiusen einen Krankheitszustand hervor, der der Eklampsie ahn
lich ist. Wird auch Prolan injiziert, so sind die auftretenden Krankheitserscheimingen 
weniger heftig. Emulsionen von Gelbkorpern von sehwangeren Kaninchen verhindertcn 
das Auftreten von Kram pfen yollkommen. — Die Eklampsie ist eine pluriglanduliire 
Storung der inkretor. Driisen, wobei die Zunahme des Follikulins die Hauptrolle spielt. 
(Arch. Gynakol. 150. 583—601. 20/9. 1932. Charków, Staatl. Ukrain. Inst. f. Muttcr- 
ścliafts- u. Sauglingsfiirsorge.) W a d e i i n .

Octave Bailly und Roger Netter, Unłersuchungen uber das Carotin. Das Carotin 
der Nebennieren. Ausfiihrliche Wiedergabo der bereits beschriebencn (vgl. C. 1932.
I. 1548) Unterss. Ausbcute nach dem geschilderten Verf. betragt 0,3 g aus 30 kg 
frischer Nebenniere. Das Carotin sitzt fast ausschlieClich in der Rinde der Nebenniere. 
Das Drehungsvermogen des erhaltenen Krystallisats war unmefibar klein, bei einer 
Konz. von 0,01 bis 0,02 g in 10 ccm Bzl. Das Carotin der Nebennieren diirfte daher 
besonders rcich an dem /?-lsomeren sein. (Buli. Soc. Chim. biol. 14. 623—33.1932.) W a d .

M.-T. Regnier und M. H. simonnet, Uber die hyperglykamische Wirkung ver- 
schiedener Eztrakte aus der Nebennicrenrinde. Dio subcutane Injektion von nach 
SwiNGLE u. P f ie f n e r  horgestellten Extrakten aus Nebennicrenrinde hatte bcun n. 
Hunde eine deutliche u. langanhaltendo Steigermig des Blutzuckerspiegels zur Folgę. 
Der Blutzucker stieg bis zu 60°/p seines Anfangswertes. Durch taglichc Injektion ist es 
moglich, den Blutzuckerspiegcl dauernd erhoht zu halten. Besonders kraftig reagierten 
Hunde, dereń Nebenniere durch Injektion von Harz gesehiidigt worden war. Adrenalin 
hat m it den geschilderten hyperglykam. Erscheinungen nichts zu tun. (Buli. Soc. 
Chim. biol. 14. 614—22. 1932.) W a d e h n .
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Camillo Colombi und Ulrico Landi, Die physiologische Unwirksamkeit des 
Adrenalinehlorhydrats beim Hunde bei gastroenlerischer Gabc. Die Verss. bestiitigten 
die Yollstandige Unwirksamkeit des Adrenalins bei direkter Gabe in den Magen-Darm- 
traktus. (Areh. Seieuzo biol. 17. 113—25. Juli 1932. Mailand.) Grimme.

E. Delcourt-Bernard, Uber die Wirkung des Jods auf den Grundslofficechsel beim 
Jlasedoiciker. Bei einem Basedowiker erniedrigtc die Zufuhrung von L U G O Lscher Lsg. 
den erhohten Grundunisatz bis um 30°/o. Nacbdem der Grundunisatz durch subtotalc 
Thyreoidoktomic n. geworden war, erhohte jetzt die gleiche J-Gabe den Grundunisatz 
um 14—18%- (Compt. rend. Soc. Biol. 110. 999—1001. 25/7. 1932.) W a d e h n .

Edgard Zunz und Jean La Barre, Die Wirkung des Thyrcoglobulins auf die 
Insulin- und die Adrenalinsekretion. (Vgl. C. 1932. II. 179G.) Thyreoglobulin wirkt 
ebenso steigernd auf dio Insulin- u. Adrenalinsekretion wio Thyroxin, nur unregel- 
maBiger. Wahrschoinlich wird im Organ ismus aus dem Thyreoglobulin Thyroxin odor 
eine iihnliche Vorb. in Freihcit gesetzt. Die Steigerung der Insulinsekretion erfolgt 
auf Grund der Einw. des vermehrt produzierten Adrenalins. (Compt. rend. Soc. Biol. 
110. 1001—03. 25/7. 1932.) W a d e h n .

J. Thomas, Mitteilung uber die optischen Eigenschaften der Blutglucose. Im An- 
scliluB an friihero Verss. (O. 1931. II. 464) wird untersucht, ob dio Abhangigkeit der 
Drehwerte des Blutzuckers vom Pu auf die Anwesenheit von Aminosduren zuriick- 
zufiihren ist. Dies ist jedocli nicht der Fali, der Aminosaurcgeh. eines Blutdialysats 
vor u. nach der Vergarung ist prakt. gleich, wahrend die Veranderlichkeit des Droh- 
wertes verschwunden ist. E s  wird auch gezeigt, daB stabilo a,/?-Glucose in Ggw. von 
Aminosauron (Dialysc nach Zusatz von Kaninchenmuskelbrei) nicht dio charakterist. 
pu-Abliangigkoit der Drehwerte zeigt wie Blutzucker. — Vf. halt an seiner Anschauung 
fest, dnB der Blutzucker cin Gemiscli der stabilen Glucose m it einer nocli unbekannten 
Modifikation darstcllt. Tabellon u. Kurven vgl. im Original. (Buli. Soc. Cliim. biol. 13. 
1223—27. 1931. Briissel, Univ., Lab. f. Biochemie.) E r o s a c h .

Rawson J. Pickard, Drei reduzierende Substanzcn des Bluies: Glucose, Glucid X  
wid die lleduklion Y  (Glutathion ?). Der Glucosegeh. des Blutes wird indirckt durch 
die Verminderung der Red.-Werte nach Fermentierung oder direkt nach Fiillung mit 
Cu, Zn odor Hg bestimmt. Der Wert fiir den Zucker X ( =  Glucid X) wird erhalten 
durch dio Differcnz der Red.-Werte des Wolframsaurefiltrats u. des Filtrats nach Cu-, 
Zn- oder Hg-Fiillung. Der Zucker ist innerhalb von 3 Tagen ebenfalls vcrgarbar. 
Die reduzierende Substanz Y  wurde im Blut von Nierenkranken gefunden bzw. dio Ggw. 
einer solclien gefolgert, weil sich boi Anwendung der Best. Methoden nach F o lin -W u  
einerscits u. BENEDICT anderersoits Differenzen ergaben. Der wesentlich lioherc 
BENEDICT-Wert- laBt sich nicht durch die Ggw. von Glucose erklaren. Der Red.-Wert 
bleibt auch nach Hefeglykolyse erhalten. Sichergcstellt ist auch, daB es sich nicht 
um ein Kunstprod. durch dio Pikrinsiiure handoln kann. Bei genauer Betrachtung 
findet sich der Red.-Wcrt (d. h. die genannte Differenz) auch im n. Blut, allerdings 
viel kleiner (0,4% 0 auf Glucose berechnet) ais boi Nephritis (l,0°/o)- Vieles spriclit 
dafiir, daB es sich um Glutathion handelt. (Buli. Soc. Chim. biol. 14. 598—613. April 
1932.) O p p e n h e i m e r .

Juda Groen und Jacob Willem Meyer, Der Einflufi von Glutathion a u f Rcduktion 
und Dreliung von Blutfiltralcn. Es schion nótig, die yon M e y e r  (R ov. Sci. Inst. 1 
[1930]. 70) ausgearbeitete Methode der Mikropolarisation auf protoinfreie Blutfiltrate 
anzuwenden, weil dadurch die in fruheren Drohungsbostst. meistens erforderliche 
Konz. der Filtrate im Vakuum vermieden wird, bei der die Gefahr hydrolyt. Spaltung 
komplexer Molekule bostand. Die zu geringen Zuckerwerto nach Drehuiigsbostst. im 
Vergleich zu Blutzuckerbestst. nach Red.-Methoden werden auf den Geli. des Blutes 
an reduzierenden Substanzon, die keine Zucker sind, zuruckgefuhrt. Hierbei konnen 
Hamsaure, Kreatin, Kreatinin u. Ergothionein wegen ihrer geringen Konz. im Blut 
yernachlassigt werden. Dagegen schreiben Vff. hier dem Glutathion ausschlaggebende 
Bedeutung zu. Dies war zuerst von H o ld e n  (C. 1926. I. 1669) yermutet worden. 
Die neuo photometr. Polarisationsmethode an vollig klaren Blutfiltraten (EnteiweiBung 
nach Folin-W u) liefert wiederum viel geringere Blutzuckerwerte ais die Best. durch 
Red. nach SOMOGYI (C. 1928. II. 2583). Die Unterschiede, in mg Glucose pro 100 ccm 
ausgedriickt, betragen durchschnittlieh 34 mg. Im Plasma ergeben physikal. u. chem. 
Methode fast gleiche Werte, da Glutathion nur in den Blutkorperchen enthalten ist. 
Dies macht dio Annahmo einer neuen Glucoseform, die fiir dio erhohte Red.-Wrkg. 
yerantwortlich sein soli, entbehrlich. Auch Milchsaure, die zwischen Korpuskeln u.
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Plasma yerteilt ist, diirfte aus dicscin Grundo nicht fur dic Anomalie verantwortlich 
scin. Dic groBen Unterschiedo aus Drehungs- u. Red.-Bestst. yerschwinden, wenn 
Glulathion in den Blutfiltratcn nicht vorhanden ist (Yerhindcrung der Hamolyse der 
Blutkorperchen). Nach dem von H ERBERT, COTONIO-BOURNE u. G r o e n  (C. 1930.
II. 2926) bestimmten Glueoseaquivalent von Glutathion nach der Methode yon 
Sh a f f e r - H a r t Ma n n  entsprcchen 40 mg Glutathion in 100 ccm menschlichcm Blut 
(mittlerer Gch. von n. Blut) 16 mg Glucose pro 100 ccm. Dieser Wcrt. unterschreitet 
den experimentell gofundenen Red.-Betrag, der auf reduzierende Nichtzuckerbcstand- 
teile des Blutes zuriickzufiihren ist. Es werden ferner Yerss. tiber den Beitrag von 
Glutathion in Drchungsbcstst. an Zuekerlsgg. mitgeteilt. Die Eigendrohung von 
Glutathion wird m it der photometr. Mikropolarisationsmethodo ermittelt (Fructoso 
ais Vergleichssubstanz), wobei sich im Mittel [a]n =  —19,2° ergibt. Der mittlero 
Glutathiongch. des Blutes wiirdc dio Drehungswerte des Blutzuckers um einen Betrag 
yermindern, der 13 mg Glucose entspricht (bczogen auf [a]n =  —17,5° fiir Glutathion). 
Andererscits kann nach der Red.-Methode dieser Glutathiongch. IG mg Blutzuckcr 
pro 100 ccm yortauschen. Der Unterschicd der beiden Best.-Methoden betragt somit
29 mg Glucoso pro 100 ccm. In  sehr guter Ubereinstimmung damit wird cxperimentell 
der Unterschicd im Mittel zu 32 mg pro 100 ccm gefunden. Diabetikerblut zeigt, was 
den Unterschicd der Best.-Methoden des Blutzuckers anlangt, kcincn Unterschicd von 
n. Blut. (Biochemical Journ. 26. 624—32. 1932. Amsterdam, Univ., Lab. fiir allgcmeinc 
Pathologic.) SCHOBERL.

Pierre Delbet und Palios, Magnesiumsalze und Anaphylazie. Nach der Sensi- 
bilisierung m it Serum wurden Meerschweinchen taglich mit cincr Injektion von 
Halogensalzen des Mg behandelt. Diese Tiere zeigten im Vergleich zu den Kontrollen 
bei der Shockauslsg. dcutlichen Schutz, indem nur die Halfte der Tiere dem Shock 
erlag. (Buli. Acad. Mćd. [3] 105. (95.) 506—07. 1931. Paris.) ScHNITZER.

R. Bartosch, W. Feldberg und E. Nagel, Das Freiwerden eines histaminahn- 
licheti Stoffes bei der Anaphylaxie des Meerschweinchens. (P f i .UGERs Arch. Physiol. 
230. 129—53. 1932. Berlin, Physiol. Inst.) O p p e n h e i m e r .

E. Szorśnyi, Die Loslichkeit der Feltsduren in Galie miler Einwirkung des Lecithins. 
Lecithin hat kcincn EinfluB auf die Loslichkeit der Oleinsaure in Lsgg. der gepaarten 
Gallensalze. Die Diffusion der in Gallensalzlsgg. gel. Oleinsaure yerliiuft in Ggw. von
0,8% Lecithin nicht anders ais ohne Lecithinzugabe. In l% ig. Gallensalzlsg. gel. 
Lecithin ist nicht diffusibel. (Biochem. Ztschr. 249. 182—88. 11/6. 1932. Basel, Univ., 
Physiolog. Inst.) S im o n .

S. Dixon, Lebensmittel und Erkrankungen. Es werden besproclien: Einige der 
wichtigeren pflanzlichen u. tier. Gifte nicht bakteriellen Ursprungs u. dereń Wrkgg., 
vor allem von Pilzen u. Mutterkorn. Giftige Metallprodd. (Arsen, Antimon, Blei, 
Zink, Zinn, Kupfer). Kon ser yierungsmittcl. Die sogenannte Ptomainvergiftung. 
Idiosynkrasie gegen Lebensmittel. Infektionskrankheiten u. dereń Verbreitung durch 
Ijebensmittel, besonders von Tuberkulose u. anderen durch Milch. Ubertragung von 
Krankheitsorregern von Mensch zu Menach durch Lebensmittel (Typhus). Yergiftungen 
durch Schalentiere (Austcr). Bakterielle Lebensmittelvergiftung. Tier. Parasiten. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 51. 787—95. 808—13. 23/9. 1932.) S c h w a i b o l d .

V. Famiani und V. Zagami, Vergleich des Nahrwerles einiger Gemiise mit dem 
von Weizen. Die mit Tauben durcligefuhrten Verss. zeigten, daB man durch Hungcr 
geschwachte Tiere m it Leguminosensamen schneller zum Normalzustande zuruck- 
bringen kann ais mit Weizen. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 16. 57—61. 
1932. Rom.) Grimme.

Emil Abderhalden, Hat die Art der Nahrung Einflu/3 auf den Zustand unseres 
Korpers 1 Kurzo Besprechung des Einflusses der Nahrung auf den Kórperzustand 
unter besonderer Berueksichtigung der Vitamine. (Ztschr. Vitamin-Kunde 1931. 
55—57. 1931. Halle a. S ., Univ. Physiolog. Inst.) S c h w e i t z e r .

Edoardo Preto, Organveranderungen durch verschiedene neurochemische Einfliisse. 
Enlnerimng, Darreichung von Parathormon und von Vitamin D. Durch Entfcrnung des 
Hiift- u. Schenkelneryen wird die Yitalfarbbarkeit mit Trypanblau bedeutend gesteigert. 
Liiiigero Darreichung von Parathormon fiihrt zur Verkalkung u. zum Schwammig- 
werden des Knochensystems, ubermiŁBige Gaben von Vitamin D ergeben ein ahnlichcs 
Bild. (Arch. Istituto biochim. italiano 4. 245—58. Aug. 1932. Mailand.) Gr i j i m e .

•4 Andree Roche, Untersuchung iiber die Phosphorbilanz von lialten, die auf rachito- 
gener, Ca-, Sr- oder Mg-reicher Kost gehalten sind. Ratt-en, die auf der Kost 85 von



PA PPEN H EIM ER  gelialten wurden, die ann an P, reieh an Ca ist, hatten in den ersten 
Wochen im wesentlichen eine negative P-Bilanz. Spater wird die Bilanz positiv, u. 
die anfiinglich eingetretenen rachit. Anzeichen yerschwinden. Wird dieser Kostform 
noch 2%  Ca, Sr oder Mg in Fonu der Carbonate zugesetzt, so ist die Bilanz anhaltend 
negativ. Es kommt zu starken P-Verluston aus den Knoehen. Bei den Tieren, die 
die Ca- u. Mg-Zulage erhielten, kam es zu sckweren tox. Erscheinungen u. zu Lah- 
mungen. (Buli. Soe. Chim. biol. 14. 634—44. 1932. Lyon, Lab. do Pharmaeol. et de la 
Clin. infant, de la Fac. de Med.) W ADEHN.

N. Bezssonoff, Uber die dureh die Unlersuchungen 0 . Byghs aufgekldrte Kon- 
stitution des Vitamins G. Sehilderung der Arbeiten von 0. 1 'YGir, die das Narcotin 
ais Proyitamin C bezoichneten u. eigener, fruher erhobener Befunde, nach denen der 
eine der bciden C-Faktorcn ais ein Orthodiphenyl angesprochen wurde. (Buli. Soe. 
Chim. biol. 14. 682—91. April 1932.) " W a d e h n .

A. Michaux, Uber das Verhallen von Nalrium und Kalium im Verlauf des experi- 
mentellen Skorbuts. (Vgl. C. 1931. II. 737.) Beim Meerschweinchen Yermindern sich 
mit fortschreitendem Skorbut dio im Harn ausgeschiedentón Na- u. K-Mengen deutlich. 
Dies liegt an der stark vermindertcn Harnmenge; die Konz. des K  im Harn ist auf 
etwa das Doppclte erholit. Im  Serum ist Na unveriindert, im Vollblut erhóht. K  ist im 
Yollblut vcrmindert. Das Muskelgewebe wird m it fortschreitendem Skorbut W.- u. 
Na-reicher, K-armer. (Buli. Soc. Chim. biol. 14. C49—59. 1932.) W ADEHN.

A. Heiduschka und J. Forster, Beitriige zur Kenntnis des Pepsins. Der EinfluB 
yerschiedener Arzneimittel auf die Pepsinwrkg. bei pn =  1,66 (Magensaft) wurde unter- 
sucht. Ein fordernder EinfluB wurde bei keinem gefunden. lndifferent sind die meisten 
Alkaloide, insbesondere dio der Chinolin-, Isochinolin- u. Morphingruppe, Kohlehydrate 
u. arab. Gummi, sowie die Magenspezifica Tinct. Chin., Aurant., Cinnamom., Vale- 
rian. usw. — Hemmend wirken unter den Antipyreticis am stiirksten die Salicylsaure 
(sehon bei 0,5% Minderuńg auf 35%), ihr folgen Aspirin, Antipyrin, Migranta u. Pyra- 
midon. Unter den Hypnoticis hemmt am stiirksten Amylenhydrat, ihm folgen Chloral- 
amid, Chloralhydrat, Veronal, Paraldehyd u. Urethan. Yon den anderen hemmend 
wirkenden untersuchten Arzneimitteln erforderten zu einer Minderung auf 60%: Kai. 
sulfoguajaeol. eine Konz. von 1%, Coffein 2% u. Hexamethylentetramin 5% . (Arch. 
Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 270. 419—23. Okt. 1932. Dresden, Techn. 
Hochschule.) D e g n e r .

Marie Braecke und Pascuale Tremonti, Untersuchungen iiber dic Wirkung des 
Eserins auf die Ycrdauung ron gelcochlem Fleisch beim Hunde. Im wesentlichen schon 
C. 1932. II. 2842 ref. (Arch. In t. Pharmacodynamie Therapie 42. 420—60. 1932. 
Brussel, Univ., Lab. do  Pharmacodyn. et de Thćrap.) W a d e h n .

G. E. Burget und Philip H. Moore, Wird Lanulose beim Besorplionsprozep dureh 
den Diinndarm in l)extrose ubergefiilirt ? (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 810. — 
C. 1932. II. 2329. Oregon, Univ. Med. School.) S c h w a ib o l d .

Hideo Yuuki, Uber die Zuckerassimilation dureh Gallensaure. II. (I. vgl. C. 1932.
II. 1320.) (Joum . Biochemistry 15. 359—71. Mai 1932. Okayama, Med. Akad. physiol. 
chem. Inst.) ' ' OPPENHEIM ER.

Hideo Yuuki, Uber die Zuckerassimilation dureh Gallensaure. I II . Uber dic Zucker- 
assimilalion in der Leber bei Zufuhr ton Ergosterin. (II. vgl. vorst. Ref.) Die Glykogen- 
bldg. in der Leber nach Fiitterung von Ergosterin bei hungernden Kaninchcn wird durcli 
Milchsdurenabcn gef6rdert. (Joum. Biochemistry 1 5 . 373—79. Mai 1932.) Op p .

R. Stohr, Beitrage zur Kenntnis des physiologischen Verhaltens der '1'rioscn und 
ihncn nahestehender Verbindungcn. III. Muskdglykogen und Blutzucker nach VerfuUerung 
ron Methylglyozal und Glycerinaldehyd. (II. ygl. C. 1932. I. 3315.) Orale Darreichung 
von 150—300 mg Methylglyoxal u. Glycerinaldehyd pro 100 g Tier fuliren zu keiner 
Vermehrung des Muskelglykogens hungernder Ratten. 200 mg Dioxyaeeton bewirken 
einen dcutlichcn Anstieg u. veranlassen im Gegensatz zu CH3-CO-ĆHO u. CH,-OH - 
CHOH-CHO keine Verminderung der Alkalireserve. Das Leberglykogen war auch 
nach Yerfiitterung von Methylglyoxal u. Glycerinaldehyd vermehrt, wahrscheinlich 
infolge erhohter Jlilchsaurebldg. Auf letzteren EinfluB wird auch dio Erhóhung des 
Blutzuckers nach CH3-CO'CHO u. Glycerinaldehyd zurtickgefuhrt, welche vor der 
Zunahme des Leberglykogens entsteht. (Ztsehr. physiol. Chem. 212. 85—98. 11/10. 
1932. Innsbruck, Med.-Chem. Inst. d. Univ.) * G u g g e n h e i m .

R. Stóhr und R. Miiller, Notiz iiber das Verhalten ron Leberglykogen, Alkali- 
reserre und Blutzucker nach Acelolfiitlerung. (Ygl. vorst. Ref.) Yerfutterung von 0,1 bis
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0,2 g Aceiol CH3 • CO • CH,OH pro 100 g ICórpergewicht bewirkte bei hungcrnden Ratten 
im Gegensatz zu Methylglyoxal keine wescntliche Veranderung des Leberglykogens, 
der Alkaliresorvc u. des Blutzuckers; das Aeetol war im Blut neben Glucose in hoher 
Konz. nachweisbar (98—225 mg-%); ein Ubergang yon Aeetol in Methylglyoxal scheint 
im Organismus nicht zu erfolgen. Das Aeetol wurdo im Blut m it dem Phosphor- 
molybdansaurereagens nach FoiJN  titrimetr. bestimmt. (Ztschr. physiol. Clicm. 212. 
107—10. 11/10. 1932.) G oggenheim .

R. s to h r und M. Henze, Die Umicandlung der Acelessigsdure durch Methylglyoxal.
IV. Mitt. Muslcdglykogen, Alkalireserve und Blutzucker nach Ketolfiilterung. (III. vgl.
C. 1932. I. 3314.) Verfuttcrung von Ketol CII3• CO• CH2• CHOH• CO • CH3. dem mut- 
maClichen Zwischenprod. bei der Umwandlung yon F ett in Kohlehydrat, an hungernde 
Ratten liefi — wie Methylglyoxal — das Muskelglykogcn unveriindert u. setzte die 
Alkalireserve des Blutes herab. Dies stiltzt die fruher gemachte Annahme, dafi bei 
der Bldg. von Glykogen aus Ketol intermediar CH3-CO-CHO entsteht. Ein direkter 
EinfluB des Ketols auf den Blutzucker liefi sich nicht beobaeht.cn. Dio anfangliclie 
Erhóhung ist sekundarer N atur u. liiBt sich durch eine intormediare Bldg. von CH3- 
CO-CHO u. dadurch bedingto Glykogenmobilisierung durch Saurewrkg. crkliiren. Sio 
liiBt sich bei riehtiger Do3ierung u. Einbaltung geeignetor Versuchsbedingungen weit- 
gehend yermeiden. Die Vermehrung des Leberglykogens durch Ketol lieB sich be- 
stiitigon. (Ztschr. physiol. Chem. 212. 111—20. 11/10. 1932. Innsbruck, Med.-Chem. 
Inst. d. Univ.) ‘ G uggenheim .

Lillian Shutter und C. H. Thienes, Eine Analyse der Cocainwirkung am aus- 
gesćhniltenen glałtcn Muskel. (Procecd. Soe. exp. Biol. Med. 28. 994—95. 1931. Los 
Angeles, Univ. of South Calif. Dep. of Pharmacol.) OPPENHEIMER.

Stanley E. Kerr und M. Eleanor Blish. Die Wirkung von Insulin auf die 
Phosphoncrbindungen des Muskels. Nach Insulinzufuhr wird im Mittel der Versa. 
eine sehr geringe Abnahmo des anorgan. u. des Kreatinphosphorsaure-P gefunden, 
eine etwas deutlichere Zunahme des Geh. an Hexosemonophosphorsaure. (Journ. biol. 
Chemistry 97. 11—22. Juli 1932. Beirut [Syria], Amerie. Univ. of Beirut, Dep. of 
Biol. Chem.) Lohm ann.

Emerich Szorenyi, Ober die Schutzwirkung opiischer Desensibilisatoren gegeniiber 
lichtbiologischen Vorgangen. Opt. Desensibilisatoren der Photographie (Pi?iakryplolgriin 
Pinakryplolgelb, Phenosafranin, Pinachrom-, Pinachromviolett) schutzcn roto Blul- 
kórperclien u. Paramacien, die m it Hamaloporphyrin u. Bose bengale sensibilisiert waren, 
vor den schadlichen Wrkgg. des Lichtes. Die hemmendo Wrkg. der Desensibilisatoren 
ist um cin Vielfaches stilrker ais die des Resoreins oder Serums. Dio Toxizitat des 
Hamatoporphyrins ais Liehtsensibilisator ist boi saurer, die des Rose bongale bei alkal. 
Rk. gr6Ber. Wegen der Toxizitiit der angewandten Desensibilisatoren gelang es nicht, 
sensibilisierte weiBe Miiuse vor dem Lichttod zu schiit7.cn. Dagegen gewahrt subcutan 
gegebenes Serum sensibilisierten weiBen Mausen Schutz gegen Schiidigungcn durch 
Licht. (Biochem. Ztschr. 252. 113—25. 20/8. 1932. Berlin, R u d o lf-V irc h o \v -  
Krankenh., Chem. Abt.) L eszy n sk i.

Alfred Pettersson, Ober die Einwirkung des Lichtes auf die kcimtotenden Sub- 
slanzen des Tierkorpers. (Ztschr. lmmunitatsforscli. exp. Therapie 75- 156—64. 15/6. 
1932. Stockholm, Hygicn. Abt. d. Karoliniselien Inst.) Zirm.

J. Breugelmans, Joddarrcićhung in der Medizin. Nach LouCKS kann eine vor 
der Radiotherapie begonnene u. wahrend der Radiotherapie unterbrochene Jod- 
behandlung denTod verursaehen. (Journ. Pharmac. Belg. 14. 65. 24/1. 1932.) ScHON.

A. E. Jurist und W. G. Christiansen, Lokale Reaktionen, hertorgerufen bei der 
intramuskularen Injeklion von einigen Anlimonvęrbindungen. Eino wss. Lsg. von kóllo- 
idalem Sb ist fur therapeut. Anwendung infolge starker Toxizita,t ungeeignet. Letnic 
Dosis 20 mg/kg Rattengewicht bei intramuskularer u. 16,5 mg/kg bei intravenoser 
Injektion. Zur Darst. von SbJs \'urde eine gesatt. Lsg. des Chlorids in Athylacetat 
mit ubersehussigem N aJ behandelt, das F iltrat verdampft u. der Riickstand in Glykol 
gel.; Injektionon waren sehr sehmerzhaft u. riefen starkę lokale Rkk. hcrvor. — Sb- 
Chininjodid wurde dargestellt durch Behandeln von 4,5 g SbCl3 in 600 ccm W. +  
200 ccm konz. HC1 mit 30 g K J  +  6 g Chininchlorhydrat in W. Die Lsg. in Glykol 
wurde dargestellt durch Lćisen von 16 g dieser Verb. u. 20 g K J  in 100 ccm Glykol. 
Verli. bei fnjektionen -nic bei SbJ,. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 21. 465—67. 
1932.) SCHONFELD.
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Georg von Ludany. Die Wirkung der Chloralose auf das Eleklrokardiogramm. 
Zur Pharmakologie der Chloralose. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 167. 717—24. 22/9. 
1932. Debrecan, Univ., physiol. Inst.) O p p e n h e i m e r .

Emil Abderhalden und Severian Buadae, [Weitcrc Studien iiber das Schicksal 
des Hislidins im ticrischen Organismus. Vff. bestiitigen ilire friilicren Ergebnisse, wo- 
nach Zufuhr einer ausreiehenden Menge von l-(—) Histidin im Tierrersuch auch dann 
zum Ansteigcn der gesamten Kreatininausseheidung im Harn fiihrt, wenn der N- 
Wechsel selbst koineErhohung erfahrt. Vff. dehnen mm ihrcUnterss. auf d-(-j-) Histidin 
bzw. auf die racem. Aminosaure aus. Sie fiihren dabei den Nachweis, dalB nur ein Teil 
des goftitterten Histidins ais Imidazolring im Harn erscheint. Dies ist auch dann der 
Fali, wenn mit d-Histidin gefiittert wird. Daraus geht hervor, daB auch der Anti- 
pode des natiirlich vorkommenden Histidins bei Zufuhr per os — wenn auch in be- 
schranktem Umfang — eine Veranderung erleidet. DaB diese Verandcrung nicht oder 
doeh nicht ausschlieBlich auf dio Einw. der Darmflora zuruckzufiihren ist, erhellt 
daraus, daB auch Glycerinausziigo aus Lebergcwebe d-Histidin zu yerandern ver- 
mogen. Hierbei wird die Beobachtung der Veranderung von Histidin durch Glyccrin- 
Lebercxtrakte von E d lb a c h e r  u. K ra u s  (C. 1931. I. 3140) bestatigt u. gezeigt, daB 
die wirksamsten Glyccrinextrakto naeh Zerstorung der Struktur der Leberzellen er
halten werden. Fernor weisen Vff. naeh, daB der in Frage kommcnde Fermontkom- 
plex kein eng begrenztes Optimum besitzt, daB dieses vielmehr zwischen ph =  8.0 
u. 9,0 liegt. AuBerdem zeigen Vff., daB die dem Glycerinauszug zugesetzte Histidin- 
menge im Gegensatz zum Kontrollvers. abnimmt, was der auf andere Weisc fest- 
gestellten Verilndorung des Histidins entspricht. — Entsprechend den Beobaclitungen 
von E d lb a c h e r  u. K ra u s  u. in ObereirlStimmung mit M is lo w itz e r  u. K a u ff-  
MANN (C. 1931. II. 1011) finden Vff., daB mit der iiblichen Methode zur Best. von 
NH3 nur geringere Mengen erfaBt werden, ais diejenigen, dio bei yollstiindiger Des- 
aminierung des Histidins entstehen konnen. E rst dann, wenn starkeres Alkali an- 
gewandt u. das Austreiben des NH3 bei hóherer Temp. (60°) durchgefiihrt wird, erhalt 
man Werte, die fiir eino Beanspruchung von N spreclien, der im Imidazollcem ent- 
halten ist. Dio mit dieser Methode festgestellte NH3-Mengo setzt sich demnach aus 
praformiertem NH3 (entsprechend der orfolgten Desaminiorung des Histidins) u. aus 
nichtprfiformiertem NH3 zusammen; dioses wird aus einer noch unbekannten Bindung 
durch das starko Alkali in Freiheit gesetzt. Durch diese Feststellung wird die Be- 
urteilung des Befundes bei Glutaminsauro (E d lb a c h e r  u. K ra u s)  erschwert, da 
auch diese hochstwahrscheinlich sekundiir entstanden sein durfte. Der Beweis dafur, 
daB das nach der Methode von E d lb a c h e r  u. K ra u s  naehgewicsene K II, nicht nur 
der Desaminiorung entstammt, wird eindeutig von Vff. gefuhrt: Der Abnahmo an 
N II2-N steht eine NH3-Mengo gegeniiber, die gróBer ist ais diejenige, die der Mengo 
der abgcspaltenen NH2-Gruppe entspricht. (Ztschr. physiol. Chem. 200. 87—100. 1931. 
Halle a. S., Univ. Physiol. Inst.) S c h w e itz e r .

Arthur L. Fox, Die Beziehung zwischen chemischer Konstitulion und Geschmack. 
Phenylthiocarbamid besitzt fiir einige Personen bitteren Geschmack, ist fur andere 
gesehmacklos. Bei einer groBon Anzahl von Thiocarbamidderiw. wird das gleiche 
beobachtct. Der bittere Geschmack durfte mit Sicherheit durch die C—S-Gruppe 
bedingt sein. Yf. nimmt an, daB die Carbamide im Speichel der Vers.-Personen, die 
sio ais gesehmacklos angeben, unl. sind oder durch Proteino ausgefallt werden; fiir letztere 
Annahme spricht, daB yereinzelt boi sehr groBem UberschuB an Thiocarbamidderiw. 
ein bitterer Geschmack empfunden wird. (Proeecd. National Acad. Sciences, U. S. A. 
18. 115—-20. Jan. 1932. Wilmington, Delaware, Jackson Labor., Du Pont de Nemours 
u. Co.) L o r e n z .

Hedwig Langecker, Uber den Nichlalkaloidanteil des Muiterkoms. (Vgl. C. 1932.
II. 3270.) Angabe eines Verf. zur Trennung von Allcaloidcn u. Aminen u. der biolog. 
Best. der akt. Amino. Nachweis einer antagonist. Wrkg. zwischen Ergotamin u. 
Histamin. Die Wirkungszunalime von alkaloidfreien Mutterkorndigestionen ist der 
Effekt von exogenen Baktorien, die hydrolyt. u. desamidierende Prozesse einleiten. 
Es tr it t  yormehrte Bldg. yon Fettsauren auf, mit der Zunahme von Darm- u. Uterus- 
wirksamen Stoffen einhergeht. Zusatz von Histidin, Tyrosin, Leucin, Olykokoll, Arginin, 
Pepton erhóht die Wirksamkeit nicht. Der bei der Garung in yermehrtem MaBe gebildete 
in W. 1. Anteil scheint nicht ident. m it Histamin. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 165.
299—324. 1932.) O p p e n h e i m e r .
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L. Lendle, Untersuchungen iiber die Averlinentgiftung bei terschiedener Dosierungs- 
belaslung. (Vgl. C. 1932. I. 2349.) Dio EntgiftungsgrdBe ist abhiingig von der Atertin- 
konz. im Blut. Sie pafit sich einor steigendon Belastung an; von einer yorhandenen 
Konz. wird joweils der gleiche relative Anteil zerstórt. Dio der Entgiftung zugrunde- 
liegcndcn chem. Vorgiingo yerlaufen, wie dic mathemat. Betraohtung oinor Rk. erstor 
Ordnung orgibt, gonau so, wio es von anderer Seite fiir A., Aceton u. verschicdcne Hyp- 
notica festgestellt worden ist. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 167. 590—98. 22/9. 
1932. Leipzig, Univ., pharmakol. Inst.) O p p e n h e i m e r .

A. Beck und Ł. Lendle, Uber pharmakologische Einwirkungen a u f das Avertin- 
erUgiftungsvermdgen. (Vgl. vorst. Bef.) Eine Reihc von Analeptica (Goramin, Cardiazol, 
Hexeton, Coffein) haben in der tiofen Avertinnarkose eino verschieden starko „Weck- 
wrkg.“ , d. h. einen zentraIner vóscn, errcgenden Effekt, aber keinen EinfluB auf die 
eigentlichen Entgiftungsprozesse. Gewisso Beobachtungen im Ablauf des Wirkungs- 
bildes der Ayertinnarkose scheincn darauf hinzuwoiscn, daB Insulin u. Thyrozin auf die 
Entgiftungsmógliclikeiten einen EinfluB haben, ohne daB prakt. die Avertinelimination 
gefflrdert wird. (Areh. cxp. Pathol. Pharmakol. 167. 599—GOS. 22/9. 1932.) OprENH.

Daniel Bovet, (DidthyldChyl)-dthylbarbitursaure (Nr. 7C9 Fourneau). Ilypnolische 
Wirkung auf Itatlen, nach der Technik von Nielsen, Higgins und Spruth. Es wurde 
die liypnot. Wrkg. von 769 Fourneau im Vergleich zu Yeronal, Soneryl, Gardenal, 
Amytal, Dial u. Allonal u. von Di-n-butylbarbitursaure an lia tten  nach der yon N i e l 
s e n , H lG G IN S u . S p e u t h  beschriebenen Methode (C. 1926. I I .  1978) untersucht. 
Das Prod. 769 war aktiyer u. toxiseher ais dio ubrigen Barbituraaurepraparate. Es 
ist zweimal aktiyer u. toxischer ais Soneryl. Es wirkt in siebenmal kleineren Doson 
ais die isomere Di-n-butylbarbitursaure. Bozeichnet man die tox. Dosis mit 10, so 
ist die minimale akt. Dose 3 fiir 769, 3,3 fiir Soneryl, 3,9 fiir Dial, 4,3 fiir Amytal. 
(Journ. Pharmac. Chim. [8] 14 (123). 523—27. 16/12. 1931.) SCHÓNFELD.

George B. Kleindorfer, Kolilendiozydwirkung auf die Athylen- und Stickozydul- 
narkose. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 924—25. 1931. Tułano Univ., Dcp. of 
Pharmacol.) OPPENHEIM ER.

Pohl, Erfahrungen mit einem Anlineuralgikum mit sedalwer Wirkung (Fineural). 
(Med. Klinik 28. 1356. 23/9. 1932. Oppeln, Schl., St. Adalbert Hosp.) O PPENHEIM ER.

K. Griinfeld, Ober Kupfer-Eisentlierapie in der Aridmie des Kindesalters. Gute 
Erfahrungen mit „Artosc". (Wien. klin. Wchschr. 45. 1174—75. 23/9. 1932. Wien, 
Mariahilfcr Ambulatorium.) O p p e n h e i m e r .

Joseph E. Connery und Margaret H. Tewksbury, Ceanothyn ais ein Blut- 
koagulationsmiltel beim Menschen. Es wurde die blutkoagulierende Wrkg. von Ceanothyn 
bei Verabreichung durch den Mund bei Gesunden u. bei Kranken (chroń, lymphat. 
Leukiiinie, Diabotes mellitus, pemiziosc Anamie usw.) untersucht. Tox. Ersehei- 
nungen wurden, abgesehen von einigen Fiillen von Erbreelien u. Nausea, nieht beob
achtet. Ein Bcweis fiir dio Verkiirzung der Gerinnungszeit konnte nicht erbracht 
werden. (Journ. Amcr. pharmac. Assoc. 20. 1287—90. 1931. New York, Univ. De
partm ent of Mcdicine.) S c iió NFELD.

F. B. Parsons, Paraffinol, Agar und Bassorin ais Abfuhrmittel. Die Wirkung 
der mechanischen Laxativa. (Pharmac. Journ. and Pharmacist 129 ([4] 75). 112—13. 
6/8 . 1932.) P. H. S c h u l t z .

Hsiang-Chuan Hou, Die Wirkung des Ephedrins und rerwandter Substanzen auf 
die BlutgefafSe. Unterss. am Ohrfenster bei Kaninchen. Ephedrin yerursachto eine 
Vorongerung dor Arterion, iinderte aber den Durchmesser der kleineren GefaBe nicht. 
Hierin unterscheidet sich Ephedrin vom Adrenalin, das auch die Artcriolen u. die 
kleineren Arterien kontrahiert. Der mehr zentrale Angriff des Ephedrins zeigt sich 
auch darin, daB die Yerengerung der Arterien vom zentralen Teil zur Peripherie fort- 
schreitet. Beim Adrenalin ist das Umgekohrte der Fali. Ephedrin diirfte auf die 
Neryenendigungen u. direkt auf den Muskol wirken. Pseudocphedrin wirkt in grofieren 
Dosen ebenfalls kontrahierend auf die Arterien, auf Yenulen u. Capillaren dagegen 
haufig dilatierend. Bcnzylephedrin bewirkt in den Arterien eine yoriibergehende 
Konstriktion, dio oft von einer Dilatation gefolgt wird. Die kleineren Gefafio werden 
akt. nicht yerandert. Methylephedrin yerursachte leichte Dilatation in Arterien u. 
Venen bei der ersten Injektion; die folgenden hatten keinen Effekt mehr. (Chinese 
Journ. Physiol. 6 . 243—49. 15/8. 1932. Peking, Union Med. School, Dep. of Phar
macol.) W a d e h n .

Bernard E. Read, Die Wirkung von Benzylephedrin auf den Blutdruck. Beim
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Kund oder bei der Katze yerursacht dio intravenose Injektion von 1 mg Benzyl- 
ephedrin pro kg Korpergewieht eine deutliehe Senkung des Blutdruekes, die von einer 
leichten Erhebung bis iiber den Ursprungswert liinaus gefolgt ist. Puls u. Atmung 
sind verlangsamt. Der venosc Druek ist orhoht. Nach Ergotoxin senkt Benzylephedrin 
den Blutdruck nicht, der Puls ist aber yerlangsamt. Atropin verringert die Blutdruck
senkung nicht, der Puls ist aber dann nicht verlangsamt, im Gegenteil manehmal 
beschleunigt. Ungleich don tertiaren Alkylephedrinen seheint Benzylephedrin nicht 
die Blutdruckwrkg. des Ephedrins aufzuheben. — In  kleinen Dosen (0,1 mg) ist der 
Gesamteffekt auf den Blutdruck gering, wahrend die Wrkg. auf dio Atmung noch 
deutlich ist; diese Erscheinung ist vielleieht therapeut. wertvoll. (Chineso Journ. 
Physiol. 6 . 237—41. 15/8. 1932. Peking, Univ., Med. School, Dep. of Phannacol.) W a d .

Candido Africa und John T. Lucker, Behandlung der ezperimentellen Trichinosc 
beim Kaninchen mit Neułroflatin. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 432—34. 1931. 
U. S. Bur. of Anim. Ind.) OPPENHEIM ER.

Vassiliou Phinos, Die Behandlung ton Kala-azar mit Neostibosan unter besonderer 
Beriicksichligung der Diagnosestellung mittels der Serumreaklion. Kasuistik. (Arch. 
Schiffs- u. Tropcn-Hygicne 36. 515—21. Okt. 1932. Athen, Univ.-Kinderklin.) O p p e n h .

A. Eckhardt, Ober die ambulante Behandlung der Malaria tropica mit Atebrin bei 
Negerkindern in Afrilca. Kasuistik. (Arch. Schiffs- u. Tropcn-Hygiene 36. 521—30. 
Okt. 1932. Hosp. Itete, Tanganjika Territor. Ostafrika.) O p p e n h e i m e r .

John W. W illiams, Tozizitat ton Elementen nach Versenkung in  das subcutane 
Gewebe bei weifien liatten. Kleine Stiicko ( 5 x 5 x 2  mm) von reinen Elementen 
wirken, abgesehen vom Th u. P, die zum Tode fiihren, nicht giftig. Geschwursbldg. 
tra t auf durch Einpflanzung von Ti, Br (1 ccm) u. K, Induration durch S, Sb, As, 
Cr, Cd, Na u. Li. Zu Abszessen kam cs durch Cu, Ni, M n  u. Co. Ein griinliehcs Exsudat 
verursachte J. Ohne jede Rk. verhielten sich dic Einpflanzungen von Al, Ba, Be, Bi,
B, Ca, C, Ce, Nb, Er, Au, Fe, Pb, Mg, Hg, Mo, Se, Si, Ag, Ta, Te, Sn, W, U, V, Zn. 
(Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 921—22. 1931. Tulane Univ. Coli. of Med. Dep. of 
Pathol.) O p p e n h e i m e r .

Pasteur Vallery-Radot, Maurice Derot und Gauthier-Villars, Progressite 
azotdmischc Nierenentziindung bei Kaninchen durch akute Wismuttergiflung. Die studierto 
Nierenerkrankung tr itt auf nach Injektion óliger Emulsionen von \Vismulhydroxyd, 
wie es auch therapeut. benutzt wird. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 395—97.
1931.) O p p e n h e i m e r .

Otto Iseli, Dic Arsenschddigung im  ,,keimzentrenlosen“ lymphatischen Gewebe. 
Im  lymphat. Gewebe junger Meerschweinchen, das noch keine Keimzentren hat, er- 
zeugt eine groBere Dosis von As20 3 ausgedehnte diffuse Schadigung. Entstelnmg 
von Zentren wurde nicht hervorgerufen. Dies erfolgte auch nicht nach mehreren 
kleinercn Einzeldosen. — Dio Zentren des lymphat. Gowebes sclieinen dieses gegen 
hamatogen zugefiihrte Zellgifte zu schutzen, indem sich die Schadigung auf diese 
Zentren beschrankt. (Beitr. pathol. Anat. allg. Pathol. 89. 529—41. 5/7. 1932. Ziirich, 
Pathol. Inst.) E. M u l l e r .

Georges Gander, Histologischc Befunde an mit Furfurol tergiflelen Kaninchen. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 167. 681—86. 22/9. 1932. Basel, Univ. patholog. 
Inst.) O p p e n h e i m e r .

Albert M. Reese, Kaliumpermanganat ais Oegenmittel fiir  Schlangengift. Bericht 
iiber Verss. mit weiBen Ratten, wobei sich Injektionen von l% ig. KMn04-Lsg. ais 
ausgesprochenes Gegengift gegen SchlangcnbiBvergiftungen zeigten. Verss. am 
Menschcn liegen noch nicht vor. (Science 76. 234—35. 9/9. 1932. Wisconsin.) G r im m e .

J. R. Hannay, Die Behandlung tonFarbereidermatitis. Die bei der Naphthol-AS- 
Earberei verwefideten Naphtholderiw. u. Diazolsgg. u. die zttgrunde liegenden Amino 
(besonders p-Nitroanilin, p-Nitro-o-toluidin u. m-Nitro-o-anisidin) kónnen namentlieh 
bei spezif. empfindlichen Porsonen mehr oder weniger schwere Hautreizungen er- 
zeugen, die je nach der erzeugenden Substanz streng spezif. behandclt werden miłssen 
(Pellidol, Quinibosalbo, Izal oder Resorein) u. bei ungeeigneter Behandlung selir lang
sam abheilen. (Journ. Soc. Dyers Colourists 48. 255—56. Sept. 1932.) O s t e r t a G.

Martin Palm, Propidonbehandlung infektioser Prozesse. Propidon (Mischvaccinc 
aus Strepto-Staphylokokken u. Pyocyaneus) bewahrt sich am eindrucksvollsten in 
Krankheitsfallon, in denen eine Entziindung (Eurunkel) nicht zur eitrigen Einschmelzung 
kommen will. (Med. Klinik 28. 1537—38. 28/10. 1932. Berlin, Rudolf-Virehow- 
Krankonh., I. chirurg. Abt.) W a d e h n .
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L. Blancliard, H. Penau et H. Simonnet, Lo problim e des glnndes a. sćerćtion interno. Łes
proprićtes physico-chim iąues et pharmacod ynam iques des liorm ones. II: La thyroide.
Paris: les Eresses universita.ircs de France 1931. (400 S.) 8°. 75 fr.

E. Rondoni, Compendio de bioquimica, eon aplicaeion a )a patologia y  nl diaguostico. ■—
T rad u cc ion d o  A ntonio Arinengol. 3. ed. Barcelona: E d it. Labor. S. A. 1932. (848 S.)
4°. tela , 36.— .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Hermann Stadlinger, Zum Gcsdzcntwurf iiber den Verkehr mit Arzneimilteln utul 

Giften. I. Apotlielce oder Arzneimittelinduslrie ? (Chem.-Ztg. 55. 921—23.) S c i i o n f .
Ranp, Ileilnahrung und ihre Bedeulung fiir die Pharmazie. (Siiddsch. Apoth.- 

Ztg. 72" 471—72. 23/8. 1932.) F. H. S c h u l t z .
Ralph von Koenigswald, Uber den Gebrauch ton Fossilicn und Mineralien ais 

Iieilmittel bei den Cliinesen in Insulinde. (Pbarmac. Tijdschr. Ncderl.-Indio 9. 41—44. 
1/2. 1932.) SCHONFELD.

O. Tonn, Die Fingcrhutkultur auf Jata  und ihre Ttesultate. (Pharmaz. Monats- 
heftc 13. 8—9. 1932. Bandocng.) SCHONFELD.

Heber W. Youngken, Die Pharmalcognosie, Chanie und Pharmakologie ton 
Viburnum. III . Gescliiehte, Botanik und Pharmakognosic ton Viburnum opulus L. 
Var. Americanum (Miller) A it. (II. vgl. C. 1932. I. 1396.) (Joum. Amer. pharniac. 
Assoo. 21. 444—62. 1932.) S c h o n f f .l d .

A. A. Harwood, Phytochcmische Notizen 100. Monarda punctala L. In Er- 
ganzung friiherer Unterss. (vgl. C. 1931. II . 3634) wurden die niohtfluehtigen Bestand- 
teilo der Bliitter von Monarda punctata L. naher studiert. Das bei der W.-Dampf- 
dest. des alkoh. Extraktes erhaltene fliichtige Ol liatte einen Phenolgeh. von S9°/0. 
In  der wss. Schicht des Destillates wurde CILO u. CHICHO nachgewiesen. Das Un- 
yerseifbaro des PAc.-Extraktcs enthielt Thymol. Zusammen mit dem fluchtigen Ol 
ergibt sich ein Thymolgeh. von l,3°/o. Der fette Anteil des PAe.-Extraktes enthiilt 
Linolensaurc, Olsiiuro u. yielleicht Palmitinsiiuro (keino Linolsanre). Der in W. 1. 
Teil des A.-Extraktes enthielt Hydrolhymochinon u. ein Glucosid des Hydrothymo- 
chinons. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 20. 631—36. 1931.) ScHÓNFELD.

Arthur A. Harwood, Phytochemische Notizen 107. Uberblick uber die Mineralbestand- 
teile terschiedener Teile ton Monarda fistulosa. (106. vgl. vorst. Bef.) Tabellar. An- 
gaben iiber dio Ergebnisse der Best. der Aschenbestandteile der Wurzeln, Stengel, 
Blatter usw. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 20. 1268—72. 1931.) S c h ó NF.

L. Koiler und G. Steidl, Uber das Vorkommen und die Yerteilung ron Saponinen 
in pflanzlichen Drogen. I. Blilten. Von 33 untersuchtcn Bliitendrogen wurde in foigenden 
nach der Blutgelatincinethodo Saponin nachgewiesen: Verbaseum, Contallaria, Calen- 
dula, Primula. Bei Viola odorata war der Nachwcis zweifelhaft. (Arcli. Pharmaz. u. 
Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 270. 398—402. Okt. 1932. Innsbruck, Univ.) D EON ER.

H. Dieterle und Ph. Kaiser, Uber die Inhaltsstoffe des Rhizmns ton Curcuma 
domestica (Temoe Lawak). Aus gemahlener Drogo wurden durch W.-Dampfdest. 3,5“/0 
eines klaren, sehwaoh gelblichen, iith. Óles gewonnen, aus dem durch fraktionierte D est.
l-Campher u. l-Cydoisoprenmyrcen, Clr,H21, Kp. 242—244°, isoliert werden konnten. — 
Durch Extraktion der Drogo im Soxhlet mit Triehlorathylen u. Abdest. des Łosungsm. 
wurde ein mit Farbstoffballen durchsetztes Ol erhalten; der abgesaugte, in IvaOH-Lsg. 
(15%) gel. u. mit verd. II2S04 abgesehiedene Farbstoff, rotgelbe Prismen, F. 182°, 
wurde ais Curcumin identifiziert. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 270. 
413—18. Okt. 1932. Frankfurt a. M.. Univ.) DEGNER.

M. Nakao und K. F. Tseng, Uber die Inhaltsstoffe der Daphne Genkwa. I. Die 
Gescliiehte der seit 160 v. Chr. in China medizin. gebrauchlichen u. dort ,,Yuen-hua“ 
genannten Drogę u. ihre Verwechslungen mit yerschiedcnen Wirstroemiaarten werden 
besprochen. — In  dcm alkoh. Auszug der Bliiten wurden nachgewiesen: Sitosterin, 
C27H40O-H2O, Nadehi, F. 136—137“ (Acetat, F. 124°). Benzoesaure, ein braunliches, 
stark blasenziehendes Ol, ein Flavonderiv., von den Vff. Genkuanin genannt, u. Api- 
genin, C16H 10O6, hellgelbo Nadeln, F. 352° [Acetal, Cll;H ;0 6{C0 CH3)3, F. 182°, Dimdliyl- 
dther, F . 170°, 7,4'-Dimdhyl-5-acetylapigenin, F. 199—200°). (Journ. pharmac. Soc. 
Japan 52. 83—88. Aug. 1932.) D e g n e r .

L. E. Warren, Ipomeaharz. Ipomeaharz, das therapeut. Prinzip von Ipomea 
orizabensis, enthielt, bei 15 Proben, mehr W., ais nach der LSPX. zugelassen sind (1%). 
Die SZ., VZ. u. JZ. waren niedriger, ais die yon der USP. Yorgesebriebenen. Die JZ.
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u. [a] sind von geringem Wert bei der Identifizierung des Harzes. (Journ. Amer. 
pharmae. Assoc. 21. 217—23. 1932. Washington.) S c h o n f e l d .

J. S. Meulenhoff, Ober krystallisicrles Kombtstrophanthin. Dem Vf. ist es gc- 
lungen, aus Samen von Strophanthus Kombó krystallisiertes Strophanthiri zu isolieren 
(Einzolhoiten vgl. Original). Das krystallisierte Strophanthin geht unter Einw. von W. 
in ein amorphes Hydrat, C40H 6liO19, unter Einw. von starkom A. in Anhydrostrophan- 
thin, C40H 62O17, iiber. Vf. yermutet, daB in der Drogę die krystallino Verb. enthalten 
ist, die erst bei der Bckandlung mit W. u. A. in dio amorphenDeriw. iibergeht. (Pharmae. 
Weekbl. 69. 1161—73. 1/10. 1932. Leiden, Univ.) D e g n e r .

S. W. Morrison, Eine Studie iiber die Borntraeger-Farbenreaktion und die thera- 
peutische Akłivilał von Cascara sagrada. Die Farbenrk. von BoRNTRAEGER yerlauft 
nicht immer parallel mit der therapeut. Wirksamkeit u. ist keine zuverlassige Probe 
fiir die Aktivitatsbest. von Cascara sagrada (die BoR N TR A EG ER -B k. beruht auf der 
Rotfarbung des A.-Extraktes der Cascarazubereitungen m it wss. NH3). Geschmack- 
lieh bessere Zubereitungen erhalt man bei Vorcxtraktion der Cascara mit A., Aceton 
u. dgl.; jedoeh bat sie einen gewissen Aktivitatsverlust zur Folgę. Eine geschmack- 
lich bessere akt. Zubereitung erhalt man bei Aussalzen des bitteren Prinzips durch 
Na2S04. Das farbbildende Prinzip ist fast ganzlich in der bitteren Harzsubstanz ent
halten. (Journ. Amer. pharmae. Assoc. 20. 1276—80. 1931. Chicago, Univ. of Illinois. 
College of Medicine.) SCHONFELD.

A. Stasiak, Ober den biologisclien Eichungswerł miłtels verscliiedener Verfahren 
hergestellter Scilla- und Slrophanthustinkluren. Bei den Tinkturen aus den untersuchten 
Drogen, Bulbus Scillae, Semen Strophanthi grati u. Kombó, wurde der biolog, ermitteltc 
Herzwirkungswert weder durch Ausfuhren oder Unterlassen der yorherigen Entfettung 
mit PAe., noch durch das Verf., Maceration (D . A.-B. VI) oder Perkolation, boeinfluBt. 
Von bedeutendem EinfluB ist dagegen dio Konz. des ais Menstruum dienenden A. Die 
m it konz. A. bereiteten Tinkturen zeigten einen nur etwas mehr ais halb so groBen 
biolog. Eichungswert wio dic m it verd. A. (70 Vol.-°/0) bereiteten. Die aus Bulbus 
Scillae m it konz. A. ausgezogcne akt. Substanz wird in wss. Lsg. auflerst schnell zers. 
(Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 270. 385—91. Okt. 1932. Budapest, 
Staatl. Ungar. Hyg. Inst.) D e g n e r .

K. Hering, Ober Senegaabkochungen und ihre Wertbestimmung. (Unter Mitarbeit 
von G. Herzog.) (Vgl. C. 1930. I. 2286.) Es wird nachgewiesen, daB alkal. Aus- 
ziigo aus Senegawurzel mehr Saponin, gemessen am hamolyt. Index, enthalten, ais 
neutrale u. saure. Es wird daher cmpfohlen, die Abkochungen aus grobem Pulyer 
(Siob 4) unter Zusatz von 1 g NaHC03 auf 10 g Drogę herzustellen. Der Wirkungswert 
der fabrikmaBig hergostellten „Konzentrate“, selbstbereiteter u. bezogener Fluid- 
extrakte, sowie einer selbstbereiteten Konz. (1 =  5) wurden uutersucht. Dio Fabrik- 
,,Konzentrate“ erwiesen sich ais minderwertig, teilweise ais vollig unwirksam, aber auch 
dio anderen Zubereitungen, mit W. verd., sind nicht geeignet, ein lege artis bereitetes 
Dokokt zu ersetzen. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 270. 402—09. 
Okt. 1932. Driesen [Neumark], Adlerapotheke.) D e g n e r .

O. L. W. Tonu, Mitleilungen aus dem chemischen Militarlaboratorium in Bandoeng. 
Nr. 1. Vorschriftcn fiir die Bereitung von Alepol, hydnocarpussaurem Na  u. Chaul- 
moograoUeifenlsgg. in Ampullcn. — Keimfreie Oelalinelsgg. miissen in den Tropen bei 
ca. 10° aufbewahrt werden, in welchem Fallo sio mindestens l 1/™ Jahre brauchbar 
bleiben. (Pharmae. Tijdschr. Nederl.-Indie 9. 56. 1/2. 1932.) S c h S n f e l d .

William J. Husa, Stabilisierung der Arsenirijodid- und Mercurijodidlosung U SPX. 
Die Haltbarkeit der D0N0VAN-Lsg. wird durch Neutralisation bis zum ph =  6,0 
bis 8,0 bedeutend erhoht. Die nach H u sa  u. E nz (C. 1931. I. 1945) bereiteto Dono- 
VAN-Lsg., bei der die Anwendung yon AsJ3 unnotig ist, ist haltbar. (Journ. Amer. 
pharm. Assoc. 21. 211— 16. 1932. Florida, Univ.) S c h ó NFELD.

A. Leulier, M. Juvin und H. Tete, Untersucliungen iiber die Antinionverbindung 
des Natriumthiopropanolsul/onats. Das Sb-Dcriv. des thiopropanolsulfonsauren Na 
ist ein blafigelbes Krystallpulyer, 1. in 5 Teilen k. W.; dio wss. Lsgg. sind bestandig; 
sie entfarben ICMn04 u. geben mit II2S einen Nd. yon Sb-Sulfid. Nach der Analyso 
diirfte dem Prod. die Formel Sb(SCH2CH0HCH2S03Na)3 zukommen. Dio Eliminierung 
erfolgt auf folgendem Wege: Harn, Faces oder Organe werden m it 1 H 2S 04 +  3 bis 
5 H N 03 mineralisiert, mit Soda neutralisiert u. mit HCl schwach angesauert. Man 
fugt 10 ecm Weinsaurelsg., 10 ccm Gummilsg. hinzu u. fiillt auf zu 50—100 ccm. Hierauf 
wird bei 70—80° H2S eingeleitet. Es fallt kein Sb-Sulfid aus, dieses farbt yielmehr
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dio Lsg. gelb bis orange. Dio F5rbung entspricht dem Sb-Geli. Empfindlichkeit: 
Yio in 50 ccm. Sterben die Tiere oline Hamabgabe, so ist das Sb in der Leber 
lokalisiert. Die gefundenen Sb-Mengen sind im allgemeinen groBer in der Leber ais 
in don Nioren, aber die °/0-Gehalte der frisebon Organo sind hóheir in der Niere ais in 
der Leber. (Joum. Pharmae. Chim. [8] 15 (124). 593—97. 16/6. 1932. Lyon.) SCHÓNF.

E. M. Smelt, Die Lóslichkeit von Chlorbutol. Entgegon anderen Feststellungen 
findet Vf. eine Losliclikeit yon 1: 125 bei 15,5° u. 1: 120 bei 25°. (Pharmae. Journ. 
and Pharmacist 128. 493. 18/6. 1932.) P. H. ScHULTZ.

Svend Aage Schou und P. B. Bjerregaard, Untersuchungen uber Injektions- 
arzneien. III . Zcrsetzung von Atropin- und Ilomatropinlósungen bei Warmesterilisation. 
(II. ygl. C. 1932. I. 100.) Der EinfluB der Warmesterilisation auf Lsgg. von Atropin- 
H2S04 u. Homatropin-HBr wurde untersueht. Beim Sterilisiercn rein wss. Lsgg. yon 
Atropin-H2S04 (20 Min., 120°) findet keine nennenswertc Spaltung zuTropin u. Tropa- 
siiure sta tt; wird dureh Pufferzusatz pn geiindert, so werden diese Lsgg. gogen Sterili- 
sation unbestiindig. — Beim Homatropin-HBr ist dic Neigung zur Hydrolyse in Tropin 
u. Mandelsaure sehon in rein wss. Lsgg. so stark, daB eine Warmesterilisation gar nieht 
in Frage kommt. Bei ph =  7,3 u. 120° sind nach 20 Minuten $8,2°/0 des Homatropins 
zers. (Dansk Tidsskr. Farmaei 6 . 185—93. Okt. 1932.) D eo n e r.

S. Otolski, Untersuchungen iiber die Inositphosphorsauren. Verbindungen des 
inositphosphorsauren Eisens mit Ammoniak und Aminen. (Vgl. C. 1932. II. 1039.) 
Inositphosphorsaures Fc, C6H(,O2|P 0Fc.1, entsteht ais hellgelber, gallertartigor Nd. 
bei Zusatz yon FeCl3 in verd. HC1 zum Ca- oder Ca-Mg-Salz der Saure in verd. HC1. 
Das bei 103° getrocknete Salz ist noeh wasserhaltig, es yorliert W. erst bei hoherer 
Temp. (Zers.). Bei Einw. von NaOH geht es in das inositphosphorsaure Na, C6H 6- 
0 24P6Na12 u. Fe(OH)3 iiber. Bcin Einw. von Piperazin auf das Fe-Salz entsteht nieht 
das Pipcrazinsalz der Inositphosphorsaure, sondern eine in der Warme in W. 1. kom- 
plexo Verb. Ahnlicli yerhalten sich andere Amino. Auch inositphosphorsaures Cu 
vormag sioh in Aminen aufzulósen. — Zur Herst. der Doppelyerbb. wird das inosit- 
phosphorsauro Fe mit wss. NII3 odor der wss. Aminlsg. erwarmt u. die erhalteno Lsg. 
yerdampft, wobei dio Doppelvorb. ais eine ziilio M. zuriickbleibt, die nach Verreiben 
mit A. sioh in eino feste, pulverisicrbare Substanz yerwandelt. Das iibcrmaBig ge
trocknete Fe-Salz der Inositphosphorsaure ist weniger 11. in der Aminlsg. ais das etwa 
bei 25—30° yorgctrocknote Salz. Am besten lost sich das etwa 80—85°/0 H20  noch 
enthaltende, nieht getrocknete Salz; das Praparat erleidet mituntor beim Versetzen 
mit dcm Amin eine Selbsterwarmung. Dio in W. suspendierto Pastę dos Fe-Salzes 
wird zur Darst. der Doppelyerbb. nllmahlieh auf dem W.-Bado mit der zum Obergang 
des Salzes in (braunrotc) Lsg. erforderliehen Mengo Amin yersetzt. Is t dio erhalteno 
Lsg. nieht klar, so beweist dies, daB das Fe-Salz noch nieht genugend von Chlorid aus- 
gewaschen war. — V o r  b b. d e s  i n o s i t p h o s p l i o r s a u r e n  F e : Verb. mit
NH 3, CsH 0O„,PcF o,■ 6NH3 +  8H20 ; hellbrauncs Pulver; teilweise 1. in W., 1. in NHa- 
Lsg. Verb. mit CH3N IL , C0H6O21P0Fe4-6CH3NH2-8H2O, aus dem Fe-Salz u. einer 
wss. oder alkoh. Lsg. dos Amins; braunes Pulver. — Verb. mit Dimethylamin, C6H6- 
0 24P„Fe.i-6(CH3)2NH +  SII20 ; I. in A. — Verb. mit Trimethylamin, C„Hc0 24P 6Fe, ■ 
6(CH3)3N-12H20 . — Verb. mit Piperidin, C6H l)0 24P6Fe4 • 6C5H 10NH +  16H20 , sil. in 
\V. u. A. — Verb. mit Athylendiamin, C6H00 21P6Fe4-4NH2CH2CH2NH2'12H 20 ; tief- 
braunes Pulvor. — Verb. mit Piperazin, CaHsO2l|PeFo4-4C4H 10N2-12H2O. Dio Doppel
yerbb. des Fe-Salzes mit Aminen stellen amorphe, geruchlose, bitter sehmockende 
Pulver dar. Oborhalb 40—50° unterliegen sio der Zers., so daB sio nieht wasserfrei 
erhalten werden konnten. Vcrd. Mineralsauren sind oline Einw. in der Kalte; in der 
Warme findet Farbaufhellung, yemiutlieh infolge Abspaltung des Amins, statt. Durcli 
konz. Sauren werden dic Amindoppelyerbb. zers. NaOH zers. sie unter Bldg. des 
freien Amins bzw. NH3 u. Fe(OH)3. Dio Verbb. reagieren nieht alkal. u. geben keine 
Fe-Kk. mit K4Fe(CN)6, es handelt sich also um Komplexverbb. Jlit Gerbstoffen 
yersetzt, farben sich dio Lsgg. dunkcl ohno Nd.-Bldg. (Boczniki Chemji 12. 621—30. 
1932.) ŚCHÓNFELD.

E. V. Christensen, Allylisopropylbarbitursdure. Unters. yerschiedener Handels- 
pr&parate. (Arch. Farmacol. sperim. 39. 501—05. 1/10. 1932. Kontroll-Lab. d. Apo- 
thekeryereinigung Danemarks.) E. M a y e r .

P. Dumont und A. Declerck, Beilrag zur Kenntnis der chemischen Eigenschaften der 
Ureide, Carbamide, Acctamide und Sulfonale mit hypnotischem oder sedathem Charakter. 
(Vgl. C. 1932. II. 3751.) Abasin entwickelt mit KOH in der Warme NH3. Bei Zusatz

XIV. 2. 243
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von K J  in li. alkal. Lsg. Entw. von ckelerregcndein Geruch. N e s s le r s  Reagens gibt mit 
der h. alkal. Lsg. einen roten Nd. • COCH3 kann naehgewiesen werden durch den Athyl- 
acetatgeruch nacli Kochen mit H 2S04 u. A. — Adalin entwickelt einen ublen Gerueh bei 
Erwarmen m it KOH in Ggw. von J-K J. Bei Erhitzen mit ICOH bildet sieli NH3. Bei 
Kochen mit W. bildet sich HBr. Br kann naehgewiesen werden durch Sehmelzen mit 
Na2C03 usw. — Allylisopropylbarbilnrsdure: Die wss. Lsg. rcagiert sauer. Die k. gesatt., 
m it IIŃ 0 3 versetzte Lsg. gibt m it MlLLONsohem Reagens einen gelatinosen, m it dem 
Reagcns von DENIGES einen weiBen Nd. Violette Farbung mit CoCl2 u. NH3. Entw. 
von nitrosen Dampfen bei Erhitzen mit konz. H N 03. — Allonal: zeigt die Rkk. yoii 
Allylisopropylbarbitursaure u. Pyramidon (der beiden Komponenten). — Bromuial: 
Vcrh. gegen KOH u. J - K J  wie bei Adalin. N e s s le r s  Reagens gibt in alkal. Lsg. 
einen Nd. Br wird wio bei Adalin naehgewiesen. Das mit KÓH eingcdampfte, in AV. 
aufgenommene Prod. gibt mit Dichromat eine Rotfarbung (nicht spezif.; gleiche Rk. 
mit Jodival). Baldriangerucli nach Erhitzen mit 50°/oig. H 2S04. — Kodeoiial (Kodein- 
diathylbarbiturat). Rcagiert im Gegensatz zu Kodein nicht mit H2S04 -f FeCl3. Gibt 
die Rk. nach FltOEHDE. — Dial (Diallylbarbitursiiure): Zeigt die allgemeinen Barbitur- 
saurerkk. Entfarbt Bromwasser u. Jodlsg. Die alkal. Lsgg. werden durch KMnO., 
griin. Cliarakterist. ist die Rk. nach LAGABGE m it Vanillin in H„SO,t. — Cibalgin: 
Zeigt dio Rkk. von Dial u. Pyramidon. Die schwach salzsaure Lsg. wird durch FeCl3 
violettblau, durch AgN03 tiefblau, dann violett u. rot. Die wss. Lsg. wird durch J 
in  A. blau. — Didial (Dial-Dionin): Zeigt die Eigg. von Dial u. Athylmorphin. Wird 
durch konz. H 2S04 -f  FeCl3 erst griin, dann blau, auf Zusatz von H N 03 rotlich. — 
Dialaeetin zeigt alle Rkk. des Dials. — ,,Hcmypmonc“ zeigt die Rkk. von Dial u. Di- 
acetylmorphin. — Diogenal (Dibrompropyldiatliylbarbitursaurc) gibt einen Nd. mit 
M illo n s  Reagens in Ggw. von 1IN03. Rotviolettc Farbung mit CoCl2 -J- NH3. Nd.- 
Bldg. nach Df.NIGES. — Dcclonal (Diatliylchloracetamid): Nd.-Bldg. nach De NI GES 
u. M illo n . Gibt nicht die Isonitril- u. Co-Rk. Bldg. von KCN nach Erhitzen mit 
konz. KOH. Nach Erhitzen mit KOH u. Ansauern m it H N 03 kann Cl dureli AgN03 
naehgewiesen werden. — Dcmalgon. Zeigt die Rkk. des Adalins. — Jodival: Geruch 
naeh Valeriansauro nach Erw&rmen m it verd. H2S04. Wird durch Erliitzen mit konz. 
H 2S04 rot, dann violett, unter Entw. von Joddampf. Roter Nd. m it N e s s le r s  Reagens. 
Gibt naeh Eindampfen mit KOH mit K 2Cr20 7 Rotfarbung (gleiche Rk. zeigt Brom- 
ural). — Luminal-. Die fiir Luminal ais charakterist. bezeichnetc Rk. mit CH20  u. 
konz. H 2S04 (Rotfarbung) geben auch llutonal u. Gardenal. Das Atliylradikal kann 
durch CHJ3-Bldg. naehgewiesen werden (wenig charakterist.). Nach Erhitzen mit 
KOH u. Ansauern mit H2S04 erzeugt KM n04 Birnengerueh. — Noctal: Zeigt die 
iiblichcn Barbitursaurerkk. Positive Rk. mit CoCl2. Wird durch H N 03 leicht angegriffen.
— Novonal: 5 ccm Jodlsg. erzcugen in einer wss. '/2o Novonallsg. eine braune, ver- 
schwindcnde Triibung; auf Zusatz von 2 ccm HgCl2-Lsg. Bldg. eines Nd. — Phanodorm 
(5-Cyclohexcnyl-5-athylbarbitursaure): rotliche Diimpfe nach liingerem Kochen mit 
HNÓj, die alkal. Lsg. wird durch KMn04 griin. Reduziert ammoniakal. Ag-Lsg. Violett- 
fąrbung mit Vanillin-H2S04. — Pemoclon: Entw. von NH3 nach Kochen mit KOH; 
die k. Lsg. selzt nacli Ansauern u. Zusatz von Chlorwasser Br in Freiheit. Die gesatt. 
Lsg. gibt einen Nd. mit M illo n s  Reagens. Sie entfarbt KMn04 u. Bromwasser. — 
Proponal: Die Rk. von N o s s le r  (Pharm. Jom-n. 1910. 361) liefern neben Proponal 
zahlreiche Barbitursiiurcderiw. Die Rk. nach Rupp u. MULLER istpositiv. — Rutcmal: 
Reagiert mit H N 03 wie Luminal. Nach Erhitzen mit KOH u. Ansauern mit H 2S04 
Entw. von Jasmingeruch auf Zusatz von K JIn04. Nach Behandeln von 0,1 g Rutonal 
mit HN 03 u. hierauf mit H 2S04 u. Abkiihlen Bldg. von gelben Krystallen. — Soneryl 
(Neonal): Positivc Rk. nach Rupp u. M u lle r .  0,1 g Soneryl entwickelt nach E r
hitzen m it KOH, Ansauern u. Zusatz von KMn04 einen ranzigen Geruch. — Sandoptal: 
Die k. gesatt. Lsg. gibt keinen Nd. mit dem DENIGES-Reagens. Wird durch H N 03 
schwerer angegriffen. Griinfarbung mit Permanganatlsg. — Sedormid: Sublimiert 
beim Erhitzen unter Entw. eines iiblcn Geruches. Valeriansauregeruch nach Erhitzen 
mit HN 03 +  H 2S04. Kochen mit H2S04 geniigt nicht, wie bei Bromural, zum Nachw. 
der Yaleriansiiure. Entfarbt Bromwasser u. wird durch ICVIn04 griin. Die mit KOH 
erhitzte Lsg. entwickelt kein NH3. Bei Erhitzen mit konz. H2S04 Orange-, dann Rot- 
braunfarbung. Isonitrilgeruch nach Erhitzen mit Alkiih u. J-K J. Etwas Sedormid 
wird mit H N 03 +  etwas NH4N 03 erhitzt, zur Trockne verdampft u. der Riickstand 
mit NH3 tropfenweise versetzt: die FI. fiirbt sich gelb, griin, dann blau. Die Farbung 
verschwindet auf Zusatz von H20 2. Bei Schutteln mit Chlf. wird die FI. gelb, das
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Chlf. malvenfarbig, wahrend A. bei gleicher Behandlung violott, dio Lsg. griin gcfarbt 
wird. Die m it konz. NH3 versetzto iither. Lsg. wird durch Resorcin blau; durch Phloro- 
glucin wird die ammoniakal. Lsg. violett u. durcli R-Salz griin im durchgchenden u. 
blau fluorescierend im reflektierten Lichte. — Sulfoiutl: Entwickelt Mercaptangeruch 
nach Erhitzen m it KCN; ein Teil des S sclieidet sich ais KSCN ab, das leicht ais Fc- 
Rhodanid nachzuweisen ist. — Trional: Die wss. Lsg. liiBt nach Verdampfen das Prod. 
ais Ol zuriick; unzers. 1. in konz. H 2S04. Nachweis der S 02C2H5-Gruppe wie bei Sulfonal.
— Veronal: Die gesatt. wss. Lsg. wird nicht gefallt durch Bromwasser, M A Y E R -R eagens, 
HgCl2. Zeigt dio allgemeinen Barbitursaurerkk. Wird in Sodalsg. durch HgO gefallt. 
Weinrote Farbung mit H 2S0.,-CH20. Bei Erhitzen eines Vcronalkrystalls m it ZnCl2 +  J  
auf einem Uhrglas Bldg. yon braunen u. gelben prismat. Krystallen. — Fiir die Identi- 
fizierung wurden auf Grund der Unters. der Eigg. der einzelnen Priiparate folgendc 
Rkk. ausgcarbeitet: Nachweis von S u. N nach der von L e b e a u  u. COURTOIS fiir den 
Nachweis von S benutzten Rk., die auch den Nachweis von organ. N gestattet: 0,2 g 
Substanz werden m it 0,1 g Na erhitzt: der organ. S geht in Sulfid, der organ. N in 
Cyanid uber. Die M . wird in W. gebracht, u. in der alkal. Lsg. wird S mit Pb-Acetat- 
papier u. dgl. nachgewiesen. Ein anderer Teil der Lsg. wird mit FeS04 erhitzt u. mit 
HC1 yersetzt. Blaufarbung zeigt Ggw. von N an. Diese Probe gestattet die Einteilung 
der Hypnotika in A . Stoffe, welclie S u. kcinen N enthalten (Sulfonal,Trional) u. B. Stoffe, 
welche N enthalten, aber keinen S, umfassend die Ureide mit gesohlossener Ketto oder 
die Barbitur,sauren, Ureide m it offener Ketto oder die Carbamide u. dio Acetamido. 
Di© Barbitursaurederiw. werden nachgewiesen durch das Reagens von MlLLON u. von 
DENIGES, durch Violettrotfiirbung m it CoCl2 u. NH.,OH, Bldg. yon 11. Salzen in Alkali, 
Ausscheidung aus den Salzlsgg. boi Ansauern. Die Acetamido werden unterschieden 
durch Entw. von Isonitrilgoruch bei Erhitzen von 0,05 g Substanz mit etwas NaOCl 
u. KOH. D i e  G g w.  v o n  u n g e s a t t .  R a d i l c a l e n  i n  d o n  B a r b i t u r -  
s a u r o d e r i w .  wird durch folgendo 3 Rkk. nachgewiesen: 0,05 g werden mit 2 ccm 
H N 03 (40° Bć) aufgekoeht. Noctal, Pernocton u. Phanodorm entwickeln sofort nitrose 
Gase. 546 lioche, Dial u. Sandoptal erfordern liingeres Erhitzen. 0,05 g Substanz +  
1 ccm KOH werden auf Zusatz von l° /o 'g - K M n 0 4 griin. Wss. gesatt. HgCl™ gibt mit 
der Lsg. der Barbitursaure keino Fiillung; beim Erwiirmen geben die Allylderiw. eine 
Fiillung. Die Leichtigkeit, mit der Noctal, Pernocton u. Phanodorm von H N 03 an- 
gegriffen werden, gestattet ihre Unterscheidung von 546, Dial u. Sandoptal. Hlg. 
wird durch Bldg. eines Nd. beim Koehen mit H N 03 +  AgN03 nachgewiesen. Pernocton 
wird durch Nd.-Bldg. mit dcm Reagens von D e n i g e s  von Noctal unterschieden. Unter 
den durch H N 03 sohwerer angreifbaron ungesiitt. Barbitursaurederiw. gibt nur 546 
Roche einen Nd. mit D E N IG Ć S -R eagens in der Kalte. Dial wird von Sandoptal durch 
die Rk. von LAGARGE unterschieden. G e s a t t .  B a r b i t u r s a u r e d e r i w ,  
Ggw. von Hlg. doutet auf Diogenal hin. Luminal u. Rutonal werden nach R a n  WE Z 
(Nitrierung des Phenylradikals, Red. zumi Amin, Diazotiorung u. Farbcnrkk. mit 
Phenolen) erkannt. Der Nachweis der Athylgruppe im Luminal durch CHJ3-Bldg. 
gestattet seine Unterscheidung vom Rutonal. Beido Stoffe kónnen von Proponal, 
Sonoryl u. Veronal durch die Rk. von Rupp u. M u l l e r  unterschieden werden.

D io  C a r b a m i d e .  Ggw. von Hlg. im Abasin, Adalin, Bromural u. Jodival 
gestattet ihro Unterscheidung von Sedormid. Nachweis von Jodival u. Bromural: 
Die Substanz wird m it 50°/oig. IT2S04 erhitzt. Wird Valeriansaure frei, so setzt man 
mit Br-W. J  in Freiheit (Jodival); entsteht kein J , so liegt Bromural vor. Die U nter
scheidung von Abasin u. Adalin erfolgt durch Bldg. von Athylacetat mit H2S04 u. A. 
Die physikal. Eigg. der untersuchten Prodd. sind in einer Tabelle zusammengestellt. — 
B e s t .  d e r  B a r b i t u r s a u r e d e r i w . :  0,5 g Substanz werden in 25 ccm A. 
gol., zur Halfte m it W. yerdiiimt u. mit 1/10-n. NaOH in Ggw. von Thymolphthalein 
auf Blau titriert. Dio Best. der Hlg. enthaltenden Praparatc Abasin, Adalin, Brom
ural usw. erfolgt nach der DAB.-Methode der Br-Best. im Bromural. — Best. von 
Novonal u. Sedormid: 0,5 g werden mit 50 ccm Vio"n- KBr-KBr03 behandelt, mit 
verd. H 2S04 angesauert u. geschuttelt. Nach 10 Min. fugt man K J  hinzu u. titriert 
das J. (Journ. Pharmac. Belg. 14. 157. 32 Seiten bis 253. 3/4. 1932.) S c h o n f e l d .

— , Neue Arzneimittel. Calcio-Coramin „Ciba“ (CiBA B e r l i n  A.-G., Berlin- 
Wilmorsdorf): Di-Pyridin-/?-carbonsiiurediathylamid-Calciumrhodanid, [C5H4N • CON ■ 
(C2H5)2]2Ca(CNS)2 -f  2H20 ; Tabletten zu 0,4 g. Doppelyerb. mit verstarkter expek- 
torierender Wrkg. zur oralen Behandlung von Bronehitiden, Stauungskatarrhen, 
Emphysem usw.; abwechselnd mit Digifolin „Ciba“ bei dekompensierten Vitien usw.;

243'"
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ais Analepticum bei drohendem Hitzschlag u. korperliclier t)beranstrengung. (Pharmaz. 
Ztg. 7 7 . 999. 24/9. 1932.) H arms.

— , Neue Arzneimiłtel, Spezialitdten und Vorschriften. Astrólatum  (M. S tro m e y e r . 
Basel; fiir Deutschland: A n d re a s  H in r ic h s e n , Hamburg 24) Yaselinekonzentrate, 
weiB u. gclb; F. 61 bzw. 5 9 ,5 °. Mit SpezialóIenzugleiehmaBigen Vaselinen m isclibar.— 
Disaltin  (F a b r . PHARM. P ra p p . K a r l  E n g e l h a r d t ,  Frankfurt a, M.) Brausesalz 
aus 0,1 g Piperazin, 1 g Hexametliylentetramin, 5 g Li2C03, je 1,2 g N atr. bitartar. u. 
Na2S04; 8 g Natr. phosphor., 2 g NaCl, Saech. album. Acid. citric., Aeid. ta rtar. ad 100,0. 
Bei Rheuma, Gicht, Galion- u. Nierenleiden usw. — Grawmit-Tabletłen (Chem. F a b r . 
T r e s  A.-G., Budapest) entbalten neuerdings (vgl. C. 1930. I. 1824) Glykoclioltetra- 
aeetat, Fol tauri siec., Cerium isovalerianieum, NaHC03, CaC03. Gegen Hyperemesis 
gravidarum. — MucUalum Paraffin lig. (F a b r . p h arm . P ra p p . A p o th . B ru n o  
S alo m o n , Berlin N\V 87) gerueb- u. gesebmaekfreies Granulat mit 5 0 %  Paraffin. liq. 
u. Pektinquellstoffen. Darmgleitmittel. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 50G—07. 11/8. 
1932.) H arm s.

— , Neue Arzneimiłtel, Spezialitdten und Vorschriften. Silbroform („D reb“, 
Chem.-pharm. Lab. Dr . E. Buchw aldt u. S lE B JE , Berlin-Charlottenburg 1) 
Bromoform, Codein (0 ,015  pro EDloffel), Kirsolilorbeer, Ipecaeuanlia, Tolubalsam, 
Aconit. Gegen Husten, Keuchhusten, Grippe usw. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 600—01. 
22/9. 1932.) H arms.

— , Pharmazeutische und andere Spezialitdten. Acidosan-Pastę (Munchener  
Ve r t r ie b s -Ge s . MEDIZIN. Ar tik el  m. B. H., Mimchen 13): „Celluloidkapseln nach 
Dr. P ust“, mit Aeidosanpastc gefiillt. Letztere enthalt lebende Essigsiiurebakterien. 
Zum Einfuhren in die Scheide (Abtotung von Gonokokken u. Spermatozoen). — 
Antiphlogisticum Dr. Klopfer (Chem . Wer k  Dr . K l o ffer  G. m. B. H., Dresden A 20): 
wasserentziehende, entzundungswidrige u. sehmerzstillende Umsehlagpasto aus Ton- 
erdesilicat, ZnS, Glycerin u. kleinon Mengen Oleum jodatum, Eugenol, Salicylsaure- 
bornylester. Bei Pleuritis, Laryngitis usw. — Carpina-Heilsalbe (F r ie d r ic h  Schaefer  
Darmstadt): dijodresoreinsulfosaures K , o-Oxydiphenylearbonsaure, Coaltar [Stein- 
kohlenteer'! Ref.] u. ZnO in indifferenter Salbengrundlage. — Dormagral Dr. med. 
Rudolf Nagel (CHEM.-PHARM. Labor . Apo th . E. H e im e s , Konigstein/Taunus) ent
halt „Brom-Baldrian“. Nervinum. — Haemagral Dr. med. Rudolf Nagel (Herst. ders.): 
Fe-China-Condurango-Likor mit biochem. Nahrsalzen u. aromat. Zusatzen. Auch ais 
Arsen-Uaemagral u. Brom-Haemagral. — Imadyl-Roche (F. H offm ann-La R oche U. 
Co. A.-G., Bcrlin-Charlottenburg): Priiparato auf Basis von Histamin zur elektro- 
phoret. Behandlung rheumat. Beschwerden; gegen Akroparasthesien usw. Im Handel: 
Imadyl-Badełabletten mit je 0,05  g Histamin u. Imadyl-Salbe mit 2 %  Histamin in 
elektrolyt. leitender Salbenmasse. — Ipecopan (Sandoz-A.-G., Niirnberg) bestelit jotzt 
(vgl. C. 1927. II. 1734) aus Benzylmorphin. methansulfonio. 0,004, Emetin 0,0005, 
Codein u. Nebenalkaloiden 0 ,0013  g pro Tablette, bzw. 10 g Lsg. bzw. 1 Teelóffel 
Sirup. — Lemrinetlen (Chem . F a b r . J . B la e s  u . Co. A.-G., Lindau i. B.) Levurinose 
in Tablettenform. Vgl. C. 1929. II. 2795. — Neurastrol Dr. med. Rudolf Nagel (Ch em . 
pharm . L ab o r. Apo th . E. H e im e s , Konigstein/Taunus): NaBr, Natr. phosplioric., 
Somnipyrin. comp. (?), Pflanzenoxtrakto u. biochem. Zusatze. Sedativum, Anti- 
neuralgicum u. Antiepilepticum. — Paracitrin Dr. med. Rudolf Nagel (Herst. ders.): 
wohlschmeckende Miueralólemulsion mit Agar-Agar. Abfuhrmittel. — Percalcit (Chem . 
F a b r . Albert  M e n d e l A.-G., Berlin-Tempelhof): a,/?-dioxypropionsaures Ca-Lsg. 
in 3 ccm-Ampullcn. Intramuskular zu injizierendes Ca-Praparat. — Seroletten (Chem.- 
pharm. A poth . E. H e im e s , Konigstein/Taunus): Schnupfenmittel zum EingieBen 
in dio Nase aus jodierten Olen. Propliylakticum gegen Grippe. — Solantim (Solutio 
anti-Morphium) (H ermann Sydow, Berlin S 14): Heilmittel gegen ,,Morphinismus“ 
aus „unseliadlichen Pflanzenstoffen“ (Chamomilla, Coffea, Arnika, Ephedra) in homoo- 
path. Verduunung. Auch gegen Schmerzen aller Art. Intramuskular oder subcutan zu 
injizieren. — Stappa Furunkulose-Pillen (Stad t-Apo th ek e , G o t t f r i e d  Schafer , 
Passau) Stann., Sulfur jodat., Ars. hom., Boi., Faex, Aromatica. — St. Oral-Tee 
Dr. med. Rudolf Nagel (CHEM.-PHARM. L ab o r. A poth . E. H e im e s , Konigstein- 
Taunus): Teemischungen nach Angaben des homoopath. Arztes D r. R. N. — Trachovin- 
Hustentablelten (Herst. ders.): Menthol, Borax, Anasthesin, Trypaflavin. -— Urotoxin 
Dr. med. Rudolf Nagel (Herst. ders.): organ. u. anorgan. Salze bekannter Heilquellen. 
Gegen Harnsaure, Fettsucht, Ischias usw. (Pharmaz. Ztg. 77. 846—48. 17/8. 
1932.) H arms.



K. C. K iihn, Wismozon. Gemenge von Bism. subcarb. 13%, Magn. carb. 7%, 
Magu. peroxyd. 32%> Natr. bicarb. 48%. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 72. 484. 26/8. 
1932.) P. H. S c h u l t z .

A. Thieme, BiochemUche Grundlagen der modernen Kosmelik. (Vgl. C. 1932.
II. 247.) (Pharmaz. Zentralhalle 73. 433—38. 14/7. 1932.) E l l m e r .

Th. Ruemele, Neues aus dem Oebiete der wisscnschaftlichen Kosmelik. Wrkg. inner- 
sekretor., regenerationsfórdernder Stoffc, des Cholesterins u. der Hantsauren u. dereń 
Verwendung ais physiolog. wirksame Bestandteile in Hnar- u. Hautpflegemitteln 
(,,Trilysin" , „Eucutol"). (Dtsch. Parfuinerieztg. 18. 184—85. 25/5. 1932.) E l l m e r .

Ferdinand Dirr, Die Verwendiing von Kaolin in der Kosmelik. Vorsohriften. 
(Dtsch. Parffimerieztg. 18. 224—25. 25/6. 1932.) E llm e r .

Hugo Janistyu, Glykol und Abkómmlinge in der Kosmelik und ParfUmerie. Es 
konnen Verwendung finden: Athylenglykol ais Losungsm., ais Glycerinersatz in Sauer- 
stoffzahnpasten u. fl. Seifen, ais Fixiermittcl in W.-Parfiims u. Kopfwassern, ais 
Extraktionsniittel fiir Bliitcn u. Riechdrogen; Glykolmonomethylather ais Losungsm.; 
Ohjkoldimeihylather ais Alkoholersatz; Glykolmonodthylather ais LSsungsm. (Dtscli. 
Parfiimerieztg. 18. 104—08. 25/3. 1932.) 1 ' E l l m e r .

A. Samuel, Ober die Eigenschaften der guten Losungsmitlel. Lósungsvenn6gen, 
plastifizierende u. fixicrondo Wrkg. werden besprochen. Aufzahlung von Losungsmm. 
fiir Nitrocellulose bei der Nar/ellaclcherst., ihrer Verbrennungswarmen u. Ent- 
flammungspunkte. (Rev. .A Ta rq u es Parfumcrie Savonncrie 10. 262—63. Juli
1932.) E l l m e r .

Richard Falek, Die chemische Schulzbehandluiuj des Bauholzes und die fiir die 
Abgabe in der Apołheke in Belrachl kommenden Holzschutzmillel. „ F 1 u o r  1 o s u n g“ : 
1 kg techn. NaF von wenigstens 5%ig. Loslichkeit mit 1 g Fuchsin pulv. subt. mischen, 
mit wenig W. zu Brei riihren, mit W. auf 20 1 nnter Riihren verdiinnen. — „K  i e s e 1 - 
f l u o r l ó s u n g “ : l k g  MgSiF6 +  1—1,5 g Auramin pulv. subt. in W. zu 2,5—5 1 
lósen. — AuBerdcm kommen in Frage „Atmungsgifte“ (schwer fluchtigc chlorierte 
KW-stoffe), sowie Spezialfabrikate. (Pharmaz. Ztg. 77. 1072. 15/10. 1932. Hann.- 
Miinden, Forstl. Hochsch.) D e o n e r .

E. Herrmann, Zur Frage der Desinfektion der Mund- und Raclienhohle. Berieht 
uber Erfahrungen mit Silargel (Clilorsilber-Kieselsauregel) u. daraus hergestellten 
pharmazeut. Praparaten. (Pharmaz. Zentralhalle 72. 753—56. Dresden.) Grim m e .

Th. Sabalitschka, Konservierwng, Slerilisierung und Sterilhaltung mit Nipagin 
und Nipasol im pharmazeulischen iMboratorium. Nach den Verss. sind Nipagin u. Nipasol 
stark wirksame u. unschadliche Antiseptika fiir Lebensmittel u. pharmazeut. Zu- 
bereitungen. (Pharmaz. Presse. Wiss.-prakt. Heft 1931. 173—75.) SCHÓNFELD.

H. DaviS, Faktoren, die die Haltbarkeit von Hypoehloritlosungen beeinflussen, und
Yorschlag einer Formel fur eine modifizierle Dakinsche Losung. Lsgg. von Ca-Hypo- 
chlorit zersetzen sich ziemlich schnell, solclie von Na-Hypochlorit sind weit haltbarer. 
Aufbewahrung im Licht u. Zusatz von Sauren bewirken eine mcGbare, wenn auch nicht 
sehr groBo Besclileunigung der Zers. Andererseits ist eine annaherndc Neutralisation 
fiir chirurg. Zwecke wunschenswert. Es wird eine Herstellungsvorschrift gegeben mit 
jo nach dem Geh. des Chlorkalks an wirksamem Cl wecliselnden Mengen Chlorkalk, 
Soda u. Borsiiure. (Quarterly Journ. Pharmac. Pharmacol. 4. 360—68.) H e r t e r .

Virgilio Lucas, Ober die Alkalitdt der Dakinschen Losung, ihre. Bedeutung und Ver- 
fahren zu ihrer Bestimmung. Zur Stabilisierung des NaOCl in D A K IN scher Lsg. soli 
die Lsg. eine geringe Mcnge freien Alkalis, nicht mehr ais 0,25—0,50 g/l, enthalten, 
was durch teilweisen Ersatz des NaHC03 durch Na OH erreicht werden kann. Fiir 
dio Analyse wird enipfolilen, NaOCl durch die theoret. Menge Na2S ,03 zu zerstoren 
u. anschlieBend den Alkaligeh. acidimetr. gegen Phenolphthalein zu bestimmen. Andere 
Best.-Methoden werden eingehend besprochen. (Revista Soc. brasileira Chim. 3.
8—18. Marz 1932.) R . K. M u l l e r .

Plant Prod. Co., iibert. von: James E. Plant und Frank Crossley, Ohio,
V. St. A., Magnesiummilch enthaltende Tableiłen. Man versetzt getrocknetes Mg(OH)i 
mit getrockneter Starkę u. Zucker, sowio einem Bindemittel, z. B. Olen, woraitf die M. 
auf Tabletten verarbeitet wird. (Can. P. 295165 vom 15/10. 1928, ausg. 26/11. 
1929.) S c h u t z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Streitwolf, 
Frankfurt a. M., Alfred Fehrle, Bad Soden und Walter Herrmann, Frankfurt a. M.-
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Hóchst), Ilerstdlung von Arsenoverbindungen unter Verwendung yon durch Red. von 
Phenoxyessigsaurearsinsauren oder einen durch den Oxyessigsaurerest substituierten 
N-haltigen heterocycl. Ring enthaltenden Arylarsinsiiuren zusammen mit anderen 
therapeut. wirksamen Arylarsinsiiuren erhaltcncn bzw. aus den D eriw . der be- 
treffenden Arsinsauren mit 3-wertigem As hergcstelltcn, eine primare Aminogruppe 
oder -gruppen enthaltenden Arsenoyerbb., dad. gek., daB man dieso Arsenoverbb. in 
der primiiren Aminogruppe oder -gruppen acyliert oder mit einer der Kondensation 
mit einer primiiren Aminogruppe fiihigen Verb. wio HCHO-Disulfit oder Glycid um- 
setzt. — Hierzu vgl. E. P. 360 957; C. 1932. II. 567. Man erhalt die gleichen Verbb. 
wie gemaB D. R. P. 554 951; C. 1932. II. 1657. (D. R. P. 560 218 KI. 12 p vom 23/7.
1930, ausg. 29/9. 1932.) A l t f e t e k .

Commercial Solvents Corp., Indiana, iibert. von: Perdinand A. Vaupotic, 
New York, Nicht auffallcnder kosmetischcr Ciem. Der Crem besteht im wesentlichen 
aus Alkylestem  der hóheren Fetlsauren. Beispiel: Man vermischt 12 kg Stearinsaurc,
9 kg Krystallsoda, 0, 6g Borax, 5 g Butylstearat, 36 kg W. u. otwas Parfiim mitcinander. 
(A. P. i  875 530 vom 4/12. 1929, ausg. 6/9. 1932.) S c n tm .

Ernst Heinicke, New York, JUiltel zur Erzeugung von Warnie in Haarbehandlungs- 
appąralen. Das Mittel besteht aus 55% gebranntem Kalk, 30% Ca(OH).,, 10% reinem 
CaO u. 5%  wss. N U fiH . (A. P. 1 877 662 vom 20/5. 1932, ausg. 13/9. 1932.) Sciiutz.

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Verarbcite.n von Polystyrol auf Zahn- 
gebisse. Man vermischt das Polystyrol in Lsg. m it bis zu 15% Asbestine, Talkum 
oder Celit, wodurch seino Haftfiihigkeit an den Żahnen erhóht wird; ais weiBes Pigment 
verwendet man TiO., ZnO, ZnS03, Litliopone, ais rotes CdSe. Nach dem Troeknen 
u. Pulvern wird das Styrolpulver in die Modellform gefullt u. dio M. in der Hitze ge- 
preBt. Mischungen verschieden stark gefarbter Polystyrolpulver geben die Fleisch- 
farbe. Das PreBstiick kann nachgearbeitet u. poliert werden. (E. P. 379 716 vom 
27/4. 1931, ausg. 29/9. 1932.) PANKÓW.

National Selected Morticians of Washington, Washington, iibert. von: Hilton 
Ira Jones, Wilmette, Illinois, Konsermerungsmittel. An Stelle von CH20 , welches 
bisher iiblich gewesen sein soli, soli eine alkal. Seifenlsg. mit einem Na-Salz vom Typ 
des Na-o-Phenylphenolats (I) verwandt werden. Besonders zweckmaBig ist z. B. eine 
Mischung von 4 Teilen NaOH, 20 Teilen Glyeerin, 5 Teilen N aN03, 10 Tcilen I, 4 Teilen 
fl. griinerSeife, 3TeilenNa2C20 4 u. gegebenenfalls einer gceigneten Farbę in lOOTeilen W. 
An Stelle von I kann auch das Na-Salz der Di- oder Trichlor- oder -bromsubstitutions- 
prodd., des Tribrom-yS-naphthols oder des Dichlorthymols benutzt werden. (A. P. 
1870123  vom 20/9. 1930, ausg. 2/8. 1932.) G r a g e r .

Sachsisches Serumwerk Akt.-Ges., Dresden, und Maximilian Knorr, Miincken, 
Chirurgische Nahstoffe. Die Yorsterilisierten u. von dem Sterilisationsmittel befreiten 
Nahstoffe, Katgut, Seidenfaden u. dgl., werden unter anaeroben Bedingungen in Niihr- 
Isgg. eingelegt, welche sterilisierto Teile menschlicher oder tier. Organe enthalten, u. 
in denen Konzz. von Wasserstoffionen u. 0 2 aufrecht erhalten werden, welche denen 
des menschlichen oder tier. Korpers entspreehen. Unter diesen Bedingungen entwickeln 
sich (bei den iiblichen Bruttempp.) die in den Nahstoffen enthaltenen Sporen, Bldg. 
neuer Sporen erfolgt aber nicht oder wird sehr verzogert. Nach beendeter Entw. der 
Sporen wird entwassert, sterilisiert u. der ganze Vorgang gegebenenfalls ein oder 
mehrere Małe wiederholt. (E. P. 379 421 vom 12/6. 1931, ausg. 22/9. 1932.) KDHLING.

Henry B. Mackie, Principles of pharmacy. London: Churchill 1932. (293 S.) 8". lOs. 6 d.net.

G. Analyse. Laboratorium.
Milton J. Polissar, Losung von Oleichgeuńchtsgleichungcn hóheren G-rades mit einem 

PolypJiasendoppelrechenschieber. Gleichungen der Form (x a)m-(x 4- b)n =  K  (m, n 
kleine, ganze Zahlen) konnen mit dem im Original beschriebenen Rechenschieber in 4 bis 
5 Verss. mit Rechenschiebergenauigkeit gelost werden. (Ind. engin. Chem. Analytical 
Edition 4. 332—34. 15/7. 1932. Berkeley, Californien, Univ.) L. E n g e l .

A. P. Schulz, Ein prakti.scher Titrierapparat. Burette mit angeschmolzenem 
VorratsgefaB, welches gleichzeitig den Halter der Burette bildet. Durch Kippen des 
ganzen App. fiillt sich die Burette automat, bis zum Nullpunkt. Der Inhalt des Vorrats- 
gefaBes kann durch ein Absorptionsróhrchen vor atmosphar. Einflussen geschiitzt 
werden. (Ztschr. Spiritusind. 55. 128. 9/6. 1932.) D u s i n g .



E. Rosenbohm, /'ber die Verwendung einer Triode ais kontaktfreies Relais bei 
da- Temperaturregulierung eines Thermostaien. Soli ein Therinostat (z. B. bei Bestsfc. 
der spczif. Warnie) lange ganz temperaturkonstant gehalten werden, so  treten bei einem 
Kontaktthermometer in Verb. mit einem HuRA F.U Ssehen Hg-Relais schon bei 15 Milli- 
amp. Storungen auf. Vf. konstruiert ein Relais, das nur einen unmeBbar Ideinen Stroni 
benótigt, wobei eino Drei-ElektrodenrShre die Hauptrolle spielt. Abb. u. nahere Be- 
sehreibung des Arbeitens u. der zu treffenden Vorsichtsniaflregeln siehe Original. 
{Koninkl. Akad. Wetenseh. Amsterdam, Proceedings 35. 87G—77. 1932. Groningen, 
Univ., Lab. f. anorgan. u. physikal. Chem.) W. A. R o t i i .

D. H. Matheson, Vorrichtung zur Aufrcchterhallung eines konslanlen Vakuums. 
Die Vorr. besteht aus einem Jvegelvent.il, wio es in Autoreifen verwcndet wird. Die 
normalerweise darin vorhandene Fedor wird entfernt u. durch eine andere mit veriiiider- 
licher Spannung ersetzt. Das Ventil wird mit einem T-Stuck in dio Saugloitung ein- 
gefiigt u. óffnet sich gegen AuBenluft, sobald der eingestellto Unterdruck unterschritton 
wird. (Chcmi|t-Analyst 21. Nr. 5. 17—18. Sept. 1932. Toronto, Canada.) R oll.

C. H. Werkman und Charles Davis, Appurat fiir kontinuierlkhe fraktionierte 
Vakuunuleslilhition. (Chemist-Analyst 81. Nr. 5. 20. Sept. 1932. Iowa State 
College.) R oi.l.

J. B. M. Coppock, J. Colvin und J. Hunie, Zellen mit leonstanlcr Temperatur 
fiir mikroskopische Beobacldungen. Vff. beschreiben zwei Zellen zur mkr. Beobachtung 
der therm. Zers. von Krystallen unter konstanter Temp. Die eine dcrselben ist aus 
Olasrohrstiieken aufgebaut u. wird mit W. aus einem Thermostaten beheizt. Die 
andero Konstruktion ist fiir Tempp. von 150—400° gedacht, die Heizung gesehieht 
auf elektr. Wege. Konstruktionseinzelheiten siehe Original. (Journ. Soc. chem. Ind. 
51. 700—01. 19/8. 1932.) ' R o l l .

— , Mikroskopie im Fluorescendicht. (Umscbau Wiss. Tcchn. 36. 772—73. 24/9. 
1932.) LESZYNSKI.

Giuseppe Bolla, Verfahren zur Abschwachung des mikrophotometrischen Reliefs. 
Um die Auszahnung mikrophotometr. Bilder zu yermindern u. klarer erkennbaro 
Linien zu erhalten, sohliigt Vf. vor, der P latte im Jlikrophotometer (M o l l , Typ A) 
neben der langsamen Bewegung senkreeht zum Lieht eine rasche oseillierende Quer- 
bewegung parallel zum Licht zu erteilen. (Nuovo Cimento 9. 224—26. 1 Tafel. Juli 1932. 
Mailand, Univ., Physikal. Inst.) R. Iv. M u l l e r .

S. Rosch, Zwei neue Apparale zur messenden Farbenlehre: Speklralintegrator und 
Optimalcolorimeler. Durch die beiden App. soli der Farbeindruck bestimmt werden, 
den ein Lichtreiz maeht, dessen physikal. Spektrum bekannt ist, u. dio Farbkoordinaten 
eines reell gegobenen Lichtreizes ermittelt werden. Beim Spektralintegrator wird auf 
photometr. Weg das Prod. aus physikal. Intensitat x  Grundempfindung, integriert 
iiber das ganzo siehtbare Spektrum, gemessen, wobei dio spektrale Intensitatsvcrteilung 
des Farbreizes durch eine ausgeschnittene Schablone gegeben ist. Das Optimal- 
colorimetor verglcicht den Priifling mit einer beliebig variablcn Optimalfarbe, dio durch 
spektrale Ausblendung?aus der gleichen Lichtąuello gewonnen wird, die den Priifling 
beleuchtet. (Ber. Internat.^Kongr. wiss. angow. Photogr. 8 (1931). 150. 1932. Leipzig, 
Univ., Inst. f. Mineralogie u. Petrographie.) FR IESE R .

Pierre Jolibois und Georges Fouretier, Photographische Registriening von 
Rmklionen'zwischen Elektrolyten. (Vgl. Compt. rend. Acad. Sciences 172 [1921], 809.) 
Um dio Leitfahigkcit einer Lsg. in Abhangigkeit von der Menge irgendeines Zusatzes 
photograph. zu registrieren, wird die Leitfahigkcit des Gemisclies u. glcichzeitig dic 
aus einer Biiretto abgeflossenc Menge der Zusatzfl. mit Hilfe von Lichtzeigergal\rano- 
metern laufend registriert. (Der Liehtstrahl wird nacheinandcr an den beiden Galvano- 
meterspiegeln reflektiert. Die opt. Anordnung ist so getroffen, daB dic Ablenkungen 
des Lichtfleekes durch die beiden Galvanometer senkreeht zueinander erfolgen.) 
Um auch dio Biirettenablesung mit einem Galvanometer ais Anzeigeinstrument 
ausfuhren zu konnen, wird eine oben gesehlossenc Biiretto benutzt. u. der Druck iiber 
der FI. ais MaB fiir die ausgeflosseno Menge auf dem Umweg iiber ein Hg-Manometer 
mit eintauehendem Pt-Draht u. Widerstandsmessung des letzteren in einer W h e a t - 
STO N Eschen Briickcnschaltung bestimmt. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 872—74. 
7/3. 1932.) J. L a n g e .

Pierre Jolibois und Georges Fouretier, Photographische Registrierung des Pu 
im Yerlauf von Reaktionen in Flussigkeiten. (Vg). vorst. Ref.) Zur pn-Messung -wird 
eine Ketto von verhaltnismiiBig kleinem inneren Widerstand benutzt, die so auf-
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gobaut ist, daB sie eine mehrstd. Belastung m it einigen Mikroampórc vertragen karni. 
Die EK. dieser Zelle wird mit einem Lichtzeigergalvanometer von 50000 fJ innerem 
Widerstand in Abhangigkeit von der Menge irgendeines Zusatzes photograph. registriert. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1072—74. 21/3. 1932.) J. L a n g e .

Pierre Dubois, Registriervorrićhtung fu r  potentiometrische Titralionen. Im An- 
schluB an die vorst. ref. Arbeiten teilt Vf. eine von ihm benutzte ahnlicho Methode mit. 
Zur photograph. Registrierung der zugesetzten Menge Titrierfl. wird die Biirette auf 
eine Neigungswaage gestellt, die einen Spiegel tragt. Die EK.-Messung gescliieht mit 
oinem Spiege]galvanomcter. Dureh photograph. Registrierung der beiden opt. ge- 
kuppelten Spiegelbewegungen erhalt man das gewunschtc Diagramm: ccm Titrierfl. -r 
P h . (Compt. rond. Acad. Sciences 194. 1162—64. 4/4. 1932.) J . L a n g e .

W. van Dam und A. Vedder, Die pn-Messung ron festen Nahrboden in der Bakte
riologie. Vff. besclireibcn eine H2-Elektrode fiir dio pH-Best. in Nahrboden, z. B. Agar- 
gelen. In  die Gloeke einer Elektrodo nach H il d e h r a n d  ragt eine diekwandige Glas- 
eapillare hinein, dereń oberes Ende zu einer beclierfórmigen Vertiefung ausgeblasen 
ist; in diese Vertiefung wird etwas Gel abgestriehen, wiihrend das andere Ende der 
Capillare in gesatt. KCl-Lsg. taucht u. so mit einer IIg2Cl2-Elektrode leitend verbunden 
ist. Die platinierte Pt-Elektrode wird naeli Bcfeuchten mit der Intermicellarfl. so 
eingestellt, daB sie das Gel gerade beriihrt. Dureh die Glocko u. den dieso u. das obere 
Capillarenende umgebenden Glasrohrmantel wird H 2 durchgeleitet. (Rec. Trav. chim. 
Pays-Bas 51 ([4] 13). 812—14. 15/7. 1932. Amsterdam, Univ., Inst. f. Volkscrnalirung 
u. Hygien. Lab.) R. K. M u l l e r .

Henry Wycis und George W. Bennett, Die Ursache des rersehiedenartigen Farben- 
mnschlages bei dem Indicalor Diphenylamin. Das ais Indicator bei der Titration von 
Fe verwendete Diphenylamin zeigt zuweilen niclit den n. scharfen Earbenumschlag 
von BlaBgriin nach Tiefblau, sondern nur einen allmahliohen Ubergang in Schieferblau, 
ohne deutlichen Umschlagspunkt. Vff. finden, daB dic Art des Zusetzens der HgCl2- 
Lsg. zu der dureh SnCl2 reduzierten Fe-Lsg. fiir den Ausfall der Farbrk. wiehtig ist. 
Zu langsamer Zusatz der HgCl2-Lsg. sowie Tempp. der Fe-Lsg. iiber 35° bewirken 
einen schlechten Farbenumschlag; das HgCl2 muB daher mogliebst auf emmal der 
k. Lsg. zugesetzt werden. (Chemist-Analyst 21. Nr. 5. 10—11. Sept. 1932. Grovc City 
College, Pennsylv.) R o m ,.

E. Puxeddu und E.Moss, Die Anfangstragheit des Systems: Permanganat-Omlsaurc. 
Dic oftmals beobachtete Anfangstragheit des Einsetzens der Rk. zwischen KM n04 u. 
Osalsaure, besonders in k. u. stark verd. Lsgg., laBt sich auBer dureh Erhitzen iiber- 
winden dureh Beigabe von geringen Mengen, ca. 0,01 g, MnSOt. (Rendiconti Seminario 
Faeolta Scienze Univ. Cagliari 1. 125—28. Cagliari.) G r im m e .

B. Clifford Hendricks und Warren H. Steinbach jr., Eine kleine Kammer mit
kontrollierbarer Temperatur fur adiabalische Calorimetrie. Eine fruher (C. 1930. I. 2128) 
angegebene Vorr. Yersagte bei liolier Zimmertemp. Ein ca. 2 m hoher Holzsehrank 
enthalt unten einen Thermostat von 120 1 Inhalt mit clektr. Heizung u. Spiralen, die 
von k. W. durehstromt werden konnen, beides mit automat. Regulierung; der obere 
ebenso groBe Raum kann bei guter Durchmischung der Luft mit einer starken Lampe 
erwiirmt, mit von k. Luft durchflossenen Spiralen gekiihlt werden. Dic Arbeiten am 
Calorimeter werden bei geschlossenen Tiiren ausgefiihrt. (Journ. physical Chem. 36. 
1279—81. April 1932. Univ. of Nebraska, Chem. Lab.) W. A. R o t h .

C. A. L.Horstmann und F. E. C. Scheffer, Uber einige uńchlige Korrektionen
bei der Oasanalyse. Vff. behandeln, inwieweit sich die Abweichungen voni Gesetz von 
A v o g a d r o  u .  von dem Gesetz, daB das Vol. eines Gasgemisches gleieh der Summę der 
unter gleiehen auBeren Bedingungen befindlichen Komponenten ist, bei der Gasanalysc 
bemerkbar machon. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51. ([4] 13) 143—52. 15/1. 1932. 
Delft, Lab. de Chimie de 1’Eeole techniąue superieure.) DUSIMG.

J. Argyll Campbell, Mikroanalyse ron Gasen. Die Methode von K r o GH 
(Skand. Arch. f. Physiol. 20 [1908]. 279) fur Gasmengen von 50— 100 cmin, enthaltend 
Ov  N2 u .  C02, ist auf dio Falle besehrankt, wo das zu untersuehende Gas in Beruhrung 
mit einer FI. war. Mit dieser FI. muBte der untere Teil des Jlikroapp. von K r o GH 
gefiillt werden. — Vf. verwendet zur Fiillung ein Gemisch von 80°/o Glyeerin mit W. 
u. andert den App. etwas ab. Mit dieser Anordnung konnen auch s o 1 c h e Gase aus 
tier. Geweben analysiert werden, die nieht in Beriihrung m it iiberschussiger FI. sind, 
(Naturę 130. 240. 13/8. 1932. Hampstead, Nat. Inst. for Medie. Bes.) S k a l i k s .
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K lem ente u n d  anorganische V erblndungen.

M. Le Blanc und E. Eberius, Ermittlung des aklirert Sauerstoffs bei Blciozyden. 
(Vgl. C. 1932. II. 2589.) Vff. verbesaerten die B u n s e n s c Lo Methode der jodometr. 
Beat. des akt. O durcli Verwendung eines einfachcn Dcst.-App., der gegeniiber den 
bisher iiblichen wesentlicho VorteUe bat. Die Genauigkeit ist sehr groB. Dio Methode 
ist auch zur Best. des akt. O in Mn02 geeignet. (Ztschr. analyt. Chem. 89. 81—88. 
1932. Leipzig, Univ.) EOKŚTEIN.

A. K. SciibneT ,Feuchligkei tsgeha U von fliissigem Scliwcfeldioxyd. Mehr ais 200Million- 
stol Teilo 1I20  in S 02 kónnen durch Verdampfung u. Messung des Ruekstandes bestimmt 
werden. Es wird eine genauo Methode zur W.-Best. in fl. S 02 angegeben, fiir einen 
W.-Geh. von weniger ais 65 Millionsteln. Die Methode beruht auf der Verdampfung 
des S 0 2 mit konstantor Geschwindigkeit u. Leiten der Dampfe uber P 20 5. (Ind. engin. 
Chem. Analytieal Edition 3. 255-57. West Norfolk, Va., Virginia SmeltingĆomp.) ScHON.

Sidney Sussman, Verbesserung der Chloramin-T-Methode zum Nachweis ron 
Halogenionen. Vf. empfiehlt, beim Nachweis von Br' u. J '  mit Chloramin-T (vgl. 
G e r s t e n z a n g , C. 1932. II. 2689) 0,5 ccm CC14 oder CS2 zuzusotzen, um die Farbung 
durch Ausschutteln besser beobaehtbar zu machen. (Jouni. chem. Education 9. 
1652—53. Sept. 1932. Brooklyn, N. Y., Polytechn. Inst.) R. K. M uLLEK .

A. Rosenberg, Eine Mikromethode zur Beslimmung ron Pcrchlorat miltels Titan- 
chlorids. Dio quantitative Best. von K  in so kleinen Mengcn, wie sie in 1—2 cem physio- 
log. Fil. vorkommen, ist bisher noeh nicht gelungen. Demnaehst wird Vf. iiber dio 
Durchfuhrung der quantitativen Abscheidung soleher K-Mengen ais KC104 aus 
physiolog. Fil. berichton, hier soli die Best. yon (so erhaltenem) Perchlorat beschrioben 
werden. Es wurde das Verf. zur oxydimotr. Perchloratbest. von SPITAI.SKY u. JOEA 
(C. 1928. I. 1683. 2973) folgendermaBen ais Mikromethode ausgearbeitet: In einem 
200 cem fassenden Reagensglas, in das ein Glasrohr zum C02-Durehleiton eingoschmolzen 
war, wurde zu der zu analysiorenden Fl. soviel konz. H 2S04 zugesetzt, daB nacli (spiiter 
erfolgendem) Zusatz der TiCl3-Lsg. die Lsg. 50 Volum-% H2S04 enthielt. (Bei kleinercr 
H 2S04-Konz. yerlief dio Umsetzung mit TiCl3 zu langsam.) Dann wurde 15 Minuten 
C02 durch dio Lsg. gcleitet u. ein kleiner UbersehuB einer gegen Vioo'n - FeCl3-Lsg. 
eingestellten TiCl3-Lsg. hinzugefiigt, die in einer C02-Atmospbiirc in einer bei K n e c h t  
u. H i b b e r t  (C. 1907. II. 1709) beschriebenen Vorr. aufbewahrt wurde. Nach 30 Minuten 
Erwiirmen am W.-Bad unter C02-Durehlciten wurde m it Eis gekuhlt u. nach Zusatz 
von 5 cem 40%ig. KCNS-Lsg. mit Yioo'n - FoCl3-Lsg. zuruektitriert. (Ztschr. analyt. 
Chem. 90. 103 — 09. 1932. Jerusalem, Hebrew Univ., Dep. of Hygieno and 
Bacteriology.) L. E n g e l .

C. F ranklin Miller, Ein neues Beagejis fiir Magnesium. Der Kupplungsfarbstoff 
aus Tetrazobenzidin u. Resorem in alkal. Lsg. ist ein empfindliches Reagens auf Mg. 
Seine Darst. geschieht folgendermaBen: 18,4 g Benzidin werden in 50 ccm konz. HC1 
gel., auf 1 1 vcrd. u. auf 15° abgekiihlt. Dann fiigt man mogliehst schnell 30%'g- 
N aN 02-Lsg. zu, bis dio Lsg. KJ-Śtarkepapier blaut. Unter Ruhren u. Kiildung wird 
langsam die theoret. Mengo Resorcin +  5%  t)berschuB, gel. in iibcrsehussiger NaOH 
u. auf 400 cem gebracht, hinzugefiigt. Nach kurzor Erwiirmung wird mit HC1 neutrali- 
siert u. 100 g NaCl zugesetzt. Der dunkelbraune Farbstoff fallfc aus u. wird auf dem 
Buehnertrichter mit verd. NaCl-Lsg. u. danach mit 1% HC1 u. eisknltem W. gewasehen. 
Dio gebrauchsfertige Lsg. wird hergestcllt durch Auflosen von Farbstoff in mogliehst 
wenig NaOH u. Vcrdtinnen auf 0,05% Konz. — Wenn 10 Tropfen dieser Lsg. zu einer 
schwach mit HC1 angesauerten Lsg. gefiigt werden u. danach mit 10%'g- NaOH alkal. 
gemacht wird, bildet sich bei Ggw. von Mg ein tiefblauer Lackfarbstoff. Aus stark 
gefiirbten Lsgg. muB das Mg ausgofiillt u. allein wieder in Lsg. gebracht werden. Cu, 
Fe, Co u. grofle Mengen von NH.,-Salzen storen die Farbung. — Der Farbstoff ist auch 
vorwendbar zum Nachweis von Ca (rotlichcr Nd.) u. Cd (hellblauer Nd.). S ta tt Benzidin 
lassen sich auch Nitroanilin, Anisidin, Dianisidin, Toluidin u. a. mit Resorcin zu ahnlich 
brauchbaren Farbstoffen kuppeln. (Chemist-Analyst 21. Nr. 5. 6—7. Sept. 1932. 
Philadelphia, Pa.) Rot.L.

Gustav Thanheiser und Peter Dickens, Die Anwendung der ‘potentiometrischen 
Mafianalysc im Eisenhutlenlaboratorium. II. Eine allgemein anuendbare Schnell- 
bestimmung des Vanadins. (Mitt. Kaisor-Wilh.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 13. 
187—91. 1931. — C. 1931. IT. 3020.) E d e n s .

Darwin Harris, Die^Bestimmung i-erschiedener Metalle in Chromierungsbadern.
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Cu, Fe, N i  u. Zn werden in Cliromierungsbiidern nach folgendem Analysengang be
stimmt: 10 ccm der Lsg. werden auf 200 cem verd., zutn Siedcn erhitzt u. zur Abschei- 
dung des Cr eino gesatt. Pb(N03).,-Lsg. zugesotzt. Der Nd. wird abfiltriert u. mit h. W. 
gewaschen. Dio Filtrato werden gesammelt u. N a,0 bis zur alkal. Rk. u. alsdann noch 
ein kleiner t)berschuB hinzugefugt. Die Lsg. wird 1 Min. gekocht, sodami der Nd. 
abfiltriert. Das F iltrat wird fiir die Zn-Best. aufbewahrt. Der Nd. wird zur Entfernung 
von Cr-Spuren in w. HC1 gel. u. nochnials mit Na„0 gefallt. Dor gewasclienc Nd. wird 
wieder in HC1 gel. u. 10 ccm konz. II2S04 zugesetzt. Es wird eingedampft bis zum Auf- 
treten wciBer Diimpfe, 100 ccm W. zugefiigt, einige Min. an einem w, Platz stehen ge- 
lassen u. abfiltriert (PbS04). Der Nd. wird mit verd. H 2S04 ausgcwaschen, das Cu 
aus dom 'Filtrat mit H2S gefallt, abfiltriert, in H N 03 gel. u. eloktrolyt. bestimmt. — 
Das Filtrat von CuS wird zur Austreibung des H2S gekocht u. gleichzeitig durch Zusatz 
von 5 ccm H N 03 oxydiert. Nach Zusatz von 3—4 g NH4C1 u. einem goringen tlber- 
schuB von NH3 koclit man 1 Min., filtriert ab u. bestimmt das Fe z. B. titrimetr. — 
Das Filtrat von der Fe(OH)3-Fallung wird mit CH3COOH angesauert u. Ni ais Dimethyl- 
glyoximverb. gravimetr. bestimmt. — Das anfangs fiir dic Zn-Best. aufbowahrto F iltrat 
wird mit dem F iltrat aus der Ni-Best. vereinigt, mit H 2S04 angesauert (10 ccm Uber- 
sohuB), auf ca. 200 ccm eingedampft u. Zn ais Phosphat bestimmt. (Chemist-Analyst 
2 1 . Nr. 5. 7. Sept. 1932. Grand Rapids, Mich.) R o l l .

C. V. Bordeianu, Nachweis und Bestimmung von Zinkozyd neben Zinksulfid. 
ZnO von E. DE H ae n  war absol. rein. Dagegen konnte koin reines Z nS  im Handel 
gefunden werden. Zwecks Herst. von reinem ZnS wird reines ZnO in sd. Essigsaure 
restlos gel. u. H2S in die h. FI. unter LuftausschluB eingeleitet. Hierauf wascht man 
den Nd. mit 2°/0ig. Essigsaure, W., A. u. A. unter LuftausschluB (Einleiten von C02) 
u. trocknet das ZnS im Vakuum. Das Prod. ist 1. in HC1, unl. in W., NH3- u. NH4C1- 
Lsg. — Zwecks Trennung von ZnO u. ZnS wird das Gemisch mit 4— 6 ccm NH3 u.
5— 6 ccm 5°/oig. NH4C1 auf dem Wasscrbade 1/2 Stde. digeriert, filtriert u. mit 2%ig. 
NH4OH gewaschen. Das F iltrat wird im Pt-Tiegel yerdampft, der Riickstand gegliiht. 
Vorteilhafter ist es, den Trockenriickstand in 5°/<,ig. NaOH bis zum Verscliwrinden des 
NH , zu erwarmen u. dann in verd. HC1 zu lósen. Aus der Lsg. wird das ZnCl2 ais 
Carbonat gefallt, gewaschen u. gegliiht. Der Riickstand ist =  ZnO. Das auf dem Filter 
vcrbliebene ZnS wird obenfalls bestimmt; hierzu wird es in HC1 gel., m it Na2C03 ge
fallt, gewaschcn, gegliiht u. gewogen. — Zum Nachweis u. zur Best. von ZnO in Zn- 
Mineralien wird die gepulvcrto Substanz m it NH3- u. NH4C1-Lsg. auf dem Wasscrbade 
digeriert. Im F iltrat findet sich das ZnO, falls solehes Torhanden war. (Journ. Pharmac. 
Chim. [8] 15  (124). 554—59. 1/ 6. 1932.) S c h S n fe ld .

A. J. Velculesen, Nachweis des Silbers in sehr rerdunnten Losungen durch physi- 
kalisclie Enłwicklung. Die sog. „physikal. Entwickler" der Photographie (fiir die Entw. 
nach dem Fixieren) konnen zum Nachweis sehr kleiner Ag-Mengen verwandt werden. 
Dio Ausfiihrung geschieht zweckmaflig in Form einer Tupfelprobe. Erfassungsgrenze:
0,005 y Ag. Grenzkonz.: 1 • 10~7. Wahrscheinhch konnen die Verdunnungen noch weiter 
getriciien werden. Freie H N 03 stort den Nachweis, II2S04 nicht. Pb, sclbst in 2000-mal 
groBerer Mengc ais Ag, verhindert dio Erkennung des Ag nicht. Hg, w'clches ahnlicho 
Erschoinungen wie Ag liervorruft, muB vor dem Ag-Nachweis durch Gliihon entfornt 
werden. (Ztschr. analyt. Chem. 9 0 . 111—13. 1932. Bukarest, Chem.-techn. Inst. d. 
Univ.) L e s z y n s k i .

Lewis Bernstein, Eine empfindliche Priifung auf Wismut. Zu der zu priifenden 
Lsg. fiigt man etwas 5%ig. H N 03 u. 5 ccm Pb(N 03)2-Lsg. (10%ig) u. schiittelt um. 
Dann setzt man 2°/0ig. NH4OH bis zur beginnenden Triibung zu, die man durch einige 
Tropfen verd. H N 03 beseitigt. Zu dieser Lsg. fiigt man einen kleinen tJberschuB von 
10°/oig. (NH4)2C03-Lsg. Der sich bildende Nd. wird gewaschen u. in 10%ig. CH3COOH 
gelóst. Dann setzt man 10—15 ccm KJ-Lsg. (10°/oig) zu u. schiittelt 2 Min. Dic 
ausfallenden Kaystalle von P b J2 sind bei Anwesenheit von B i je nach dessen Mengc 
orange bis rot gefarbt. (Chemist-Analyst 2 1 . Nr. 5. 15. Sept. 1932.) R o l l .

C. M ahr, Eine neue Methode zur Bestimmung des Wismuts. Beim Versctzcn einer 
salpeter- oder schwefelsauren Bi-Salzlsg. mit einer Lsg. von K3Cr(SCN)9 fiillt ein inten- 
siv ziegelroter, krystallin. Nd. aus, der im trockenen Zustand die Zus. BiCr(SCN)e 
besitzt. Diese Verb. eignet sich sehr gut zur quantitetiven gravimetr. Best. auch ge- 
ringer Bi-Mengen neben Mo, Cr, Al, Fe, Zn, Mn, Ni, Co, Mg, Erdalkalien u. Alkalien. 
Liegt viel Fo in dreiwertiger Form vor, so ist es zweckraiiBig, vor der Bi-Fallung das 
Fe+++ m it Hydrazinsulfat zu reduzieren. Der filtrierte u. mit k. W. ausgewaschene Nd.
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wird bei 120—130° im Trockenschrank getrocknet. — Zur titriinetr. Best. des Bi wird 
zweckmaBig durch ein Filterrohr mit Glasfritte filtriert, u. der Nd. nach dem Aus- 
waschen mit etwas konz. H N 03 bcfeuchtet. Die Oxydation yerlauft sturm., u. es ent- 
weicht HCN. Nach dem Absaugen wird mit verd. H N 03 u. mit k. W. nachgewaschen, 
der Inhalt der Saugflasche in ein Bechcrglas gespiilt, gekocht, mit Natronlauge alkal. 
gemacht, mit H 20 2 versetzt, um das Cr zum Chromat zu oxydieren, u. nach kurzem 
Kochen das Peroxyd durch Zusatz von NiN03-Lsg. zerstort. Nach dem Abktihlen wird 
mit KJ-Lsg. versetzt, angesiiuert u. das ausgeschiedene J  mit Na2S20 3-Lsg. zuriick- 
titriert. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 208. 313—16. 18/10. 1932. Marburg a. d. L., 
Univ., Chem. Inst.) K l e v e r .

O rganische S ubstanzen.
M. Freri, Uber die Yerwendung der mikroanalylischen Melhode ton Fritz Pregl 

zur Kohlenstoff-Wasserstoffbcstinirmmg bei explosiren Flussigkciten. Vf. bcrichtet iiber 
eine Abanderung der Fullung des Verbrennungsrohres fiir die Best. von Koblenstoff- 
Wasserstoff nach P r e g l . Diese Abanderung gestattet eine bcąueme Analyse von 
Substanzen, die zur Makroanalyse nicht gceignet sind (a-Isoxazolazid, Nitroglycerin), 
u. besteht in einer Verliingerung der Fullung, so daB die mit Saucrstoff vermischten 
Dampfe der Substanz auf Schiehten von CuO treffen, dio allmahlich auf Rot glut erhitzt 
werden; dio Substanz selbst wird nicht m it direkter Flammo erhitzt, sondern mittels 
eines mit Thermomoter verschenen Kupferringes, wodurch dio Temp. mit gróBter 
Sicherheit reguliert werden kann. (Gazz. chim. Ital. 62. 606—09. 1932. Mailand, Poly- 
tcchnikum.) F i e d l e r . '

C. A. L. Horstmann und F. E. C. Sclieffer, Eine Melhode zur Analyse ton 
Gemischen ton Wasserstojf, Mellmn, Athan und Propan. Die von M u ld e rs  u . ScHEFPER 
(vgl. C. 1931. I. 2090) angegebene Arbcitsmcthode zur Analyse von H 2-CH4-C2Hf,- 
Gemischen wird erweitert u. verandert, so daB in ahnlicher Weise auch die Analyse von 
Gemischen vorgenommen werden kann, die ais viertc Komponento Propan enthalten. 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51. ([4] 13) 153—58. 15/1. 1932. Delft, Lab. de Chimie 
do 1’Ecole techniąue superieure.) DiisiNG.

Edward Lyons, p-Nitrobenzylhalogenide ais Reagenzien fiir den Nachweis ton  
primaren und sekunddren Aminen. (Vgl. R e i d , Journ. Amer. chem. Soc. 39 [1917]. 
1727.) Mit primaren u. sekundaren Aminen bilden p-Nitrobenzylhalogenide gefarbte 
krystallin. D criw ., nach den Sehemen:

RNH2 +  2 XCH,C0H.aNO„ +  Na2C03 — >- RN(CH2C0H4NO2)2 u.
R 2NH +  XCH2Ć„H.,N02 +  V2 Na.CO, — >- R2NCH2C6H4N 0 2 .

Zu verwcnden sind 0,5 g prim. Amin +  1,5 g Reagens +  0,4 g Na2C03; 0,5 g sek. 
Amin +  0,75 g Reagens +  0,2 g Na2C03; 0,5 g Diamin +  2,5 g Reagons +  0,8 g 
Na2C03. Amin u. Reagens werden in 10—20 ccm A. gel. u. m it Na2C03 in 5—10 ccm 
W. 1 Śtdo. gekocht. Is t das Rk.-Prod. 1., so wird es durch Zusatz von W. gefiillt u. 
das Prod. umkrystallisiert. — p-Nitrobcnzyłderimte ron: CIIsN If2, hellgelb, F. 102°;
G.JI^NIL,, hellgelb, F. 67°; Aminoessigsaureuthylesler, C2H5C02CH2N R 2, F. 108°, 
hellgelb\ Benzylamin, F. 144°, hellgelb; p-AminobenzoesauredthyleMer, F. 117°, kanarien- 
gelb; p-Amindbenzoesaurepropyltsler, F. 114°, kanariengelb; Sulfanilsdure, kanaricn- 
gelb (zers. sich beim Erhitzen); Anilin, F. 168°, tiefer gelb; Ałhylanilin, F. 67°, tiefer 
gelb; Diphenylamin, F. 96°, tiefer gelb; p-Aminodimethylanilin, F. 210°, ziegelrot; 
o-Phenylendiamin, F. 198°, ziegelrot; p-Phenyltndiamin, F . 225°, ziegelrot; Benzidin,
F. 228°, ziegelrot. (Journ. Amer. pharmae. Assoe. 21. 224-—25.1932. Michigan.) Schon.

P. Dumont und A. Declerck, Experimenlelle Unlersuchung der Hofmannschen Iso- 
nilrilreaktion. (Vgl. C. 1932. II- 3741.) Zum Nachweis primarer Aminę, insbesonderc 
Anilin, wird Chlf. in alkal. Medium vcrwcndct. Es wurde festgestcllt, daB dio Isonitril- 
bldg. auch ohne Chlf. u. ohne Anilin erfolgt. So ergaben einige Ureide in alkal. Medium 
in Ggw. von konz. NaOCl die Isonitrilrk., insbesondere Demalgon, Jodival, Bromural, 
Abasin, Adalin, Sedormid. Einige YiooS Substanz werden m it 2 ccm NaOH u. 
einigen Tropfen NaOCl (35° Be) bis zum Kp. erwarmt. Anilin  konnte ohno Chlf. 
nachgcwiesen worden. Die Isonitrilrk. ist ferner positiv bei Einw. von Dichlor- 
athylen, C2H 5C1 oder C2H 2C1, u. Alkali auf Anilin. Das Chlf. reagierto demnach boi 
der HoFMANNschen Rk." lediglieh durch das freigewordene Cl. (Journ. Pharmae. Belg. 
13. 925—26.) SCHÓNFEt.D.

M. Wagenaar, Der mikrochemische Nachweis ton Vanillin und Piperonal. Vanillin 
sublimiert leicht zu Tropfen. Die Tropfen sind 11. in acetonhaltigem W .; bei Verdampfen 
krystallisieren die Krystalle in Biischeln von dunnen Blattchen mit gerader Aus-
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lóschung, Subtraktionsfarben in Łangsrichtung. Empfindlichkeit 1 mg. Bei Ver- 
dunstung der Lsg. von Yanillin in m it einigen Tropfen Aceton yersetztem W. wird 
die FI. triibe, nacb Reiben folgt Krystallbldg.: Blocke mit schonen Polarisationsfarbeu 
u. Nadeln mit einem Winkel von 63°. Empfindlichkeit 0,5 mg. — Von starker H N 03 
wird Yanillin nitriert. Das zuruckbleibende Prod. bildet driisenart. Krystalle von
0,1 mm Lange mit schiefer Auslosehung. Die K-Verb. ist nach B e h r e n s  swl., dichroit., 
gelb bis rot. Auslosehung unter 25°. Empfindlichkeit 0,5 mg. — FeCl3 gibt m it Yanillin 
eino blauliche Farbung, die bald in eine Krystallisation von Dchydromnillin iiber- 
geht (F. 302—305°). Unl. Krystalle lassen sich auch kerstellen, wenn cinigo Splitter 
Vanillin in einen Tropfen AuCl3-Lsg. eingeriihrt werden. Dio mit FeCl3 u. AuC13 er- 
haltenen Krystalle sind Fe- u. Au-frei. Eine schóne Krystallisation erlangt man durch 
Oxydation mit Iv- oder NH4-Dichronmt in verd. H 2S04; die Krystalle sind den mit 
FeCl3 oder AuC13 erhaltenon sehr iihnlich, aber nicht ident.; sie sind gelbbraun u. schwach 
dichroit. Die von G RIEBEL (C. 1931. II. 3233) aus Vanillin u. H2Os erhaltenen 
Krystalle werden auch m it Perborat u. Mg-Peroxyd erhalten, nicht aber m it Iiypo- 
chlorit, Perchlorat oder N itrit. — Phenylhydrazin gibt mit Yanillin eine Fallung von 
schwer krystallisierenden Tropfen. — Auf glciehc Weise wic bei Vanillin kann man 
durch Sublimation Piperonal in Krystallen erhalten. Empfindlichkeit 1 mg. Die durch 
Fallung, wie bei Vanillin, hergestellten blockformigen PiperonalkrystaUe zeigen schóne 
Interferenzfarben; sie sind ąuadrat.; Subtraktionsfarben in Łangsrichtung. Empfind
lichkeit 0,5 mg. — Kur H N 03 von D. 1,5 lost Piperonal; das nitrierte Prod. bildet 
lange Nadeln m it Additionsfarben in Łangsrichtung. Empfindlichkeit 1 mg. Beim 
Suspendieren von Piperonalkrystallen mit Bromwasser entstelien liaarformigo Krystalle 
des bromierten Aldehyds. Empfindlichkeit 0,1 mg. Bei Verruhren einiger Krystall- 
splitter von Piperonal mit einem Tropfen J-K J entsteht ein Nd., der in einigen Tropfen 
Aceton gel. wird. Nach Verdunsten krystallisiert ein Perjodid in haarfórmigenKrystallen, 
schwarz, dichroit. Empfindlichkeit 0,1 mg. •—- Das mit Phenylhydrazin dargestellte 
Hydrazon krystallisiert in Skelotten (wenig charakterist.). (Mikrochemie 11. (N. F. 5) 
135—138. Pharmae. Weekbl. 69. 190—93. 1932. Rotterdam.) SCHONFELD.

I. M. Kolthoff, Die analytische Anwendung der Bromsiibstilution in Plienolen. 
(Mit J. J. Lingane.) Ein gewichtsanalyt., ein acidimetr. u. ein jodometr. Phenol- 
best.-Verf. unter Benutzimg der Br-Substitution werden angegeben. — G e w i e h t s -  
a  n a 1 y t . : 10 ccm der ca. 0,1-mol. Phenollsg. pipettieren in 40 ccm gesiitt. Br-W., das 
ca. 1 g Na-Acetat enthalt, 5—10 Min. unter zeitweiligem Umschwenken stehen lassen, 
Nd. (Tribromphenolbromid) in einem Glasfiltcrtiegel sammeln (1G3), m it verd. Br-W. 
auswaschen u. im Vakuumexsiccator zur Gewichtskonstanz trocknen. — A c i d i - 
m e t  r . : Verf. w e oben bis einschlieClich Auswaschen des Nd., dem Filtrat 2 g HgCl 
zusetzen, bis zum Verschwinden des Br schutteln, mit 0,1-n. Lauge titrieren (Brom- 
kresolgriin), Blankoprobe mit 40 ccm Br-W. S tatt den Nd. zu filtrieren, kann man 
ihn auch m it Chlf. oder CC14, 1-mal 10 u. 5-mal 5 ccm, ausschutteln u. dann die wss. 
Schicht titrieren. — J o d o m e t r . :  Zu 5—10 ccm ca. 0,1-mol. Phenollsg. I g  Na- 
Acetat u. 20—40 ccm gesiitt. Br-W. zusetzen, unter zeitweiligem Umschwenken 5 bis
10 Min. stehen lassen, filtrieren, m it 5-mal 5 ccm W. auswaschen, Nd. in Erlenmeyer 
mit Glasstopfen spiilen, der Suspension 5—10 ccm n. KJ-Lsg. zusetzen, unter zeit
weiligem Umschwenken 10 Min. stehen lassen u. mit 0,1-n. Na2S20 3-Lsg. titrieren. — 
In allen Fallen ist frisch bereitetes Br-W. zu verwenden. — Die Resultate liegen bzw. 
2°/„ niedriger, 1—2°/0 hoher, 2°/0 niedriger ais die theoret. (Pharmae. Weekbl. 69. 
1147—58. 1/10. 1932. Minneapolis, Minn., U. S. A., Univ.) D e g n e r .

I. M. Kolthoff, Die Bromsubstilution in Salicylsaure. Es wurde nachgewiescn, 
daB bei Einw. von Br auf Salicylsaure zunachst Dibromsalicylsaure, dann unter C02- 
Abspaltung Tribromphenol gebildet wird, das mit einem Br-Ubersehufi in Tribrom
phenolbromid iibergeht. Diese Verb. kann wie bei den Plienolen zur Best. der Salicyl
saure dienen (vgl. vorst. Ref.). Ebenso kann das abgespaltene C02 — vorteilhaft bei 
gleichzeitiger Ggvv. anderer Br-bindender Stoffe — zur Best. der Salicylsaure dienen. 
(Pharmae. Weekbl. 6 9 .1159—61. 1/10.1932. Minneapolis, Minn., U. S. A., Univ.) D e g n .

B estan d telle y o n  Pflanzen u n d  T ieren.

James C. Munch, Frank S. Crossley und Walter H. Hartung, Alkaloid- 
reagenzim. II. Aromatische monohomocyclisclie Verbindungen. (I. vgl. C. 1932. I. 3474.) 
Es wurden dic Fallungs- u. Farbenrkk. von yerschiedenen Bzl.-Deriw. mit den fol- 
genden Alkaloidreagenzien untersueht: H2S04 (1), H N 03 (2), F r o e h d e  (3), M a r -
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q u i s  (4), M a y e r  (5), D r a g e n d o r f f  (6), W a g n e r  (7), Pikrinsaure (8), FeClJ (9), 
KsCraO, (10), K4Fe(CN ),(ll), KJInO, (12), KsPtCl,, (13), S c h e i b l e r  (14), U-Ace- 
tat(15), SeÓ2 (10), MlLLON (17). Dio Schwellenkonzz., boi denen dio Rk. gerado noch 
sichtbar ist, wurden mittels folgondor Schlussol gek.: Es bedeuten: a, 6 usw. 100 Milli- 
raol, a, b usw. 10 Millimol, a usw. 2 Millimol, A usw. 1, A usw. 0,2 u. A usw. 0,1 Millimol. 
Es bedeutet ferner: a =  bernsteingelb, b =  braun, d =  dunkel, gr =  griin, p =  pur- 
purn, r =  rot, v =  violett, w =  weifi, g =  gelb, bl =  blau. F  a 11 u n g s r k k. d e r  
P h e n o l e :  Phenol +  4 rotuieip. — Dioxybcnzole: o-: +  3 dgr, +  4 p, -f  5.4,
+  10 db, +  16 gr, +  17 b. — m-: +  4 r, +  12 B, +  16 blw, +  17 W. — p-\ + 4  b, 
+  5 B, +  12 b, +  16 b. — Trioxybenzole: 1,2,3-: + 4  6, +  5 B, + 1 0  B, +  16 b. —
1,3,5-: +  4 rg, +  12 b, +  16 w, + 1 7  GW. — Kresole: o-: + 2  rg, +  4 w, +  12 b, 
+  16 w. — in-: +  4 w, +  16 w, +  17 GW. — p-: + 2  rg, +  4 w, +  16 w. — F a r -  
b o n r k k .  d e r  P h e n o l e :  Phenol: +  2 g, + 3  r, +  9 j), +  12 B. — Dioxybenzole: 
o-: +  2 rG, +  3 B, +  9 g, +  10 B , +  12 B, +  15 rb. — m-: +  2 O, +  9 p. — 
p-: +  12 B . — Trioxybenzole: 1,2,3-: +  2 b G, +  3 6G, +  5 G, +  9 Bg, +  12 B, 
+  14 RB, +  15 R . — 1,3,5-: +  3 rG, +  9 v, +  12B. Kresole: o-: +  2 G, 
-+ 9 grr, +  12 B. — vi-: +  2 r, +  9 p ,  +  12 B, +  17 r. —  p-: +  9 bl, +  12 B , 
+  17 r. — F  a 11 u n g s r  k  k. v o n a r  o m a t. A m i n e n : Anilin: +  6 w, +  12 B. — 
Diaminobenzole: o-: +  7B, +  8 <?, +  10 RB, +  14 r, +  17 r. — m -: +  7 W, +  9 r, 
+  12 6, +  17 W . — p-: +  7b, + 83 , + 1 0 b ,  +  14 u. 17 w. — Aminotoluole:
o-: +  8 g, +  17 w. —• m-: +  6 xv, +  7 6, +  8 g, +  12 6, +  17 w. — p-: +  12 B, 
+  17 w. — Diaminołoluole: l-GH3, 2,5-NIh: + 1 7  w. l-CH3, 2,4NH2: +  17 ty. — 
Aminodiphenyl: 1-NH2: +  3, 4 oder 5 w, + 7  wb, +  8 g, + 1 0  gr, +  11 w, +  12 r, 
+  13 u>, +  14 w, +  lb w, +  17 10. — 3N II2: +  17 G. — 3,SNH„: +  1 w, +  2 w, 
+  3 w, +  4 W, +  6 w, +  8 G, +  10 P, +  11 W, +  12 b, +  13 W, +  14 w, +  17 w. — 
F a r  b o n r k k .  d o r  A m i n ę :  Anilin: +  12 RB. — Diaminobenzole: o-: + 2  R, 
+  9 RG. — m-: 2 rG, + 9  R, +  12 bG. —  p-: + 2  bl<7, +  9 p, +  10 Bl, +  12 bg. — 
Aminotoluole: o-: + 2  G, +  12 bl. — m -: +  12 B. — p -: +  12 rB. — Diamino- 
toluole: 1CH3, 2,5N H 2: +  7 gr, +  10 GR (griin), +  12 griin. 1CH3, 2,4NH„:
+  12 rb. — Aminodiphenyl: 1 NII„: + 2  G, +  11 bl. — 3NH 2: + 2  G. — 3,SNH.,: 
+  2 G, +  3 G, +  9 rb, + 1 2  GR (grun). — F i i l l u n g s r k k .  d e r  A m i n o -  
p h e n o l e :  o-: +  9 r. m-: +  17 G. p-: —. 1-OH, 2,4-NH 2: +  10 r, +  17 r. — 
F  a r  b o n r k k. d o r A 111 i n o p h o n o 1 o: o-: + 2  rG, +  9 rG, +  10 rG, +  14 gr. — 
m-: +  10 r. — p-: + 2  r, + 9  p. —  1-OH, 2,4-NH2: +  2 R, +  9 R, + 1 0  R, +  12 
oder +  17 R. (Journ. Arner. pharmac. Assoc. 21. 341—48. 1932. Philadelphia.) SCHONF.

James C. Munch, Frank C. Crossley und Walter H. Hartung, Alkaloid- 
reagenzien. III . Propadrin, Homologe mul Dcrivale. (II. vgl. yorst. Ref.) Es wurde 
das Verh. der im vorst. Ref. aufgozahltcn Reagenzien gegeniiber einer Reiho von 
epinephrin- u. epAerfnwartigen Verbb. untersucht. Dio Ergebnisse sind unter An- 
wendung dor im vorst. Ref. angegebenen Schliisscls fur dio Grenzkonzz. nachstehend 
angegeben. Fiillungsrkk.: Phenylathanolamin: + 5 < 7, + 1 2  6. — Propadrin (Phenyl- 
propanolamin): + 1 2  6. — Phenylbulanolamin: + 1 2  6. — Phenylpentanolamin:
+  6 w, +  7 w, + 1 3  6, + 1 5  w. — Phenylhexaiiolami?i : +  1 w, + 2  w, + 6  gw,
+  9 </, +  13 6, + 1 5  w, +  17 w. — Phenyloctanolamin: +  1 w, + 2  w, +  6 W,
+  7 w, +  8 b, +  9 <7, +  11 g, +  12 ic, + 1 3  6, +  14 g, +  15 W, +  17 w. — p-Methyl- 
propadrin (p-Tolylpropanolamin): +  6 gw, +  15 w. — p-Phenylpropadrin (gesiitt.
Lsg.): +  1 w, +  2 w, +  3 w, +  4 w, +  6 w, +  7 w, +  8 rb, +  9 g, +  10 g, +  11 g, 
+  12 w, +  13 b, + 1 4 g w , + 1 5  w, +  10 w, +  17 w. — a.-Kaphthylpropanolamin: 
+  2 w, +  3 w, + 6  w, + 7  w, + 8  rb, +  9 g, +  12 w, +  13 b, +  14 g, +  15 w, 
+  16 w, +  17 w. — fj-Naphthylpropanolamin: +  2 w, +  3 w, +  6 w, + 7  w, +  8 rb, 
+  9g, + 1 2  w, + 3  6, +14<7, + 1 5  w, +  16 w, + 1 7  w. — Ephedrin: +  6 gw, 
+  8 6, +  13 6, +  17 0. — Propadrin: +  12 6. — o-Oxypropadrin: +  5 b. — m-Oxy- 
propadrin: +  5 w, + 6  w, +  12 6. — p-Oxypropadri?i: +  5 b, +  12 b. — m-Oxy-p- 
methylpropadrin: +  12 b. — p-Oxy-m-methylpropadrin: + 5  g, + 7  6, + 8 (7,
+  12 b, + 1 4  w. —  m,p-Dioxypropadrin: +  5 G. — Epinephrin: + 5  B. — Far- 
benrkk.: o-Oxypropadrin: +  2 g, +  5 G, +  9 p. — m-Oxypropadrin: +  3 g, +  9 ph. — 
p-Oxypropadrin\ +  2 G, +  5 G, +  9 p, +  12 B. —- m-Oxy-p-methylpropadrin: +  2 g. -— 
p-Oxy-m-meihylpropadrin: +  2 g, +  5 G, + 9  6i. — m,p-Dioxypropadrin: +  2 bG, 
+  5 G, + 9  Gr, +  10 R, +  12 R, + 1 5  It, +  17 G. — Epinephrin: +  2 bG, +  5B, 
+  9 gr, +  10 R, + 1 2  RB, +  17 rO. — M e t  h y 1 a t  h e r : FaEungsrkk.: o-Mellioxy- 
propadrin: +  5 w, +  7 rb. — jj-Mełhoxypropadrin: +  2 w. — o,p-Dimelhoxypropadrin:
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+  5 w, - r  71, + 8  w, + 1 2  6. — Farbcnrkk.: o-Methoxypropadrin: -f- 3 p. —
0,p-Dimethoxypropadrin: +  2 gr, + 3 g ,  +  4 p, + 1 2  B, +  17 G. — A m  i n o -
a l k o h o l e  u. K e t  o n e :  Fiillungsrkk.: Propadron: +  5 gw, +  6 w, + 1 2 6 .  — 
o-Meihylpropadron: + 7  6, + 83 , + 1 2  6, + 1 4  w, +  17 w. — m-Oxypropadron:
+  6 w, + 1 2  6. — m-Oxy-p-methylpropadron: + 1 2  6, + 1 7  w. — Farbenrkk.:
m-Oxypropadron: + 2  g, +  3 g, +  $ pb. — m-Oxy-p-methylpropadron: + 2  g, +  9 p. 
(Journ. Arner. pharmac. Assoe. 21. 463— 65. 1932.) SCHONFEŁD.

J. Renaudin, Harnsaurebestimmung im Harn. Modifikation der Praxis der 
Melliode von lionchise. 100 ccm Harn werden mit 15 ccm NH3 u. 15 g NR,C1 versetzt, 
durchgcruhrt u. mindestens 30 Min. der Ruhe iiberlassen. Ein Filter von 7 cm Durch- 
messer wird mit einer Lsg. von 150 ccm NH3 +  150 g NH.,C1 +  k. W. an einen Trichter 
fest angesogen, der Harn auf dem Filter abdekantiert u. zulctzt der Nd. auf das Filter 
gebracht u. abgesogen (bei einem schwachen Yakuum von hochstens 13 cm Hg). 
Nachwaschcn mit 3-mal 20 ccm der NH3—NH^Cl-Lsg., wobei der Nd. nicht austrocknen 
darf. Der Nd. wird in einen Erlcnmeyer, enthaltend 100 g W., gebracht, mit 10%'g- 
Essigsaure gel., 20 ccm eines Gemisches gleicher Teile gesatt. KHC03- u. Na-Boratlsg. 
zugesetzt u. mit Vio"n - J ° (l +  Starko auf Blau titriert. 1 ccm Vio'n - J  =  0,0084 g 
Harnsiiurc; an die erhalteno Zahl wurden 0,01 g hinzugefugt. (Journ. Pharmac. Chim. 
[8] 15 (124). 109—12. 1/2. 1932.) S c h o n f e ł d .

Paget, Langeron und Devriendt, Bestimmung; Lokalisierung; Eliminierung des 
Wismuts im Organismus. B i - B o s t .  i n  F i l .  u. Ge  w e  b e  11: Die organ. Sub- 
stanz wird mit H 2SO,,—H N 03 nach DENIGES zerstort, die farblosc FI. mit W. 5-mal 
verd. u. filtriert, mit NH3 neutralisiert, sehr soliwach mit Vio'n - HC1 angesauert u. bei 
60—65° H 2S 3 Stdn. eingeleitet. Nach 24 Stdn. wird filtriert, der Nd. mit H 2S-W. u. 
dann sd. W. ausgcwaschen, in 10 ccm H N 03 gel.; 1 ccm der Lsg. wird mit NH3 versetzt. 
In  Ggw. von Bi bildet sich Bi-Hydrat. Is t Cu abwesend (erkennbar durch Blaufiirbung 
der Lsg.), so werden 9 ccm der H N 03-Lsg. mit NH3 versetzt, das Bi-Hydrat abfiltriert, 
das Filter verbrannt., das Bi in H 2S04 1: 5 gel. u. mit Jodchininreagcns behandelt. 
Der Nd. wird in Aceton gel. u. eolorimctriert. In  Ggw. von Cu vorfahrt man ebenso, 
nur ist der Nd. von Bi-Hydrat so lange auszuwaschen, bis das F iltrat farblos ge- 
wordon ist. Die Methode ist nicht anwendbar bei Harn, der weniger ais 25 mg Bi/l 
enthalt. Fiir dio Best. kleinercr Bi-Mengen werden folgende Verff. angegebon. 
A. Bi - B e s t. i 11 O r  g a  n f 11. (Harn, Cerebrospinalfl., Speichel, Milch etc.). 10 ccm 
FI. werden mit 2 ccm reincr H N 03 auf x/io Vol. eingedampft, 1 ccm 50°/oig. Mg(N03)2 
zugefiigt, verdampft u. gegliiht. Die Asche wird in 5 ccm HC1 (1:5) gol. u. verdampft. 
Der Bi-Ruckstand wird nach G ir a r d  u . FoURNEAU mit Formiat +  Jodid (vgl. C. 1926.
1. 1460) ais Jodid gel. u. 1 ccm einer Bzl.-Lsg. von Tetraeetylammoniumhydroxyd
hinzugefugt. Dio Lsg. wird dann colorimetricrt. Die Verdampfungen u. Veraschungen 
sind in QuarzgefiiBen vorzunehmen. B. Bi - B e s t. i n G c w e b e n u. i n F  a e c e s. 
Das zerkleinerte Gewebe wird im Porzellanschalchen m it H N 03, 1,38 zerstort. Nach 
Erkalten u. AbgieBen der Fettschicht wird die FI. mit h. W. verruhrt, nach Erkaltcn 
durch ein Tuch filtriert u. das Yol. der FI. abgelesen. Der Fettkuchen halt kein Bi 
zuruck. Die FI. wird mit dem doppelten Vol. 50°/oig. Mg(N03)2 im Quarztiegel ver- 
dampft u. verascht, die Asche in HC1 aufgcnommen, aufgekocht, nach Erkalten filtriert 
u. das F iltrat Yerdampft. Weiterbehandlung wie bei A. (Journ. Pharmae. Chim. [8J
15 (124). 600—08. 16/6. 1932. Lille.) S c h o n f e ł d .

L. van Itallie, Der Arsengehalt von Haaren. (Mit Harmsma und Steenhauer.) 
B e sp re c h u n g  der bisherigen L ite r a tu r .  Eigcne Verss. ergabon bei Gesundon bis 0,03 mg 
As, bei einem todlich As-Vergifteten 2,2 mg auf 100 g Haar. Es wird empfohlen, fiir 
gerichtliche Unterss. so viel wie moglich Haar (Wurzel- bzw. Spitzenenden nach der 
gleichen Richtung angeordnet) zu sannneln, da sich aus dem As-Geh. rerschiedener 
Haarabschnitte auf die seit der As-Zufiihrung verstrichene Zeit schlieBen laBt. Zur Zer- 
storung wird folgendes Verf. angegeben: Haarprobe mit einer Mischung von 5 ccm H2SO, 
u. 5 ccm H N 03 bis zur Verkohlung im Kjoldahl erhitzen, dann tropfenweise H N 03 
(1,50) bis zur Entfarbung zusetzen, eindampfen, bis HjSO.j-Dampfe entweichen, durch 
wiederholtes Yerdunnen mit W. u. Eindampfen von N-0-Verbb. befreien. In  der so 
vorbereiteten FI. wird As im LoCK EM A X X -x\pp. m it capillaren Verengungen im Red.r 
Rohr oder colorimetr. nach Cr i b i e r  bestimmt. (Pharmac. Weekbl. 69. 1134—45. 
1/10. 1932. Leiden, Univ.) D e g n e r .

L. van Itallie, Der Arsengelw.lt von Nageln. (Mit Harmsma und Steenhauer.) 
(Vgl. vorst. Ref.) Bei einer Person, die man m i t  einer As-Verb. zu Y e r g i f t e n  v c r s u c h t
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hatte, wurden in den Fingernagelabschnitten zuerst 2, 17 Tage spiitcr 11 u. weitere
16 Tage spater 13 mg As auf 100 g Niigel gefunden; in den Zehennagelabschnitten nach
9 Tagen 4, naeli weiteren 19 Tagen 6 mg/100 g. Bei einem an akuter As-Vergiftung 
Verstorbenen wurden in den ganzen NiŁgeln 0,35 mg As auf 100 g Nagcl gefunden. 
(Pharmae. Weekbl. 69. 1145—47. 1/10. 1932. Leiden, Univ.) DEGNER.

L. W. Rising und E. V. Lynu, Eine toxikologische Untersuchung von Quecksilber 
und Blei. Die von WAŁDBOTT modifizierte RpiNSCH-Methode zur Best. von Hg in 
Organen, bei der das Hg aus der sauren Lsg. auf Cu niedergeschlagen wird, ist un- 
befriedigend. Prakt. kaim die gesamte zur Zeit des Todes cnthaltene Hg-Menge 
wiedergewonnen werden, gleichgiiltig, ob die Kórperteile (Magen) m it A., 10°/„ig. 
OH.>0, 1 °/0ig. HgCl,, gesatt. As20 3 konserviert, balsamiert u. der Luft ausgesetzt 
werden oder nieht konserviert werden. Der Verlust an Hg war nach mehreren Monaten 
nur gering. Pb verliielt sich analog. Es gelingt im allgcmcinen, 92—98°/o des Giftes 
zuruckzugewinnen. (Journ. Amer. pharmae. Assoc. 21. 225—29. 1932.) SCHONFELD.

F. Viebock und c. Brecher, Acidimetrisehe Bestimmung von Bleisałzen mit 
besonderer Benicksichtigung ron Arzneibuchprdparatcn. Zur Analyse von Bleisałzen 
(Nitrat, Chlorid) wird die 2 Milliaquivalente (1 Aquivalent =  */« Mole) Pb ent- 
haltende Lsg. erhitzt, mit 5 ccm 20%ig- Seignettesalzlsg. Yersetzt u. der entstandene 
Nd. in Vio-n. carbonatfreier Lauge gel. Man gibt weiterhm Seignettesalzlsg. hinzu, so 
daB schlieBlich halb so viele ccm 20%ig. Seignettesalz yerwendet werden ais Yio-n. 
Lauge zum Lósen verbraueht wurde. Dio Seignettesalzlsg. ist auf mindestens */» ecm 
genau zu messen. Dio Rucktitration der uberschussigen Lauge wird in der Siedehitze 
yorgenommen. Das Vcrf. beruht darauf, daB das in W. swl. Pb-Tartrat in Lsg. geht, 
wenn auf 1 Mol Pb-Salz 3/j Aquivalente Lauge kommen. Dcm bas., in Lsg. befindlichen

q q q ______  Salz diirftc die nebenst. Formel zukommen; dio Lsg. reagiert
i \  stark alkal. gegen Phenolphthalein. Genauigkeit etwa l° /?.

OHO*Pb \  Vorzuziehen ist folgendo Methode: Die etwa 2-mg-Aqui-
CIIO-Pl) /  yalente (Aquivalentgewicht =  Mol.-Gew.) enthaltende Pb-Lsg.
i /  wird in 50-ccm-Verdunnung bei 50° mit 1—2 g K Br yersetzt u.

COO mit carbonatfreier Lauge unter Umschutteln titriert. Gegen
SchluB der Titration wird starker erhitzt. Die Best. der uberschussigen Lauge ist 
beim PbCl2 u. Pb(N 03)2 durcli Titration gegen Dimethylgelb ohne weiteres moglich; 
beim Acctat oder bas. Aeetat setzt man einen gemessenen SaureubersclniB zu, fiillt 
das Pb dureh K 2S04 oder Na2S04 aus u. titriert nach einigen Minuten in der Kalte 
gegen Phenolphthalein. Das bei der Rk. gebildete bas. Bromid hat die empir. Formel 
Pb(OH)Br. — A n a l y s e v o n b a s .  P b -  C a r  b o n a  t. 0,3—0,4 g Substauz werden 
in li. HC1 gel. (10 ccm ' / l0-n. HC1 fiir 0,1 g), auf 100 verd., abgekiihlt u. gegen Dimethyl
gelb neutralisiert. Die Lsg. wird erwarmt u. bei Ggw. von K Br gegen Phenolphthalein 
titriert. Der Laugenyerbrauch muB genau die Halfte des Saureyerbrauclis beim Losen 
betragen. Man kann auch die w., mit KBr versetzte FI. bis zur bleibenden Trubung 
titrieren. — G e h a l t s b e s t .  v o n  B l o i e s s i g :  2 ccm Lsg. werden mit einer li., 
C02-freien Lsg. von 1 g KBr in 50 ccm W. verd. u. nach Absetzen des Nd. gegen Phenol
phthalein titriert. Eine zweite Probe wird zu 15—20 ccm ł/ 10-n. HC1 pipettiert (Um
schutteln), nach einigen Minuten das Pb mit 1 g K 2S04 in 15 W. gefallt u. dann gegen 
Phenolphthalein titriert. Bei Verwendung von T artrat kann man mit einer einzigen 
Probe titrieren, denn das bei der Best. des PbO gefallte P bS 04 liist sich auf Zusatz 
von Seignettesalz u. Lauge; ccm Lauge-0,028448 — gPb-Acetat. (Arch. Pharmaz. u. 
Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 270. 109— 14. 1932. Wien, Univ.) S c h o n fe ld .

Margarethe Oakley und John C. Kranz jr., Zur Priifung von Ferrichloridtinklur.
5 ccm Tinktur werden mit 20 ccm W., 3 g K J u. 3 ccm HC1 yersetzt u. das Jod mit 
1/20-n. Thiosulfat +  Stiirke titriert. (Joum. Amer. pharmae. Assoc. 21. 468—70. 
1932.) SCHOHFELD.

Noel L. Allport, Neue Melhoden zur Bestimmung des Schwefelgehalts in Ammonium- 
ichtliosidfcmat (Ichthamol). Best. des anorgan. Sulfats: 2 g Substanz werden in 100 ccm 
k. W. gel. u. 80 ccm einer 2,5°/0ig. CuCl,-Lsg. zugesetzt. Verd. zu 200; 100 ccm F iltrat 
werden mit HC1 angesauert u. mit BaCl2 gefallt. Gesamt-S-Best.: 0,5 g Substanz 
werden mit 4 g Na2C03 u. 3 ccm Chlf. yerrieben, das Gemisch unter Riihren bis’ zur 
Yerdampfung des Chlf. erwarmt, 10 g gepulyertes Cu(N03)2-3H20  zugesetzt u. das 
Gemisch auf kleiner Flamme erwarmt, bis zum Schwarzwerden der M. Zusatz von 
20 ccm konz. HC1, Erhitzen mit 100 ccm W. bis zur Lsg. des CuO, Filtrieren, Yer-
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diinnon mit 400 oom W. u. Fallen mit B a d ,. (Cjuarterly Journ. Pharmac. Pharmacol. 4. 
566—69.) SCHÓNFEI/D. Vj

G. Thomis, Jodbestiminung in einigen pharmazeutischen Spezialitaten. J o d -  
b e a t .  i n  J o d t a n n i n p r a p p .  Das Tannin wird mit ammoniakal. Zn-Acetatlsg. 
gefallt u. das J  im F iltrat nach C h a r p e n t i e p .-Y o i .HARDT bestimmt. 100 g Sirup 
oder 10 g  Sirupextrakt werden zu 250 verd. u. mit 50 ccm M A LV EZIN -R eagens 
(10 g ZnO +  15g Eg. +  80 NH3 zu 11) versetzt. Einstellen zu 500 ccm, 200 ccm 
F iltra t werden mit 2—3 ccm konz. I i NO, angesiiuert, 250 ccm 1/io_n- AgN03 zugegebcn 
u. das Ag mit N H 4C N S zuriicktitriert. Is t das F iltrat gcfarbt, so wird es mit H 2S04 
angesauert, s ta tt m it H N 03, u. durch Zusatz ein es Zn-Kórnchens dio Entfarbung 
bowirkt. — J o d b e s t .  i n  J o d  p e p t o n .  15 g Fl. werden zu 200 verd.; man 
bringt 20 ccm in einen Tropftrichter u. schilttelt nach Zusatz yon 20 ccm Chlf. u. 2 ccm 
rauchcnder H N 03. Dio Hauptmenge des J  sammelt sich in der Chlf.-Schicht. Die 
wss. Fl. wird noch 2-mal mit 10 ccm Chlf. ausgescliuttolt. Man verdurmt das Chlf. 
mit 60 ccm A., neutralisiert m it einigen Tropfen NaHC03 u. titriert m it l/io-ri- Thio
sulfat. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 15 (124). 597—600. 16/6. 1932.) SCHONFELD.

N. Sclioorl, Oehaltsbestimmung non Nitroghjcerinldsung. In  einem geraumigen 
Rundkolben ca. 10 g der Lsg. mit 25 ccm 4-n. NaOH-Lsg. mischen, nach dcm Klar- 
wcrden der Mischung eine Mischung von 5 ccm CuSO.,-Lsg. (10°/o) oder 7 ccm Fehling I 
u. 100 ccm W. u. 2 g Al-GrieO oder -Sp8.no zusotzen, den Kolben durch Aufsatz u. Kiihler 
mit einer Vorlago vorbinden, die 5 ccm 0,1-n. HC1 cnthalt, erst gelindo erwarmen, nach 
Beondigung der starken H-Entw. x/» Stdo. dest., den nicht durch NH3 neutralisierten 
Teil der vorgelegten Sauro mit 0,1-n. Lauge titrieren (Mothylrot). 1 ccm durch NH3 
yerbrauchto 0,1-n. HC1 =  0,007 57 g Nitroglycerin. (Pharmac. Weckbl. 69. 1173—77. 
1/10. 1932. Utrecht.) D e g n e r .

Charles F. Poe, Sludien iiber die Campherbestimmung in Gampherliniment. 
U l. Vakuumofmmethode. (II. vgl. C. 1932. I. 3474.) Befriedigende Ergebnisse wurden 
bei der Campherbcst. unter Anwendung eines Vakuumofens boi konstanter Temp. 
erhalten. Das Verf. lieferto bessero Ergebnisso ais die Anwendung des gewohnlichen 
Luftofens nach USPX. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 21. 337—41. 1932.) S c h o n f .

N. C. Schaller und L. H. Baldinger, Zur Hyoscyamusprobe. Dio Methodo 
USPX zur Priifung von Hyoscyamustinktur oder der rohen Drogę ist zuverlassig, 
wenn Zers. dor Alkaloido in der Warme vermieden wird. (Journ. Amer. pharmac. 
Assoc. 21. 442—43. 1932.) S c h o n f e l d .

Gustav Klein und Dominica Boser, Der mikro- und hislochemische Nachweis 
der pflanzlichen Słickstoffbasen Putrescin, Cadanerin, Phcnylathylamin, Tyramin mul 
Histamin. Lóslichkeit in zahlreichon Medien u. dereń Gemischen, F., Sublimation, be- 
kannte u. nouo Mikrorkk. der HCl-Vorbb. der genannten Basen wurden durchgcpriift. 
Vorschicdeno Lóslichkeit in A. ermóglicht quantitativo Trennung von Cadavorin-HCl 
(11.) u. Putrescin-HCl (unl.). Im iibrigen ist auf Grund physikal. Eigg. keine Trennung 
der Basen moglich. Von don Reagenzien eignen sioh am besten dio Nitrokorper: Pikrin- 
sdurcy Pikrolcmsaure, Trinitroresorcin, Trinitrobimzoesdurc. Dicso ermoglichon oino 
Identifizierung auch im Basengemisch, u. maclien dessen Trennung uberflussig. Boim 
Nachweis in Mutterkorn machen Ilemmungsstoffo folgonde Vorbereitungen notig: 
Entfetten mit Chlf., Ausziehen der Basen mit A. (80%)> schwach ansauern mit H 2SO.,, 
A. abdampfen, in W. losen, entfarben; odor mit dcm 8-fachen an I^SO,, (5%) ™  Auto- 
klav (1,3 at) aufschlieCon, zu schwach saurer Rk. abstumpfen, entfarben. In Mutterkorn 
wurden so nachgewiesen: Putrescin, Cadayerin, Histamin, Tyramin, Phenylathylamin 
(dioses nur nach AufschluO). (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 270. 374 
bis 385. Okt. 1932. Wicn, Univ.) D e g n e r .

C. Risch, Werlbestimmung der Tinctura Aurantii mittels Diaphanometrie. (Vgl.
C. 1932. II. 3279.) Vf. hat nach dem von ihm ausgearboiteton Verf. (C. 1932. I. 3207) 
Tinctura Aurantii, Pomeranzentinktur, untersucht. Die Diaphanometerwerte einer n. 
u. anderer, unter yerschiedenen Bedingungen hergestellter, Tinkturen werdon an- 
gegeben. Aus dem Unters.-Ergebnis werden folgende prakt. Folgerungen gozogen: 
dio Erschopfung der Drogę ist nach 4-tagiger Maceration boi 18—20° vollstandig. 
Alkaloide u. Gerbstoffe fehlen in der Tinktur. Es darf nur expulpierte u., m it Riick- 
sicht auf das ath. Ol, nur f r i s c h gepulverte Drogo verarboitet werden. Die Diaphano
metrie gestattet, die falschliche Yerarbeitung von Apfelsinenschalen nachzuweisen u. 
don Geh. an atli. Ol g o n a u zu bestimmen. Fiir eine in jeder Bozichung yorschrifts- 
miiBige DAB. 6-Tinktur gelten folgende Grenzzahlen: Nebulatzahl =  Tanninzahl =



15—30, Saurczałil — Alaunzulil =  May er zahl =  15—25, Laugenzahl =  20—40. (Phar
maz. Ztg. 77. 1063—64. 12/10. 1932. Biirwalde [Neumark], Apothekc.) Degner .

Julius v. Mikó, Priifung und Wertbestimmung der Piłulae lamnłes Pharmacopoea 
Austriaca V III .  (Pharmaz. Monatshefto 13. 10— 12. 1932.) SCHONFELD.

Gertrud Fodor und Augustę Kichler, Die Baldriandrogen des deulschen Handels. 
(Zugleich 2. Mitt. der Beitrage zur Luminescenzanalyse von Drogen und galenischen 
Prdparaten.) (1. vgl. C. 1930. I. 2932.) Angabe iiber die mkr. Untcrscheidung der 
japan. Drogę u. ihre Kennzeiehnung unter der Quarzlampe. (Pharmaz. Monatshefto 13.
9—10. 1932.) SCHONFELD.

Bernard Dyer, Tho soeiety  of public analysts and other analytical Chemists: sonie reminis- 
cences of ita first fifty  years. R eview  of its  aetm tiea , by C. A. Mitchell. London: Heffer
1932. (286 S.) 4°. 12 s. 6 d. net.

A. Henderson and W . P. Mo Cullooh, A courso of volumotrie analyaia. Glasgow: A. Sten- 
honse 1932. (79 S.) 8°. 5 a.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine ciiemische Technologie.

Rudolf Lessing, London, Oasreinigung. Verbrennungsgaso werden von £-Oxyden 
hefreit, indem man dio Gaso m it einer Suspension von Ga(OH)2 oder CaC03 wiischt. 
Dabei bildet sich CaS03 u. wenig CaSOt . Man laBt die Salze absitzen u. yerwendet 
die El. nach Zusatz von Ca(OII)2 orneut. ZweckmiiBig laBt man die Suspension ais 
diinnen Film iiber groBe Oberflachcn in einćm Gaswiischer laufen u. vermeidct die 
Bldg. von CaSOi durch AusschluB von Luft u. dio Ggw. von Oxydationskatalysatoren. 
Durch UberschuB an Ca(OH)2 wird dic Bldg. yon Bisulfit vermicden. (E. P. 374467  
vom 10/3. 1931, ausg. 7 /7 . 1932.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Durchfiihrung von Gasreaktionen 
mit fliissigen oder fesłen lie.a ki i o nsprodn ki en unter dem Einflup stiller eleklrischer Ent- 
ladungen. Dio unerwiinschte Abscheidung von Rk.-Prodd. wird, z. B. durch Arbeiten 
oberhalb des Taupunktes, vermieden. (N. P. 47 448 vom 26/10. 1928, ausg. 3/2. 1930.
D. Prior 11/11. 1927. Zus. zu N. P. 46 517; C. 1932. 1. 3921.) Drews.

Felix Rosenberg, Berlin, Verfahren und Vorrichtung zum AufschliePen von 
organischen und anorganischen Stoffen, lei welcliem die Stoffe zundcliat einer Erhilzung 
unter Druck wid dann einer plótzlichcn Druckenllaslung ausgeseizl werden. Der Druck- 
wechsel soli langere Zeit in sebr rascher Aufeinandcrfolge stattfinden. Das Yerf. soli 
fur Getreide, Gespinstfasern, fiir dio Torfentwasserung u. dgl. Anwendung finden. 
(D. R. P. 523 7 7 0  K I . 12 g vom 24 /5 . 1925, ausg. 28 /9 . 1932.) H o r n .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. (Er- 
finder: Hans Walter, Mainz), Verfahren zum Durchmischen oder Durchperlen von Gasen 
oder Dampfen durch geschichtete pulverfórmige Stoffe, gek. durch dio Verwendung yon 
Misehraumen m it iibereinander abwechselnd verengton u. erweiterten Durchgangs- 
ąuersehnitten. Das Verf. dient z. B. zur Durchfiihrung katalyt. Prozcsse, zur Reinigung 
von Gasen mittels fester Adsorbentien sowie zur Durchfiihrung chem. Rkk. (D. R. P.
553 036 KI. 12 e vom 25/3. 1927, ausg. 21/6. 1932.) H orn .

Ernst Biesalski, Berlin, Kontaktkorper zur Durchfiihrung von Gasreaktionen. 
Der Kontaktkorper besteht aus einer porosen, mit katalyt. Stoffen yersehenen M., 
z. B. aus keram. Materiał. E r ist langgestreckt u. besitzt an der AuBenwand einen 
gasdiehten Uberzug, z. B. eine Glasur. An einem Ende befindet sich ein EinlaBkanal, 
der sich zu einem Hohlraum innerlialb des Kontaktkórpers erweitert. Mit dcm K ontakt
korper sollen z. B. Hydrierungen durchgefiihrt werden. (D. R. P. 549 054 KI. 12 g 
vom 26/2. 1931, ausg. 22/4. 1932.) H o r n .

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig, Verfahren
zur Herstellung von Katalysatortragem. Ein hochkieselsaurehaltigcs Materiał wird 
mit einem Sesquioxyd erhitzt u. hierauf dic M. mit einer Mineralsaure behandelt. 
Man erhalt einen Katalysatortriiger, der neben Kieselsaure nur wenig Scsquioxyd 
entbiilt. Es wird z. B. Kieselgur, das bereits einen Anteil an Tonerde u. Eisenoxyd 
enthalt, mit friseh gefalltem A120 3 ycrmisoht u. dio Mischung nach Formen u. Trocknen 
mit H 2S04 oder HC1 behandelt. (Schwz. P. 148 474 vom 13/1. 1930, ausg. 1/10. 1931.
D. Prior. 22/1. 1929.) H o r n .
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Silica Gel Corp., iibert. von: Ernest B. Miller, Baltimore, Wiederbdebung von 
Adsorpłionsmitleln. Zum Raffinieren von Petroleum wird ein Silicagel bcnutzt, das 
bei 30° u . einem Partialdruck von 22 mm Hg mindestens 10% H 20  adsorbieren kann. 
Das Gel wird zum Adsorbieren in mekreren Baffinierkesseln im Gegenstrom zu dem 
zu reinigenden Petroleum bewegt. Das Gel wird mit W. u . mit Diimpfen regeneriert. 
(A. P. 1868 581 vom 6/6. 1922, ausg. 26/7. 1932.) H o r n .

Metallgesellschaft A. G. (Erfinder: Georg Miiller), Frankfurt a. M., Verfahren 
zum Trockncn und Kiihlen von Adsorbcntien. Das Trocknen u. Kubień der Adsorbcntien 
soli mittels Gaskreislaufs nach D. R. P. 520 709 gescliehen. Die Umwalzung der im 
Kreislauf gefiihrten Gasmengen erfolgt dureli Ausnutzung des Druckes des IĆlargases 
in einem Druckgefalle, z. B. mittels in der Umlaufsleitung angeordneter Von'., z. B. 
Strahlgcblase. (D. R. P. 546 138 KI. 12c yom 25/11. 1930, ausg. 10/3. 1932. Zus. 
zu D. R. P. 520 709; C. 1932. I. 850.) HORN.

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Regenerieren und Aklivieren von 
kieselsdureJialtigen Adśorptionsmitteln uuter Yerwendung yon Cl u. nitrosen Gasen ais 
Oxydationsmittel, dad. gek., daB man dieso bei Tempp. von 200—400° in Gas- oder 
Dampfform, in der Regel in Verdumiung m it Luft, emwirken laBt. (D. R. P. 560 462 
KI. 12 i yom 25/12. 1930, ausg. 3/10. 1932.) DREW S.

m . Elektrotechnik.
M. Pirani, Neue Forschungen iiber Lichtcrzeugung. (Elektrotechn. Ztschr. 53. 

1001—05. 20/10. 1932.) L e s z y n s k i .
Mariano Pierucci, Elektrische Bogen mit mehreren negativen Elektroden. (Vgl.

C. 1932. II. 980.) Vf. beschreibt elektr. Lichtbogen mit waagerechter positiver Kohle- 
elektrode u. mehreren senkrecht darum angeordneten negatiyen Elektroden. Durch 
bobo Stromdichte an der positiyen Elektrodo wird besonders starkę Strahlung erhalten, 
mit der gute Licbt-, Warme- u. physiol. Wrkgg. erzielt werden konnen. (Nuovo Cimento
9. 196—200. 3 Tafeln. Juli 1932. Modena, Univ., Physikal. Inst.) R. K. M u lle r .

W. C. Heraeus G. m. b. H., Hanau a. M. (Erfinder: Otto Feussner, Hanau), 
Thermoelement fiir  liolie Temperaturen, dessen einer Schenkel aus reinem Iridium  
u. dessen anderer Schenkel aus einer Iridiumlegierung besteht, dad. gek., daB dic 
Iridiumlegierung eine Iridium-Rhodiumlegierung mit einem Gch. yon mehr ais 10% 
Ithodium ist. — Durch diesen yerhaltnismafiig hohen Zusatz yon Rhodium ergibt sich 
eine Legierung, die leicht yerarbeitbar, wenig sprode u. leicht biegsam ist, die Yer- 
dampfung ist gering, der Schmelzpunkt liegt hoher ais 2000°. (D. R. P. 561121  
KI. 42 i Tom 28/6. 1931, ausg. 10/10. 1932.) H e i n r i c i i s .

Peter Knudsen, Glostrup, Elektrode (Platte) fiir Bleiakkumulatoren, 1 . dad. gek., 
daB sio aus einer groBen Auzahl von im wesentlichen parallel laufenden, abwechselnd 
aus perforiertem Pb u. akt. M. bestehenden Lamellen zusammengesetzt ist, wobei die 
Ebene der Lamellen in der Hauptsaehc senkrecht zur Ebeno der P latte steht. — 2. dad. 
gek., daB die Pb-Lamellen wesentlich dunner sind ais dic Masselamellen. — 3. dad. gek., 
daB die Pb-Lamellen eino Dicke yon 0,04 mm u. dio Masselamellen eino solche von
3—5 mm aufweisen. (Dan. P. 41421 yom 8/1. 1929, ausg. 6/1. 1930.) D kews.

Canadian Battery Container Corp. Ltd., Windsor, Ontario, Canada, iibert. 
von: Carl T. Gunnar Lindh, Highland Park, Michigan, Plastische Massen fu r  Akku- 
mulatorenverschluP, besteliend aus einem Gemisch von Pech, Asphalt, Fasermaterial u. 
Ftillmittcln, das zusammengeschmolzen wird. (Can. P. 295 938 yom 16/5. 1928, 
ausg. 24/12. 1929.) M . F. M u l l e r .

Gustav Ganz & Co., Wien, Yerfaliren zum Ińnenmaltieren von Gliihlampen wid 
ahnlichen Glaskorpeni, wobei nach dem erstmaligen Mattieren eine Nachbehandlung 
mit Flufisaure. yorgenommen wird, dad. gek., daB diese Nachbehandlung mit starker 
Flufisaure yon etwa 30—35% HF-Geh. yorgenommen wird. — Das Yerf. ergibt eine 
Stoigerung der Bruehfestigkeit der G1 iih 1 ampenkolhen, es ist auch in yerhaltnismiiBig 
kurzer Zeit durchzufuhrcn, u. zwar geniigt fiir die Voriitzung mit einer n. Atzlsg. bereits 
eine Zeit von etwa 30 Sek., wahrend die Nachatze mit starker Flufisaure von etwa 
30—35% geradc nur so lange dauert, um dic Kolben mit Flufisaure drei- bis yiermal 
auszuspulen, also ebenfalls nicht mehr ais etwa 15—20 Sek. (D. R. P. 560 489 KI. 32 b 
yom 25/8. 1929, ausg. 3/10. 1932.) H e i n r i c h s .
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Heraeus-Vacuumschmelze Akt.-Ges. und Wilhelm Rohn, Hanau a. M., 
Legierung fiir die nicht ais Gliihkathode dienenden Innenbaułeile von funkentelegraphischen 
uiuł anderen Hochmkuumrohren, dad. gek., daC einem nicht verdampfcndcn, hoch- 
schmelzenden (uber 1000°) Grundmetall Titan odor Beryilium zugesetzt ist. — Ais 
Grundmetall wird meist N i yerwendet, das durcii eincn Zusatz walzbar gemaclit werden 
muB. Das Zusatzmetall darf unter dem EinfluB der hohen Betricbstemp. u. des hohen 
Vakuums nicht verdampfen, es muB aber trotzdem die Fahigkeit besitzen, unter den 
Betriebsbedingungen letzte Spuren von Gasen zu binden. Hierfiir hat sich Titan in 
einer Menge von 0,5 bis 10°/o oder mehr oder Beryilium in einer Mengo von 0,2 bis
0,5% ais besonders gceignet erwiesen. (D. R. P. 558 948 KI. 21 g vom 9/7. 1929, 
ausg. 13/9. 1932.) H e i n r i c h s .

Anton Lederer, Wien, M it Oas gefiillle eleklrische Entladungsrdhre. Dio Elektronen 
emittierendo Schicht der Gliihkathode besteht aus Bariumsuboxyd. Zur Herst. der- 
selben bringt man eine Suspension von kolloidalem BaO, in einer organ. FI. auf dio 
Kathode, erhitzt sie in der Rohro im Vakuum auf etwa 400°, u. dann weiter bis 
etwa auf den F . von Ni. Der urspriinglich weifie t)berzug farbt sich dunkelbraun. Es 
wird yermutet, daB neben Suboxyd auch metali. Ba entsteht. Nach dem Ausgliihen 
wird die Rohro mit Ne gefiillt, bis ein Druck yon etwa 1—10 mm Hg-Saule erreicht ist. 
Der Oberzug gibt auch bei langerer Betriebsdauer der Kohro kein Gas ob. (Aust. P. 
2303/1931 vom 26/5. 1931, ausg. 21/4. 1932. Oe. Prior. 27/6. 1930.) G e i s z l e r .

Bell Telephone Mfg. Co., Soc. An., Antwerpen, Gliihkathode fiir Enlladungsróhren. 
Ein Draht aus einer Legierung eines hochschmelzenden Metalles, wio Os, P t oder P t-Ir 
mit einem Metali aus der Gruppe der seltenen Erden oder einem Alkali- oder Erdalkali- 
metall, besonders Ba, wird in einer 0 2 enthaltendcn Atmosphiire gegliiht, bis ein t)ber- 
zug von BaO entsteht. Nach dem Einbringen des Drahtcs in dio Rohre u. dem Aus- 
pumpen wird nochmals gegluht. Ein Teil des Ba aus der Legierung diffundiert durch 
die Oxydschicht an die Oberflache der Kathode. Die Kathode besitzt hohe Lebens- 
dauer, weil sich das akt. Materiał aus dem Kern wahrend des Betriebes immer wieder 
erganzt. (Holi. P. 27 285 vom 29/6. 1928, ausg. 15/7. 1932. A. Prior. 12/9. 
1927.) G e i s z l e r .

International Standard Electric Corp., New York, Warinebehandlung von Eisen- 
Nickellegierungen in  Massekemform, insbesoiulere fu r  Induktionsspulen, mit einem 
Nickelgehalt innerhalb der Grenzen von 72 und 84°/0 und bei Temperaturen in  der Ndhe 
von 500 oder 600°, dad. gek., daB zur Erzielung geringer Hystercseverluste boi gleich- 
zeitig gróBter Stabilitat der Permabilitat dio Temp. der Warinebehandlung nach einer 
glcichformig verlaufenden, die Temp.-Werte in Abhangigkeit vom Nickelgeh. dar- 
stellenden Kurvo, welclie boi 72, 76, 80 u. 84% Nickclgeh. dio Werte 505, 540, 501 u. 
448° angibt, gewahlt ist. — Dio Pormeabilitat u. dic Hysterescverluste des Materials, 
infolgedessen auch dio lnduktivitat u. der Wirkwiderstand einer in dieser Weise auf- 
gebauten Induktionsspulo sollen also durch plotzlicho Gleichstrom- oder Wechsel- 
strommagnetisierungen prakt. nicht gciindert werden. (D. R. P. 559 453 KI. 21 g 
vom 3/11. 1929, ausg. 21/9. 1932. A. Prior. 8/11. 1928.) H e i n r i c h s .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Emil 
Duhme, Berlin-Siemensstadt), Metalloxydgleichrichter, bei dem zwecks Herst. einer 
gut leitenden elektr. Verb. mit einem den Strom zu- oder abftihrenden Leiter dio 
Motalloxydschicht mit einem Uberzug aus yerfliissigtom Metali in feiner Verteilung 
bedeckt ist, gek. durch eine vor dem Aufbringen des Cberzugsmetalles auf dio Metall- 
oxydschicht aufgetragene Zwisclienschicht aus fein yerteiltem Graphit. — Die Graphit- 
zwischenschicht soli bewirken, daB der Mctalliiberzug auf der Motalloxydschicht mechan. 
festhaftet, u. sie soli zugleich einen dauernd guten elektr. Kontakt gcwiilirleisten. 
Das Haften der Metallschicht durch Vermittlung der Graphitsehiclit u. der elektr. 
Kontakt kann noch dadurch wesentlich begiinstigt werden, daB dem Graphit fein 
yerteiltes Metali zugesetzt wird. Ais aufzuspritzendcs Metali eignet sieli fiir die Zwecke 
der Gleichrichter ganz besonders Pb u. Zn. Dio in der bcschriebenen Weise hergcstcllten 
Platten gestatten schon eine Bolastung mit dem yollen Strom, wenn sie lose aufeinander- 
geschichtet sind. (D. R. P. 559 816 KI. 21 g vom 2/2. 1928, ausg. 24/9. 1932.) H e i n r .

Friedrich Dessauer, Frankfurt a. M. (Erfinder: Boris Rajewsky, Frankfurt 
a. M.), Ionisationskammer zur Messung der in einem Gasraum durch die Wellen- bzw. 
Oorpuskularstrahlen hervorgerufenen Ionisation und insbesondere fiir die Untersuchungen, 
die au f selektiver, von einem in der Kammer eingeschlossenen Priifkórper ausgchender 
Sekundiirstrahlung beruhen, dad. gek., daB die Kammcrwande aus mehr ais zwei Schichten
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von Stoffcn verschiedener Ordnungszahl ausgebildet sind u. daB Rcihenfolge u. dio 
Schichtdicken dor Stoffe dabci den Strahlungsfreąuenzen angepaBt sind, in der Weise, 
daB die oigcno Strahlung eines Stoffes moglichst nahe in den Bereich der selektiven 
Absorption des nachstliegenden Stoffes fiillt u. in diesem letzteren yollstandig absorbiert 
wird. — Dio auBere Wand kann z. B. aus Pb, die zwei te aus S 11, Mg, Cu oder Zn, dio 
dritto aus Al u. dio vicrtc aus einem organ. Stoff, z. B. Papier, bestehen. Zweck der 
Bauweise ist, die in der Kammer erzeugto Gasionisation (primare) bzw. die dort auf- 
tretenden charakterist. Sekundarerscheinungen, dio untersuoht werden sollen, vor 
storenden Nebenwrkgg. zu schiitzen. (D. R. P. 559 243 KI. 21 g vom 5/6. 1925, ausg. 
23/9. 1932.) ' H e i n r i c h s .

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: Erwin Burg, Karls
ruhe), Verfahren zur Erzeugung der Lichtempfindlichkeit von lichteleklrisch akthen 
Kórpern, wie Selen o. dgl. mittels Warmebehandlung unter Verwendung einer dio 
Warnie auf den betreffendon Korper ubertragendon indifferenten FI., dad. gek., daB 
zu den Wiirmeiibortragungsmedien mehr oder weniger fein vertoilte, bereits liclit- 
elektr. akt. Substanzen zu Beginn oder erst boi der Abkiihlung suspendiert werden. 
Ais Warmeubertragungsmedien konnen organ. Substanzen, wie Paraffin, Glycerin 
Harzo o. dgl. oder anorgan. Substanzen, wic Schwefelsaure, hochsiedende Salzlsgg., 
Salzschmelzen o. dgl. verwendet werden. — Durch das Verf. soli eino gleichmaBige 
Warmeeinw., u. es sollen leicht konstant zu haltendo, genau reproduzierbare Ab- 
kuhlungsverhaltnisso orzielt werden, so daB dio Herst. von Photozellcn, insbesondere 
Selenzellen (auch Tallopliidezellen) von nahezu gleichcn Eigg. serienniaBig moglieli 
ist. (Oe. P. 129 056 vom 15/2. 1932, ausg. 11/7. 1932. D. Prior. 21/6. 1930.) H e in r .

IV. Wasser; Abwasser.
A. M cLaren W hite, S. D. Sumerford, E. O. Bryant und B. E. Lukens,

Studien iiber Bewegung. Suspendierung von Sand in Wasser. (Ind. engin Chem. 24. 
1160—62. Okt. 1932. Chapel Hill, N. C., Univ.) M a n z .

W. Hoffmann, Die Reinigung von Wasser, insbesondere von Trinkwasser, durch 
Filtralion. Inhaltlieh ident. m it der C. 1932. I. 1937 rof. Arbeit. (Fortsehr. d. Land- 
wirtsch. 7 . 511—15. 15/10. 1932. Bremen.) M a n z .

Charles P. Hoover, Reinigung von umlaufendem Wasser fiir Kiihlzwecke. Das 
zur Kuhlung eines Glasofens verwendeto W. wurde mit Kalk behandelt, carbonLsiert, 
teilweiso durch Zeolith enthartet, u. das Misehwasser durch Einstellung der C02-Zu- 
fuhr bzw. Sodazusatz auf einen pn-Wert =  8,6—8,8 u. einen CaC03-Geh. von 25 bis
30 mg/l entsprechend Sattigung bei Temp. unter 65,5° gebracht. Das zur Kuhlung 
von Schwefelsaure verwendcte, an Calciumcarbonat iibersattigto Brunnenwasser wurde 
durch Zusatz von H 2SO,, auf Sattigung an CaC03 eingestellt. (Water Works Sewerage 
79. 317—18. Sept. 1932. Columbus, Ohio.) M a n z .

Waldo S. Coulter, Ein zweistockiges Becken mit Vorchlorung. Bericht iiber 
giinstige Betriebserfahrungen in einer kleinen Anlago in Clara Barton District, Raritan 
Township, N. J . (Water Works Sewerage 79. 321—22. Sept. 1932. New York.) Manz.

Mahr, Die zuldssige, Belaslung eines Gewassers durch Abwasser. Erlauterungen 
zu den Leitsiitzen der Fachgruppe Abwasser der deutschen Gesellschaft fiir Bauwesen, 
ais Richtlinien fur die weitere Bearbeitung von Fragen der Abwasserableitung. (Ge- 
sundheitsing. 5 5 . 503. 15/10. 1932. Wuppertal-Barmen.) M a n z .

Chester A. Smith, Neue Oedanken zur Abwasserklarung. Gesichtspunkto fiir den 
Bau von Klaranlagen. (Sewage Works Journ. 4. 601—08. Juli 1932.) M a n z .

R. F. Goudey, Neue Oedanken iiber Schlammfaulung und Schlammbeseitigung. 
Fiir dio Verwendung zu Diingezweeken ist die Entwasserung u. Trocknung des Frisch- 
schlammes zweckmaBigcr ais Faulung. (Sewago Works Journ. 4. 609—13. Juli 1932. 
Los Angeles, Calif.) M a n z .

William Rogers Copeland, Zerstorung organischer Schlammstoffe durch gełrennte 
Schlammfaulung. Riickstande von Grob- u. Feinsieben u. aus Absetzbecken faulen 
leichter, wonn sio in ldeineren Anteilen nach yorlieriger Durohmischung mit aus- 
gefaultem Schlamm u. nach Kalkzusatz ni den Faulraum eingefiihrt werden. (Sewage 
Works Journ. 4. 672—73. Juli 1932. Hartford, Conn.) M a n z .

H. Bach, Neues ton der Milwaukeer Abwasserkldranlage. Die gesamten Abwasser 
der Stadt werden nach dem Sohlammbelebungsverf. gereinigt, der Abschlamm wird auf
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streubaren Diinger yerarbeitet. (Gesundbeitsing. 55. 482—85. 1/10. 1932. Essen, 
Emschergenossensehaft.) M a n z .

H. M. Heisig und James Brower, Prazis der Bescitigung gewerblicher Abwasser 
in Miliraukee. Besprechung der Auflagen fiir die Ableitung gewerblicher Abwasser 
in die Kanalisation. (Sewage Works Journ. 4. G80—85. Juli 1932. Milwaukee.) M a n z .

G. Carpentier, Uber die rerstarkende Wirkung von Alkalicarbonat- oder -bicarbonat- 
inedien auf die katalylischen Oxydationen unendlich kleiner Mengen von Mineralstoffcn. 
Die hock bicarbonathaltigen Miucralwasser von Saint-Nectaise (etwa 6 g Bicarbonate 
im 1), die unendlich kleine Mengen von Cu, Co, Mn, Fe enthalten, zeigen ah der Quelle 
eine klare Bk. mit dem M E Y E R -B eagens, noch besser die Bk. nach E s c a I c h  (Pyra- 
midon) u. dio Benzidinrk. A n  der Luft seheiden die Wasser allmahlich unl. Carbonate 
ab, die die kleinen Mengen der katalyt. wirkenden Metalle mitreiCen, u. yerlieren schlieC- 
lieh die Fahigkeit, obige Bkk. zu zeigen. Ih r pn nimmt zu u. sie werden gewissermaflen 
„biolog. to t“ . (Union pharmaceut. 72. 65—67. Joinville.) ScH oN FELD .

G. Carpentier, Einfacher und rascher Nachweis ron Niłriłen in rerdachtigen 
Wdssem mit Hilfe ron Peroxydreagenzien. 5 ccm W. werden mit 10—12 Tropfen 
3%ig. alkoh. Benzidin-~L&g. u. 3—5 Tropfen Eg. yersetzt. Geringste Spurcn N itrit 
erzeugen eine Gelbfiirbung. Empfindlichkeit 0,1 mg. — Mit einer Lsg. von 0,05 bis
0,1 g Nitrit/1 gibt das Beagens von E s c a Yc h  (PyramicUm u. A.) eine Blaufarbung, 
auch ohne Ggw. von H 20 2 oder Cu. Empfindlichkeit 2—5 mg/l. Gibt man aber zu
10 ccm dest. W. 10 Tropfen Pyramidonlsg., 5 Tropfen Essigsaure u. 1 Tropfen einer 
Lsg. yon 0,05 g NaN02/l, so erscheint in der Siedehitze eine Yiolettfiirbung. — m-Phe- 
nylendiaminchlorhydrat-Lsg. wird dureh eine Spur Nitrit gelb gefarbt, auch in Ab- 
wesenheit yon Essigsaure, dereń Ggw. bei Anwendung yon Diaminophenol fur das 
Zustandekommen der Bk. notwendig ist. (Union pharmaceut. 72. 162—63. Join- 
yille.) SCHONFELD.

Frederic Dienert, Frankreich, Trinkwasserfilter, bestehend aus mehreren liori- 
zontal nacheinandergesehalteten Filterschicliten aus Sand u. metallisiertem Sand. 
Letzterer wird z. B. dureh Einw. yon vier Lsgg. aus AgN03, N 11,01, K 2C03 u. Zucker 
auf Sand erhalten. An Stelle von neułralisiertem Sand kann man auch die iibhchen 
anderen Filterstoffe von kórniger Beschaffcnheit benutzen, z. B. Lawa, Basalt, poróse 
Steinmassen, Glas, Holzkohle u. a., die eventucll mit Bi, Se oder Te impragniert 
werden. (F. P. 707 264 yom 8/12. 1930, ausg. 6/7. 1931 u. F. P. 40 379 [Zus.-Pat.] 
vom 17/6. 1931, ausg. 9/6. 1932.) M. F. M u l l e r .

American Ozone Co., iibert. yon: James Marlowe Daily, Chicago, 111., Reinigen 
von Wasser mit Ozon oder ozonhaltiger Luft unter Wiedergewinnung des nach inniger 
Durchmisehung mit dem W. nieht yerbrauchten Ozons. Mehrere Abb. erlautern die 
Einrichtung. (A. P. 1 865 433 yom 5/7. 1929, ausg. 5/7. 1932.) M . F. M u l l e r .

Louis C. Somers, Los Angeles, Calif., Chlorieren ron Wasser. Das Chlor wird 
dom W. in einem Bohr entgegengefiihrt, wobei das W. aus einer Diise in feinster Ver- 
teilung m it dem Cl2-Gns in Beriihrung kommt u. dann in das SammelgefaC gelangt, 
von wo es weitergeleitet wird. Dazu mehrere Abb. (A. P. 1865 976 yom 8/12. 1930, 
ausg. 5/7. 1932.) M . F. M u l l e r .

W allace & Tiernan Products Inc., Bellcvillc, N. J., iibert. von: John C. 
Baker, Montclair, und Franz C. Schmelkes, North Arlington, N. J ., Entfcrnen des 
schlechlen Geruches und Geschmackes aus mit Cl2 beliandeltem W. dureh Zusatz einer 
geringen Menge eines Fe-Salzes, z. B. FeSO, u. eyentuell NH,,-Salzes, z. B. (NH4)2- 
S04. (A. P. 1866 524 vom 18/8. 1928, ausg. 12/7. 1932.) • M. F. M u l l e r .

Dorr Co., Inc., V. St. A., Verfahren zum Durchluften ron Flussigkeiten, ins 
besondere ron Abwdssern, wobei die Luft in feiner Verteilung derart eingeblasen wird 
daB dio FI. in kraftige Umlaufbowegung gesetzt wird. Dazu mehrere Abb. (F. P. 
732 568 yom 2/3. 1932, ausg. 22/9. 1932.) M . F. M u l l e r .

Anton Mackert, Frankfurt a. M., Reinigen ron Abwdssern mit porosen Adsorp- 
tionsmitteln, insbesondere von phenolhaltigen Wassern mit akt. Kohle. Wenn die 
Kohle m it Phenol hinreichend gesatt. ist, wird ein in W. unl. Phenollosungsm., z. B. 
h. Bzl., durehgeschickt u. nachher wird das von der Kohle adsorbierte Bzl. mittels W.- 
Dampf ausgeblasen. Das Phenol wird von dem Bzl. dureh Dest getrennt; letzteres 
wird zum Extrahieren ununterbrochen wiederbenutzt. Vgl. A. P. 1 843 616; C. 1932.
I. 2498. (A. P. 1 866 417 vom 9/2. 1929, ausg. 5/7. 1932. D. Prior. 9/2. 1928.) M. F. M.
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[russ.] P. Kaschinski u. N. Sławski, Jlethoden der chemischen A nalyse von salzigem  Wasser
und Seeschlamm . Leningrad: S taatl. w iss.-techn. Verlag 1931. 70 S. 8°. R bl. 1.— .

V. Anorganische Industrie.
Charles III. Rogers, Das Brennen ton Beinschwarz mit Naturgas. Beschreibung 

(lor gebriiuchlichen Ofen. (Gas Age - Record 70. 331 — 32. 1/10. 1932. New- 
Orlcans, La.) ScHUSTEIi.

Werner Frohlich, tjber Tiegelgraphite. Vorteilc des Graphites fiir Tiegelmassen. 
Eigcnarten eines idealcn Ticgelgraphites. Ceylongraphite sind den amcrikan. u. deut- 
schcn Graphiten iiberlegen, aber Mischungcn bester deutseher Graphito mit dem 
Itusland. Materiał ergeben in Verb. mit doutschen Tonen hervorragende Tiegelmassen. 
(Chom.-Ztg. 56. 809—10. 12/10. 1932.) L e s z y n s k i .

D. BI. Newitt und H. K. Sen, Erzeugung ton Wassersloff und Saucrstoff durch 
Hochdruckelektrolyse. Uberblick iiber die tlieoret. Grundlngcn u. prakt. Ergcbnisso. 
(Osterr. Chemiker-Ztg. 35. 171— 72. 1/10. 1932. London.) R. K . Mu l l e r .

I. J. Baschilow und P. S. Krudjakow, Uber Galciummolybdat. In Nachpriifung 
des Vcrf. von POKORNY (D. R. P . Anm. 49 853) wurde folgendes Betriobsverf. zur 
Darst. von CaMo04 ausgearbeitet: Gebrannter Molybdanit wird in NH4OH gel., mit 
(NH4)2S von Schwermetallen befreit, dio Lsg. eingedampft u. dio Mutterlauge mit 
Kalkmilch in der Warme inngesctzt: (NH4)2Mo04 +  Ca(OH)2 — CaMo04. Dio Rk. 
wird im Vakuum ausgefiibrt u. das NH3 abgesogen. Verss. zur Herst. von Mo-Stahl 
unter Anwendung von CaMo04 orgaben, daB das Salz vom Eisen leieht aufgonommen 
wird u. daB grofiere Mo-Mengen dem P o  zugefuhrt werden konnen. Ein besonderes 
Rcd.-Mittel ist iiborfliissig, da das Fe selbst sich ais Rcd.-Mittel betatigt. (Nicht- 
cisenmotallo [russ.: Zwetnyc Jlotally] 1931. 879—88.) SCHONFELD.

Soc. An. d’Ougrće-Marihaye, Belgien, Katalysalor. Der katalyt. wirkende 
Stoff oder sein Triiger soli im Schnitt die Form eines Kettenlinienbogcns besitzen, 
dessen Symmetrieachse mit der Zufuhrungsrichtung des zu behandelnden Gases zu- 
sammenfallt. Ais Katalysator oder Triiger werden Metallgewebe bonutzt. Der Kata- 
lysator soli z. B. zur O.\ydation von Ammoniak verwendet werden. (D. R. P. 547 982 
KI. 12 g vom 17/4. 1928, ausg. 1/4. 1932. Schwz. P. 141303 vom 4/3. 1929, ausg. 
1/10. 1930. Bolg. Prior. 7/4. 1928.) H o r n .

Soc. Anon. d’Ougrśe-Marihaye, Belgien, ubert. von: Paul Dure, Luttich, Vor- 
richlung zur kaialytischen Uviselzung von Oasen, insbesondere zur Ozydalion ton A m 
moniak (Nachtrag zum Belg. P. 350349; C. 1929. I. 1034), in der die zu behandelnden 
Gaso mittels Durehleitens durch ein Róhrenbiindel vorerhitzt werden, das in einem 
von den von der Behandlung kommenden Gasen durchstromten Raiim angeordnet ist. 
Dazu eine Abbildung. (D. R. P. 516 444 KI. 12i vom 17/4. 1928, ausg. 23/1. 1931.
E. P. 309 169 yom 19/3. 1929, Auszug veróff. 29/5. 1929. Belg. Prior. 7/4. 1928. 
Can. P. 296 223 vom 27/3. 1929, ausg. 31/12. 1929.) M . F. M u l l e r .

Bamag-Meguin A.-G., Dcutschland, Gewinnung ton Stickoxyden. Gemische aus 
N H j u. Luft werdon uber einen aus einer Pt-Legierung bestehenden K ontakt geleitet. 
D a s  N H3-Luftgemisch wird vor dem Zutritt zum Kontakt erhitzt. Hierbei kann die 
Luft vor dem Mischen mit NH 3 allein erhitzt werden, oder aber man verwendet die 
Rk.-Warmo zur Vorerhitzung des Gasgemisches. (F. P. 731436 vom 15/2. 1932, ausg. 
2/9. 1932. D. Prior. 20/2. 1931.) D r e w s .

Felix Bruyninckx, Belgien, Phosphalgemische. Wss. Lsgg. von freier H3P 0 4 
werden annahernd Yollstandig mittels Gemischen gefallt, welcho nebeneinander bas. 
Verbb. des Ca u. Mg enthalten, z. B. gegliihtcn Dolomit. Der ungefallte Rest der 
II3P 0 4 wird mittels uberschiissiger gleichartiger Gemische gefallt u. der Nd. zur Fiillung 
weiterer Mengen von Lsgg. von H3P 0 4 verwendot. (F. P. 732358 vom 26/2. 1932, 
ausg. 19/9. 1932. Belg. Prior. 23/2. 1932.) K u h l i n g .

Martin Hammel, Neumarkt-Oberpfalz, Ilerslellung ton Bleistifiminen. Krystall. 
Graphit wird durch Oxydation, z. B. mittels eines Gemisches von konz. H2S04 mit 
KMn04, in kolloidalen Zustand ubergefiihrt, sodann mit Ton oder anderen geeigneten 
Beimengungen yermischt, durch eine Strangpresse gefiihrt u. anschlieBend gebrannt. 
(E. P. 380177 vom 27/6. 1931, ausg. 6/10. 1932.) D r e w s .

Shell Development Co., San Francisco, ubert. von: Frederic Marimus Pyzel, 
Piedmont, Gewinnung ton Wasserstoff aus Kohlenwasserstoffen. Die geeigneten KW-
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stoffe werden unter Anwendung von Hitzo partiell zers. Das erhaltene Gasgomisch 
wird durch Fraktionierung in H 2 u. in einen an CH4 reichen Anteil zerlcgt. Die durch 
die Verbrennung des CH4 gewonnene Wanno dient zur Zers. der KW-stoffe. Dic CH4- 
Fraktion soli die unerwunschten Bestandteilc des Ausgangsgases enthalten. (Can. P. 
294 569 vom 3/11. 1928, ausg. 5/11. 1929.) D r e w s .

N. V. De Bataafsehe Petroleum Mij., Holland, Oewinnung yon Wasserstoff oder 
diesen enthaltenden Gasgemischen. KW-stoffe, wio CH,„ Athan, Athylen oder dereń 
Gemische, werden in Ggw. von gegebenenfalls auf Triigern vorteilten Katalysatoren 
auf Tempp. oberhalb 800° erhitzt. Ais Katalysatoren diencn Gemische von Oxyden 
der Metallo der Fe-Gruppo (Fe, Co, Ni) mit saurebildenden Oxyden solcher Metalle, 
dio der linken Spalte der 4., 5. oder 6. Gruppe des period. Systems angehóren. Es 
konnen auch Yorbb. zwischen den Oxyden dieser beiden Stoffgruppen yerwendet werden. 
Dio Oxydgemische oder Verbb. sollen einen iiber 800° liegenden F. aufweisen. (F. P. 
731 652 Tom 22/2. 1932, ausg. 6/9. 1932. IIoll. Prior. 28/2. 1931.) D r e w s .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Berlin, Oewinnung von Kaliumnitrat. Ais 
Ausgangsstoffo yerwendet man KC1 u./oder NaCl oder ein Chloride enthaltendes Kali- 
rohsalz (Sylvinit). Gegebenenfalls arbeitet man in Ggw. von in der Hitze leicht zer- 
setzlichen Salzen, wio den Nitratcn des Mg, Fe oder Al. (F. P. 40 815 vom 24/9.
1931, ausg. 7/9. 1932. D . Priorr. 18/2., 27/2. u. 17/6. 1931. Zus. zu F. P. 708 006;
C. 1931. II. 1738.) .. D r e w s .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Uberfiihrung von Alkalibisulfit in  
Alkalisulfat und Schwefel. Man liiBt dio Bisulfitlsg. m it einem Erdalkalisulfid, z. B. 
CaS, reagieren, wobei neutrales Alkalisulfit, Alkalithiosulfat u. Alkalitrithionat ent- 
stehen. Nach Entfernung des abgeschiedenen Erdalkalisulfites wird die Lsg. in einem 
geschlossenen Bohalter auf zwischen 80 u. 180° liegende Tempp. erhitzt. Man arbeitet 
dabei unter dem sich einstellcnden oder hoherem Druck. Bei der Druckzers. entstehen 
Alkalisulfat u. S. Das Yerf. kann auch fiir die Gewinnung von (NH^^SO^ aus NH4H S03 
Verwenduńg finden. (E. P. 378 684 vom 28/9. 1931, ausg. 8/9. 1932. D . Prior. 13/5.
1931.) D r e w s .

National Research Council, ubert. von: Daniel W allace Stewart, Ottawa, 
Canada, Gewinnung von Mg-Ca-Bimlfitlosung aus Mg-Erzen durch Calcinieren bei 800 
bis 1000°, Pulverisieren u. Oberfuhren in einem Rieselturm in die Bisulfitlsg. (Can. P. 
291 599 vom 23/5. 1928, ausg. 23/7. 1929.) M . F. M u l l e r .

[russ.j Władimir Petrowitsch Iljinski u. G. S. Klebanow, Vcrfahren zur Gewinnung von Soda, 
Schwefel u. Schwefelsauro aus naturliehen Sulfaten. Problem der Gewinnung von  Soda 
und Schwefel aus M irabilit unter Anwendung von gasfórm igen R eduktionsm itteln. 
Leningrad: Akad. d. W iss. 1932. (35 S.) Rbl. 1.— .

Heinrich Pincass, D ie industrielle H erstellung von W asserstoff. Dręsden u. Leipzig: Stein- 
kopff 1933. (82 S.) 8°. —  Technisehe Fortsehrittsberichte. B d. 29. M. 6.50; geb. 
M. 7.30.

Otto Stutzer und Walter W etzel, Phosphat-N itrat. Berlin: Borntraegcr 1932. (X IV , 390 S.) 
4°. =  Stutzer: D ie w iehtigsten Lagerstatten d . ,,N ich t-E rze‘. [4.] M. 32.— ; geb. 
Mi 34.— .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
F. Theilmann, Oold• oder Silberpatina auf starkfarbigen Majolikaglasuren. (Sprech- 

saal Keramik, Glas, Email 65. 773. 27/10. 1932. Bunzlau.) SALMANG.
W. Weyl und W. Eitel, Die Konstitution des Olases im Lichte der Sohatationsiheorie. 

(Vgl. C. 1932. II. 2507.) (Naturwiss. 20. 422—25. 27/5.1932. Berlin-Dahlem.) SALMANG.
Vlad Skola, Uber neue, besonders fiir Głasófen geeignełe feuerfesle Baustoffe. Vf. 

empfiehlt die Corliartblócke ais Auskleidungssteine fiir Wannenófen. (Glastechn. Ber.
10. 482—91. Sept. 1932. Aussig a. E.) Salm ang.

A. E. R. Westman, Die Wirkung meckanischen Druckes auf die Saugfiihigkeil 
wid die Trocknungseigenschaften einiger keramischer Tone. I. Die Tone wurden zwischen 
wasserdurehlassigen Stempeln mit 12—1500 a t gepreBt, wobei W. unter Luftdruck 
zugegen war. Das W. der Stempel wurde vor Entlastung des Druckes durch Luft ent- 
fernt. Die Wrkgg. des Schwindungsabschnittes beim Trocknen an der Luft werden 
bei verhaltnismiii3ig niedrigen Drucken erhalten, verglichen mit denen, die zur tlber- 
windung der Saugkraft der Tone notig sind. Bei h.oheren Drucken waehst dic Geschwin- 
digkeit des Wasseraustrittes u. bewirkt hóhere Trockendiehten ais Lufttrocknung.
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Bindetone u. Kaoline uńterscheiden sieli bei niedrigen, nicht aber bei hohen Drucken. 
Bei hohen Drucken verschwinden die Unterschiede der Tone in Trockenschwindung, 
RiBbldg. usw. Das Plastizitatswasser kann schncller ais bei Lufttrocknung entfernt 
werden u. die Schwierigkeiten bei der Trocknung lasscn sich leieht verhindern. (Journ. 
Amer. ceram. Soc. 15. 552—63. Okt. 1932. Toronto 5, Canada, Ontario Research 
Found.) SALMANG.

U. S. Blireau of Standards, Volunuhulerungen keramischer Waren durchWitterungs- 
einfliisse. Wandplatten, Terrakotta u. Tafelgeschirr werden im Autoklaven an der 
Luft u. in mit Dampf gesatt. Atmosphare belassen. Meist waren dio Ergebnisse nach 
1 Jalir langcm Vers. in ul len Fallen dieselben. Nach 2 Jahren war dio Yolumzunahme 
bei Lagerung im Freien u. in feuchter Luft aber groBer. Nach 3 Jahren wuchs das 
Yol. noch weiter, besonders in gesatt. feuchter Luft. (Journ. Franklin Inst. 214. 474. 
Okt. 1932.) SALMANG.

Harold E. Simpson, Eine geordnełe Obersichl iiber Verschlackungsversuche an 
feuerfesten Stoffen. (Vgl. C. 1927. I. 1512.) Literaturbericht iiber Verss. an ver- 
schlackten Tiegeln, Senkung des Schmelzpunktes durch Asche, Messung des von Ziegeln 
abgeschmolzenen Anteils, Anspritzen von Stcinen durch Schlackc, Best. dor Ver- 
sclilackung durch chem. Analyse von Stein oder Schlackc, Veranderung der Warme- 
leitfiihigkeit durch einseitige Verschlackung, petrograph. Unters. der Rk.-Schicht. 
(Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 536—44. Okt. 1932. Columbus, Ohio, Batelle Memoriał 
Inst.) S a l m a n g .

Alfred B. Searle, Feuerfeste Baustoffe fiir  Lufterhitzungsófen. (Vgl. C. 1931.
II. 613; 1932. I. 1574.) Beschreibung der Regeneratoren u. Rekuperatoren, ihrer 
Baustoffe u. dereń Abmessungen. (Metallurgia (Brit. Journ. Metals) 6 . 133—34. 
Aug. 1932.) Sa l m a n g .

Josef Sittard, Siemensit ais Baustoff im basischen Siemens-Martinofen. Siemensit 
ist cin aus dcm SchmelzfluB gegossener Stein aus 20—40°/o Cr20 3, 25—45% A1.20 3, 
18—30°/o MgO u. 8—14% Restoxyden. Dieser Stein bewahrte sich an den gefahrdetsten 
Stellen des Martinofcns. (Stahl u. Eisen 52. 1014—-17. 20/10. 1932. Brandenburg, 
Havel.) S a l m a n g .

— , Bojnanzement, Romankalk, Romanzement sollte besser Romankalk genantit 
werden. (Tonind.-Ztg. 56. 1054. 20/10. 1932.) Sa l m a n g .

Jerzy Konarzewski, Der Reaklionsterlauf der Bildung ton Calciumsilicalen, 
-aluminaten und -ferriten beim Brennen ton Portlandzement. (Vgl.C. 1931. II. 1619. 3528; 
1932. II. 2510.) Nach einem tlberblick iiber dio Literaturangaben iiber dio Konst. u. 
die Vorgange beim Brennen des Portlandzements untersucht Vf. das Verh. von Ge- 
mischen verschiedencr Zus. aus CaC03 u. Si02, A1,03, A120 3 +  F e ,0 3 u. Fe20 3 beim 
Erhitzen auf Tcmpp. bis zu 1500°. Die in den Prodd. in Form von CaC03, freicm u.
an Si02, A120 3 bzw. Fe20 3 gebundenem CaO bestimmten CaO-Mengcn werden tabellar. u.
graph. dargestellt. Die Rk.-Gesehwindigkeit ist am groBtcn bei der Bldg. von Ca- 
Ferrit, etwas kleiner bei der Silicatbldg. u. crhoblich geringer bei der Aluminatbldg. 
A120 3 begiinstigt die Rk. zwischen CaO u. Si02 nur, soweit noch fl. Phase vorhanden ist, 
also oberhalb 1335°, dagegen wird dieselbc Rk. durch Fe20 3 schon bei ca. 1100° (in 
fester Phase) deutlich gefórdert. Auf Grund der Unterss. wird der Verlauf des Brenn- 
vorgangs bei Portlandzement bcschrieben: dio Zers. von A1„03• 2Si02■ 2H20  beginnt 
bei ca. 450° u. ist etwa bei 750° beendet, von ca. 700° an reagieren die Zers.-Prodd. 
mit Ca-Yerbb., zuniichst noch m it CaC03, dessen Zers. bei etwa 800° abgeschlossen ist, 
dann mit CaO; zu Beginn werden Ca0-Al20 3 u. 2C a0-S i02 gebildot, dio Bldg. von 
2Ca0 Fe20 3 findet in der Hauptsache zwischen 900 u. 1100° s ta tt; von ca. 950° an 
tr i t t  die Bldg. von 5Ca0-3Al20 3 u. 3Ca0-Al20 3 hinzu, von ca. 1100° an ist im Gegen- 
satz zu der Ansiclit von J a NECKE (C. 1931 .1. 1257) mit dem Auftreten von 3CaO- Si02 
zu reohnen; bei 1200° sind etwa 80°/o des Gesamtgemisches in Rk. getreten; bei 1335 
bis 1345° werden verschiedene eutekt. F.F. erreicht, etwas. unter 1400° ist das Brennen 
des Klinkers beendet. Dio Funktion der cinzelnen Oxyde wird diskutiert. (Przemj'sl 
Chemiczny 16. 165—85. Aug./Sept. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Jerzy Konarzewski, Der Einflu/3 der Calciumaluminate und -ferrite a v f die 
Eigenschaften dts Portlandzementes. (Ygl. vorst. Ref.) Zwei Zemente, von denen der 
eine nur CaO, Si02 u. A1,03, der andere nur CaO, S i02 u. Fe20 3 onthalt, werden in 
ihren Abbindeeigg. yerglichen. Es zeigt sich, dać Ca-Aluminatc das Abbinden des 
Zements beschleunigen u. daB Fe20 3-freier Zement wesentlich rascher abbindet ais 
gewóhnlicher Zement. Der Zement aus CaO, Si02 u. Fe20 3 (ebenso auch die Yorb.
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4CaO-Al20 3-Fe20 3) ergibt dio gleichen Abbindezeitcn wie n. Zement, der CaO— SiO— 
Fe20 3-Zement weist nach dem Abbinden hohe mechan. Festigkeit auf. (Przemyśl 
Chemiczny 16. 186—88. Aug./Sept. 1932. Warschau, Techn. Hochsch., Inst. f. an- 
organ.-chem. Teclmol., Lab. f. Zemcntforschung.) R. K. MULLER.

Hans Ktihl und Hans Berchem, Die lieaktimi zwischen Tcnierdezement und Wasscr, 
ein Beilrag zur Erhartungstheoric. (Vgl. C. 1932. II. 1494.) Die Rk. zwischen Zement 
u. W. wurde an Kórnern verfolgt. Die Aluminate, besonders CaO • AI20 3 werden aus 
dem Zement ausgclaugt, gehen nach Hydrolyse in Dicalciumhydroaluminat u. A1(0H)3 
iiber. Die Ausseheidung beider Stoffe aus der kolloidalen Lsg. gcht langsam vor sich. 
Die anfangs amorphen Strukturen gehen, wenigstens beim Hydroaluminat, langsam 
in Krystalle iiber. Durch Hydrolyse des Ausgangsmaterials bildet sich Kalkhydrat. 
Der pH-Werfc liegt boi 11,6—11,7. Die Loslichkcit des Hydroaluminats in der Rk.- 
Fl. ist verhaltnismaCig groB im Vorgleieh zu den Hydratationsprodd. des Portland- 
zements in Kalkwassor. Sie entspricht einer Al20 3-Menge von 164 mg/l gegenubor
10 mg beim Portlantzement. Dic Si02 enthaltenden Bestandtcile, besonders 2 C a0-S i02 
hydratisioren am Zementkorn unter Bldg. einer Gclhulle, die den Fortgang der Rk. 
verhindcrt. SchlicBlich hydratisieren doch die im Innoren des Kerns bofindlichen 
Aluminate. Vff. ubertragon die Kolloidtlieorie der Erhartung auch auf dio Tonerde- 
zemonte. (Zement 21. 547—53. 561—67. 29/9. 1932. Berlin, Zementteclin. Inst. d. 
Techn. Hochsch.) S a l m a n g .

C. Vigliani, Das Yerhalten naturlicher und kunstlicher Zemente nach langer Lagerung 
der Probekorper. Die aus Normenmortel hergestellten Probekórper hatten bei 180 Tagen 
bis zu 1 Jahr W.-Lagerung die besten Festigkeiten, die dami etwas abnahmen. Das 
war darauf zuriickzufuhrcn, daB der Sand aus dem Po geringo Mengon hydraul. Bo- 
standteile enthielt u. den Mortel poroś machte. AuBordem liegt sonst nie Mórtel odor 
Beton so lango in flieBendem W. — AuBordem tra t nach langerer Zeit wiedor eine 
Festigkeitssteigerung ein. (Assoc. Int. Essai Matćriaux. Congr. Zurich 1931. I. 687—98. 
1932. Borgamo, Ital., S. A. Italcemento.) SALMANG.

Karl Balthasar, Magnesia im Portiavdzcme.nl. Zemente, die mehr ais 5°/0 MgO 
in Form von Sintcrmagnesit enthalten, nennt Vf. Magnesitzemente. Sie enthalten 
Alit, Celit u. Periklas. Si02 u. A120 3 sind an Kalk gebundon, wahrend Fe20 3 teils an 
Kalk, teils an MgO gebunden ist. Die Eigg. der MgO-reiclien Zemente, einschlicBlich 
der Raumbestandigkeit, waren giinstig. (Tonind.-Ztg. 56. 1016— 17. 10/10. 1932. 
Klagenfurt.) S a l m a n g .

W. Dawihl, Freier Kalk im Zement durch Zersetzung bei hóhercr Temperatur. 
Bemerkungen zu der Arbeit von D. Steiner wid B. Bartos. (Vgl. C. 1932. II. 2706.) 
Yf. bezweifelt, daB dio Best. des freien Kalkes durch Gliihen moglich ist. (Tonind.- 
Ztg. 56. 1040. 17/10. 1932. Berlin, Tonindustrie-Labor.) S a l m a n g .

Gabriel Ashkenasi, Freier Kalk im Zement. Polemik zu S t e i n e r  u. B a r t o s  
(C. 1932. II. 2706.) (Tonind.-Ztg. 56. 1065. 24 /10 . 1932. Haifa.) S a l m a n g .

E. Becerril, Unlersuchungen iiber den Einfluf! der Temperatur auf das Abbinden 
der Mórtel mul Betons. Anregung zu Unterss. (Assoc. Int. Essai Materiaux. Congr. 
Zurich 1931. I. 1069. 1932. Madrid.) S a l m a n g .

H. Maitre-Devallon, tJber die Bestimmung des Mischungsrerhaltnisscs bei Mórtel 
und Beton aus Zement oder hydraulisćhcm Kalk. Dio Ermittlung dieses Yerhaltnisses 
ist bisher nicht bofriedigend moglich. Dio Anwendung eines Vcrf. mit unmittelbarer 
Ermittlung der hydraul. Si02 gestattete, das Problem in der Melirzahl der Fiille zu 
losen. (Assoc. Int. Essai Matćriaux. Congr. Zurich 1931. I. 723—27. 1932. Paris, 
Consorv. national des arts et mótiers.) S a l m a n g .

Hubert Woods, Howard R. Starkę und Harold H. Steinour, Einfluf} der 
Zementzusammensetzung auf die Mdrtelfestigkeit. Anderungen von wenigen °/0 in der 
Zus. des Zements wirken sich oft schr auf die Festigkeit bis zu 6 Mona ten lagerung 
aus. Frtih hochfeste Zemente haben viel 3 C a0 -S i0 2. 2 CaO • Si02 wirkt erst nach
1 Monat festigkeitsteigernd. Die Festigkeit waehst aber noch lango an. Dio Zug- 
festigkoit wird durch die Klinkerbestandteile binnen 1 Monat bestimmt. Nach 
6 Monaten sind die Festigkeiten von Zementmorteln mit viel 3 CaO-Si02 u. mit viel 
2CaO-SiOj, gleich. (Engin. News-Reeord 109. 435—37. 13/10. 1932. Riversidc, 
Cal.) Sa l m a n g .

A. Perfe tti, Einflup der Anmachivassermenge auf die WidersUindsfdhigke.it von Normen ■ 
zementmórtel gegeniiber mechanischer Bmnspruchung. Normenmortel von 4 Zementen 
hatten bei 8,0—8,5% u. bei 9,0—9,5% W. die beste Druckfestigkeit. (Assoc. Int.



Essai Materiaux. Congr. Zurich 1931. I. 70G—708. 1932. Rom, Versuchsinst. f. 
Yerkehrswesen.) S a l m a n g .

A. Perfetti und E. Palumbo, Einflufi der Temperatur bei der Herstellung und 
wahrend der Lagerung von Yersuchskorpem aus normalem Mórtel auf die mechanische 
Widerstandsfdhigkeit derselben. Schwankungen der Temp. wahrend der Horst. der 
Probekórper verursachen etwa die n. Strcuung der Ergebnisse, wahrend der Lagerung 
beeinflussen sie die Eigg. des Mórtcls stark. (Assoc. Int. Essai Materiaux. Congr. 
Zurieli 1931. I. G99—705. 1932. Rom, Vers.-Inst. f. Verkehrswescn.) SALMANG.

A. Kaech, Betoneigenschaften. Anregung zur Erforsehung der Raumanderungen 
des Betons durch Anderung von Temp. u. Feuchtigkeit. (Assoc. Int. Essai Matóriaux. 
Congr. Zurieh 1931. I. 1063—1068. 1932. Innertkirchen.) SALMANG.

A. Steopoe, Untersuchungen iiber die Reagierbarkeit der rumdnischen Trasse in 
Trasskalkmórtel und Trasszementmdrtel. (Vgl. C. 1932. I. 861.) Die Rk.-Fahigkeit 
der ruman. Trasse u. wahrseheinlich aller Trasse ist nicht konstant. Laboratoriums- 
methoden konnen nur die Verschiedenheiton feststellen, aber nicht allgemein giiltig 
den Kalksattigungsgrad angeben. (Assoc. Int. Essai Matóriaux. Congr. Zurich. 1931.
I. 918—24. 1932. Bukarest.) S a l m a n g .

W. Pukali, Erweiterte Anwendung der rationellen Analyse. Aus der chem. oder 
der rationellen Analyse wird eino Zerlegung der Rohstoffe in Tonsubstanz, Quarz, 
FluBmittel 2. Ordnung (FeO, Mn O, CaO, MgO) u. FluBmittel 1. Ordnung (Alkali- 
verbb.) abgeleitet, dio zur Berechnung der rationellen Zus. von Massen fuhrt. (Sprech- 
saal Keramik, Glas, Email 65. 771—72. 27/10. 1932.) Sa l m a n g .

F. H. Zschacke, t)ber einige physikalische und chemische Mclhoden zur Priifung 
des Olases in Belriebslaboratorien. Beschreibung der Methoden zur Best. der Ent- 
spannungstemp., Hartungstemp., Deformationstemp., FlieBtempp., Bearbeitbarkeit 
iles GlascS vor der Lampo, Rauhwcrden u. Vcrfarbung Tor der Lampe, Kugelblasprobe, 
Verbindungsfaliigkeit mit anderem Glas vor der Lampe, Best. der D. nach P a i n e , 
Warmeausdehnung, StoB-, Druck-, Zug- u. Biegefestigkcit mit yerschiedenen App. 
u. an Glas versehiedener Form. (Glashiitte 62. 587. 24 Seiten bis 727. 1932.) Salm.

John Rae, Bestimmung loslicher Silicate im Olase. Das Glaspulver wurde mit 
Si02-freiem dest. W. ausgekocht, mit 2 ccm Ammonmolybdatlsg. u. 4 Tropfen 50%ig- 
1I2S04 versetzt u. gegen Pikrinsauro titriert. Die SiOa-Abgabc vieler Glaser wurde 
bestimmt (2 Tabellen). (Pharmae. Journ. and Pharmacist 129. 289. 1/10. 1932. Clay 
and Abraham, Ltd.) SALMANG.

P. H. Bates, Vorschliige fiir Versuche mil Zementen mit liohem Tonerdegehalt. 
(Vgl. C. 1931. II. 2042.) Zur Bewertung dieser Zemente werden Vorschlago zur 
Unters. gemacht. (Assoc. Int. Essai Matćriaux. Congr. Zurich 1931. I. 942—47. 
1932. Washington, Bureau of Standards.) S a l m a n g .

I. Vandone, Die internationale Vereinheitlichung der Untersuchungen von Zement- 
martel und -beton. Diese angestrebte Vereinheitlichung ist noch nicht yorhanden. 
(Assoc. Int. Essai Matóriaux. Congr. Zurich 1931. I. 662—68. 1932.) S a l m a n g .

A. Pena Boeuf, Elastizitat und Festigkeit des Betons. Die bisher zugelassenen 
Betonspannungen sind angesichls der Giito der Zemente zu niedrig. Man konnte fiir 
Portlandzementbeton 55 kg/cm2, bei hochwertigem Beton 80—90 kg/cm2 zulassen. 
Der Elastizitatsmodul fiir Beton aus Portlandzemcnt ist 160000—200000 kg/cm2, 
deshalb konnte die Zahl n ais 12 s ta tt 15 angenommen werden. Bei hochwertigem 
Beton kann sie noch kleiner werden. Dio Haftung der Bewchrungseisen ist bei allen 
Betonarten dieselbe. Dio Haftung scheint demnach eine Reibungshaftung zu sein. 
Die zulassige Haftspannung konnte demnach zu 8,5 kg/cm2 festgesetzt werden. (Assoc. 
Int. Essai Matćriaux. Congr. Zurich 1931. I. 964—68. 1932. Madrid, Schule der 
Briicken u. StraBen.) S a l m a n g .

R. Berg und J. Holtsmark, Die Schallisolation einiger Warnie und Decken. Dic 
Schallisolation T  in Dczibel ist T  =  10 log l xjL,-QIA, wo / ,  u. I 2 die Schallintensitaten 
in den beiden Raumen, Q die Fliiche der Trennwand u. A  die Absorptionsflache des 
Empfangsraumes ist. Fiir 12 Wandę aus yerschiedenem Materiał wird die Schall
isolation bestimmt u. graph. dargestellt. (Kong. Norske Vidensk. Selsk. Forhandl. 4. 
127—30. 1931.) Sa l m a n g .

John V. Freeman, Bellerose, New York, Verfahren zur Herstellung gefarbter 
granułierter Stoffe. Caleinierter Ton wird granuliert, mit einer Eisenlsg. getrankt u. 
darauf zwecks Yerstarkung u. Fixierung der Farbo in einem ununterbrochenen Strome
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in mehreren Zoncn von yerschiedenen Hitzegradeu gctrooknet. (A. P. 1867 661 
Tom 24/10. 1928, ausg. 19/7. 1932.) R i c h t e r .

A. C. Spark Pług Co., iibert. von: Taiue G. Mc Dougal, Flint, Michigan, Her- 
stdlung keramischer Waren. Piast. Materiał, z. B. Ton, wird m it einem nichtplast. 
Materiał in Form unbestiindiger Krystalle mit einem Durchmesser unter 10 mm, z. B. 
Al-Silicat, u. einem FluBmittel, z. B. MgO, ycrmisebt. (A. P. 1862 974 vom 7/7.
1928, ausg. 14/6. 1932.) ' R i c h t e r .

Arthur Sprenger, Berlin, Verfahren zur Herstellung von hochfeuerfesten 3Iassen 
die im Schmelzverf. erhalten werden u. die Oxyde des Cr, Al u. Mg enthalten, dad. gelc., 
daB durcli Móllereinstellung oder Zugabc gceigneter Zuschlagstoffc der Sehmelze im 
wesentlichen eine solcho Zus. gegeben wird, daB sie der Formel

z (x F cO A lA  +  [2 — x] FeO C rA ) +  4 (y Mg0Al20 3 +  [2 -  y] Mg0Cr20 3)
in der, unter AusschluB des Wertes 0 fiir die einzelnen Koeff., z <  1, y <  2, x <  2 ist, 
entspricht u. die restlichen Bestandteile bis hoclistens 20% ausmaclien, dio bis zu 15% 
aus Kieselsaure bestehen, worauf etwaigo besondere Formgebung der feuerfl. M . zweck- 
maBig im Gie8verf. erfolgt. Dazu noch mehrere Untcranspriiche. Vgl. F. P. 722150; 
C. 1932. II. 1496. (D. E. P. 557153 KI. 80b vom 26/8. 1930, ausg. 19/8.
1932.) M. F. M u l l e r .

Exolon Co., Blasdell, New York, iibert. von: Samuel F. Walton, Hamburg, 
Ne\V York, Verfahren zum Schulze ron Belorten, Muffeln, Sclimclzticgeln o. dgl., die 
Siliciumcarbid und Ton enthalten, gegen die korrodierende Wirkung ron Oasen. Die 
Betorten o. dgl. werden mit einer Glassehmelzc iiberzogen, dio aus fein gemahlenem 
geschm. Al-Silicat, rohem nichtgebranntcm Al-Silicat im wesentlichen der gleichen 
Zus. u. einem Bindemittel, wie Dextrin, besteht. (A. P. 1868 451 vom 23/4. 1928, 
ausg. 19/7. 1932.) B i c h t e r .

Franz Sehr, Stockdorf, Herstellung ron Filterkorpern aus Gemiscken von kór- 
nigen, feuerfesten Stoffen, wie Quarz, Korund u. dgl. u. leicht schm. Bindemitteln, wio 
Gemcngen yon Ton u. Feldspat od. dgl., dureh Formen mittels Pressens u. Brennens der 
Formlinge, dad. gek., daB dio auf ein Sieb gescliutteten komigen, feuerfesten Stoffo in 
wss. Suspensionen des Bindemittels eingetaucht werden u. darauf der t)berschuB des 
Bindemittels aus dem Gemengo dureh Abtropfen, Schleudern od. dgl. entfcrnt wird. — 
Es werden FilterkSrper von yóllig gleiehmaBigem Bau erhalten. (D. R. P. 560430  
K I. 80b vom 5/9. 1929, ausg. 3/10. 1930.) K u h l i n g .

Santa Cruz Portland Cement Co., San Francisco, iibert. von: Edward W. Rice, 
Santa Cruz, California, Herstellung ron Portlandzemenl. Calcinierter gemalilener Gips 
wird mit Klinker unter gleichzeitigem Befeuchten yermahlen u. in iiblicher Weiso 
auf Zement yerarbeitet. (A. P. 1 864 935 vom 27/8.1929, ausg. 2S/6. 1932.) R i c h t e r .

Yosemite Portland Cement Corp., iibert. von: Harry McC. Larmour und 
Stephen C. Pierce jr., Merced, California, Porllatidzement, gek. dureh eirien Geh. 
yon V4—:1V2%  Mn-Sulfat. (A. P. 1 865 021 yom 3/11. 1929, ausg. 28/6. 1932.) B ic h t.

Joseph C. Bertrand, Paris, Gleichzeitige Gewinnung ron Ammonsulfal und Zement. 
Der fur dio Umsetzung von CaSO., m it NH3 u. CO,, yerwendeto Gips wird zuyor mit 
Tonerde u. Fe-Oxyd, Kieselordc ader anderen Stoffen yersetzt, welche m it dcm CaC03 
einen fl. oder pastosen Zement bilden. Ais Zusatzstoffe eignen sich besonders: Ton, 
Kaolin oder Bauxit. (Can. P. 292442 vom 29/12. 1927, ausg. 27/8. 1929.) D r e w s .

American Lime and Stone Co., iibert. von: Charles William Keller, Bclle- 
fonte, Ponnsylyania, Verfahren zum Loschen ron Kalk. Das Lóschen des Kalks erfolgt 
in zwei Abschnitten, wobei im ersten Abschnitt bis zu 45% W., berechnet auf das 
Kalkgewicht, zugesetzt wird. Vor dcm Zusatz des zum yollstandigen Lóschen er- 
forderlichen W. im zweiten Abschnitt liiBt man den Kalk erkalten. (A. P. 1 871 530 
vom 3/4. 1931, ausg. 16/8. 1932.) B i c h t e r .

William Adler, New Haven, Connecticut, iibert. yon: Jacob Adler, Haekcnsack, 
New Jersey, Herstellung ron Baustofjm. Etwa 57% Tuffstein, 34% Sand, der dureh 
Wasehen von Ton befroit wurde, 5,7% Portlandzement, 2%  Soda u. gegebenenfalls 
2,9% Kalk werden mit W. angeriihrt. (A. P. 1867  535 vom 5/2. 1932, ausg. 12/7.
1932.) B i c h t e r .

Frederick Thomas Lakin, Melbourne, James Leach und Horace Cartlidge, 
Longhborough, Herstellung uwsserdichter Baustoffe. Steinkohlcnteer u. Kautsehuk 
werden mit Granitstaub unter Anwendung yon Warme vermischt u. darauf geformt 
oder gegossen. (E. P. 377862 yom 6/11. 1931, ausg. 25/8. 1932.) R i c h t e r .
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TJniversal Gypsum & Lime Co., ubert. von: William K. Nelson, Chicago, 
Herslellung von Isolierstoffen. Anorgan. kalkhaltige Stoffe m it piast. Eigg., wie Gips, 
Portlandzement, geloschter Kalk u. Ton, werden unter Zusatz von alkylierten aromat, 
mekrkernigen Sulfonsauren, insbesondcre Isopropylnaphthalinsulfonsaure, oder dereń 
Alkalisalzen mit W. angeriihrt. (A. P. 1863  990 vom 18/12. 1929, ausg. 21/6.
1932.) R ic h t e r .

Wilhelm Zimmermann, Deutschland, Ilerstellung von warmeisolierenden Platten. 
Man yerteilt Mineralwolle oder Schlackenwolle mit einem Zusatz von Asbest oder 
anderen Fasom in W., gibt ein organ, oder anorgan. Bindemittel zu, z. B. Lcim oder 
Wasserglas, arbeitet dic M. durch bis zur Vcrfilzung, gieBt den Brei in Formen u. 
trocknet, gegebenenfalls nach einer Pressung, den FormkiSrper. Der M. kann man 
auch noch einen pulyerigen Stoff, z. B. Magnesia oder Kieselerde, zusetzen. (F. P. 
715 804 Tom 21/4. 1931, ausg. 10/12. 1931.) S a r r e .

Friedrich Grunder, Miinchenstein b. Basel, Herslellung von Isoliermaterial gegen 
Warme u. Schall unter Verwendung von Fasermaterial, wie Sagespane u. pflanzliche 
Fasor, z. B. Flachs, Hanf, Ju te  u. a., die m it NaOH aufgeschlossen u. nachher ge- 
mahlon werden. Das gemahlene Prod. wird in Pastcnform unter Zufiihrung von Druck- 
luft geformt, leicht abgepreBt u. getrocknet. (Vgl. Schwz. P. 138 889; C. 1931 .1. 2650.) 
(A. P. 1 876 221 vom 9/11. 1929, ausg. 6/9. 1932. Schwz. Prior. 4/12. 1928.) M. F. Mii.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Isolierniassen, Platten und 
Oberzilge fur Boden und Wandę. Die gemaB dem Verf. des Hauptpatents erhaltenen MM. 
werden zwischen zwei diinno Holztafeln gebracht u. h. verpreBt. (F. P. 40 173 vom 
2/5.1931, ausg. 7/6.1932. D. Prior. 22/5.1930. Zus. zu F. P. 697 312; C. 1931. II. 
615.) M . F. M u l l e r .

Paul Rabiger, Berlin, Verfahren zur Herslellung von Bauelementen aus hydraul. 
Morteln unter Zusatz von harz- oder gerbsaurehaltigen Abfallstoffen, wio Sagespanen, 
Hobelspanen, Rinden o. dgl., u. bekami ton, dio Eigg. des Mórtels verbessernden Kali- 
salzen, wie Alaun oder Potlasche, gek. durch die Yerwendung einer Zusatzmasse, dio 
durch ein- oder mchrfache t)bercinanderlagerung u. Einstampfung je einer Schicht der 
Abfallstoffe u. des zur Auslaugung dienenden Salze3 unter Hinzufiigung des erfordor- 
lichen W. gowonnen wurde. — Es wird also in einem einzigen Arbeitsgange der Harz- u. 
Gerbsauregeh. der Holzteilchen m it den Kalisalzen, wio Alaun oder Pottasehe, ausgelaugt, 
wobei in gewissem Mafie auch eine Neutralisation der Salze stattfindet. Die entstandeno 
Laugo bildet dann zusammon mit don Holzteilchen, die von den fiir iliro Yerwendung 
ais Betonfullung schadlichen Bestandteilen befreit sind, den fertigen Zusehlag fiir die 
Betonmasse, der sofort benutzt oder beliebig lange aufbewahrt werden kann. (D. R. P. 
544 796 KI. 80 b vom 29/1. 1931, ausg. 30/8. 1932.) H e i n r i c h s .

Soc. Lap, Paris, und Soc. des Applications Mćcaniques du Ciment arme, 
Ablon, Seine-et-Oiso, Frankr., Verfahren zur Herslellung von Eisenbetonteilen mit von 
Bełon wllstandig umschlossenen Armierungcn. Bei der Herst. der Eisenbetonkorpor 
werden die Armierungen wahrend des Einbringens des Betons durch an sich bekannte 
Stiitzglieder in der Form gehalten; dio Stutzglieder werden von den Wandungen der 
Form getragen u. verbleiben an ihnen auch nach Entnahmc des Formlings. Sie hinter- 
lasson an dossen AuBenseito nur goringo Spuron, dic rasch ausgefiillt werden kónnen. 
Da der Beton des Formlings zu dieser Zcit noch nicht abgebunden hat, verbindet sieli 
die Ausfiillung mit ihm zu einer homogenen M. (D. R. P. 557224 KI. 80a vom 5/11.
1929, ausg. 19/8. 1932. F. Prior. 30/4. 1929.) H e i n r i c h s .

Eduard Russwurm, Warschau, Yerfahren zur Herslellung von StrafSendeckcn 
unter Verwendung von Kaltasphaltemulsionen, Steinmaterial, hydraul. Bindemitteln 
u. wassoraufnohmenden Fiillstoffen, wie Cellulose oder Holzmehl, dad. gek. daB dio 
hydraul. Bindemittel auf klcinere KorngroBo gemahlen werden ais die wasseraufnehmen- 
den Matorialien u. die aus diesen beiden Komponenten hergestellte Mischung zu der 
an sich bekannton Mischung von Kaltasphaltemulsion mit Steinmaterial zugefiigt 
wird. — Es werden also nach diesora Verf. die Holzteilchen yorher vollkommen mit 
Zement urahiillt, u. es liegt bereits eine lose Verb. der hygroskop. u. hydraul. Kompo
nento vor, welche dann erst dom iiblichen Emulsionsgemisoh zugesetzt wird. Diese 
loso miteinander verbundenen Teilehen werden auch beim weiteren Mischvorgango 
nicht mehr getrennt. Die Holztoilchen bilden don Triiger der Feuchtigkeit, welche 
von den umgebendon Zementteilchen zum Abbinden verbraucht wird. Es ist somit 
die Lagerung der einzelnen Teilehen derart geregelt, daB der Zement um dio Holz-



teilohcn golagcrt ist, wodurch yersteinerte Zellen entstehen. (Oe, P. 129 775 vom 
15/4. 1932, ausg. 26/9. 1932.) H e i n r i c h s .

Bitumen Investments Inc., V. St. A., Verjahren zur Ilerstellung t on Baumaterial 
fiir Strapen u. dgl. Die minerał. Baustoffo werden mittels einer wss. Bitumenemulsion 
mit einer Bitumenschicht iiberzogen u. zwecks Verhinderung des Zusammenbackens 
wahrend des Lagerns u. Transports mit gepulvertem Bitumen bestreut. (F. P. 728 569 
vom 3 1 /10 . 1931, ausg. 7/7 . 1932.) R ic h t e r .

William Griffiths, London, Verfahrcn zur Ilerstellung von Strafienbaumaterialicn. 
Ton oder Tonerde wird fein zermaklen oder zerkleincrt u. nach Zusatz vqn etwa 10°/0 
bituminóser Bindemittel, bestehend z. B. aus 75°/oPcch u. 25°/oTeer, unter inertem Druek 
in der Hitze verformt. (E. P. 376 792 vom 13/1. 1931, ausg. 11/8. 1932.) RICH TER .

Koppers Co. of Delaware, iibert. von: Harold J. Rose, Penn Township, Penn- 
sylv., und W illiam H. H ill, Arlington, N. J., Heratellung von bituminiisen Produkten 
in Form von fl., fester oder halbfestcr Konsistenz fiir StraBenbauzwecke durch E r
hitzen von Kohle m it einem Losungsm. fiir die Kohle, z. B. Kokereitcer, bei 200—400°, 
bis eino homogenc M. entstanden ist. Diese wird gemischt m it einer aliphat. Vorb., 
z. B. m it pflanzlichem Ol, z. B. Leinol oder Paraffinol, Paraffinwachs, Sehmierol, 
Petroleumruckstand oder Asphalt, bis eine dickliche SI. entstanden ist. Diese wird 
z. B. auf dic StraBenoberfliiche aufgetragen. (A. P. 1875 502 voni 16/9. 1929, ausg. 
6/9. 1932.) SI. F . S Iu lle h .

Hermann Plauson, Darmstadt, und Maurice Imer, Genf, Hydraulische Bindę- 
mittel. Geschmolzenes Bitumen, Teer, Pech o. dgl. wird mit erliitztem CaO zu einer 
pulvcrfórmigen gleichmiiBigen SI. verriiln t u. dieses Pulver mit Zement oder Gemischen 
von Zement u. CaO yermischt. Die Erzcugnissc bildon mit den iiblichen Zusiitzen 
Slortel, aus denen gegen Temperaturschwankungcn bestandige Gcgenstande, wie 
Saulen, StraBenbclago o. dgl. hergestcllt werden konnen. (E. P. 378107 vom 11/5,
1931, ausg. 1/9. 1932.) KUHLINO.

Lewis Crowford Abraham, Belgien und Rudolf Schmidtmann, Deutschland, 
Asphaltmischungen. Zu StraBenbauzwecken vcrwendbarcr Asphalt wird mit Schlaeko, 
besonders Hoeliofenschlacke, yon einer KorngróBe yermischt, welcho bcwirkt, daB 
die Oberflachen der m it dem Erzeugnis hergestelltcn StraBen rauli werden. (F. P. 
7 3 2 1 4 2  vom 20/2 . 1932, ausg. 13/9 . 1932.) K u h l i n g .

Amiesite Asphalt Co. of America, Philadelphia, iibert. von: Samuel S. Sadtler, 
Springfield Township, Pennsylvania, Verfahren zur Ilerstellung von Bitumenkmnpo- 
sitionen fiir den Slraflenbau. Es wird zuniichst eino W.- in -Ol-Emulsion aus Naphtha 
hergesteUt, die Ca-Oleat u. freies Ca-Hydrat in Suspension enthalt, u. darauf mit 
dem Bitumen vermischt. (A. P. 1 868 221 vom 24/3.1926, ausg. 19/7.1932.) R i c h t e r .

Universal Rubber Paviors Ltd., Audenshaw, England, ubert. von: Arthur 
Edward Brown, Brentwood, England, Bilumenmiachung fu r  den Strafienbau, bestehend 
aus tonhaltigem Bitumen u. Kautschuk- oder Guttapcrchapech. (A. P. 1872112
Tom 19/3. 1926, ausg. 16/8. 1932. E. Prior. 4/4. 1925.) R i c h t e r .

Carl David Svensson, Schweden, Asphaltemulsionen. Dauernd haltbare konz. 
Emulsionen von Asphalt werden erhalten durch Vermischen von 45—55% Asphalt ent- 
haltenden wss. Emulsionen mit konz. Kautschukemulsionen, welcho man durch Ein- 
engen von Latcx u. Zusatz von Schutzkolioiden, wie Caseinlsgg., W asserglaB  od. dgl. 
herstellt. Dio Kautschukemulsionen konnen auch Vulkanisationsmittol u. -beschleu- 
niger enthalten oder es konnen mit Schutzkolioiden yersetzte Emulsionen von yorher 
yulkanisiortem Kautschuk yerwendet werden. Die Erzeugnisse kOnnen mit Fiill- 
stoffen, wie Sand, Kies u. dgl. yermischt werden. (F. P. 732125 yom 19/2. 1932, 
ausg. 13/9. 1932. Schwed. Prior. 19/2. 1931.) K u h l i n g .

Aloia Kiaslinger, Zerstórungen an Steinbauten. Ihrc Urachen u. ihre Abwelir. I^eipzig u.
W ien: D euticke 1932. (V III, 346 S.) 4 °. M. 25.— ; Lw. SI. 27.— .

vn. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
A. Fabbri, Untersuchungen iiber die Zusammenhdnge zwischen einigen physikalisdien 

Eigenschaften der guartaren Boden von Emilia und ihrer Farbung. Die Unterss.
zeigten, daB die Capillaritat yon den Roterden iiber dic Gelberden zu den Grauerden 
fallt. In  gleicher Weise yerhalt sich die Slenge des absorbierten ~W. Die Voluinkonz. 
ist am geringsten bei den Gelberden, sie steigt iiber die Grauerden zu den Roterden.
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Das Porcnyolumen waclist von den Roterden zu den Grauerdcn. Die seheinbare D. 
fiillt in glcicher Weise. (Ann. E. Staz. speriment. agraria. Modena 2■ 305— 16.) G ri.

Hans Riehm, Untersuchungen iiber dieFaktoren, die die Iłeaktion des Erdbodens 
beslimmen. IV. Ein Beitrag zur Klarung der Frage iiber das Wesm der Silicatpuffe- 
rung des Ackerbodens. (III. vgl. Kong. Vet.-Landsbohejskole Aarskr. 1921. 245.) Vf. 
bezeichnct ais Gcsetzo der Silicatpufferung jeno, naeli welchen Sauren u. Basen von 
Silicaton aufgenoTnmen u. abgegeben werden. Die Pufferung wurde dureli elektro- 
metr. Titration gemessen. Fiir jeden Vers. wurde 1 g Ton +  ca. 1 ccm anhiingende 
x-mol. Salzlsg. mit 25 ccm einer x-mol. Salzlsg. aufgeschliimmt u. die Emulsion mit 
Vi0-n. KOH bzw. 1/10-n. HC1 elcktrometr. zuriicktitriert. Die Pufferung wird folgender- 
maCen bezciehnet: 0,40 (4,00) 1,15, d. h. 1 g troekener Ton verbraucht von pH =  4 
bis 5 1,15 Vic*n. KOH u. yon ph =  4—3 0,4 ccm l/10-mol. HC1. Um die Arbeit durch- 
fiilircn zu kónnen, wird bestimmt die Pufferung des CaCO, u. dic von Al ". Die Haupt- 
pufferung bei A l'"  liegt zwischen pn =  4 u. 5. Dor steile Ansticg liegt vor drei Aqui- 
valenten Base, da A1C13 von Al(OH)3 mitgerissen wird. Es wird darum immer nur 
bis ph =  5,5 titriert; bei l/x600' mo^ A1C13 entspricht dies 84%, bei 1/-50-mol. A1C13 
85%, bei '/doo'1110̂  A1C13 89% des Al'” , lis wird auch die Titration bei Anwesenheit 
von Kaliumoxalat durchgefiihrt, es wird so gepriift, wie weit es sieli um Al'"-Pufferung 
handelt. AuBer von Ton wurde auch die Pufforung von folgenden Stoffen bestimmt: 
Quarz sehr gering, Hornblende etwas groBer, 0,2 (5,0) 0,15 (6,0) 0,1 (7,0) (Kursivwerte 
sind dio Anfangswerte), Talk zcigt eino starkę, Serpentin eine schwachere CaC03- 
Pufferung, Albit 0,15 (3,0) 0,15 (4,0) 0,20 (5,0) 0,20 (6,0) (0,10 (7,0) zeigt eine der Horn- 
blendo almliche Pufferung. Dio Zeolithe Heulandit, Natrolith zeigen CaC03-Pufferung. 
Die Silicatpufferung tr i t t  boi diesen friihor ein ais beim Heulandit; es handelt sich 
hier aber nicht um reversiblen Basenaustausch, sondern um Losungsphiinomene. 
Permutite werden bei ph =  5 schon bedeutend zersotzt, selbst bis pH =  8 kann das 
Gleichgcwicht des Umtausches nur schwer studiert werden, da auch da noch Losungs- 
phanomono hincinzuspielen scheinen.

Fiir dic Verss. mit Ton wurde ein saurer Ton von Stayerslund mit nur 0,3% Humus 
yerwendet. Aus diesem wurde reiner Kaliumton hergestellt durch 4-malige bzw. 
15-maligo Behandlung mit KC1 u. darauffolgende Einw. einer 0,15-mol. K2C20 4-Lsg. 
Dieses lost das Al(OH)3. (Bzgl. der Arbeitsvorschrift muB hier wie im folgenden auf 
das Original yerwiesen werden.) Ein solcher yon Al " u. Al(OH)3 befreiter Ton rc- 
prasentiert einen reinen Kaliumton. Er wurde zwischen pH =  5 u. 9 m it Vio'n ' KOH 
hm- u. mit Vio"n - HC1 zuriicktitriert. 5-malige Wiederholung gab auBer beim crsten 
Slalc (Goli. an K 2C20 4) fast ganz reyersible Titrationskurven. Die Pufferungskurye 
des ungoreinigten Tones setzt sich aus drei Faktoren, aus den Pufferungen des H ', 
Al'" u. Al(OII)3 zusammen, seine Pufferkapazitiit betrug 2,60 ccm. H ' wird bestimmt 
durch Titration des reinen Kaliumtones von pn =  4—9 in 1-mol. KCl-Lsg., KOH- 
Verbraueh =  0,65 ccm, der Geli. an Al " durch wiederholtes Ausschiitteln mit KC1, 
Rucktitration der Filtrate mit 1,35 ccm Vio‘n - KOH, der Geh. an Al(OH)3 diu-cli 
Titration des Oxalatauszuges, KOH-Verbrauch =  0,45 ccm. Die H ’-Pufferkurven 
sind reproduzierbar, falls alle Al'" ausgetauscht u. das Al(OH)3 entfernt worden ist.

Fiir die weiteren Vcrss. wurde eine wss. Suspension des reinen Kaliumtons mit 
bekanntem Tongeh. yerwendet. Dio Titrationskuryen des reinen Kaliumtons sind 
zwischen pu =  5 u. 9 reproduzierbar u. reversibcl, in diesem Bereieli tr i t t  also keine 
merkbare Zers. ein. Bei pH =  2 wird der Kaliumton merklich zers. Boi pH =  3 ist dio 
Einw. geringer. Bei pn =  11 ist die Einw. ebenfalls gering. Durch diese Verss. ist der 
Beweis dafiir erbracht, daB Kaliumton einen reclit bestandigen Aluminiumsilicatkomplex 
darstellt, welcher zwischen pn =  5 u. 9,5 reversibcl K ' gegen H ‘ austauschen kann. 
Um die Gesetze des Austausehes von K ' gegen H ‘ zu erforsclien, fiihrt Vf. einen Normal- 
zustand ein, u. zwar Ton in 1 mol. KC1 bei ph =  5,5. Es wird so definitionsgemaB 
H'l' =  0, I I t  ist dann bei Abgabo von H ' positiy, bei Aufnahme von H ' negatiy. Dio 
Gleichung: //j> =  /  (H ' )/Iv'), in welcher die Ioncnaktivitaten den Ionenkonzz. gleich- 
gesetzt sind, wird zuerst experimcntell dahingehend gepriift, ob die thermodynam. 
Forderung crfiillt ist. Es wird gefunden, daB die durchschnittlicho pn-Anderung 
zwischen pH == 5 u. 9 fiir eine Verzehnfachung der KCl-Konz. s ta tt 1, nur 0,77 ist. 
Dio Abweichung wird durch unvermeidliche Versuchsfehler u. teilweiso durch eine 
geringfiigige Zers. des Toncs erklart. In  Lsgg. mit pa <  5 sind die Abweichungen 
infolge Zers. des Kaliumtones noch gróBer. Vf. findet, daB H t  durch folgende Formel 
ausgedriiekt werden kann: H t  =  0,1 (5,5 — pH) — 0,02 (5,5—pH)2. Die nach dieser
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Formel bereohneten Werte stimmen mit den gefundenen bis pH =  9 gut uberein. 
Unter Berucksichtigung, daB eine Anderung von 1 in log K ' niu1 eine Anderung im 
Mittcl von 0,77 iii ph entspricht, wird folgende allgomeine Formel aufgestellt:

H T =  0,1 [5,5—ph—0,77 log (K-)]—0,02 [5,5—p„—0,77 log (K ')]2.
Fur das Pufferungsvermogen des Tons (in ecm n. pro g) ergibt sich durch Differcntiation 
dHr/dpH =  0,1 +  0,04 [ph +  0,77 log (K ‘) — 5,5]. Aufier den Gcbictcn pn =  5—8, 
(K') 0,001 bis 1 mol. sind diese Formeln nur mit groBtcr Yorsicht anzuwenden. Fiir 
den vom Vf. angewcndeten Permutit ergeben sich folgende Formeln:

H t  =  5,5 [5,5 — pii — 0,77 log (K ')] +  1,2 [5,5 — pH — 0,77 log (K )]2 
u. d H rld  pH =  5,5—2,4 (pn +  0,77 log (K ‘) — 5,5],

Das K ' im Kaliumton ist gegen NH.,' u. gegen Al"' (Einw. von NH4C1 bzw. A1C13) 
austauschbar. Der Vorgang ist reversibel u. vcrliiuft rasch. Die Aquivalentsumine 
1/a Al"' -f-K ' ist konstant. Dio tliermodynam. fiir H t  abgeleitctc Formel liiBt sich 
auch hier anwenden. Es ist dann Aly =  /  [(Ar")/(K '):J] u. A ir =  1,32 +  1,00 
[log (Al—) - 3  log (K')].

Auf Grund dieser Verss. werden dic Tonpartikel ais sehr groBc Silicationen auf- 
gefaBt, dereń negative Ladung dadurch neutralisiert ist, daB teils auBen, aber be- 
sonders auch innen Kationen eingehen, die ziemlich frei beweglich u. nur elektrostat. 
gebunden sind. Sio konnen revcrsibel vollkommen ausgetauscht werden, m it Aus- 
nahmo des H ', welches nicht ais łon, sondern chem. mit der Tonsubstanz gebunden 
vorIiegt. Die von RoTHMUND (Ztsehr. anorgun. allg. Chem. 103 [1918]. 138) fur 
Permutit vorausgcsagtc Formel c '= / ( c 1n«/c2ni) (c' =  Zus. des Permutits, cx u. c, =  
Ionenkonzz., n =  Wertigkeit des Ions) wird am IC' H ' u. am K ' Ar"-Austausch fiir 
den Ton bewiesen. Die vom Ton aufgenommene Kationenmenge ist eine logarith- 
misclie Funktion vom Verhaltnis der Kationen in der Lsg. (Kong. Vet.-Landsbohejskole 
Aarskr. 1932. 21—80. Kopenhagcn, Kgl. Tierarztl. u. Landwirtschaftl. Hochschule. 
Chem. Labor.) L. W o l f .

A. Winkelmann, V er sucha, zur Bekdmpfung des Gerstenflugbrandcs mit chemischen 
Mittdn. Gcrstenflugbrand tr itt in Dcutsehland meistens zugleich mit der Streifen- 
krankheit auf. Hierauf liat man bei der Bckampfung Kucksicht zu nehmen. Vf. empfiehlt 
HeiBwasserbeizung oder Dauerbad unter Zusatz von Germisan u. iihnlichen Mitteln 
zum Beizwasser. (Fortschr. d. Landwirtseh. 7. 535—36.1/11. 1932. Berlin-Dahlem.) G rt.

G. d’Ippolito, Versuche zur Bekampfung der Kirschmotle. Bericht iiber Yerss. 
mit Pb-Arseniat u. CuC03, wclche sieli beide ais gute Bekampfungsmittel erwiesen. 
(Ann. R. Staz. speriment. agraria Jlodena 2. 281-—86.) G rijim e.

Nathan L. Drakę und Ruth L. Busbey, Die Giftigkeit einiger organischer Thio- 
cyanate und Isothiocyanale gegmubcr Goldfischen. (Vgl. C. 1932. II. 758.) Zur Wert- 
best. von Insekticiden. Bericht iiber Verss. mit n-Amyl- u. Isoamylthio- u. -isothio- 
cyanat, Benzoylisothiocyanat, Phenylthiocyanat, p-Thiocyan-N-dimethylanilin u. 
Benzylthiocyanat. Gearbeitet wurde stets in Acetonlsg. u. wss. Verd. 1: 1000. Alle 
Vcrbb. erwiesen sich ais ausgesprochen tox. Beobachtet wurde eine typ. Beeinflussung 
der Giftigkeit durch dic Art des organ. Radikals. Naheres durch die Kurvenbilder 
des Originals. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2930—35. Juli 1932. Maryland.) G ri.

Soc. An. pour le Traitement des Minerais Alumino-Potassiiiues, Lausanne, 
Herstellung von Phosphatdungemitleln, die aus einem Gemisch von Ca(H2P 0 4)2, CaHP04 
u. komplexcn Pliosphaten bestehen, dad. gek., daB man Koliphosphatc in schmclzfl. 
Zustand in wss. Lsgg. von H3PO,[, denen man gegcbenenfalls vorher ein Salz der H3P 0 4 
zugegeben hat, in solchen Mengen eingieBt, daB das vorhandene W. verdampft u. eine 
feste M. erhalten wird. — Dio Erzeugnisso besitzen vor den gcwohnlichen Supcrphos- 
pliaten den Yorteil der Freihcit von H 2S04. (D. R. P. 560 802 KI. 16 vom 6/2. 1931, 
ausg. 7/10. 1932. Schwz. Prior. 17/2. 1930.) IC unL IN G .

Soc. d’fitudes Scientifiques et d’Entreprises Industrielles, Paria, Kombinations-
verfahren zur Herstellung ton Kaliumnilrat und anderen Diingemitteln. (Teilref. nach
E. P. 342 931; C. 1931. II. 112). Zus Ausfiihrung des a. a. O. beschriebenen Verf. 
dienen Mutterlaugen, welche erhalten werden, wenn KC1 u. NaCl enthaltcndc Lsgg. 
bei erhohter Temp. mit 1 Mol. H N 03 je Atom K  vermischt, durch Abkiihlen die Ab- 
scheidung von K N 03 bewirkt u. von diesem abfiltriert wird. (D. R. P. 560 910 K I. 16 
vom 11/3. 1930, ausg. 8/10. 1932.) K u i i l i n g .

Spolek pro Chemickou a Hutni Vyrobu, Aussig, 31 ischdangemittel. Man liiBt
H3PO, oder saure Phospliate auf Mg-K-Carbonate einwirken, z. B. H 3P 0 4 (1 Mol.
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P20 5) auf 1 Mol. MgC03-KHC03-4H20  bei gewohnlicher Temp., u. trocknet das 45% 
P20 5, bis 26% H20  u. 23% MgO enthaltendo Bk.-Prod. bei 105°. (Tschechosl. P. 
36 402 T om  14/2. 1929, ausg. 25/6. 1931.) S c h o n f e l d .

Chemische Werke vorm. H. & E. Albert, Wiesbaden-Biebrich (Erfinder: James 
Konig, Wiesbaden-Biebrich, und Hans Mengele, Wiesbaden), Verfahren zur Her
stellung eines Pflanzetiscluidlingsbekdmpfungsmittels aus schwer- oder unl. Silico- 
fluoriden u. schwer- oder unl. Cu-Verbb. gem ii B Patent 557 054, dad. gek., daB organ. 
Basen, yorzugsweise Nicotin, zugesetzt werden. Zu yerwenden sind z. B. auch Pyridin 
oder eine 10%ig. alkoh. Lsg. yon Chinolincarbonsaure. (D. R. P. 558 697 KI. 45 1 vom 
5/2. 1932, ausg. 10/9. 1932. Zus. zum D. R. P. 557 054; C. 1932. II. 2518.) G r a g e r .

[russ.] W issenschaftliches Institut iiir Diingomittel, Moskau, Mctliodik der Massenanalysc 
yon fiir die Landwirtschaft yerwendeten Erzen u. Diingemitteln. Moskau-Leningrad: 
Wiss.-Teohn. Geolog. Verlag 1932. (90 S.) Rbl. 1.75.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metali ver arb eitung.
W. J. Rees, Hochofenausmauerung. (Ygl. C. 1932. II. 596.) Bcschreibung der 

Steinkorrosion u. ihrer Verhinderung dureh ausgowahltes Materiał. (Trans, ceramic 
Soc. 31. 317—24. Scpt. 1932.) Salm ano.

Charles R. Meissner und J. H. StraBburger, Uber die Verwendung von Hoch- 
ofen- und Koksofengasen. (Blast Furnace Steel Plant 20. 506—08. 590—92. Juli 1932. 
Weirton Steel Co.) EDENS.

Friedrich Korber und Willy Oelsen, Uber die Beziehungen zwischen rnangan- 
haltigem Eisen und Schlacken, die fast nur aus Manganoxydul und Eisenoxydul be- 
stehen. (Vgl. C. 1932. II. 279.) In  einem kleinen Hochfrcąuenzofen wird eine groBe 
Zahl von Schmelzungen ausgefiihrt. Der metali. Einsatz schwankt zwischen 100 u. 
350 g, die Schlackenmengo zwischen 50 u. 100 g. Ais Einsatz diente Armcoeisen mit
0,04% C, Spurcn Si u. id , 0,002% P, 0,02% S; dic Schlackenmischungen bestanden 
aus FeO, Fe20 3 u. MnO. Die Gleichgewichtsbeziehungen zwischen Bad u. Sclilacko 
werden zwischen 1520 u. 1950° untcrsucht. Die Konstanten des Mangangleichgewichtes 
werden unter der Voraussetzung, daB das oinfache Masscnwirkungsgesetz anwendbar 
ist, berechnet. Die Vers.-Resultato bestatigen die Anwendbarkeit dieser Voraussetzung, 
dio Werto liegen in der Nahe der Kurve, die der Gleichung der Rk.-Isoehore entspricht. 
Der aus der Kurve erreehnote Wert der Rk.-Warme der Mn-Umsetzung stimmt mit 
der Differenz der calorimctr. ermittelten Bildungswarme der Oxydulc uberein. Mit 
steigender Temp. nimmt der 0 2-Geh. des Bades stark zu u. zwar hauptsachlich dureh 
Lsg. von FeO. Dio bisherigen Rcsultato erlauben Aufstellung eines Desoxydations- 
schaubildes des Mn fur fl. Desoxydationsprodd. Die Beziehungen zwischen Metali 
u. Schlacke werden nach schemat. Zustandsbildcrn yerfolgt, um die Erstarrungs- 
yorgange aufzuklaren. Das Erstarrungsschaubild des Systems FeO—MnO fiihrt, 
unter Annahme der Additivitat der Schmelzpunktserniedrigung des Eisens durcli 0 2 
u. Mn, zu einer Abgrenzung der Bereiche fur die Ausscheidung fl. u. krystallisierter 
Desoxydationsprodd. aus dem Metallbado in der Konzentrationsebene [Mn]—[02] u. 
somit zur Ermittlung des yollstandigen Desoxydationsschaubildes des Mn. Die bei 
mkr. Unters. gefundenen Ausscheidungen stehen mit der an Hand des Sehaubildes 
angegebenen Ausscheidungsfolgo der Desoxydationsprodd. aus Schmelzen wcchsclnden 
Mn- u. 0 2-Geh. in bester t)bereinstimmung. SehlieBlich wurden noch die Einschlusse 
der erstarrten Sclimelzcn untersucht. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforsch., Dussel
dorf 14. 181—204. 28/7. 1932.) Z a p p n e r .

E. J. Kohhneyer, Uber die Schlacken der Nicliteisenmetalle. Schmelzdiagramm 
Fe0-Fe30 4 nach neuesten Forschungsergebnissen. Das System Fe0-Si02 u. Zu- 
sammenstellung der abweichcnden Ergebnisse zwischen den einzelnen Forschern, 
beruhend auf zu geringer Berucksichtigung der Autosydation von FeO. Insbesondere 
muB bei Befunden von H o f m a x x ,  S t e f f e  u . W e i n a r t h  (FF. 1110, 1171, 1146°) 
oino besonders groBe Emiedrigung des Erstarrungspunktes dureh Sauerstoffaufnahmo 
erwartet werden. Behandlung des Systems Fe0-Fe20 3-Si02 mit Anfiihrung von Bei- 
spielen, z. B. Schlacken yon Mansfeld u. von Aluminatschlacken, die in ihrer Zus. u. 
ihrer Lage im Diagramm erweisen, daB selbst bei sehr hohem Tonerdegeh. dieser die 
gleieho Bollo wie Fe20 3 spielt. Behandlung der Systeme: Ca0-Fe20 3-Si02; CaO-FeO- 
Si02; Ca0-Zn0-Fe20 3 u. Zn0-Fe20 3-Si02. Unters. der Fluiditat yon Schlacken des
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Systems Ca0-Si02. Aufzeichnung von prakt. NEM-Schlacken aus Metallhuttenbetrieben 
u. Angabo des Yerhaltnisses der schlackenbildenden Komponenten. (Metall-Wirt- 
schaft 11. 499—504. 9/9. 1932.) N ik l a s .

Rudolf Vogel und Werner Sundermann, Das System Eisen-Kobalt-Kohlenstoff. 
An Hand von Abkiihlungskurycn, von magnetometr. Messungen u. von Gefugeunterss. 
wird das Zustandssehaubild Fe-Co-C fiir C-Gcbh. bis 5% aufgestollt. Es soheiden sioh 
primar die 3 Krystallarten: terniire a-Misehkrystallo, terniire y-Mischkrystalle u. Graphit 
aus, wahrend bei der angewandten Abkuhlungsgeschwindigkeit (1—2°/seo) eine primare 
Fe3C-Ausscheidung nieht beobachtet wird. Das Eutektikum besteht aus ternaren Misch- 
krystallen neben Zementit oder Graphit. Dabci wird festgestellt, daB die Bereiche, in 
denen Zomentiteutektikum u. Graphiteutektikum auftritt, durch oin Ubcrgangsgebiet 
getrennt werden, in dem Graphit u. Fe3C nebeneinander vorkommon kónnen, in dem 
also Legiorungcn bei geringer Anderung der Abkuhlungsgeschwindigkeit oder des 
Druckes von der graphit. in die zementit. Erstarrung wechseln kónnen. Die Gebiete 
perlit, u. martensit. Gefuges yon Stahlen mit C-Gehh. bis 2% u. Co-Gehh. bis 10% 
beim Abschrecken mit rund 65°/see aus dem y-Gebiet werden durch Vorss. yoneinandcr 
abgegrenzt. Austenit, sowio Sorbit u. Troostit werden nicht beobachtet. Dio Um- 
wandlungen im festen Zustand fiihren bei langsamer Abkiiblung boi Gehh. bis zu 80% 
Co zu Perlit aus binaren a-Mischkrystallen u. Fe3C oder Graphit. Bei den Proben mit 
80—94% ist der y-Mischkrystall bei Raumtemp. bestandig. Die magnet. Umwandlung 
des reinen Eisens wird durch Co zu lióheren Tempp. yerschoben u. fiillt bei hóheren 
C-Gehh. mit der a-y-Umwandlung zusammen. (Areh. Eisenhiittenwesen 6. 35—38. 
Juli 1932. Góttingen.) E d e n s .

Werner Koster, Das System Eisen-Kóbatt-Chrom. In  Erganzung der Unterss. 
yon W e v e r , H a s h im o t o  (C. 1930. I- 3482) iiber die Tempp., bei denen in Co-Cr- 
Legierungen Wiirmetdnungen auftreten, wird an Hand yon dilatometr. Unterss. uber 
den Verlauf der polymorphen Umwandlung das Zustandssc.haubild des Systems 
Fe-Co-Cr aufgestollt. Es zeigt sich, daB das Dreiphasengleichgcwicht Schmelze +  
a-Mischkrystall =  y-Mischkrystall des binaren Fc-Co-Systems stetig in das entspreehende 
Gleichgewicht des Systems Co-Cr ubergeht. Das ferner im Co-Cr-System auftretende 
Gleichgewicht a-Mischkrystall =  y-Mischkrystall +  ?;-Mischkrystall (Co2Cr3) sinkt mit 
steigendem Fe-Zusatz bis zu 45% langsam, bei hóheren Gehh. sehr rascli bis auf Raum- 
temp. ab. Der Verlauf der Ein-, Zwei- u. Dreiphasenraume wird an Hand yon Schnitt- 
schaubildern mit gleichen Fe-Gehb. u. Isothermensehaubildern eindeutig festgelegt. — 
Die Hystorosis der y  — ■>- a-Umwandlung der Fe-Co-Legierungen wird durch Cr-Zusatz 
stark yergróBert. Die y-Misclikrystalle wandeln sich gróBtenteils in hexagonale e-]Misch- 
krystalle um. Die hierdurch notwondige Erganzung des Zustandsschaubildes wird or- 
órtert. (Arch. Eisenhiittenwesen 6 . 113—16. Sept. 1932. Dortmund, Mitt. Forsch.- 
Inst. Ver. Stahlwerke, A.-G.) E d e n s .

Werner Koster, Mechanische und magnetiscJie Ausscheidungslidrtung der Eisen- 
Kobalt-Wolfram- und Eisen-Kobalt-Molybdanlegierunge.n. (Vgl. C. 1932. II. 277. 1680.) 
An zahlreiohen Legierungen im System Fe-Co-W wird der EinfluB des Anlassens nach 
dem Abschrecken auf dio Brinellharte, ferner auf dio elektr. Leitfahigkeit, magnet. 
Sattigung, Remanenz, Koerzitivkraft u. das spezif. Gewicht untersucht. Die hierbei 
auftretenden Erscheinungen beruhen auf der Ausscheidung von im UberschuB gel. 
Mischkrystallen der Fe3W2-CoW-Reihe aus dem ternaren y- oder a-Misohkrystall, sind 
also ais Ausscheidungshartung zu bezeichnen. Dabei zeigt sich, daB die Anderung der 
Eigg. beim Anlassen verschieden yerlauft, jo nachdem das Ausgangsgefiige ferrit., 
austenit, oder martensit. ist. Bei den martensit. Legierungen tr itt  auBer der Aus
scheidungshartung noeh bei tiefen Tempp. eino Umwandlung des Restaustenits auf. 
Die Hartung der ferrit. Legierungen wird beschleunigt, wenn der iibersatt. a-Misch
krystall durch Abschrecken aus dem y-Zustand entsteht. Die Hartewerte nehmon mit 
steigendem Co- bzw. W-Geh. zu. Die magnet. Hartung der a-Legierungen findet bei nur 
wenig hóheren Tempp. sta tt ais die mechan., u. zwar wird die Induktionsschleife selir 
stark aufgeweitet. Die Koerzitivkraft nimmt mit steigendem W- u. Co-Geh. zu, die 
Remanenz mit steigendem W-Goh. ab, mit steigendem Co-Geh. zu. Die ausscheidungs- 
geharteten martensit. Legierungen eignen sich ais Schneidlegierungen, die ferrit. Legie
rungen ais Dauermagneto. — Fiir Fe-Co-Mo-Legierungen werden iihnliche Unterss. 
iiber die Ausscheidungshartung durchgefubrt, wobei sich gezeigt hat, daB der EinfluB 
des Mo auf die Eigg. der Fe-Co-Legierungen genau so ist, wie der oben beschriebene

XIV. 2. 245
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EinfluB des W. (Arch. Eisenkiittenwesen 6 . 17—23. Juli 1932. Dortmund, Mitt. Forsck.-

Julius Reschka, Beitrag zur Frage des Sauerstoffs im Eisen. Es wird ein Verf. 
eingekend bcsprochen, durcli Kaltpressen, Sintern u. Warmstauchen von Gemischon 
yon Eiscnpulver u. Eisenoxydpulver Probekórpcr mit 0 2-Gehh. von 0,087—10,57°/o 
herzustellen, die sich in keiner Weise von Flufieisenproben unterschciden. An Hand yon 
technolog. Priifungen wird nachgewiesen, daB die Schmiedbarkeit durch 0 2 in Form 
von FeO nicht in dcm Mafie herabgesetzt wird, wie bisher angenommen wurde. Stabe 
mit 2% 0 2 zeigen kein ausgesprockenes Rotbruchgebiet. Viel ungunstiger wird die 
Schmiedbarkeit durch Zugabe hoclischmelzender Oxyde, wie CaO, Si02, MgO u. A120 3, 
dio bereits bei 0,2% Faulbruch ergeben. Weiterhin zeigt sich, daB die ungunstigo Wrkg. 
yon Sulfideinschlussen auf dio Schmiedbarkeit auf Umhullung der Eisenkorner beruht. 
Forner wird der EinfluB steigender 0 2-Gehh. bis 2,72 auf dio ZerreiBfcstigkeit u. Deh- 
nung bzw. Einsckniirung untersucht. Erstere steigt zuniichst bis 0,2% 0 2 u. nimmt 
bei hoheron 0 2-Gehh. stotig ab, wahrend die Zahigkeit mit dem 0 2-Geh. dauernd ab- 
nimmt. Die Erhohung des elektr. Widerstandes durch 0 2 u S2 war auBerordentlick 
germg. AnlaBverss. ergeben koinon Hinweis auf eine mit der Temp. zunekmende 
Ó2-Loslichkeit. Dieselbo wird bei Raumtemp. zu weniger ais 0,08% u- bei 1300° zu 
weniger ais 0,04% 0 2 angenommen. Wahrsckeinlick liegen dio Werte noch niedriger. 
Es erscheint daher nakeliegend, dafi, wenn uberhaupt Ausscheidungseffckte des 0 2 
eintreten, dieselben wesentlich geringor ais die des C u. N2 sind. Unterss. iiber den 
EinfluB der Anlafitemp. auf das spezif. Volumen erganzen die Unterss. (Mitt. Forsck.- 
Inst., Vereinigto Stahlwcrke A.-G., Dortmund 3 . 1—18. 1932.) E d e n s .

Julius Reschka, Erich Scheil und Ernst Hermann Schulz, Bcitrag zur Frage 
des Sauerstoffs im Eisen. Erweiterte Fassung der vorst. referierten Arbeit. (Arch. 
Eisenhuttenwesen 6. 105—08. Sept. 1932. Dortmund, Mitt. Forsch.-Inst. Ver. Stahl-

Friedrich Korber und Heinrich Plourn, Die Aufnahne von Wasserstoff durch 
das Eisen bei seiner Behandlung mit Siiure und das Verhalten des Wasserstoffs in diesem 
Metali. Die Verff. zur Best. von H 2 in Eisen werden krit. behandelt. Ais bestes wird 
die HeiBextraktion bei 400° orprobt u. dio Apparatur besehrieben. Die H2-Beladung 
wird durch Losen in Sauren u. elektrolyt. bewirkt. Bei dom ersten Verf. wird der Hochst- 
wert der Beladung erst durch mohrmalige Saurebehandlung erroicht. Bei der elektrolyt. 
H 2-Beladung tr itt  der H 2 nur in Ggw. gewisser Katalysatoren in das Eisen ein. Gleick- 
artige Unters. bei der Lsg. in Sauren zeigt, daB auch hier bei Anwendung sehr reinen 
Eisens u. reiner Sauren keine H2-Aufnahme eintritt. Die im techn. Eisen enthaltenen 
Vcrunreinigungen geniigen bereits, einen Hóchstwert der H2-Aufnahmo zu erzielen, so 
dafi Zusatz von Katalysatoren keino Wrkg. kat. Der aufgenommene H , ist nicht gleick- 
mafiig in der Probe yerteilt, sondern sitzt nahe der Oberflaehe. (Mitt. Kaiscr-Wilk.- 
Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 14. 229—48. 22/7. 1932.) Za ppner .

Eduard Maurer, Uber die Anwendung des Ohlorruckstandsrerfahrens bei Roheisen 
und GufSeisen. Verss. von B ą k d e n h e u e r , D i c k e n s  (C. 1927. II. 299) iiber die Einw. 
von MnO auf Ferrosilicium im Cl-Strom im Sinne einer Anwendung der Cl-Methodo auf 
Boh- u. GuBeisen werden hinsiehtlich des Zusammenhanges zwischen yerfiigbarem 0 2 
u. oxydierter Si-Menge ausgcwertet. An Hand von Verss. von F. B o rs ig  an emer 
24- u. 2,7%ig. Fe-Si-Legierung in Ggw. yon Fe20 3, FeO u. MnO kann gezoigt worden, 
daB dieser Zusammenhang weitestgehend von dem Verdiinnungsgrad des 0 2 in seiner 
oxyd. Verb. einerseits u. des Si andorerseits unabhangig ist. Es wird die SchluBfolgerung 
gezogen, daB die nach der ChloraufschluBmethode bei Si-haltigem Roh- oder GuBeisen 
erhaltenen SiO,-Werte erheblich fehlerhaft sein kónnen. D io  Temp. des ChloraufschluB- 
vers. soli keinesfalls iiber 500° liegen. Ausdriicklich wird betont, dafi diese Schlufi- 
folgerungen nur fiir Werkstoffe mit 2—3% Si gelten, u. nickt fiir Stakle mit den iib- 
lichen niedrigen Si-Gehh. (Arch. Eisenhuttenwesen 6. 39—42. Juli 1932. Freiberg 
[Sachsen], Mitt. Eisenhiitten-Inst. Sachs. Bergakademie.) E d e n s .

F. Brocke, Ein neuer olgefeuerter Ofen fiir hochwertiges Gfupeisen. Beschreibung 
des Verf. u. Mitteilungen iiber dio mechan. Eigg. u. das Gefuge des erzougten Materials. 
(Foundry Trade Journ. 47. 144. 8/9. 1932. Lauckliammer.) E d e n s .

J. G. Pearce, Die Festigkeit ton Gujiei-sen im  Vergleich zum Gehalt an gebundenem 
Kohlenstoff. Unters. einer Reihe yon GuBeisenproben gleicher Analyse u. yerschiedencr 
Starkę zeigt, daB die Festigkeit mit zunehmender Starkę abnimmt, ohne dafi der Geh. 
an gebundenem C prakt. eino Anderung erfahrt. Aiich bei plotzlicker Anderung des

Inst. Ver. Staklwerke A.-G.) E d e n s .

werke, A.-G.) E d e n s .
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Geh. an gebundenem C in der Versuchsreihe infolge Strukturanderung des Guases 
bleibt die Festigkeitsandcrung kontinuierlich, wenn auoh nicht gradlmig. Analyt. 
Unters. perlit. Proben in Zonen ergibt, da(3 der Geh. an gebundenem C durch die ganzo 
Probe gleich bleibt. Der Geh. an Gesamt-C nimmt naeh der Mitte zu etwas ab; Proben 
versehiedener Stiieke des gleichen Gusses enthalten prakt. gleichen gebundenen C. 
(Buli. Brit. Cast Iron Res. Assoe. 3. 147—49. Okt. 1932.) Z a p p n e r .

John  H. H ruska, Ober die Oberflachenentkohlung von TempergujSeisen. Die bei 
der Herst. von SchwarzkerntemperguB eintretendo Entkohlung der Oberfliiche u. dereń 
EinfluB auf die meehan. Eigg. des Materials u. auf das Gefiigo werden besprochen. Es 
wird festgestellt, dafl bei den heutigen Tempervcrff. keine Beeintraehtigung des Materials 
eintritt. (Iron Age 130. 460—62. 22/9. 1932. Berwyn, 111.) E d e x s .

C. H. Bulleid, Ermudungsproben an Oupeisen. Es wird festgestellt, dafl der 
Wert der Ermiidungsgrenze lediglich von der Grófle der Graphitausseheidungen ab- 
hangt. (Buli. Brit. Cast Iron Res. Assoc. 3. 150—51. Okt. 1932. Nottingham, 
Univ.) ZAPPNER.

Edwin F. Cone, Ober die Enlwicklung und Veruiendung von legiertem Gufleisen 
fu r Werkzeugma-schinenteile. Es wird iiber die Erzeugung u. Verwendung eines legierten 
Gufleisens m it 2,75—3,00% Gesamt-C, 2,4—2,7% Si, 1,5—l,75°/o Ng 0,3—0,5% Cr 
beriohtet, das nach geeigneter Warmebehandlung eine hohe Festigkeit (50—55 kg/qmm), 
hohe Harto (bis 340 Brinelleinheiten), gute VerschleiBfestigkeit besitzt u. trotzdem 
bearbeitbar ist. (Iron Ago 130. 183. Anzeigenteil S. 16. 4/8. 1932.) E d e n s .

J . R . Vilella, Verbesscrte Poliermethoden. Metallographischc Chifieisenpróben. Vf. 
empfiehlt eine neue Methode fflr das Polieren u. die Herst. von Schliffen an GuBeisen- 
proben, insbesondere nach dem iiblichen Polieren die Verwendung von Seidentueh fiir 
die Endpolitur, unter Verwendung von feiner, trockener Magnesia, die auf das feuchtc 
Tueh aufgetragen wird. Photographien von Schliffbildern nach beiden Verff. zcigcn 
ein besseres Bild des Geftiges nach dem verbesserten Verf. (Metals & Alloys 3. 205 
bis 207. Sept. 1932.) N i k l a s .

Clarence D. K ing, Ober den metallisćhen Einsatz beim basischen Herdfrisch- 
verfahren. Der EinfluB des Arboitens mit verschiedenen Schrottsorten, Roheisensatzen 
auf das Ausbringen beim Schmelzen im bas. SIEME XS - MA11TIX - Of en wird im einzelnen 
besprochen, wobei auf das Arbeiten mit fl. u. festem Einsatz naher eingegangen wird. 
(Blast Furnace Steel Plant 19. 1451—54. 1577—80. 1931. U. S. Steel Corp.) E d e n s .

Lewis B. Lindem uth, Basische Siemens-Martinofenćhargen. An Hand zahlreicher 
Schmelzen aus der Praxis werden Beziehungen aufgestellt zwisehen der beim bas. Herd- 
verf. zuzusetzenden Roheisenmenge u. den ycrschiedenen Mengen u. Qualitaten an 
yerwendetem Schrott. Erstcns wird eme Kurve ermittelt, die angibt, welehe Mengen, 
im Vergleich zu cinem Roheisen mit 1% Si, mehr oder weniger an einem Roheisen mit 
anderem Si-Goh. zur Charge zugesetzt werden miissen. Zweitens wird ein Diagramm 
aufgestellt, aus dem die Beziehungen zwisehen Roheisenpreis, Stahlpreis u. zugesetzter 
Roheisenmengen einerseits, ferner giinstigster Sehrottpreis andererseits bei wirtschaft- 
lichem Betrieb ersiclitlich sind. (Iron Age 130. 250—52. Anzeigenteil S. 20. 18/8. 1932. 
New York.) _ E d e x s .

Lewis B. Lindem uth, Ober den Vorteil einer groperen Veruiendung von Schrott 
bei der Stalilherstdlung. (Vgl. vorst. Ref.) Im Ansehlufl an die aus der Praxis ge- 
sammelten Erfalirungen, macht Vf. auf die Moglichkeit u. Notwendigkeit der Yer- 
wendung groBerer Schrottmengen bei der Stahlherst. aufmerksam. (Iron Age 130. 
295. Anzeigenteil S. 12. 25/8. 1932. New York.) E d e n s .

Georg K urdjum ow, Die WdrmebeJumdlung des Kohtensloffslahls im Lichte der 
Rontgenuntersuchungen. Auf Grund bisheriger Unterss., insbesondere mittels Róntgen- 
strahlen, wird ein tlberblick iiber die Vorgange beim Abschrecken u. Anlassen von 
C-reichem unlegiertem Stahl gegeben. Der schroff abgeschreckte Stahl besteht aus 
flaohenzentriertem Austenit u. tetragonalem raumzentriertem Jlartensit. Die Para- 
meter beider Krystallarten werden durch steigenden C-Geh. stetig verandert; es handelt 
sich somit in beiden Fallen um feste Lsgg., beim Martensit um eine sehr iibersatt. Lsg. 
van C im a-Gitter. Bei Absehreckgeschwindigkeiten, die den Austenit bis zum Martensit- 
punkt (Ar"-Punkt) zu nnterkiihlen vermogen, hangt der Krystallaufbau des ab- 
geschreckten Stahles nur von der Abkuhlung im Bereich zwisehen Martensitpunkt u. 
Raumtemp. ab. Die hierbei stattfindende Umwandlung des unterkiihlten Austenits 
besteht zunachst in einem sprungartigen mechan. Umbau (Umklappen) des y-Gitters 
in das a-Gitter, wobei mit steigendem C-Geh. das a-Gittcr verzerrt wird, so daB ein

245*
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tetragonales Zwischengitter entstcht. Der Umbau verlauft so sohnel), daB eine Diffusion 
nichfc moglieli ist, daB also der C in fester Lsg. Yerbleibt. Nach der Orientierimg, die 
das Austenit kom zu den Martensitkrystallen aufweist, wird angenommen, daB der 
Umbau dureli 2 einfache Schiebungen dargestellt werden kann. Je  nach der Lage der 
Temp. der Martensitumwandlung, die ja vom C-Geh. abhangig ist, u. je nach dem Ver- 
lauf der Abkiihhing vom Martensitpunkt bis Raumtemp. zerfallt das tetragonale Gitter. 
Die Martensitumwandlung gelit mithin in einem Temp.-Bereich vor sieh, sio beginnt 
nur am Martensitpunkt. Bci sehr langsamer Abkuhlung in diesem Temp.-Gebiet ent- 
steht ein kub.-raumzentriertes Gitter, das aber‘Linienunseharfe im Róntgenbild auf
weist. — Bei unterkrit. Abkiihlungsgeschwindigkeit zerfiillt der Austenit in Ferrit u. 
Zementlt. In diesem Falle geht die Umwandlung von Krystallisationskeimen des Fcrrits 
u. Zeinentits aus, die GroBe der entstehenden Krystallc wird dureli die Abkiihlungs- 
geschwindigkeit bestimmt (vgl. Absehreektroostit). — Zum SehluB wird noeh kurz das 
Gebiet der Eigensehaftsiinderungen dureli die Umwandlung gestreift. (Areh. Eisen- 
hiittcnwesen 6 . 117—23. Sept. 1932. Leningrad.) ED EN S.

Otto Gassner, Ncuc Wege der StaJilMrtung. Nachteile des Einsatzharteverf. 
T.ange Dauer der Harfcung u. ungleichmaBige Erwarmung der Stiicke. Fortschritt be- 
deutet das Zomentieren in eyanidhaltigen Salzbiidern. Hiirten in einem Bruchteil der 
sonst ublichen Zeit ohne besondere Neueinriehtungen ermóglieht das Durapid-Sclindl- 
hćirtererf. (Met-nll-Wirtschaft 11. 464—65. 19/8. 1932.) N ik l a s .

Eduard Houdremont, Hubert Benuek und Hans Schrader, Hąrtbarkeit und 
ylnlaflbestandigkeil von Stahlen mil schwerloslichen Sondercarbiden. An einem W-Stahl 
u. insbesondere an V-Stiihlcn mit V-Gehh. bis 6°/o 11 • C-Gehh. bis 1% wird der EinfluB 
des Abselireckens von vcrsehiedenen Tempp. u. des verschieden hohen Anlassens auf 
die Hartę untersucht. Es zeigt sieh, daB infolge des Entzugs von C zur Bldg. von Sonder- 
earbiden die Hartefahigkeit bei niedrigen Tempp. geringer ist, ais bei C-Stalilen. Sonder- 
earbid cnthaltende Stilhle sind aber infolge der krystallisationshemmenden Wrkg. der 
Carbide gegen t)berhitzung weniger empfindlich. Mit steigender Temp. gehen die 
Carbide immer mehr in Lsg., dadureh wird die krit. Abkulilungsgcschwindigkeit herab- 
gesetzt, die Durchhartung verbessert. Andererseits scheiden sieh die bei hoheren Tempp. 
schwer in Lsg. gehenden Sonderearbide aueh erst bei hoheren Tempp. aus dem a-Misch- 
krystall wieder aus, so daB hierdurch eine Art Ausscheidungshartung bei hoher AnlaB- 
temjip. erzielt wird, welche den Hiirteabfall dureh Martensitzerfall iiberiagert, u. zu 
einem sekundaren Harteanstieg u. zur AnlaBbcstandigkeit bei 500—600° fiihrt. Gleieh- 
zeitig wird dureh diese Ausschcidung des V-Carbids die Sehnittleistung u. Warmfestig- 
keifc erhoht. An oinigen, mit V niedrig legierten Baustiililen wird die groBe Anlail- 
bestandigkeit an Hand des Verlaufs der Festigkeitseigg. vcrfolgt. Allerdings fallt die 
Kerbzahigkeit infolge der Aussoheidung von V-Carbid ab. (Arch. Eisenhuttenwesen 6 . 
24—34. Juli 1932. Essen, Ber. łJr. 162. WerkstoffaussehuB V. d. E.) E d e n s .

C. C. Sny der, Ober die Vermeidu?ig von KaUbearbeitungsspannungen beim Ziehen 
nichtrostender Sldhle. An einem 18-8-Cr-Ni-Stahl, einem 18%-Cr-Stahl u. einem un- 
legierten Stahl zum Vergleieh wird nacligewiesen, in welch starkem MaBe der nieht- 
rostende 18-8-Stahl dureh Kaltbearbeitung yerfestigt wird. Beim Tiefziehen von nicht- 
rostendem Stahl ist somit eine mehrfaehe Zwischengluhung erforderlich. Quersehnitts- 
verminderungen unter 40% lassen sieh ohne Zwischengleichung u. ohno Auftreten von 
Rissen durehfuhren. (Iron Age 130. 180—81. 4/8. 1932. Republic Steel Corp.) E d e n s .

N. N. Sawin und E. Stachrowski, Vergleichende Untersuchungen geharleten Stahh 
mit Apparaten, raelche nach dem Eindruckverfahren arbeiten. Drei verschiedene Methoden 
zur Best. der Hartę von gehartetem Stalli werden beschrieben u. verglichen. Die 
VlCKERS-Maschine (pyramidenfórmiger Diamant mit 50 kg Belastung) ist fiir Einzel- 
u. Laboratoriumsunters. bei Stiicken komplizierter Oberflaclie geeignet. Die Rock- 
WELL-Maschine (kon. Diamant 120 kg Belastung) eignet sieh fur Massenproben ein- 
faeher Oberflache. Die Monotronmaschine (kugelformiger Diamant) eignet sieh fiir 
.Massenproben. dereń Oberflaehenbeschaffenheit gleichzeitig bestimmt werden soli. 
Die BalNELL-Werte bis 500 u. die .Monotronwerte stehen in linearer Bezieliung zur 
VlCKERS-Hartc. Die lloCKWELL-Zahlen I I r c  von 20 bis 50 lassen sieh in die Harte- 
zahlen der anderen Verff. umrechnen, die iibrigen nicht. (Trans. Amer. Soe. Steel 
Treating 20. 249—62. Sept. 1932. Pilsen, Tsehechoslowakei, friihere Skodawerke.) Z a p p .

Raymond L. Sanford und George A. Ellinger, Thermomagnelische Ersclieinungen 
ni Stahl und ilire Anwendung auf das Studium der AnlafSerschemungcn eines gehartełen 
Kohlen-stofftlahls mil 0,75°/0 C. (Ygl. C. 1932. II. 763.) Allgemeine Betraehtungen
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iiber die magnet. Ersćheinungen, welclic beim Erwarmen u. Abkuhlen von Stahl auf- 
treten u. dazu benutzt werden kónnen, die Veriinderungen beim Anlassen von Stahl 
naher zu verfolgen (thermomagnet. Analyse). Dieso Methodc wird auf einen Stahl 
mit 0,75% C angewandt. Stahlproben werden ordnungsmaBig in W. gehartet u. dann 
naeli einer genau bestimmten Magnctisierung angelassen. Sofort beim Beginn der 
Erhitzung nimmt der Magnetismus zu u. z war, bis eine Temp. von 200° erreieht u. 
G1/2 Stdn. gehalten worden ist. Dieso Erschcinung diirfte auf die Ausscheidung von C aus 
der ubersiittigten Lsg. von C in a-Eisen zuriickzufuhren sein. Eine weitere Steigerung 
des Magnetismus findet bei 235° statt, Zerfall des noeh yorhandenen Austentis an- 
zeigend. Bei weiterer Tein]).-Steigerung findet bis zu 300° Abnahme des Magnetismus 
statt, der ausgesehiedcne C bildet Zementit, dicscr Vorgang ist innerhalb 1 Stde. be- 
cndet. In  dem Temp.-Intervall von 400—700° findet keine weitere Anderung des 
Magnetismus statt. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 20. 263—88. Sept. 1932. 
Washington, D. C., Bureau of Standards.) Z a p p n ER.

L. W. Schuster, Der Einflufl der gewokiiliehen Elemente auf Verhinderung der 
Bildung von Nadeln in stick-stoffreichen StShlen und Bogenschweiflungen. Durch die Ggw. 
von No in Stahl u. SchweiBungen wird Bldg. von Braunit u. Nadeln bewirkt. In  der 
vorliegcndon Arbeit wird der EinfluB der n. Legierungselemente auf die Struktur dieser 
N2 enthaltenden untereutekt. Stahlc untersucht. Die Nadeln bilden sich bei lang- 
samer Abkiihlung, es werden 2 Abkiihlgesehwindigkeiten benutzt, 1G0 u. 640 Min. 
von 900° bis Baumtemp. Die Nitrierung wird im NH3-Stroin bei 800° vorgcnommen 
u. dauert 2—4 Stdn., bis die Proben auBen Braunitstruktur aufweisen, danaeli wird 
kurz auf 900° erwarmt. C kann fast bis zur Erreiehung des Eutektikums in Stillilen 
enthalten sein, ohnc die Bldg. von Nadeln zu verhindorn; selion bei diesen Verss. zeigt 
sich, daB Mn einen wesentliehen EinfluB ausiibt. Bei SchweiBungen verhindert ein 
Geh. von l °/0 Mn u. dariiber Nadelbldg. Si-Geh. von 1,1% u. daruber hat die gleiche 
Wrkg., wenn nieht mehr ais 0,12% C vorhanden sind. Bei Ni-Geh. liegt die Grenzo 
der Nadelbldg. bei 2,5% in Ggw. von 0,50% Mn u. 0,18% Si, bzw. 0,25% łlf l u. 
Spuren Si. tJber Cr-haltige Stahle u. SchweiBungen liegen nur unvollkommene Verss. 
vor, die jedoch zeigen, daB Cr in gleicher Weise wie Mn, jedoch weniger intensiv wirkt. 
(Engineering 133. 612—14. 20/5. 1932.) Z a p fn e r .

Edgar C. Bain, Einige grundlcgende Kennzeichen 7iichtroslewler Stahle. Vf. be- 
spricht zunślchst die passivierende Wrkg. von Cr auf Eisen, u. kommt an Hand ver- 
gleichender Unterss. in HC1 u. HN 03 zu dem SchluB, daB Fe-Cr-Logietungen unedler 
sind ais Fe allein in reduzierenden Lsgg., daB aber in oxydierenden Lsgg. sich eine sehr 
stabile u. diehte Oxydsehieht bildet, wodurch die betreffende Lcgierung edler wird ais 
Fe. — Weitcrhin wird auf den EinfluB steigenden Cr-Geh. u. ferner des C-Gch. auf die 
Korrosionsbestandigkeit eingegangen. In einer Besprechung der Motallographie von Fe- 
Cr-C-Legierungen wird eine Einteilung der versehiedenen Cr-Stiihle gegeben. Weitcrhin 
wird auf die Eigg. der unmagnet. niehtrostenden Stahlc, femer auf den Gefugeaufbau 
der austenit, niehtrostenden Stahle, auf die Kaltverformung austenit.Legierungen, auf 
die Carbidausscheidungen in austenit. Lcgierungen, u. die damit verbundene Erscheinung 
der interkrystallinen Korrosion nilher eingegangen. SehlieBlieh wird noch das Verh. 
von Cr-Stahlcn bei erhohten Tempp. erortert. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 662—67. 
683—90. 12/8. 1932.) E d e n s .

S. B. Ritchie, Herstellung von Stahl ohne Mangan. Mn wird vom amerikan. 
Kriegsministerium ais strateg. Materiał bezeichnet, d. h. ais solches, welches im Kriegs- 
falle nicht in geniigender Menge zur Yerfiigung steht, daher wird die Bloglichkeit unter
sucht, Geschutzstahl ohne Zusatz von Mn zu erschmelzen. Es gelingt, im Hoch- 
freąuenzinduktionsofen ohne Mn einen Stahl zu erzeugen, welcher die fiir Gescliutz- 
stahl vorgeschriebenen techn. Daten aufweist; er ist zum Verschmieden u. zur Ycr- 
wendung ais SohleuderguB geeignet. Die Desoxydation kann durch verschiedene Z u- 
satze bewirkt werden, Botbrueh verhindert Zusatz von Zr. Erhohung der Gehh. an 
C, Si, Va u. Zr iibt gunstige Wrkg. auf die Eigg. des Materials aus. (Trans. Amer. 
Soc. Steel Treating 20. 193—232. Sept. 1932. Watcrtown Arsenał.) Z a p p x e r .

Peter Bardenheuer und Gustav Thanłieiser, Uber den Desoxydationsverlauf 
bei der Herslellung ton Transformalorenstahl. Bei der Erzeugung von Transformatorcn- 
bleehen in einem bas. Liehtbogenofen wurden Schwankungen der Wattverlustziffern 
beobachtet, ohne daB die Ursache hierfur angegeben werden konnte. Es wurde daher 
bei 11 Schmelzungen der Desoxydationsvorgang genau Yerfolgt, indem z. T. Proben 
in Abstanden von 5 Minuten gezogen wurden. Die Zeit, welche zwisehen Zugabe des
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Ferrosiliciums u. dcm VergieBen licgt, also fiir die vollstandige Rk. u. das Aussaigern 
der Desoxydationsprodd. zur Verfiigung steht, ist von groflem EinfluB auf den 0 2-Geh. 
der Transformatorenbleehe. Sehmelzungen, welclie geniigend Zeit zum Abstehen 
hatten, wiesen kleineren Gesamtsauerstoffgeh. u. kleineren Wattverlust auf ais solche, 
welche kurz nach der Desoxydation abgestochen wurdcn. (Mitt. Kąiser-Wilh.-Inst. 
Eisenforsch., Dusseldorf 14. 221—27. 30/4. 1932.) Zappner .

— , Ein neuer Automóbilslahl. An Hand von Gefiigeunterss. u. Ermittlungen der 
mechan. Eigg. wird gezeigt, daB ein lioherer Mn-Geh. in niedriglegierten Stahlen eine 
Yerbesserung des normalisierten Materials zur Folgo hat. (Iron Steel Canada 15. 82—83.

H .F ra n z , Chrommolyhdanstahl im  Automobilbau. Angaben iiber zweckmaBigc 
Zus., Bearbeitbarkeit, Warmverformbarkeit, Warmebehandlung, ferner iiber die mechan. 
Eigg. u. die Verwendung von Cr-Mo-Stahlen mit 0,1—0,5% C, 0,5—1,1% Cr, 0,15 bis
0,30% Mo. (Automobiltechn. Ztschr. 35. 440—42. 25/9. 1932.) E d e n s .

V. O. Homerberg, Hoch schwefethattige Nitrierstahle ton g-uler Bearbeitbarkeit. 
An 2 Al-Cr-Mo-Nitrierstahlen mit 0,022 u. 0,170% S wird der Verlauf der mechan. Eigg. 
in Abhangigkeit von der AnlaBtemp. nach dem Abschreckcn, ferner der Verlauf der 
Brinellharte-Einsatztiefe-Kurven nach dem Zementieren untersucht. Verss. iiber 
die Bearbeitbarkeit dieser Łegierungen ergeben, daB das hoch-S-haltige Materiał be- 
sonders giinstig ist, falls keine liohcn Kerbzahigkeitswerte gefordert werden, sondem 
guto Bearbeitbarkeit der Hauptgesichtspunkt ist. (Iron Age 130. 101—02. 21/7. 1932. 
Cambridge, Mass., Massachusetts Inst. Techn.) E d e n s .

— , Selen ais Legierungśbestandteil in nichtrostenden Stahlen. Wird in Ni-Cr-
Stiihlen der 18-8-Basis der S-Geh. dureh etwa 0,25% Se ersetzt, so zeigt sich, daB dio 
mechan. Eigg., insbesondere dio Zahigkeit quer zur Faser, ferner dio Eigg. bei erhóhten 
Tcmpp. besser sind, auBcrdcm daB die Sclilackeneinschlusse geringer werden, u. daB 
trotz des Fehlens von S das Materiał sehr gut bearbeitbar ist. Es wird ein besonderes 
Atzmittel fur Sc-haltige austenit. Stiihlo mitgeteilt. (Iron Ago 130. 404—05. 15/9. 
1932.) E d e n s .

F . Johnstone Taylor, Nickel im Stahlgu/3. t)ber den Zusatz von Ni zu Stahl- 
guBmaterial, ferner iiber die Becinflussung der mechan. Eigg. des Stahlgusses u. iiber 
crforderlieho Warmebehandlung der fertigen Stiicke. (Foundry Trade Journ. 47.

H. J. French und c. M. Schwitter, Nickelslahlc zeigen geringere Sprodigkeit. 
Aus Unterss. iiber den EinfluB der Alterung auf die Kerbzahigkeit von Ni-Stahlen fiir 
Kesselblecho mit Ni-Gehh. bis 5% , ferner auf das Auftreten von Kraftwirkungsfiguren, 
endlich auf die Anderung der KorngroBo in Abhangigkeit von dem Kaltreckgrad u. der 
AnlaBtemp. (Rekrystallisationsraumschaubilder) geht hervor, daB durch dio Ni-Zusatze 
erstens dio Alterungserscheinungon herabgesotzt werden, zweitens die Kraftwirkungs
figuren erst boi hóheren Tempp. auftreten, drittens daB dio Kornvergroberung durch 
Rokrystallisation erheblich herabgesetzt wird. (Iron Ago 130. 51—53. AnzeigentciI 
S. 18. 14/7. 1932. New York u. Bayonne, N. J., Intern. Nickel Co.) E d e n s .

O. Bauer und P. Zunker, Einflufl von Temperatur und Fremdmetallen auf dic 
Walzbarkeił von Zink. (Vgl. C. 1932. II. 3141.) Es wird der EinfluB der Temp. auf die 
Walzbarkeił von Elektrolytzink u. Raffinadezink untersucht. Dabei zeigt sich, daB die 
Verformungsfahigkeit beider Zinksorten mit der Walztomp. ganz rcgelmaBig ansteigt, 
ohno daB sich ein Anhaltspunkt dafiir ergab, daB die Verformungsfahigkeit zwischen 
120 u. 140° besondors ungiinstig sei. Wahrend 90° Walztemp. fiir beido Zinksorten noch 
ais zu niedrig anzusehen ist, lieBen sich diese von 110° an bereits frei von Oberflachen- 
rissen auswalzen. Bei 150° Walztemp. waren auch schwache Kantenaufspaltungen ver- 
schwnmden. Mit zunehmendem Verformungsgrad u. stoigender Walztemp. lauft eine 
Umbldg. des grobstrahligen GuBgefuges in ein feinkórniges Walzgefiige parallol. Diesc 
Gefiigcumbldg. beginnt u. endet beim Elektrolytzink friiher ais beim Raffinadezink. 
Dieser Unterschied kann, wie Vff. dureh Unters. des Einflusses von Fremdmetallen 
auf die Walzbarkeit von Raffinadezink zeigen, nicht auf dem P 6-Geh. des Raffinade- 
zinks beruhen (vgl. auch C. 1931. I. 3601), da Mengen von S=l% Pb die Walzbarkeit 
des Zinks nicht becinflusscn. Ebensowenig beeintrachtigt bis zu 1% Cu bei geniigend 
hoher Walztemp. (von 110° an) die Walzbarkeit merklich. Auch Sb ist bei geniigend 
hohen Walztempp. selbst in groBerer Menge yorhaltnismaBig unschadlich. Dagegen 
beeintrachtigt Cadmium, sobald die Lóslichkeitsgrenze des Zn fiir Cd (0,25% Cd bei 
Zimmertemp.) ubersehritten ist, in hohem Grade die Walzbarkeit. Auch Eisen zeigt

.Juli 1932.) E d e n s .

99. 18/8. 1932.) E d e n s .
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schon bei kleincn Gehh. (>0,l°/o) einen ungiinstigen EinfluB, dor nur durch hohe Walz- 
tempp. (>150°) abgeschwiielit werden kann. Von allon untorsuohton Metallen hat Zinn  
den ungunstigstcn EinfluB auf die Walzbarkeit, da im Gegcnsatz zu der Einw. der 
anderen Fromdmetalle beim Sn wegen Bldg. eines leieht fl. ternaren Eutektikums der 
schadlieho EinfluB nieht durch Erhohung der Walztemp. wettgemacht werden kann. 
(Metall-Wirtschaft 11. 289—92. 303—06. 20/5. 1932.) COHN.

— , Das Schmelzen von zusammengesetzłen zinnhaltigen Rucksłdnden im  Schachtofen. 
Angaben iiber die Verarbeitung yon Weifiraetall-, Lotzinn- u. Sehriftblei u. Bleiaschen 
in einera Sehaehtofen von besonderer Bauart, die niiher besohrieben ist. Sehmelz- 
praxis u. Schlackenfulirung bei dieser Riickstandearbeit. (Journ. Soe. chem. Ind. 51. 
715—17. 26/8.1932.) N i k l a s .

Ralph J. Snelling, Das „Oeheimnis“ der Kupferharlung. Hartung des Cu isfc
nur naeh 3 Yerff. moglich durch 1. Aufnahme von Kupferhammerschlag in das Metall-
gefiige; 2. Zusatz geringer Mengen anderer Metallo, u. 3. Kaltbearbeitung. Sind be- 
sondero Anforderungen an Harto gestellt, so stehen heute die legierten Stahle dafiir 
zur Verfugung. (Apparatebau 44. 127—28. 16/9. 1932.) N i k l a s .

John R. Freeman jr. und P. H. Kirby, Schnellrerfahren zur Erzeugung von 
Palina auf Kupfer. Analysen von Patinaschichten. Synthet. Herst. von Patina durch 
Einw. yon S02- u. C02-haltigen Gasen auf metali. Kupfer. Elektrolyt. Methode, wobei 
das zu patinierende Cu ais Anodo in ein Bad von folgender Zus. eingehangt wird: 2% 
Na2SO.(, 4%  NaOH u. l °/0 NaCN. AmmonsulfatprozeB, bei dem das Cu mit einer Lsg. 
von 10°/oig. (NH.,)2SO, behandelt wird. Theoret. Erorterungen uber Patinabldg. (Metals 
& Alloys 3. 190—94. Sept. 1932.) N ik l a s .

P. Rontgen und H. Braun, Uber die Loslichkeit von Oasen in  Metallen. Das 
Verhalten von Wassersloff wid Stickstoff ges/en Aluminium. Unters. der Loslichkeit von 
Gasen in Metallen m it der Apparatur von SlEV ER Ts. Vergleich der bisherigen Arbeiten 
iiber Loslichkeit von H2 in Al. Abhangigkeit der Loslichkeit yon H 2 in Al von der Temp., 
festgestellt bis 1000°. Pcststellung der H2-Aufnahme vom Probengewicht u. Abhangig
keit der H 2-Aufnahme vom Gasdruek. Dieselben Verss. werden mit N2 durchgefuhrt. 
Eine Gasaufnahme zwischen 700 u. 1000° findet nicht statt, dagegen einc Nitrierung 
dor Oberflache, die die Schmelzo gegen wcitero Einw. von N2 schiitzt. (Metall-Wirtechaft 
11. 459—63. 471—72. 19/8. 1932.) N i k l a s .

W. Saran, LeichtmelallsandgufS, seine stalisclic und seine Schwingungsfesligkeit. 
Ermittlung dor Brinellhiirte, sowie Zug-, Biege- u. Verdrehungsverss. mit Hilfe von 
FeinmeBgcraten an LeichtmetallsandguBlegierungen, wio deutschc u. amerikan. Ijegie- 
rung, Kolbenlegierung, Silumin, Iv-S.-Seewasser, Lautal LIV ., Alufont Elektron AZG. 
An demselben Materiał wird auch Dauerfestigkeit boi dynam. Zug-, Druck-, Biegungs- 
u. Verdrehungsbeanspruchung bestimmt. Es vorsagt die formelmaBigo Errechnimg 
der Dauerfestigkeit aus den Kennziffern stat. Verss. Ermittlung dor Dauerfcstigkeiten 
bei IjeichtmotallsandguBlegg. mir mit Hilfe des W oH L E R -V orf. móglieh. (Ztschr. 
Metallkunde 24. 181—84. 207—10. Aug. 1932.) N i k l a s .

Hans Bohner, Uber die normale und umgekehrte Blockseigerung von Al-Cu-Legie- 
rungen. Eine reino AI-Cu enthaltendo Mischkrystallegierung mit 3°/0 Cu u. eino auBer- 
halb des Mischkrystallgebiotes liegendo Legierung mit 8,5% Cu wurdo einmal schnell u. 
dann langsiim abgekulalt. Es wurdo durch Entnahmo von Proben aus Rand u. Mitte 
festgestellt, daB die Umkohrung der Kupferseigerung lodiglich von der Abkiihlungs- 
geschwindigkeit abhangig ist. (Metall-Wirtschaft 11. 437—38. 5/8. 1932.) N i k l a s .

Alfred Stock, Beryllium. (M eta l Ind. [London] 40. 661—64. 41. 9—10. 1/7. 1932.
— C. 1932. I. 3220.) _ R. K. M u l l e r .

Konrad Jost, Vorkommen und Konze.niralionsverlaaJ des Vanadiums in  der 
sedimmłaren Abfolge. (Vgl. C. 1932. II. 1768.) Eingehendo Besprechung der wich- 
tigsten abbauwurdigen V-Lagerstatten. Angabo u. Zusammenstcllung des V-Geh. der 
wichtigsten Sedimentgesteino u. seine Anreicherung in der sedimentarcn Abfolge. 
t)bor dio Entstehung dieser Lagerstatton u. dio Rolle von niederen Lebewesen u. 
Pflanzen. (Metall-Wirtschaft 11. 511—15. 16/9. 1932.) N i k l a s .

H. Moser, K. W. Fróhlich und E. Raub, Das Dreisloffsystem Silber-Kupfer- 
Phosphor. Die Aufstellung des ternaren Diagramms erfolgte hauptsachlich auf Grund 
thermoanalyt. u. mkr. Unterss. Von den droi zugehorigen Systemen wurden die 
Systeme Cu-P u. Ag-P nachgepruft u. erganzt. Im System Cu-P konnte die Existenz 
der Vorb. Cu3P  (E. 1023°), die mit metali. Cu im Gewichtsverhaltnis 59:41 eine1 bei 
707° erstarrende Schmelze bildet, bostatigt werden. Eine feste Lsg. yon Cu in Cu3P



wurde nicht beobachtet, ebenso konnten fur dic Existenz der Verb. Cu5P 2 keinerlei 
Anhaltspunkte gewonnen werden. Bei der Herst. von hochphosphorhaltigen Cu-Legic- 
rungen zeigto es sich, daB bis zu ciiiem P-Geh. von ctwa 26°/o die Legierungcn voll- 
kommen homogen sind. Ein Phospborkupfer mit 34°/0 P  lieC im Schliffbild einen hellcr 
u. einen dunkler gefarbten Bestandteil erkennen. — Eine quantitative Best. der Lóslich- 
keit des P  im Ag ergab, daB fl. Ag bei 960° 1,45% P  aufzulóscn yerrnag. Aus dem 
Schmelzdiagramm der Legierungsreihe Ag-AgP2 laflt sich ermittcln, daB eine Ag- 
Sehmelze mit einem P-Geh. von 0,96— 1,00% bei 877—879° eutekt. sehm., entsprechend 
einer Konz. von 2,7% AgP2. Im zugesehmolzenen Vakuumrohr gelingt es, Legierungcn 
mit 2 u. mehr %  P zu erschmelzen u. erstarren zu lassen, wobei sich zwei Schichtcn 
ausscheiden. Der ungefahre P-Geh. der oberen Schicht betragt dabei 18—20% (=  54% 
AgP2). Beim Durchlciten von P-Dampf dureh Ag-Pulver bei 470—480° sintern die sich 
bildenden Phosphide zu einem spróden Stabchen zusammen. Ein auf diese Weisc 
gcwonnenes Pliosphid mit 39,7% P  zeigt ein homogenes Aussehen u. laBt auf eine weit- 
gehende Mischkrystallbldg. zwischen AgP2 u. AgP3 schlieBen. — Das tem arc System 
mit einem Atomverhaltnis Cu: P  =  3: 1 gehort zu dem selteneren Typ der Schaubilder, 
bei denen die Liąuidusaste zur Eutektikalen hin gekriimmt sind. Das F.-Maximum 
liegt bei 796—797°, die dazugehćirige eutekt. Konz. ist 53,8% Cu3P. Alle Schmelzen, 
die viel Cu3P  enthaltcn, besitzen eine auffallend hohe innere Reibung. — Bei den 
Legierungen mit dem Atomverhaltnis Cu: P >  3: 1 betragt die terniire eutekt. Temp. 
646 ±  1° bei der annaliernden Konz. 17,9% Ag, 30,4% Cu u. 51,7°/o Cu3P (entsprechend 
7,2°/o P)- — dcm Atomyerhaltnis Cu: P <  3: 1 tritt das Cu nicht mehr ais metali. 
Phase auf, sondern ais Cu3P. Der UberschuB des P  kann entweder zur Bldg. eines hóher- 
%ig. Cu-Phosphids, oder aber ais Ag-Phosphid gebunden sein, wobei groBcre Mengen 
von AgP2 im terniiren System stabilisiert werden ais im binaren System Ag-AgP2. 
Bei scharfer Abschreckung von gesehmolzcnem Cu3P, dem 2—3°/0 Ag u. etwas elemen- 
tarer P  zulegiert waren, werden Mischkrystalle, bestehend aus Cu3P +  AgP2 erhalten. 
Beim Tempern zerfallcn jedoeh die Mischkrystalle in die beiden Phosphide. Nach 
langcrer Gliihbehandlung findet weiter noeh ein Zerfall des AgP2 in die IComponenten 
statt, woraus folgt, daB das AgP2 auch im festen Zustand diu-eh Bindung in einen 
Mischkrystall stabilisiert werden kann. Die homogene Sehmelze des letzteren Teil- 
systems erstarrt bei 703 ±  3° unter Bldg. eines ternaren Eutektikums der Zus. Cu 
35,8% . Ag 53,4% u. P  10,7% bzw. Cu3P  41,6%, Ag 44,9% u. AgP, 13,4%. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chcm. 208. 225—37. 18/10. 1932. Sehwabisch-Gmund, Forsch.-Inst. f. 
Edelmetalle.) K LEV ER.

E. S. Leaver und J. A. W oolf, Fakloren, welche die Ooldflotation zerkleinerler 
Erze bceinflussen. (Vgl. C. 1931. I. 2257.) Vff. besprechen Einzelheiten der Flotation 
von pyrithaltigen, komplexen, lialboxydierten Golderzen, oxydicrten Gold-Kupfer- 
erzen, ąuarzhaltigen Golderzen. 9 Tabellen bringen das Zahlenmaterial (unter Mit- 
arbeit von P. R. Perry). Dic durcbgefuhrten Verss. betreffen den EinfluB der pu- 
Konz., die Anwendung von CaO, H 2S04, NaCN u. NaCN +  Na2C03, C02. Sulfidi- 
sicrende Mittel eignen sich bei oxydierten Pb- u. Cu-Erzen, beeintrachtigcn aber die 
Goldflotation. Die Anwendung von NaCN verringert das Goldausbringen din-cb 
Elotation. Das Goldausbringen laBt sich am besten durchfiihren, wenn eine Amal- 
gamierung der Flotation vorangeht. (Canadian Mining Journ. 53. 454—60. Okt. 
1932.) K u n o  W o l f .

M. C. H aas , Flolationcyanlaugung i-erdrcingt Cyanlaurjung in  llufiland. Vf. bc- 
sehreibt die Betriebschwierigkeiten der K O C H K A K -G oldgruben (Ural), die bei d e r 
Aufbereitung sehieferhaltiger Golderze auftreten. Obwohl das Erz fur die Cyan- 
laugung ein idcales ist, fiihrt die Trennung des gel. Goldes von feinverteilter Gangart 
zu n n iib c rw in d lic h e n  Aufgaben. E rst n a c h  Einfuhrung d e r  Flotation konnten diese 
Schwierigkciten rcstlos beseitigt werden. Bei demselben bisherigen Grad der Fein- 
malilung wird nunmehr ein h o h e s  Ausbringen durch Flotation erzielt. (Engin. Mining 
Journ. 133. 511—15. Okt. 1932.) K u n o  W o l f .

W. E. John und E. Beyers, Messimg der Wirksamkeil von Cyanidlosungen auf 
dektrischem Wege. Das Potential des Au in 0,02—0,06%ig. KCN-Lsgg. ohne u. mit 
Zusatz von 0,02% CaO, femer bei Ggw. von Hg,Pb u. Zn ais Verunreinigungen der 
Lsg. wird bestimmt. Fast alle Metalle, die bei der Goldlaugung angetroffen werden, 
erniedrigen das Potential; geringe Mengen von Hg erhohen es. Es zeigt sich eine 
gewisse Parallelitat zwischen dcm Potential des Au in der KCN-Lsg. u. dereń Lose- 
vermógen. — Die Vff. yersuchen, ihre experimentcllcn Ergebnisse durch thermo-
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dynam. AblcituDgeu theoretiscli zu fundieren. (Journ. cliem. metallurg. mining Soc. 
South Africa 33. 27—31. Aug. 1932.) K u t z e l n i g g .

A. Mitinski, Einflufi der Lebensgeschichte ron Legierungen u v f ihre Eigenschafien. 
Allgemoine Beziehungen zwischen dem Herst.-Gang ciner Legierung u. iłircn physikal.- 
chom. Eigg., sowie der Zus. u. den entspreebenden Mehrstoffsystemen. (Rev. uni- 
verse)le Mines, Metallurgie, Travaux publics etc. [8] 8 (75). 181—82.15/9.1932.) N ik la s .

W. Kroll, Legierungen des Oalliums. Unters. der Legicrungen des Ga mit Fe, 
Ni, Cu, Zn, Mg, Bi, Al, Pb, Cd u. Sn. Legierungen mit Fe, Ni u. Cu zeigen keine Alterung. 
In  Mg lóst sieli Ga anseheinend bis zu 4,6°/0. Die feste Lsg. ist in geringem MaCe dureli 
Alterung vergiitbar. Leichtsehmelzende biniire u. Mehrstofflegicrungen des Ga mit 
Cd, Bi, Pb, Sn u. Zn zeigen ein Minimum bei 12°/o Sn (F. —15°). Al-Ga-Legierungen 
sind nieht dureb Alterung vergutbar. Ga sebadigt die Korrosionsbestiindigkeit des Al, 
so daB 4%ig. Al-Ga-Legierung bereits an feuehter Luft langsam zerfallt. Eine besondere 
Zukunft scbeint den Ga-Legierungen nieht beschieden zu sein. (Metali-Wirtschaft 11. 
435—37. 5/8. 1932.) N i k l a s .

J. H. Russell, Kanthal, ein ncues eleklrisches 1Viderstandsmate.rial . Kanthal ist eine 
Al-Cr-Co-Legierung fur elektr. Widerstande, welclie sieli durch holie Hitzebestandigkeit 
auszeichnet. Kanthal wird in 3 (Jualitiiten hergestellt: A v  A  u. D, sie sind fur die Ver- 
wendung bei folgenden Tempp. bestimmt: 1325, 1250 u. 1050°. Vergleichsverss. gegcn- 
tiber Ni-Cr-Legierungen zeigen auch in dem Temp.-Bereieh, fur welchen die Ni-Cr- 
Legierungen geeignet sind, eine ganz wesentlieh hóhere Hitzebestandigkeit der Kanthal- 
legierung. Auch die Bestandigkeit gegen S ist auBcrordentlich groB. Dio elektr. spezif. 
Widerstande der 3 Qualitaten sind 145, 135, 130 Mikroohm bei 20°. Anwcndungs- 
beispiele werden besehrieben. (Metallurgia [Brit. Journ. Metals] 6 . 195—97. Okt. 1932. 
Hall and Piekłoś, Ltd.) ZAPPNER.

Ballay, Die, Kupfer-Nickelsondcrlegicrungen. Zusammenfassende Behandlung der 
Hartę u. des Mikrogefiiges von Cu-Ni-, Cu-Ni-Si-, Cu-Ni-Sn-, Cu-Ni-Sn-Si-, Cu-Ni-Al- 
Legierungen. Anwendungsgebiete dieser Legierungen. (Buli. Assoc. teehn. Fonderic 6 . 
203—08. Juni 1932.) ' N i k l a s .

Arthur Phillips und Carl H. Samans, BiclUungseigenschaflen in kaltgcualzter 
und. angdassmer Handelsbronze. Unters. eines Messings mit Cu =  90,08°/o> Zn =  9,88°/o> 
Pb =  0,012% u. Fe =  0,03%. Aus diesem ^Materiał werden Blechproben entnommen, 
die in Winkeln von 22,5, 45, 67,5 u. 90° zur Walzrichtung herausgesclinitten sind. Diese 
Probcn stammen auBerdem von 5 Blocken der verschiedensten Kaltbearbeitung mit 
naehfolgendem Anlassen bei verschiedenen Tempp. An dieson Proben werden ver- 
gleichendo Zug-, Hilrtc- u. Delinungsmessungen durchgefuhrt. (Techn. Publ. Amer. 
Inst. Mining metallurg. Enginecrs i932. N r . 491. 10 Seiten.) N ik l a s .

Co lin G. Fink und G. A. Meyerson, Neue Legierungen ais Bindemiltel fiir  Hart- 
metallcarbidc. Um die Sprodigkeit von Hartmetallen der Co-W-Basis ohne glcich- 
zeitigo Yerringerung der Harto zu vermindern, w-ird empfohlen, an Stello des ublichen 
Bindemittels Co allein Legierungen aus Co-W, Co-W-C oder Co-Mo zu verwenden. Die 
Herst. von diehtem W 03, die Zubereitung eines diehten Metallpulvers aus W, die Herst. 
des Co-W-Pulvers u. der Carbide, sowie dio Fertigstellung des Hartmetalls werden im 
einzelnen besprochen. Es zeigt sieli, dafi eine Legierung aus 94,75% Wolframearbid u. 
5,25% Co, bei der eine Co-W-C-Legierung ais Bindemittel verwendet wird, aufier- 
ordentlieli zali ist, wobei die Rockwellhartc immer noch rund 87 („A“-Skala, Belastung 
60 kg) betragt. (Iron Age 130. 8—9. 47. 7/7. 1932. New York. Columbia Univ.) E d e n s .

H. F. Moore, Enniidung von MełaUen. Biickbłick. Geschiehtlieher t)berbliek 
iiber die Forsehung der Ermudung von Metallen unter Dauerbeanspruehung. (Metals & 
Alloys 3. 195. Sept. 1932.) N i k l a s .

T. A. Solberg und H. E. Haven, Wichtigkeit der Ermudung ron Metallen fiir 
den konslruktiien Enlwurf. EinfluB der Konstruktion von Maschinenteilen bei starker 
Dauerbeanspruehung, erlautert an Beispielen aus dem Flugzeugbau. (Metals & Alloys 3. 
196—99. Sept. 1932.) N i k l a s .

C. L. Clark und A. E. White, Einflup ron liekryslallisationstemperalur und 
Korngrii(Se auf die Flieficliarakterislik ron Nichteisenmetallen. Best. der Rekrystalli- 
sationstemp. von 6 verschiedenen Legierungen, u. zwar 4 Legierungen vom Cu-Zn-Sn- 
Typ u. 2 Cu-Zn-Legierungen durch Messung der Rockwellhartc vor u. naeh dem An
lassen des Materials auf verschiedcne Tempp. u. darauffolgende Nachprufung des Klein - 
gefuges der Proben. Die Zugvcrss. erstrecken sieli auf dio Dauer von 100Ó Stdn. Die 
Ergebnisse sind in einer logarithm. Kurve eingetragen u. sind in Ubereinstimmung mit
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den gefundenen Rekrystallisationstempp. Um den EinfluB der KorngróBe auf die 
Dauerbelastung festzustellon, werden 2 Cu-Zn-Sn-Legierungen mit 2 verseliiedenen 
KorngroBen fur dio Verss. gewahlt. Bei Tempp. unter der niedrigaten Rekrystalli- 
sationstemp. besitzt ein feinkorniges Materiał den gróBeren FlioBwiderstand; dagegen 
iiber dieser Rekrystallisationstemp. das grobkornige Gefiige. (Metal Ind. [London] 41. 
225—28. 249—50. 2/9. 1932.) N ik l a s .

W. Rosenhain, Eisen und Nichteisenmelalle in der Gie/Jerei. (Metal Ind. [London] 
40. 638—40. 17/6. 1932. — C. 1932. II. 1960.) N i k l a s .

Tsuneo Suzuki und Kazuhiko Oma, Nicht korrodierende organische FlufSmiitel 
zum Lóten. Phthalamidsdure, saures Ammoniumphthalat u. Ammoniumphthalat lassen 
sieli in glycerinhaltigem W. gel. ais Lotmittel yerwonden, weil sio in geschmolzenem 
Zustand Motallosydo losen. Bei weiterem Erkitzen entweieht Phthalimid u. es bleiben 
nur die Metalloxyde zuriiek. Ammonsuecinat konnte ebenso yerwendet werden, wenn 
nicht der unangenehme Rauch des entweichenden Succinimids stórto. (Soient. Papers 
Inst. physical chem. Res. 19. Nr. 380—82; Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], 
Tokyo 11. 111. Sept. 1932.) L. E n g e l .

O. Macchia, Hauptcharakteristiken e.ines Bades fiir „kalle" Verchromung. (Vgi.
C. 1932. II. 1683.) Bei der k. Vcrcliromung (12—22°) werden glanzende Ndd. erhalten, 
wenn die kathod. Ausbeute 20°/o nicht ubersteigt. Die besten Ndd. werden bei einer 
Ausbeute yon 11 bis 16°/o erzielt. (Industria ehimica 7.1209—10. Sept. 1932.) R. K. Mir.

Oskar Kramer, Die Oberflachenveredlung des Aluminiums. In  cinem besonderen 
Cr-Bade, dessen Zus. nicht angegeben wird, direkt vercliromtes Al ist nacli Vf. gegen 
Korrosion widerstandsfahig, wahrend Ni u. Ni—Cr-Schicliten das Metali nicht dauernd 
schiitzen. (Metallwaren-Ind. Galvano-Techn. 30. 435—36. 15/10. 1932. Leipzig.) K u t z .

J. Fischer, Die gahanische Behandlung von Aluminium. Zusammenstellung von 
Verff., Patenten u. Literatur iiber galvan. Behandlung von Al u. seinen Lcgierungen, 
um dieso m it einom festhaftenden, korrosionssicheren Schutz zu versehen. (Metall- 
Wirtschaft 11. 473—74. 26/8. 1932.) N i k l a s .

E. Smith und C. A. Velarde, Plattierung von OuPaluminium und zusammen- 
gesełzten Aluminiumteilen. Nur bei SchalenguB lafit sich eine brauchbare Vernickelung 
erzielen. Das Versagen von Schmelz- u. SandguB ist auf dio Porositiit des Motalles 
zuruckzufuliren. (Beim Erhitzen bilden sich infolge der Ausdelinung der in den Poren 
befindliehen Luft im Uberzuge Blasen.) Empfolilene Arbeitsweise: Das GuBstiick 
wird bei 316° 1 Stde. im Ofen getrocknet, dann poliert, mit Tri entfettet, kurz in li. 
KjCOj-Lsg. u. dann 4 Min. in starker H N 03 gebeizt, m it Ni p lattiert u. sodann 15 Min. 
bei 482° im Ofen getrocknet, wobei allmahlich angewarmt werden muB. Das Verf. ist 
auch auf zusammengesetzto Al-Teile anwendbar. Nach der Ofentrocknung nimmt 
der tJberzug ein gelbliehtrubes Aussehen an. Kann der Gegenstand nicht poliert werden, 
so liilft kurzo anod. Behandlung in H 2S0.4, d =  1,65. (Metal Ind. [London] 41. 
15—16, Metallwaren-Ind. GaIvano-Techn. 30. 436—37. 15/10. 1932.) K u t z e l n i g g .

Herbert Kurrein, Wcipblechentzinnu-ng. Beschreibung der hauptsaehliehsten 
Vorff. unter Anfiihrung der einschliigigen Patente. (Chem.-Ztg. 56. 849—51. 26/10. 
1932. Borlin-Niederschónewoide.) Z a p p n e r .

Alfred B. Searle, Melallpoliermitiel. Uberblick uber Reinigungs-, Sehleif- u. 
Policrmittel fiir Motalle. (Manufacturing Chemist 3. 249—53. Okt. 1932.) R. K. Mii.

W. J. Miiller, Zur Theorie der Korrosion. I. Der Zummmenhang zwischen Passifitat 
und Korrosionsfestigkeit von Metallen. Zeigt ein mit einer natiirlichen Deckschicht 
versehenes Motali beim Einbringen in einen Elektrolyten eine weilere Potentialyered- 
lung, so bezeichnet man dieses Verh. ais Selbstpassivierung. Diesc Sclbstpassivierung 
beruht darauf, daB durch den Lokalstrom von Jletall durch die Poren zur Deckschicht 
die Poren zunachst bis auf eine PorengroBe von etwa 10-4 bis 10-5 je qcm Flacho zu- 
wachsen. Ein weiterer Angriff des Elektrolyten auf das Metali tr itt  nicht ein, wenn 
diese kleine Porenflache erreicht ist u. stabil bestehen bleibt. Beispielo bieten Al, Cr, 
u. Cr-Fe-Legierungen in nicht angreifenden Elektrolyten. Erfolgt eine Yeranderung 
der Deckschicht durch chem. Inlósunggelien oder durch kolloidchem. Aufquellen oder 
kolloidalo Solvatation, so tr i t t  weder Potentialyeredelung ein, noch ist Korrosions- 
schutz vorhanden. (Korrosion u. Metallsehutz 8 . 253—60. Okt. 1932.) K a l p e r s .

S. C. Britton und TJ. R. Evans, Praktisclie Korrosionsprobleme. VII. Versuche 
iiber Schutzanstrićhe. (VI. vgl. C. 1930. II. 2046.) Korrosionsverss. mit Stahlblechen 
yerschiedener Sorten, u. a. Cu-Stahl. EinfluB von Salzen, Rost u. Feuchtigkeit auf die 
H altbarkeit von Schutzanstrichen. Gunstige Ergebnisse mit metali, tjberzugen yon



Al u. Zn nach dem Spritzverf. (Journ. Soc. chem. Ind. 5 1 . Transact. 211— 18. 8 /7 . 
1932.) N i k l a s .

Otto Haełtnel, Ober die Widerstandsfahigkeił versehiedener Gebrauchsmelalle gegen 
die angreifendc Wirkung der Damyfe von Phcnol und Kresol. Fe, Cu, Messing, Al, Zn, 
Pb u. Sn sind gegen den Angriff feuchter, 0-haltiger Pbenol- bzw. Kresoldampfe 
ebenso ungleich widerstandsfabig, -wie gegen den Angriff dureli wss. Lsgg. des Phcnols 
u. seiner Homologen. Am leiehtesten korrodierbar ist das Pb. Zn leidet unter der 
Einw. der Diimpfe aueb sebr stark. Cu wird im Vergleieh zum Pb nur wenig angegriffen. 
Der Angriff durch feuchte, O-haltige Phenoldiimpfe ist wesentlicli starker ais der An
griff durch feuchte, O-haltige Kresoldampfe. (Korrosion u. Metallschutz 8. 260—63. 
Okt. 1932.) K a l p e r s .

Bildegard Ehrig, Uber das Verlialten von Melallen gegeniiber Salzen, inshesondere 
gegenuber Ammonsalzen in Gegenwarl und óhnc Gegenwarl von Ammoniak. (E in Beitrag 
zur Korrosionsfrage.) Vf. untersucht die Verluste, die beim verschiedenartigen Waschen 
von elektrolytisch abgeschiedenem Kupfer cntstehen kónnen. Sie stellt fest, dafl beim 
Abspritzen die geringsten Verlusto zu verzeichnen sind. Um zu allgemeinen Gesichts- 
punkten bezuglich der Loslichkeit der Metalle in verschiedenen Salzlsgg. zu kommen, 
untersucht Vf. die Metalle Cu, Bi, Pb, Ni, Co, Fe, Cd, Zn  u. Mg in ihrem Verh. gegen- 
iiber N H 3, N H tN 0 3, N H iN 0 3 +  NH 3, N H fil, (NHi )2SOv  N aN 03 u. N aN 03 +  NH ?. 
Die starkste Auflsg. zeigen Cd, Zn u. Mg. Cu wird nur dann erheblich gel., wenn dic 
mit der Salzlsg. u. NH3 befcuchtcte Elektrodę der Luft ausgcsetzt wird. Die Auflsg. 
des Cd in NI14N 03 erfolgt unter Bldg. von N itrit u. NH3. NaN03 lost Cd nur sehr 
wenig. Zn u. Mg werden in NH,,N03 unter Gasentw. gel. Es cntstehen N20, Nitrit 
u. NH2OH. Die Red. von NH4N 03 wird auf die Loslichkeit der unedlen Metalle in 
HjO zuruekgofiihrt, wobei H 2 cntsteht. Das entstandene Metallhydroxyd ist in 
NH4N 03 1., in NaN03 nicht, daher der Unterschied in ihrer Wirkungsweise. Eine 
angelegte, verkehrt gerichtetc Spannung kann die Auflsg. nicht vollstandig verhindern. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 206. 385—97. Juli 1932. Leipzig, Pliys.-chem. Inst., 
Univ.) ROSENKRANZ.

William C. Weber, Korrosionsschwierigkeiten bei Phosphorsaurc. Dbcrblick tiber 
dic bei Herst. u. Handhabung von H3P 0 4 verwendeten Materialien. Neben Zement- u. 
Gummiauskleidungen kommen in erster Linie verbleitc Konstruktionen in Frage. 
(Chem. metallurg. Engin. 39. 542—45. Okt. 1932. New York, D o r r  Co.) R. K. Mii.

Kurt Adloff, Ober die Erdbodenkorrosion ton Rolirleitungen. Heute ist es nicht 
mehr ublicli, die Rohrleitungen in ihrer ganzen Lange zu schutzen. Dies ist auch nicht 
mehr n6tig, da das Erkennen der gcfahrdcten Stellen u. ilu- Schutz volll;ommen ge- 
niigen. Gefahrlich sind vagabundicrende Strome, die von Gleichstrombahnen oder 
schadhaftcn Kabeln herruhren, daiui Rohrleitungsstrome aus galvan. Bodenelementen. 
Von einem Schutzmittel muB verlangt werden, daC es moglichst unbedingte Strom- 
durchlassigkeit gewahrleistet. (Warme 55. 710—11. 8/10. 1932.) K a l p e r s .

H. Masseille, Bemerkungen uber die Oxt/dation mełallischer Schiffslciele und die 
Miitel, um dicselben vor Rost zu schiilzen. (Vgl. C. 1932. II. 2112.) Angaben uber 
die chem. u. mikrobiolog. Wrkg. des Seewassers auf die Anderung der Metalle. (Pein- 
tures-Pigments-Vernis 0. 139—41. 160—62. Sept. 1932.) ScH E IFE LE .

L. G. E. Bignell, Rcinigung von IFasser, das zum Kiihlen von Dieselmotoren 
diente, ist notwendig, um Korrosion zu verhiiten. Allgemeine Betrachtungen uber die 
Korrosion, die von in dem Kiihlwasser gel. C02 u. 0 2 in standfesten Dieselmotoren 
verursacbt werden kami u. Angabe der Best.-Methode. Gegenmittel. (Oil Gas Journ. 
31. Nr. 19. 65—66. Sept. 1932.) K. O. M u l l e r .

Walger, Schulzmapnahmen fu r  aufier Bełrieb gesetzle Dampfkesselanlagen. Ais 
Schutzmafinahmen fur auBer Betrieb gesetzte Dampfkesselanlagen kommen die 
Trocken-, dio Nafl- u. die Ammoniakkonservierung in Betracht. Der Erfolg der bei 
der Trockenkonservierung getroffenen MaCnahmen hangt davon ab, wieweit es ge- 
lingt, die Feuchtigkeit von den Innen- u. Aufienwandungen u. vom Mauerwerk fem- 
zuhalten. Falls es sich um eine nur kurze Zeit der AuCerbetriebsetzung handelt, kann 
mit Erfolg dio NaQkonservierung, d. li. dio Konserrierung durch alkal. W. vor- 
genommen werden, die den Vortcil sehneller Betriebsbereitschaft bietet u. die Dich- 
tungen elast. halt. Der Ammoniakschutz ist zuverlassig u. beruht darauf, daB Am
moniak in den lufttrockencn Kessel eingefijllt wird, mit der Restfeuchtigkeit Ammonium- 
hydroxyd bildet, das durch die Konz. der OH-Ionen Anfressungen an den feuchten
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Wandungen verhindert. Boi allen Konservierungsverff. ist cin Scliutzanstricli innen 
u. moglichst aucli aufien zu empfehlen. (Warme 55. 707—09. 8/10. 1932.) K a l p .

Cloyd M. Chapman, Sclineller Nachweis von Korrosion sgesch windigke Hen mit 
cincr rereinfachtcn Apparatur. Angaben uber das Verh. einiger Eisensorten gegeniiber 
den yerschiedensten korrodierenden Mitteln u. iiber eine vereinfachte Apparatur zur 
Priifung der Korrosionsbestandigkeit eines Materials. (Water Works Sewerage 79. 
282—84. Aug. 1932. New York City, Am. Soc. Test. mat.) E d e n s .

T. Holland Nelson, ,,Indicator‘'-Legierungen zur Losung von Korrosionsproblemen. 
Zur Unters. yon Korrosionserschcinungen wird vorgeschlagen, 4 versehiedene kenn- 
zeichnende Legierungen der Ee-Cr-, Ee-Cr-Ni-, Fe-Ni- u. Fe-Ni-Cr-Gruppe dem in 
Fi-age kommenden KorrosionseinfluB auszusetzen, u. auf dieso Weise zu ermitteln, 
welche Legicrung sich unter den betreffenden Verbiiltnissen ara besten bewiihrt. (Iron 
Age 130 . 331. 361. 1/9. 1932. Nicetown, Philadelphia, Midvale Co.) E d e n s .

I. A. Denison, Methode zur Bcstimmung der Korrodierung ton Eisen- und Stald- 
leitungen, die im Koniaki m it der Bodemaure sind. Vf. beschreibt eine Methode, uin 
die Gesamtaciditat yon Bóden zu bestimmen. Die Anwendung dieser Methode zum 
Auffinden yon zerstórenden, zu Korrosionen fiihrenden Siiuren in Erdboden ist an- 
gegeben. (Oil Gas Journ. 31. Nr. 19. 83—87. Sept. 1932.) K. O. M u l l e r .

Bernard Frederick Mitchell, Auckland, Neu-Seeland, Gewinnung von Edelmelallen 
aus Kiesen, Sanden oder anderen feinkórnigen Ablagerungen. Naeh dem Absieben des 
Groben werden die Ausgangsstoffe zusammen mit W. auf ein sich bewegendes endloses 
Band aus gerieftem Gummi, Kokosfasern, Kord oder Segeltuch geleitet, das die Edcl- 
metalle festhalt, wahrend die unhaltigen Teile abschwimmen. Zur Ablosung der Edel- 
metalle yon dcm Band fiihrt man es durch einen Wassertank. (Aust. P. 4615/1931 
vom 22/10. 1931, ausg. 2/6. 1932. Neu-Seeland. Prior. 18/11. 1930.) G e i s z l e r .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. in. b. H., Miinchen, Fcr- 
ringerung des Angriffs kupferhaltiger Metalloberflachen durch Fettsduren, vorzugsweise 
Essigsaure, dad. gek., dnfl der Saure, ohne daB O, oder solchen abgebende Stoffe voll- 
standig ferngchalten werden, vcrłialtnismaCig geringe Mengen von solchen Stoffen 
zugesetzt werden, welche, wie z. B. Schwefelsaure, Oxalsaure, Kieselfluorwasserstoff- 
saure, uncdle Metalle, dic Eig. haben, in der organ. Saure gel. Cu auszufiillen. — Ais 
kupferfallende u. dadurch den Angriff verhindcrnde Zusiłtze werden weiterhin auf- 
gefiihrt: H 2S, Ferrocyanwasserstoff, Zn u. Sn. (D. R. P. 559 893 KI. 12 o vom 17/7.
1927, ausg. 26/9. 1932.) R. H e r b s t .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: Ernest R. Boller, 
Arden, Korrosionsverhillxingen an eisernen OefdfJen bei der Harnsloffsynthese. Zu der 
Rk.-Schmelze gibt man Substanzen. welche, in Lsg. mit der Sehmelze, negativ gc- 
ladene kolloido Teilchen ergeben. Solche Substanzen, welche gleichzeitig eino oxy- 
dierende Wrkg. auf das freie Sulfid der Sehmelze ausiiben, sind Na2Cr20 ;, KMnÓ4 
u. K-Ferricyanid. Gibt man niclit oxydierend wirkende Substanzen zu der Sehmelze, 
wie Na-Silicat, Leim, Gelatine, Agar-Agar, so ist aufierdem fiir die Anwesenheit eines 
Oxydationsmittels, wie H ,0 „  zu sorgen. (A. P. 1875 982 vom 15/8. 1931, ausg. 
6/9. 1932.) ‘ D r e w s .

[russ.J S. M. Jassjukewitsch. Anreicherung der N ichteisenm etall- u. Golderze. Moskau- 
Lcningrad: Żw etm etisdat 1932. (312 S.) R bl. 5.— .

[russ.J J. Kostylew, Leiehtm etallegierungen. M oskau: Zw etm etisdat 1932. (32 S.) R bl. 0.50. 
[russ.J N. I. Spiridowitsch, Strukturelle Stabilisation  yon W olfram-M agnctstalil. Lcningrad- 

Moskau: „Standaid isierung u . R ationalisierim g“ 1932. (40 S.) Rbl. 2.50.

IX. Organisclie Praparate.
Van Schaack Bros. Chemical Works, Inc., Chicago, Illinois, iibert. von: Robert

H. van Schaack jr., Verfahren zum Entwdssem organischer Fliissigkeilen. Dic zu 
entwiissernde FI. wird mit einer FI. von groBer Losungskraft fiir W. u. geringer fur 
die zu entwassernde FI. behandelt. Dio Fil. werden miteinander geschiittelt u. durch 
Absitzen getreimt oder man laBt die zu entwassernde FI. in Tropfen durch das Ent- 
wasserungsmittel aufsteigen. Athylenglykol wird mit einer Lsg. von 90 Tin. Diathyl- 
aceial u. absol. A. behandelt. Ais weitere Beispiele werden Misehungcn Butylacetat, 
Butylalkohol u. W. sowie Athylacetat, A. u. W. angefiihrt, die mit Glycerin entwassert 
werden. (A. P. 1854 385 v om  27/10. 1928, ausg. 19/4. 1932.) J o h o w .



1932. II. Hlx. O r g a n is c h e  P b a p a r a t e . 3785

Edward Bradford Maxted, Weston-super-Mare, Somerset, England, Katalytische 
Hydriemng oder Reduklion organischęr Verbindungen. Zur Druckhydrierung ungesatt. 
organ. Verbb., z. B. fetter Ole, oder aromat. Verbb., wio Bzl., oder zur katalyt. Red. 
von z. B. Ketonen zu '-Alkoholem unter Druck wird ein Katalysator verwendet, der 
durch anod. Oberflaehenoxydation oder durch Oberflachcnoxydation yermittelst HNOa 
einer Cu—Cr- oder Zn—Cr-Lcgierttng hergestellt worden ist. In den Beispielen wird 
die Hydrierung von Baumwollsamenol, Walól u. Bzl. u. die katalyt. Red. von Aceton 
z u Isopropylalkohol yermittelst dieser Katalysatoren beschrieben. (E. P. 378 943 
vom 20/5. 1931, ausg. 15/9. 1932.) E b e n .

N. V. Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Verfahren zur Herstdlung
eines Nickelkulalysators. Es wird ein Niekelkatalysator in fein verteilter Form durch 
Ausfiillung von Nickelhydroxyd aus einer Nickelsalzlsg. u. durch nachtragliche Red. 
des gefallten Hydrosydes mit H„ bei hoher Temp. gewonnen. Zur Umfallung des 
Nickelhydroxydes wird weniger ais die theoret. zur Ausfiillung erforderliche Menge 
ein F&llungsmittel yerwendet. Die Red. wird z. B. bei 350° yorgenommen. Der 
Katalysator soli u. o. zum Hydrieren von C2H 2 sowie zur Hartung von Olsiiure dienen. 
(D. R. P. 540 404 KI. 12 g vom 25/5. 1929, ausg. 12/3. 1932. Holi. Prior. 5/7. 
1928.) H o rn .

Standard Oil Development Co., iibert. von: Warren K. Lewis, Newton, Massa
chusetts, V. St. A., Yerfahren und Vorrichtung zur particllen D rucko xyda t i on gas- 
fórmiger Kohlenwasserstoffe zu fliissigen Ozydationsprodukten. Es wird eine komplizierte 
Apparatur beschrieben, bei der in einer Rk.-Zone KW-stoffe, z. B. ein Paraffingemisch, 
welches ais niedrigstmolekularen Bestandteil Butan enthalt, bei 300—600° unter 
Druck katalyt. oxydiert wird, z. B. zu den entsprechenden Alkoholen. Die Rk.-Prodd. 
werden kontimiierlich unter Verflussigung u. Rektifizierung abgefiihit. Mit den Rk.- 
Prodd. verfliissigtes Ausgangsmaterial wird wieder in den ProzeC zuruckgeleitet. 
Dazu eine Abbildung. (A. P. 1 870 816 vom 21/3. 1928, ausg. 9/8. 1932.) E b e n .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., V. St. A., Siabilisieren chlorierter Kohlcn- 
wassersloffe. CMorkohlenimsscrstoffen, wie MelhylencMorid, Dichlorathylen, Trichlor- 
dthylen, Pcrchlordłhylen, Tetrachloruthan, werden geringe Mengen, etwa 0,0001 bis
0,1%. eines oder mehrerer der nachstehenden Stoffe zugesetzt: Amylen, Arylamine, wie 
Anilin, oder o- oder p-Toluidin, Diphenylguanidin, Phenole, wie Phenol, Krcsol, Thymol, 
Hydrochinon, Brenzcalechin, Pyrogallol, Resorcin, o-Aminophcnol, a.-Naphthol. Die 
Zugabe des Stabilisators erfolgt zweekinaBig in Form einer konz. Lsg. desselben in 
dem zu stabilisierenden elilorierten KW-stoff. (F. P. 732 569 vom 2/3. 1932, ausg. 
22/9. 1932. A. Prior. 3/3. 1931.) R. HERBST.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und George Frederick Horsley, 
Norton-on-Tees, Anreicherung von athylenhaltigen Gascn an Athylen. Dieselben werden 
gegebenenfalls wiederholt iiber Mctallphosphate, insbesondere Cd-Metaphosphat, bei 
150—200° u. gewóhnlichem oder lióherem Drueke geleitet, wobei Propylen u. hohere 
Olefine zu leichter kondensierbaren KW-stoffen umgewandelt werden, die jedesmal 
anschlieBend durch Abkiiklen u. V̂Taschen mit einer geeigneten, iiber 200° sd. Mineralol- 
fraktion oder einer ammoniakal. Cu-Salzlsg., wie des Cu-Formiates, -Acetates oder 
Carbonates, entfernt werden. Das so gereinigte Athylen kann zu A. von befriedigender 
Reinheit hydratisiert werden. Z. B. wird bei 200° u. gewóhnlichem Drueke iiber 150 ccm 
Cd-Metaphosphat, das auf geeigneten Tragermaterialien niedergesehlagen sein kann, 
mit einer Geschwindigkeit von 12 1 pro Stde. eine Misehung aus 67 Vol.-% Propylen, 
25 Vol.-% Athylen u. 8 Vol.-% inerter Gase gefiihrt. Dabei werden 45% des Propylens 
zu einem beweglichen Ol umgewandelt, wahrend das Athylen unverandert bleibt. Das 
yerbleibende Gasgemiscli, bestehend aus 53 Vol.% Propylen u. 36 Vol.-% Athylen, 
wird erneut iiber den Katalysator geleitet, u. zwar so oft, bis der Propylengeh. auf 
eine zu yernaehlassigende Menge zuriickgegangen ist, worauf das Athylen zu A. hydrati
siert wird. Bei Anwendung eines Druekes von 20 a t gelingt die Entfernung des Pro
pylens durch einmaliges t)berleiten des Gasgemisches iiber den Katalysator. (E. P. 
374 510 vom 12/3. 1931, ausg. 7/7. 1932.) R, H e r b s t .

Petroleum Chemical Corp., New York, iibert. von: Harold S. Davis, Belmont, 
Massachusetts, V. St. A., Herstdlung von Derivaten lertidrer Kohlenwassersloffe. Ge- 
misehe aus tert. u. sek. Olefinen mit 4 bis 6 C-Atomen im Molekuł, wio sie aus den 
Crackprodd. von Petroleum-KW-stoffen erhaltlich sind, enthaltend beispielsweise 
Isobutylen, Trimethylathylen u. unsymm. Methylathyliithylen, werden der selektiyen 
Absorption in Sehwofęlsąure unter solehen Bcdingungen bzgl. der Schwefelsaure-



3786 H IX. O r g a n is c h e  P r a p a b a t e . 1932. II.

konz. u. der Rk.-Temp. unterworfen, daB die sek. Olefinc nickt umgesetzt werden. 
Dio Umwandlung der tert. Olefino wird m it einer Sekwefelsaure von nicht iiber 65% 
u. bei einer 20° nickt iibersteigenden Temp. durckgcfiihrt; wobei die Olefine im fl. 
Zustande unter Druek zur Rk. gebracht werden. Nach Abtrcnnung der sek. Olefine 
werden dureh Neutralisation u. Dest. tert. Alkohole gewonnen. Vgl. kierzu auch das 
Ref. nach A. P. 1 790 518; C. 1931. II. 121.) (A. P. 1879 660 vom 13/7. 1925, ausg. 
27/9. 1932.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Angelo Knorr, 
Berlin-Tempelhof), Darstellung ungesattigter Oarbiiwle, dad. gek., daB im Yerf. des 
Hauptpatents 544 388 (s. u.) die Oxoverb. dureh Atkylenoxyd oder ein substituiertes 
Atkylenoxyd ersotzt wird. — Z. B. werden in 100 Teilen Bzl. u. 50 Teilen A. 24 Teile Mg 
mit Allylbromid angeatzt. Bei 30° wird dann ein Gemisch von 44 Teilen Athylenoxyd, 
100 Teilen Bzl., 135 Teilen Allylbromid u. 100 Teilen A. zugetropft. Es wird bei 50° 
bis zur Bcendigung der Rk. nachgoriihrt. Alsdann wird dio Organomagnesiumverb. 
in bekannter Weise zerlegt u. das Rk.-Prod. rektifiziert. Es wird in einer Ausbeute 
von 45—50% d. Tlieorie Penlen-(4)-ol-(l) (Kp. 136— 138°) erhalten. (D. R. P. 554310 
KI. 12 o vom 14/5. 1931, ausg. 12/7. 1932. Zus. zu D. R. P. 544 388; C. 1932. II. 
3157.) ' R. H e r b s t .

Max Bergmann und Leonidas Zervas, Dresden, Verfahren zur Darstellung von 
Aminen, dad. gek., daB man bei Umsctzungen von primaren oder sekundaren Aminen 
die bas. N-Gruppe voriibergehend mit dem Rest des Kohlensaurebenzylesters verschliefit 
u. diesen Rest weiterhin wieder dureh Hydriercn abspaltet. — Bei der Umsetzung von 
Olykokoll u. Kohlensdurebenzylesterchlorid (I) (herstellbar aus COCL u. Benzylalkohol 
in Toluol bei niedriger Temp.) in wss.-alkal. Lsg. orhalt man das wl. N-Kolilensdure- 
benzylesterglycin (C6Hc • CH, • O ■ CO • >v H ■ CH2 • C02H) vom F. 120°, daraus m it PC15 das 
Saurechlorid vom F. 43°, aus diesem mit Glucosamin das N-Kohlensdurebenzyłesler- 
glycylglucosamin vom F. 181° u. bei dessen Hydrierung in Ggw. von Pd-Mohr u. HC1 
das krystallin. Hydrochlorid des Olycylglucosamins. — Man stellt aus d-Glutaminsaure 
u. I  in Ggw. von MgO die N-Kohlensdurebenzylesterglutaminsdure vom F. 122° her, 
fiihrt sie mit Hilfe von Essigsiiureanhydrid in ihr Anhydrid vom F. 94° iiber, setzt 
dieses mit Glutaminsaureester um, verseift zur N-Kohlensdurebenzylesterglutaminyl- 
glutaminsdure vom F. 172° u. hydriert zur d-Glutaminyl-d-glutaminsdure vom F. 204°.
— Aus p-Aminophenolhydrochlorid u. I  entsteht das N-Kohlensaurebenzylester-p-amino- 
phenol Tom F. 159°, daraus (naeh der Uberfiihrtmg in das Na-Salz mit Na-Athylat) 
m it Diathylsulfat das N-Kohlensdurebenzylester-p-aminophenetol vom F. 106° u. aus 
diesem dureh Hydrierung das Hydrochlorid des p-Aminophenetols, welches m it Essig- 
saureanhydrid u. Na-Acetat in Phenacetin (F. 136°) umgewandelt wird. — Das aus 
Piperidin u. 1 erhaltliche N-Kohlensaurebenzylesterpiperidid sd. bei 137°. (D. R. P.
556 798 KI. 12 q vom 1/11. 1931, ausg. 13/8. 1932.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Schlecht, 
Ludwigshafen a. Rh., und Hans Rotger, Berlin-Charlottcnburg), Herstellung von 
stickstoffhaltigen Kondensationsprodukten aus Acetylen und Anunoniak, dad. gek., daB 
man in Weiterbldg. des Verf. des Hauptpatents zur gesteigerten Gewinnung von 
Nitrilen, insbesondere Acełonitril (I), Katalysatoren verwendet, die nicht aus mehreren 
sohwer reduzierbaren Yerbb., sondern aus Verbb. des Zn fiir sieh allein oder nieder- 
geschlagen auf Tragern bestehen. — Venvendet man z. B. ZnSO,,-Silicagel oder ZnCl2- 
Silicagel oder Zn-Phosphat-Starke- oder ZnO-Katalysatoren, so laBt sieh I  mit Aus- 
beuten bis zu 95% erhalten. (D. R. P. 558 565 KI. 12 o yom 5/1. 1929, ausg. 8/9. 
1932. Zus. zu D. R. P. 477 049; C. 1929. II. 797.) A l t p e t e r .

Soc. An. des Distilleries des Deux-Sśvres, Frankreich, Herstellung u-asser- 
freier FeUsduren dureh Extraktion ihrer uidsserigen Losungen. An Stelle der im Haupt- 
patent vorgescklagenen Essigsdureester werden zur Extraktion der verd. Sauren u. 
zur Bldg. azeotrop. Gemische bei der Dest. der Extrakte andere in W. wl. aber C H ^O jH  
leieht aufnehmende Lósungsmm., wie Methylathylketon u. seine Homologen, z. B. 
Diathylketon, Methylisopropylketon usw., Acetonole, Holzole allein, im Gemisch oder 
unter Zusatz von KW-stoffen verwendet. (F. P. 40 974 vom 31/10. 1931, ausg. 17/9. 
1932. Blg.Prior. 3/11. 1930. Zus. zu F. P. 636 825; C. 1928. II. 290.) D o n a t .

Marris S. Kharasch, Chicago, 111., Herstellung einer stabilisierien Losung eines 
wasserlóslichen Alkylguecksilbersalzes, in dem das Hg-Atom einesteils an ein C-Atom 
eines Alkylradikals u. anderenteils an ein S-Atom gebunden ist, welches wiederum an 
einem C-Atom eines organ. Radikals sitzt, das eine m it Alkali- oder Erdalkalimetall
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besetztc COOH-Gruppe entliiilt. AuBerdem enthalt die Lsg. ein in W. 1. aliphat. Amin 
u. eine Puffersubstanz, die die Lsg. alkal. halt. Li der Patentschrift ist z. B. genannt 
C2H5-Hg-S-C6H,-COOŃa. Ais Amin ist genannt Monoathanol-, Triathanol- u. Di- 
n-butylamin. (A. P. 1 862 896 vom 22/8. 1931, ausg. 14/6. 1932.) M . F. M u l l e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
J. Temminck Groll, Farbungm ton Wolle ohne Farbsłoffe. D io  Rk. von S a k a -  

GUCHI (C. 1925. II. 1547) auf Arginin [0,1 g a-Naphthol in 100 cem Na,OH-Lsg. (0,5°/o) 
gel., dann wenige Tropfen NaOCl-Lsg. — >- Rotfarbung] tr itt aueh auf, wenn unl. 
Argininderiw., wie Keratin in Form ungefarbter Wolle, ais Substrat dienen. Die zu 
fiirbende Wolle wird in W. gelegt, ausgepreCt, feueht in eine Lsg. von 10—50 mg a-Naph
thol in 10 ccm NaOH-Lsg. (1%) gebraeht, darin 5 Min. geknetet, dann mit verd. NaOCl- 
Lsg. (1 +  4) behandelt, in flieBendem W. gespiilt u. getrocknet. /S-Naphthol u. Thymol 
gebcn Orange, Phenol u. Resorcin nicht sehr sprechende Farben. (Pharmac. Weekbl. 
69. 1132—34. 1/10. 1932. Amsterdam, Univ.) D e g n e r .

J.-P. Sisley, Neues Verfahren zum Beizen pflanzlicher Fasem, ton Viscose- und 
Kupferseiden, wełches das Farben mit sauren Farbstoffen und chromierbaren Sauren ge- 
stattei. (Rev. gen. Mattóres colorantes Teinture etc. 36. 334— 40. Sept. 1932. — C. 1932.
II. 779.) F riedem ann .

JuliusBekk, Illuslrałionsdruck und Papierąualilal. Betrifft autotyp. Hoehdruek: 
Die mangelnde Helligkeit der Papieroberflache engt den Bereieh der Tonwertskala 
vom hellen Ende her ein, der ungeniigende Wirkungsgrad der Druekfarbe am Papier 
verkiirzt die Skala in der Tiefe. Dem sehr starken Riiekgang des Sehwarzungs- 
effektes beim Abdruck der Farbo muB durch Vermehrung des Farbauftrages Rechnung 
getragen werden, jedoch bcstehen dafiłr Grenzen, da vermehrte Farbauftrage die 
Tonwcrte wieder ungiinstig beeinflussen (keine Mchrschwarzung, dagegen plotzlich 
einsetzende Verflachung der Bildtiefen). Zur Feststellung des Farbbedarfs der Papiere 
werden Abdrucke einer geeigneten autotyp. Druekform hergestellt, dereń Schwarzung 
u. Kontrast gemessen werden. Je  glatter u. gleichmaCiger die Papieroberflache in 
ihrer Struktur ist, um so geringer ist der Farbbedarf. (Zellstoff u. Papier 12. 399 
bis 403. Okt. 1932.) H a m b u r g e r .

F. J. Tritton, Eine theoretische Studie iiber Flachdruck. I. Verf. bespricht all- 
gemein den FlachdruckprozeC; besondcrc Mitteilungen uber die Wrkg. des Gummi 
arabicums auf Zn- u. Al-Platten u. iiber die Aciditat der Flachdruckfarben. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 51. Transact. 299—30G. 2/9. 1932.) HAMBURGER.

A. Foulon, Eisen-, Chrom- und Bleipigmente. Angaben uber neuere Yerff. zur 
Herst. von Eisen-, Chrom- u. Bleipigmentcn, wie Eisenoxydrote, Chromosydhydrat- 
griin, Mennige, BleiweiC. (Farbę u. Lack 1932. 520. 549—50. 2/11.) SCH EIFELE.

C. P. van Hoek, Das Antimonweifi, seine Bildung, Hcrstdlung und Eigenschaflen. 
(Vgl. C. 1932. II. 1368. 2877.) Bei Verwendung von Antimonweifi ais BleiweiBersatz 
ist zu berucksichtigen, daB es zwar weniger giftig ais das letztere, aber nicht ungiftig 
ist. (Farben-Ztg. 38. 43—45. 8/10. 1932.) SCHEIFELE.

Georg Zerr, Uber tegełabilische Farblacke und ihre Zukunft. A n g ab en , in sb e so n d e re  
iib e r  S c h u ttg e lb . (F a rb ę  u . L a c k  1932. 521—22. 537—3S. 26/10. 1932.) SCHEIFELE.

J. A. Frome w ilkinson, Physikalische Methoden zur Anstrich-prufung. Die 
Normung der Anstrichstoffe mit komplizierterem Lackbindemittel kann nicht nach 
der Zus., sondern nur nach anstrichtechn. Eigg. erfolgen. Zur Best. der letzteren 
sind phy3ikal. Prufmethoden erforderlich. Die zur Unters. kommenden Anstrich- 
filme miissen eino einheitliche Dicke aufweisen (Filmerzeugung durch Aufschleudern) 
u. unter konstanten Bedingungen getrocknet werden. Fiir die Messung der Hartę 
von Anstrichen bat Vf. einen einfachcn Pendelapp. konstruiert (vgl. Original). Zur 
Elastizitatspriifung eignet sich die Dornbiegeprobe. Durch Verwendung eines elektr. 
Indicators laBt sich diese Prufung derart verfeinem, daB aueh mit dem bloBen Auge 
nicht erkennbare Risse feststellbar sind. Zu diesem Zwecke wird dio Anstrichprobe 
mit der Biegestelle auf einen Streifen Filterpapier gepreBt, welcher mit einer starken 
Salzlsg. getriinkt ist u. auf einer Metallplatte aufliegt. Wird dann an die Anstrich
probe u. an die Metallplatte eine elektr. Spannung angelegt, so tr i t t  StromschluB 
ein u. das Voltmeter gibt einen Ausschlag, sobald der Anstrichfilm an der Biegestelle 
Risse aufwcist. Zur Ermittlung der Haltbarkeit von Anstrichen diirfte sich das Yerf. 
eignen, wonach bestimmte zahlenmaBige Eigg. des Anstrichs u. dereń zeitliche Ver-
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iinderung zu der Haltbarkeit in Beziehung gesetzt werden. (Oil Colour Trades Journ. 
82. 1180—81; Journ. Oil Colour Chemists’ Assoc. 15. 259—75. 28/10. 1932.) S cH E IF .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Htrslellung von Netz- usw. 
-Mitleln. Aminę oder Carbonsaureamide, die wenigstens eine offene oder eyel. aliphat. 
Kette mit mindestens 8 C-Atomen u. wenigstens ein reaktionsfahiges H-Atom am N 
enthalten, werden in Sulfaminsauren oder dereń Salze verwandelt. — Hierzu vgl. 
F. P. 715 205; C. 1932. II. 620. Nachzutragen ist, daB man auch Amidosulfon&aure 
(NH2-S03H) mit Palmitinsaurechlorid in Pyridin umsetzen kann. Aus der mit W. 
verd. Lsg. kann man mit NaOH ein Na-Salz des Rk.-Prod. ausfallen. Ais Ausgangs- 
stoffó sind ferner gonannt: Pentadecylamin, Deeylamin, Monopalmitylathylendwmin. 
(E. P. 372 389 vom 28/1. 1931, ausg. 2/6. 1932.) A l t p e t e r .

British Celanese Ltd., London, und George Holland Ellis, Spondon b. Dcrby, 
Verfahren zum Fdrben von Celluloseestcm und -a.the.rn allein oder zusammen m it anderen 
Stoffen, dad. gek., daB man halbindigoide Farbstoffe verwcndet, in denen ein Indol- 
oder Tliionaphthenrest in der 2- oder 3-Stellung unmittelbar an einen Benzol- oder 
Napbtbalinrcst gebunden ist, dessen C-Atomc nieht einen Teil eines anderen Benzol-

. ringes bilden. Die Farbstoffe haben
PC p o  p  nebensteh. Formeln, in denen R

/  \ p _ p / '  i r /  \ p n  einen Arylrest der Benzol-, Napli-
’ \ x /  thalin- oder Antliracenreihe, X  ein

1 Schwefelatom oder eine NH-Gruppe
u. R, einen organ. Rest bedeutet, der kcin Rest eines Indols oder Thionaphthens ist. 
Dio Farbstoffe konnen hergestellt werden durch Kondensation von Isalinen (Diketo- 
dihydrindolen) oder Thioisatinen (Dikctodihydrothionaphthenen) oder ihren Ring- 
substitutionsprodd. mitPhenolen oder Naphtholen, oder durch Kondensation von Indo- 
xylen (/3-0.\yindolen) oder Thioindoxyhn (/i-0.xythionaphthen) oder ihren a-Carbonsauren 
mit geeigneten Verbb., die eine Diketogruppe, —CO—CO— enthalten, z. B. /?-Naphtho- 
cliinon. Es konnen z. B. verwendet werden die Farbstoffe 2-Indol-2'-naphthalin- 
indigo (erbiiltlich aus Isatin-a-anilid u. a-Naphthol), 2-Thionaphthen-1 '-naphthalin- 
indigo (erhaltlieh aus Thioisatin-a-dibromid u. /?-Naplithol), 2-Indol-2'(5'-phenyl- 
amino)-benzolindigo (aus Isatin-a-ehlorid u. m-Oxydiphenvlamin), 2-Thionapliihen- 
2'-naphłhalinindujo (aus Thioindoxylcnrbonsauro u. ^-Naphthochinon), 2-(5.7-Dibrom- 
indol)-2'-(4'-bromnaphtkalin)-indigo (hergestellt durch Bromieren des Farbstoffes aus 
5,7-Dibromisatin-a-chlorid u. a-Naphthol) u. der Farbstoff aus 5,7-Dibromisatin-a- 
chlorid u. 4-OxyacenaphtHe.n. Man farbt in iiblieher Weise u. erhiilt grauviolette, rótlich- 
blaue u. blaue Farbungen. (E. P. 374884 vom 5/1. 1931, ausg. 14/7. 1932.) ScilMED.

Adele Florence Catlicart-Smith, England, Verzierungsverfahren fiir Gewebe. 
Dio Umrandungen der Muster werden m it Blcistift oder Kohle aufgezeichnet, dann 
das Gewebe ailf Lósclipapier gelegt U. die Muster mit Olfarben, gel. in 90°/o Terpentin 
U. 10°/o Petroleum, aUsgemalt. Die Farben trocknen so sohnell, daC die Rander nieht 
auslaufen. Den FarbeniibersohuB nimmt das Lóschpapier auf. (E. P. 369 325 vom 
29/1. 1931, Auszug veroff. 14/4. 1932.) BRAUNS.

Ralph Stewart Mc Nellis, Toronto, Kanada, Herstellung von Bleichromat auf 
elektrolytischem Weg. Die Kathode besteht aus chem. schwer angreifbarem Stoff, wie 
Pb oder C, dio Anodę aus PbS. Der Elektrolyt enthalt nebeu freier Saure, z. B. HC1 
oder CH/JOOH, ein ionisierbares Chromat, z. B. Na- oder K-Dichromat. Das Blci- 
chromat filllt feinkornig oder pulverfórmig an, so daB sieh ein Mahlen eriibrigt. (E. P. 
374 684 vom 8/8. 193i, ausg. 7/7. 1932.) G e i s z l e r .

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig, Napmahlung 
von gegliihtcm Titandiozyd, 1. dad. gek., daB die wss. Aufsehlammung des T i0 2 in Ggw. 
von Basen, wie Alkalihydroxyd oder NH,OH, in den fiir die NaBmahlung iibliehen 
Einrichtungen gemahlen u. der Mahlschlamm mit W., gegebenenfalls unter Zusatz 
weitorer Mengen der Basen, verd. wird, worauf man die Suspension des feinen Anteils 
von dem sich absetzenden groben Nd. dekantiert u. sclilieBlich m it koagulierend 
wirkenden, an sich bekannten Mitteln behandolt. — 2. dad. gek., daB ein der nassen 
Mahlung ohne Zusatz von Basen unterzogenes Mahlgut naeh Vord. mit Basen yersetzt 
wird. — 3. dad. gek., daB die Menge des Basenzusatzes so bemessen wird, daB der 
P H - W e r t  der Suspension des Mahlgutes etwa 10— 12 betragt. (D. R. P. 560 979 KI. 22 f 
yoiu 18/4. 1931, ausg. 8/10. 1932.) D rew s.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Grenne,
Frankfurt a. M.-Hóchst), Yerfahren zur Darstellung ton cyclischen Verbindungen, dad. 
gek., daB man 1. KW-stoffe oder dereń Halogen, Osy- u. Alkosyderiw. mit freier 
Peristellung mit Bernsteinsaureanhydrid in Ggw. von A1C13 bei An- oder Abwesenheit 
indifferenter Losungsmm. bei Tempp. iiber S0° kondensiert, 2. Ketocarbonsauren, die 
in bekannter Weise durch Kondensation von Bernsteinsaureanhydrid mit mehrkemigen 
aromat. KW-stoffen oder dereń Halogen-, Oxy- u. Alkosyderiw. mit freier Peri
stellung bei niedrigen Tempp. erhalten werden, bei An- oder Abwesenheit indifferenter 
Losungsmm. bei Tempp. iiber 80° weiter kondensiert. — Ein Gemisch von Acenaphihen 
u. Bernsteinsaureanhydrid wird bei 120—1-10° in geschmolzenes Natriumaluminium- 
chlorid eingetragen. Die entstandene cycl. Verb. krystallisiert aus A. in farblosen 
Blattchen, F. ISO0. Wird die Kondensation mittels A1C13 in Xitro benzol bei gewohn- 
licher Temp. ausgefuhrt, so entsteht eine Carbonsaure, Blattchen aus verd. A., F. 206°, 
die bei Verschmelzen m it A1C13 in die gleiche cycl. Verb. iibergeht. In  ahnlicher Weise 
erhalt man aus 1-Methylnaphthalin u. Bernsteinsaureanhydrid die 4-Ketobuttersdure 
des 1-MeJhylnaphthalins, aus A. farblose Blattchen, F. 175°, die beim Yerschmelzen 
mit Aluminiumchlorid bei 120—130° gegebenenfalls in Ggw. indifferenter Losungsmm. 
eine cycl. Verb., F. ca. 185°, 1. in organ. Losungsmm. mit gelber Farbę u. sehwaeh 
griinlicher Fluorescenz, liefert. Ebenso kónnen z. B. Naphthalin, Chlomaphthalin, 
Xaphthole, Naphtholather oder Anthracen verwendet werden. (D. R. P. 542 618 
KI. 12 o vom 9/7. 1926, ausg. 28/1. 1932.) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hcrstellung ton Azofarbstoffen. 
Diazofarbstoffe aus diazotierter 4,4'-Dianiinodiphenyl-3,3'-dicarbonsaure oder 4,4,-Di- 
aminodiphenylharnstoff-3,3'-dicarbonsaure u. Acetessigsaurearyliden oder Pyrazolon 
werden sulfoniert. Der Disazofarbstoff aus diazotierter 4,4'-Diaminodiphenylharnstoff
3,3'-dicarbonsaure, 1 Mol. Acetessig-o-anisidid u. 1 Mol. m-Aminophenylmethyl- 
pyrazolon wird bei 6° Monohydrat sulfoniert, bis eine Probe in Sodalsg. 1. ist. Der 
erhaltene Farbstoff farbt Baumwolle nach dem Kupfern selir lieht- u. waschecht gelb. 
Der Disazofarbstoff aus diazotierter 4,4'-Diaminodiphenyl-3,3'-dicarbonsaure, 1 Mol. 
Acetessig-o-anisidid u. 1 Mol. m-Aminophenylmethylpyrazolon liefert nach dem Sulfo- 
nieren einen Baumwolle nach dem Kupfern wasch- u. lichteeht braun farbenden Farb
stoff. (F. P. 731158 vom 8/2. 1932, ausg. 30/8. 1932. D. Prior. 9/2. 1931.) F r a x z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Aceiatseidenfarbstoffe. Man 
kondensiert AminonaplUhalsaure oder ihr Anhydrid mit Ilydrazin. Der Farbstoff farbt 
Cełluloseacetatseide griinstichiggelb. Ahnlich farbt der Farbstoff aus 4-Aminonaphthal- 
sćiureanhydrid u. Phenylhydrazin. (Schwz. PP. 149 318 u. 149 319 vom 11/6. 1930, 
ausg. 2/11. 1931. D. Prior. 22/3. 1930. Zuss. zu Schwz. P. 140 716; C. 1930. II. 
4355.) _ F r a x z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein 
und Ernst Diefenbach, Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung ion muren Wollfarb- 
stoffen der Anthrachinonreihe nach D. R. P. P. 554 324, 555 966 (C. 1932. II . 2378) dad. 
gek., daC man hier l-Amino-2,4-dihalogenanthrachinone mit aromat. Aminomono- oder 
Polycarbonsauren oder dereń Estern kondensiert u. in den erhaltenen l-Amino-2-halogen- 
4-arylidoanthrachinonen das Halogenatom durch den Sulfosaurerest ersetzt, wobei man 
im Falle der Kondensation mit den freicn aromat. Aminonomo- oder -polycarbonsauren 
die Carboxylgruppe yor oder nach dem Ersatz des Halogens durch die Sulfogruppe in 
die Carbonśaureestergruppe uberfiłhrt. — Man erhalt die gleiehen Farbstoffe wie nach 
den Verff. der D. R. PP. 554 324 u. 555 966. Man erhitzt l-Amino-2,4-dibromanthra- 
chincm, m-Aminobenzoesdure, wasserfreies K-Acetat, Cu-Acetat u. C'u-Pulver in Amyl- 
alkohol 15 Stdn. zum Sieden, saugt ab, trocknet u. erhitzt das Prod. mit Phenol, 
K j S 0 2, u . W. zum Sieden, der erhaltene Farbstoff wird dann in den Carbonsaureester 
ubergefuhrt. An Stelle der m-Aminobenzoesaure kann man auch die m-Aminobenzoe- 
sdurrdlhyleater verwenden. Durch Kondensation von l-Amino-2,4-dibromanthrachinon 
mit Aminoterephthalsauredimethylester u. Umsetzung des Prod. mit Kaliumsulfitlsg. 
erhalt man einen Wolle blau farbenden Farbstoff. (D. R. P. 558491 KI. 22h vom 
25/12. 1930, ausg. 7/9. 1932. Zus. zu D. R. P. 554 324; C. 1932. II. 2378.) F ra Ń Z .

Ludmiła Leder, Stuttgart, Darstellung von Kupenfarbstoffen der Anthrachinon- 
reihe, dad. gek., daB Dichlormaleinsduredichłorid mit Aminoantbrachinonen zu Konden- 
sationsprodd. von saureamidartiger Xatur vereinigt wird. — Dichlormaleinsduredichłorid 
gibt mit 1-Aminoanthrachinon in Kitrobenzol bei 140° einen Baumwolle oder Kunst- 
seide gelb farbenden Kiipenfarbstoff. Der Farbstoff aus Dichlormaleinsdurechlorid u.

XIV. 2. 246
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1-Amino-4-methoxyanthrachinon farbt je nach der Konz. rosenholzfarben bis dunkel-
rotbraun. Die Farbungen sind chlor- u. waschecht. (D. R. P. 558 248 KI. 22b yom 
15/4. 1931, ausg. 3/9. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ilerstellung ton Kondensations- 
■produklen der Anthrachinonreihe. Man behandelt dio alkalilóslichen dimolekularen 
Umwandlungsprodd. des Methylcnanthrons oder seiner Substitutionsprodd. (s. E. P. 
373129, C. 1932 II. 1527) mit Oxydationsmitteln, wie Hypochlorite, Permanganate 
usw.; die erhaltcnen Prodd. kónnen erforderlichenfalls m it alkal. Kondensations- 
mitteln behandelt werden. Bei Anwendung alkal. Oxydationsmittel kann man 
Methylenanthron oder seine Substitutionsprodd. ais Ausgangsstoff verwenden. — 
Das alkalilósliche Kondensationsprod. des Beispiels 1 der E. P. 373129, F. 254°, nach 
dcm Kochcn mit Eg. I6st man in CH3OH u. NaOH u. laBt hierzu eine Hypochlorit- 
lsg. tropfen; der erhaltene farblose Nd. wird nach dem Trocknen durch Waschen mit 
Bzl. von Verunreinigungen befreit, aus Chlorbenzol umkrystaliisiert, (I), F. 260° unter 
Dunkclwerden; das gleiche Prod. erhalt man aus Methylenanthron. Das aus 9-Methylen-
2-chloranthron nach Beispiel 3 des E. P. 373129 erhaltliche alkalilósliche Prod. gibt in 
CHjOH u. Hypochlorit eine Verb., dic nach dem Reinigen mit Bzl. u. Umkrystallisieren 
bei 294° (Zers.) schmilzt. Ahnliche Verbb. erhalt man bei Verwendung von 9-Methylen-
3-chlor- oder -2-methyl- oder -2-phenylanthron ais Ausgangsstoffe. Behandelt man I 
mit Sulfurylehlorid, so entsteht ein farbloses rhomb. krystallisierendes Prod. F. etwa 
190°. Durch Erhitzen mit KOH u. a. erhalt man einen lichtechte violottrote Lacko 
liefernden Kiipenfarbstoff. (E. P. 379 798 vom 26/6. 1931, ausg. 29/9. 1932.) F r a n z .

Robert Sedlmayr, Aussig, Tschechoslowakisclie Republik, Ilerstellung ton Kiipen- 
farbstoff en. Man kondensiert Fluoranthen mit Anhydriden aromat. o-Dicarbon- 
sauren, wiePhthalsaure, Anthraehinon-l,2-dicarbonsa.urc, Naphthalin-2,3-dicarbonsaure. 
Fluoranthen (I) erhitzt man mit Phthalsaureanhydrid, AlCla u. NaCl auf 120° bis zur 
Vollendung der Farbstoffbldg., er farbt Baumwolle aus der Kupo griinstichiggelb.
I gibt beim Erhitzen mit Naphthalin-2,3-dicarbonsaureanhydrid in Nitrobenzol mit 
A1C13 einen Baumwolle griinstichiggelb farbenden Farbstoff. Aus I  u. 4-Bromphthal- 
saurcanhydrid erhalt man 2-Bromphlhaloylfluoranthcn, das Baumwolle rotliehgelb 
farbt. Mit 4,5-DichlorphlJialsaureanh.ydrid gibt I  2,3-Dichlorphthaloylfluoranthen, das 
Baumwolle rOtlich gelb farbt. Durch Behandeln von Phthaloylfluoranthęn in Nitro- 
bcnzol mit Sulfurylehlorid in Ggw. von Jod entsteht ein Baumwolle grunstichiggelb 
farbendes Chlorphthaloylfluoranthen. Das in analoger Weise erhaltene Bromphthaloyl- 
fluoranthen farbt griinstichiggelb. Beim Erhitzen von 2-Brornphlhaloylfhioranlhm mit 
1-Aminoanthrachinon, Cu2Cl2 u. wasserfreiem Na-Acetat in Nirobenzol entsteht ein 
Baumwolle braun farbender Kiipenfarbstoff. Das durch Bromieren von Phthaloyl- 

fluoranthen darstellbare Bromdcrit. liefert mit 1-Aminoanlhrachinon einen korinth, 
mit Leuko-l,4-diaminoanthrachinon einen grau bis schwarz farbenden Kiipenfarbstoff. 
(E. P. 378 476 vom 9/3. 1931, ausg. 8/9. 1932.) F r a n z .

Selden Co., Pittsburgh, ubert. von: Lloyd C. Daniels und Herbert J. West, 
Crafton, Pennsylvania, Ilerstellung ton Dibenzanihron. Man erhitzt Benzanthrone in 
Ggw. polymerisierter aliphat. Aldehyde mit Atzalkalien. Man braucht geringere Mengen 
Alkali u. erhalt eine groBere Ausbeute an Farbstoff. (A. P. 1 849 826 vom 26/1. 1931, 
ausg. 15/3. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kilpenfarbsloffe der Benz- 
antlironreihe. Die durch Kondensation 'von 6-Halogen-Bz.-l-thiokresylbenzantkron mit
l-Amino-4-mcthoxyanthrachinon erhaltliche Verb. liefert beim Verschmelzen mit Alkali 
einen schwarz farbenden Kiipenfarbstoff. (Schwz. P. 145 041 voin 1/8. 1929, ausg. 
16/4. 1931. Zus. zu Schwz. P. 120 525; C. 1927. II. 3102.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., SlickstoffJmltige Kiipenfarb- 
stoffe der Benzantlironreihe. Das Kondensationsprod. aus 7-Halogen-Bz.-l-thiokresyl- 
benzanthron u. l-Amino-4-methoxyanthraehinon liefert beim Erhitzen mit Atzalkalien 
einen Baumwolle dunkelblau farbenden Kiipenfarbstoff. (Schwz. P. 145 042 vom 
1/8. 1929, ausg. 1/5. 1931. Zus. zu Schwz. P. 120 525; C. 1927. II. 3102.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Slickstoffhaltige Kiipen- 
farbstoffe der Benzanthronreihe. Das aus 6,6 '-Dichlor-Bz.-l-Bz.-l'-benzanthronylsulfid 
u. 2 Moll. 1-Aminoanthrachinon erhaltliche Di-(a-anthrachinonyl)-6,6'-diamino-Bz.-l- 
Bz.-l'-benzanthronylsulfid gibt beim Erhitzen mit alkoh. Kali einen Baumwolle marine- 
blau farbenden Kupcnfarbstoff. (Schwz. P. 145 043 vom 1/8. 1929, ausg. 16/4. 1931. 
Zus. zu Schwz. P. 120 525; C. 1927. 11.3102.) F r a n z .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Stickstoffhaltige Kiipcnfarb- 
stoffe der Benzanthronreihe. Das aus 6,6'-Dichlor-2,2'-benzanthronylsulfid u. 2 Moll. 
1-Aminoanthrachinon erhaltliche Di-(u.-anthrachinonyl)-6,6'-diamino-2,2'-benzanthronyl- 
sulfid gibt mit alkob. KOH einen Baumwolle blauseliwarz farbenden Kupenfarbstoff. 
(Schwz. P. 145 044 vom 1/8. 1929, ausg. 16/4. 1931. Zus. zu Schwz. P. 120 525;
C. 1927. II. 3102.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Stickstoffhaltige Kiipen- 
farbstoffe der Benzanthronreihe. Das aus 7,7'-Dichlor-2,2'-benzanthronylsulfid u. 2 Moll.
1-Aminoanthrachinon erhaltliche Di-u-anthrachinonyl-7,7'-diamino-2,2'-benzanthronyl-
sulfid gibt beim Erhitzen mit alkoh. KOH einen Baumwolle dunkelblau farbenden 
Kupenfarbstoff. (Schwz. P. 145 045 vom 1/8. 1929, ausg. 16/4. 1931. Zus. zu 
Schwz. P. 120 525; C. 1927. II. 3102.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Friedrich Muth, 
Levcrkusen-I. G. Werk), Darstellung von in der Ringiminogruppe substituierten Derivaten 
des 2-Oxycarbazols, dad. gek., daC man in der Ringiminogruppe durch KW-stoffreste 
substituierto 2-Alkoxycarbazolo nacli bekannten Verff. entalkyliert. — Z. B. wird 
N-Melhyl-2-alhoxycarbazol (aus 2-Athoxycarbazol u. Dimethylsulfat, F. 85°) in Bzl. 
mit AICLj am RuckfluC 2Vj Stdn. gekoeht, wobei N-Hethyl-2-oxycarbazol entateht,
F. 167—168°. Aus N-Athyl-2-athoxycarbazol (F. 85°) erha.lt man ebenso N-Athyl-
2-oxycarbazol, F. 109—110°. — Die Entalkylierimg gelingt auch mit HBr-Eg., ZnCl2,
forner KOH-Schmelze. (Hierzu vgl. auch D. R. P. 554 645; C. 1932. II. 1702.) D. R. P. 
553 409 KI. 12p vom 13/1. 1931, ausg. 25/6. 1932.) A l t p e t e r .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Walter Mieg, Opladcn, 
und Fritz Baumann, Leverkusen, Amino-1,1'-anihrimidcarbazole. Man yerseift Acyl- 
amino-l,l'-anthrimidcarbazole mit H 2S04. Bei Yerwendung von 60° fallt beim Ab- 
kiihlen das Sulfat des Amino-l,l'-anthrimidcarbazols aus. Aus 4-Benzoylamino-l,l'- 
anthrimidcarbazol erhalt man 4-Amino-l,l'-anthrimidcarbazól, aus 5,5' -Dibenzoyldiamino- 
1,1'-anthrimidcarbazol das 5,5'-Diamino-1,1'-anlhrimidcarbazol, roto Nadeln aus Nitro- 
benzol, das Baumwolle aus der Kiipe rotbraim farbt, aus 4,5'-Diacetyldiamino-1,1'-anthr
imidcarbazol das 4,5'-Diaminoanthrimidcarbazol, das Baumwolle aus der Kiipe korinth 
farbt. (A. P. 1809 212 vom 15/3. 1928, ausg. 9/6. 1931.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung v<m Nilroaryl- 
amin-oderivalen der Schwefelsaureester von Leukovcrbindungen der anihrachinoiden wid 
indigoiden Farbsloffe. Man liiOt auf die Schwefelsaureester der Leukoverbb., die im 
Kern eine NH 2 enthalten, Nitrohalogenverbb. mit bcweglichem Halogen, wie Dinitro- 
chlorbenzol, einwirken. Die erhaltenen in W. 11. Yerbb. liefern auf der Faser nach dem 
Behandeln mit sauren Oxydationsmitteln tiefe echte Farbungcn. Das K-Salz dea 
Leukoschwefelsaureesters des f}-Aminoanthrachinons gibt beim Erhitzen mit 2,4-Dinitro- 
chlorbenzol, MgO u. W. auf 95° eine Verb., braunes Pulver, die auf der Faser durch 
Behandeln mit sauren Oxydationsmitteln in einen gelben Farbstoff ubergeht. Das Na- 
Salz des Leukoschwefelsaureesters des 5-Aminoindol-4'-chlomaphthalinindigos, darstell- 
bar aus 5-Nitroisatinchlorid u. 4-Chlomaphthol, darauffolgende Veresterung u. Red., 
gibt mit 2,4-Dinilrochlorbcnzol eine Verb., die auf der Faser nach dem Behandeln mit 
sauren Oxydationsmitteln kriiftigo olivgriine Farbungcn liefert-. Das Na-Salz des 
Leukoschwefelsaureesters des Farbstoffes aus 5-Nitroisatinchlorid u. a-Anthrol gibt in 
45%ig- A. m it 4,4'-Dichlor-3,3'-dinitrodiphenylsulfon eine Verb., die auf der Faser 
nach der sauren Oxydation olivo griine Farbungen liefert. Das Na-Salz des Leukoesters 
des Farbstoffes aus 5-Nitro-3-oxythionaphthen, F. 128°, u. 4,5-Benzo-3-oxythionaplithen 
gibt mit 2-Nitro-l-chlorbenzol-4-sulfodimethylamid, F. 108°, darstellbar aus o-Nitro- 
chlorbenzol u. HC1S03 u. Behandeln des erhaltenen l-Chlor-2-nitro-4-sulfochlorids mit 
wss. Dimethylamin, eine Verb., die auf der Faser m it sauren Oxydationsmitteln violett- 
braune Fiirbungen liefert. Verwendet man an Stelle des 2-Nitro-l-chlorbenzol-4-sulfo- 
dimethylamids das l-Chlor-2-nitro-4-benzolcarbonsauredimethylamid, F. 113°, so erhalt 
man eine einen ahnlichen Farbstoff liefemde Verb. Das Na-Salz des Leukoschwefel
saureesters des Farbstoffes, aus 5-Nitrooxythionaphthen u. dem Einwirkungsprod. aus
6-Methoxythionaphthen u. Nitrosodimethylanilin, gibt m it 2,4-Dinitrochlorbenzol eine 
auf der Faser nach der sauren Oxydation rotlich braune Farbungen liefernde Verb. 
Das Na-Salz des Leukoschwefelsaureesters des Farbstoffes aus 4-Nitro-8-chlor-l,2-naphth- 
isatin-a-chlonds u. a-Anthrol gibt mit l-Chlor-2-nitro-4-benzolsulfodimethylamid eine dio 
Faser nach der sauren Oxydation grimstichiggrau farbende Verb. Das Na-Salz des 
Leukoschwefelsaureesters des Farbstoffes aus 5-Nitroisatin-a-chlorid u. 5-Nitrooxythio-
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naphtken u. Red. der N 0 2-Gruppen, gibt m it 2,4-Dinitrochlorbenzol eine die Fascr nach 
der sauren Oxydation griin farbende Yerb. (E. P. 364187 vom 7/10. 1930, ausg. 28/1. 
1932.) F ra n z .

Otto Albrecht V. Mandelsloll, Dresden, Herstellen graphischer Druckfarben, 
1. dad. gek., daB eingefarbte Nitro- oder Acetyleellulose in staubformiger Vermahlung 
mit den an sieh bekannten grapli. Druckfarben bzw. dereń Bindemitteln, wie Leinol, 
Leinolfirnis, Harzlsgg. u. dgl., yerrieben bzw. vermischt wird. Dabei konnen die ent- 
haltenen fliichtigen Lfisungsmm. dureh Wiirme ausgetrieben werden. (D. R. P. 
560 469 KI. 151 vom 29/11. 1929, ausg. 3/10. 1932.) G r o t ę .

Fritz Tutzscllke, Leipzig, Untergrundfarbe fiir Bronzedrucke, bestehend aus einem 
Gemisch von Ol oder F e tt u. einem restlos in Potroleum 1. Bitumen. (D. R. P. 560 470 
KI. 161 vom 28/4. 1928, ausg. 3/10. 1932.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Putzen von aus Magnesium- 
legierungen bestdienden Atzplatten fiir cliemigraph. Zwecke (z. B. Autotypie o. dgl.), 
dad. gek., daB das Putzen oder Waschen unter Verwendung von biehromathaltigem 
W. erfolgt. (N. P. 47 706 vom 5/6. 1929, ausg. 24/3. 1930. D . Prior. 25/7. 
1928.) D r e w s .

Hanseatische Miihlenwerke Akt.-Ges., Hamburg, Kiti und Spachtelmasse, 
bestehend aus Leinolfirnis u. anorgan. Fiillstoffen, gek. dureh einen Zusatz von Phos- 
phatiden, insbesondere Sojalecithin. — Z. B. stellt man in ublieher Weise aus 15 Teilen 
Leinolfirnis u. 85 Teilen ICreide einen K itt dar, der einen Zusatz von l/20/0 Sojalecithin 
erhalt. Dureh Zusatz von Lecithin gewinnen dio Kitto u. Massen an Geschmeidigkeit u.
Elastizitat. (D. R. P. 560 606 KI. 22i yom 12/11. 1930, ausg. 5/10. 1932.) S a r r e .

Gustave A. Horton und Anne G. Swygart, St. Paul, Minnesota, Fuli- und 
Grundiermittel fur Anstriche auf Metali, Holz, Wiinde, Wandbekleidungen etc., be
stehend aus 13,56% trockncm BleiweiB, 22,6% BleiweiB in Ol, je 13,56% Firnis u. 
Terpentin, 9,04% Japantrockner, jo 4,52% Leim, Melasse, Mehl, W., Bimsstein u. 
Essig u. 1,12% Alaun. (A. P. 1 872455 vom 5/4. 1930, ausg. 16/8. 1932.) M. F. Mu.

Otto Bratke, Deutsehland, Hcrstellung eines Anriihrmittels fiir Olfarben. 15 g 
eines Buehenholzteerdestillats (Kp. 250—350°) werden mit 1 kgNaOH (43° Be) zu einer 
Emulsion verriihrt u. davon werden 0,25—0,75 g in 1 kg Leinol oder Firnis eingeriihrt, 
wobei gleichzeitig 300—500 ccm h. W. zugegeben werden. (F. P. 726 651 vom 23/11.
1931, ausg. 1/6. 1932. D. Prior. 24/11. 1930.) M . F. M u l l e r .

Louis Voster3, Antwerpen, Uberzugs- und Verputzmittel fu r Decl-en und Wandę,
bestehend aus BleiweiB, Firnis, Klaucnol oder Leinol, SpanischweiB u. event. Farbstoff. 
(E. P. 367 746 vom 16/8. 1930, ausg. 24/3. 1932. Belg. Prior. 5/9. 1929.) M. F. Mu.

Barrett Comp., New Jersey, iibert. von: Clarence R. Eckert, Englewood,
V. St. A., tlberzugsmasse zum Trankcn yon Filz  fiir Rolladen u. Bedachungen, be
stehend aus 60—98% Asphalt m it einem iiber 32° liegenden F. u. 2—40% Paraeumaron- 
harz, z. B. 75 Teilen Asphalt yom F. 50° u. 25 Teilen Paracumaronharz, F. 44°. Dio 
M. eignet sieh auch ais Isoliermaterial. (A. P. 1 849 867 yom 10/9. 1926, ausg. 15/3.
1932.) E n g e r o f f .

N. I. Burda, U.S.S.R., Verfahren zur Ilerstellung eines Prdparats zum Farben
ton Holz. Solyentnaphtha wird nitriert u. die erhaltenen dligen Nitroprodd. mit 
einer Atzalkalislg. behandelt. Das Rk.-Prod. wird mit W. verd. u. bis zur Trockne 
eingedampft. (Russ. P. 23 503 vom 11/12. 1928, ausg. 31/10. 1931.) R i c h t e r .

Singer Mfg. Co., Elizabeth, New Jersey, iibert. von: Charles E. Lentz, South 
Bend, Indiana, Farben von Holz. Das Holz wird unter Vakuum gesetzt, darauf wird 
wasserfreies NH3 in das gcschlossene GefiiB eingeleitet u. rasch Dampf eingeleitet, urn 
die Temp. zu erhohen, u. naehher wird weiter Dampf langsam zugeleitet. (Can. P. 
292213 yom 22/10. 1928, ausg. 13/8. 1929.) M . F. M u l l e r .

Thomas Fraser King, London, Imprdgnieren von Holz oder anderem Materiał 
mittels wasserfester u. konseryierender Anstriche, Farbuberzuge etc., bestehend aus 
Kreosot, dem Harz, u. Leimstoffe, aus Secpflanzen gewonnen, ferner Firnis u. evtl. 
Pigmento u. Fullmittel zugesetzt werden. Ebenso werden auch gefarbto feste oder 
piast, bituminose Stoffe, z. B. Peche, Asphalte oder Toere hergestellt. Zahlreiehc Aus- 
fuhrungsformen sind in der Patentschrift beschrieben. (E. P. 378 051 vom 6/2. u. 
10/4. 1931, ausg. 1/9. 1932.) M . F. M u l l e r .

Arthur Melville Dunstone, Coogee, Australien, Mittel zum Uberzielien und 
WasserdicMmadicn von Holz, Metali und dgl., insbesondere von Griffen an Sportartikeln,
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z. B. an Tennisschlagern, bestehend aus 4 Vol.-Teilen Casein, 6 Tin. W., 24 Vol.-Tln. 
Latex u. 0,33 Tin. NH3. (Aust. P. 2921/1931 vom 6/7 .1931, ausg. 28/7.1932.) M. F. M.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M . (Erfinder: Karl Ott, Lever- 
kusen), Rostscliutzfarben, dad. gek., daB ais Pigmente, gegebenenfalls im Gemisch mit 
andercn Pigmcntcn, bleibaltige Farbkorper verwendet werden, die entweder durch 
gemeinsame Fallung aus Lsgg. von Pb-Salzen u. Fe-Salzen oder durch Auffallen bas. 
Pb-Verbb. auf fein vertcilte eisenhaltigo Substrate u. wahlweises nachlieriges Erhitzen 
gewonnen werden. — Eine konz. Łsg. von 110 Teilen Pb-Nitrat u. 269 Teilen Fe-Nitrat 
wird mit der erforderlichen Menge Sodalsg. in der Warrno gefallt. Nach dcm Dekan- 
tieren u. Auswaschen aller 1. Salze filtriert man ab u. trocknet den Nd. vor. Die 
Trockensubstanz wird gemahlen u. auf 630° erhitzt. 100 Teile des so dargestellten 
Pigments werden mit 60 Teilen reinem Leinolfirnis angerieben. In der ublichen Weiso 
wird damit auf blankom Eisenblech ein zweifacher Rostschutzanstrich hergestellt. 
(D. R. P. 5 5 8  8 7 8  KI. 22 g vom 9/8. 1928, ausg. 12/9. 1932.) M. F. M u l l e r .

Louis Lucien Sergent und Henri Paban, Frankreich, Lc.uchtfa.rben. Man ver- 
wendet ein Gemisch, bestehend aus Erdalkaliverbb. o. dgl., besonders phosphores- 
cierendcm Sulfid, mit einem ein Agglomerierungsmittel enthaltenden Uberzug, wo- 
durch die akt. Stoffe gegen den EinfluB der Luft, Feuchtigkeit usw. geschiitzt sind. 
Einen geeigneten (Jberzugsstoff erhalt man auf folgende Weiso: Auf dem Wasserbad 
wird zucrst eine Lsg. von Paraffin, rein oder yormischt mit Stcarin, Stearinsaure o. dgl., 
u. einem KW-stoff, wio Petrolessenz, hergestellt. Eino zwcite Lsg. besteht aus einem 
natiirlichen oder kunstliclien Wachs, wio Dammarharz, Terpentinessenz u. einem 
leichten KW-stoff. Dieso Lsgg. werden auf dem Wasserbad vermischt u. sorgfaltig 
mit einem Leuchtsalz, wio CaS oder SrS, versetzt. Das so gowonneno Prod. haftet 
auf Holz, Metali, Papier, Stoffcn, Gips usw. (F. P. 731946 voin 21/11. 1930, ausg. 
10/9. 1932.) D r e w s .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
W. H. Dyson, Nitrocdluloselacke. Angabcn iiber Rohstoffe (Nitrocellulose, 

Losungsm., Weichmacher, Harze, Verdunnungsmittel, Pigmente), Aufbau, Herst. 
u. Analyse der Nitrocellulosclacko. (Journ. South African ehem. Inst. 15. 62—70. 
Juli 1932.) S c h e i p e l e .

Fritz Zinuner, Ober „Pigmentpasten" fu r  Nitrocelluloscdeckemaillen. Mechan. 
Widerstandsfahigkeit, Schleif-, Polier- u. Deckfahigkeit der bunten Nitrocellulose 
deckemaillen sind von der Kornfeinheit abhangig. Die Anreibung der Pigmentpasten 
fur Nitrocellulosedecklacko erfolgt vielfacli auf Drei- u. Vierwalzenmaschinen, die am 
besten eingekapselt werden, um starkere Verdunstungsverluste zu vermeiden. Dio 
Veroinigung der Pigmentpasten mit den Laeklsgg. zu Fertigfabrikaten wird meist 
in Ruhrwerksbehaltern yorgenommen. Dio fertigen Mischungen durchlaufen event. 
noch Gazefilter oder werden in Zcntrifugen ausgeschleudert, um grobe Anteile zu 
entfernen. (Farben-Ztg. 3 8 . 42. 8/10.1932.) ScH LEIFELE.

A. M. Corbet, Gule, schlechte und indifferente Plastifizierungsmitlel. (Chem. 
Markets 3 1 . 311—12. Okt. 1932.) SCHEIFELE.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Polymerisieren von Vinyl- 
athem mit adsorbierenden Substanzen wie Floridaerde, Bleicherden (Tonsil, Granosil, 
Terrana, Isarit, Frankonit), akt. Kobie, Kicselgur, auf Tragern niedergeschlagenen 
foui verteilten Metallcn wie Cu, Ag, Au, Fe, Co, Ni u. die Platingruppe. Eino schwaoh 
saure Rk. dieser Substanzen, durch Zusatz geringer Mengen Halogenwaaserstoffsauren, 
Alaun, KHSO, u. a. herrorgerufen, ist vorteilhaft. Die Rk. kann in gasformiger oder 
fl. Phaso mit oder ohne Verdunnungsmittel orfolgon. (E. P. 379 674 vom 30/5. 1931, 
ausg. 29/9. 1932.) P a n k ó w .

Augustin Regal, Brtinn, Kondensationsprodukie. Phenolo werden mit Aldehyden 
kondensiert u. hierauf mit Ketonen behandolt. Z. B. werden 100 Teile Phenol u. 
80 Teile CH20  (40°/o) in von NH3 erhitzt u. das Rk.-Prod. mit 7 Teilen Mełhyl- 
dthylketon, 22 Teilen Paraformaldehyd u. 7 Teilen NH3 (25%ig) gekocht. — Harnstoff 
wird mit CH,0 u. NaOH u. hierauf mit Acetophenon u. CH20  alkal. weiterkondensiert. 
(Tschechosl. P. 36 304 vom 18/8. 1927, ausg. 10/6. 1931.) S c h ó n f e l d .

Gesellschaft ftir Technik m. b. H., Berlin, Verfahren zur Herstdlung von harz- 
artigen Kcmdensaticmsprodukten aus Formaldehyd und Teersauren (Kreosote), dio aus 
Braunkohle oder bituminósen Schiefern gewonnen werdon, unter Anwendung von
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Kondensationsmitteln, dad. gek., daB ais Ausgangsstoff die zwischen 180° u. 250° 
sd. Kreosotfraktionen benutzt werden u. die Kondensation im alkal. Medium durch- 
gcfiikrt wird. — Z. B. werden 400 g BraunkohlenteerA-reoso( (Siedegrenze 180—220°) 
u. 400 g 30°/oig- CII20  in Ggw. von 3,2 g NaOH 1 Stde. unter RiickfluB erhitzt. Nach 
dem Entwassern erlialt man ein Harz, das durch 48-std. Erhitzen auf 80° u. 110-std. 
Erhitzen auf 90° gehartet wird. Das Prod. ist durehscheinend u. von gelblieher Farbę. 
(D. R. P. 555 582 KI. 12 q vom 25/11. 1927, ausg. 23/7. 1932.) N o u v e l .

Johannes Scheiber, Leipzig, Verfahren zur Herslellung von japardackartigen 
C-Acylphenolen, dad. gek., daB man ein- u. mehrwertige Phenole ein- u. melirkerniger 
Bcschaffcnheit m it ungesiitt. hochmolekularen Pettsauren oder dereń Gemisclien in 
Ggw. kondensierend wirkender Metallchloride, wie ZnCL, A1C13 usw., erhitzt. — Z. B. 
werden 110 Teilo Resorcin u. 280 Teile Oktadekadien-(9,ll)-carbonsaure-(l) in Ggw. 
von 10 Teilen ZnCL 4—5 Stdn. auf 120° erhitzt. Man waseht mit verd. HC1 u. W. 
u. erhalt nach dom Trocknen ein klares, dickfl. Prod. von japanlacfoirtigcr Beschaffen
heit. S tatt Resorcin kónnen Plienol, Krcsole, Xylenole oder Naphtholc verwendet werden. 
Ais ungesatt. Sauren sind aucli Leinolfeltsaure, Linolsdure, Linolensaure, ólsaure oder 
die entsprechenden Sauregemische geeignet. Die Prodd. sind 1. in KW-stoffen, Alkoholen 
u . Estern. (D. R. P. 557 339 KI. 12 q  vom 11/10. 1930, ausg. 22/8. 1932.) N o u v e l .

Harvel Corp., ubert. von: Victor A. Ryan, Maplewood, New Jersey, V. St. A., 
Jłeakłionsprodukte des Acajounupschalenóls werden durch Erhitzen mit Harzen, 
Kopalen oder Esterharzen auf 200° erhalten. In Lsg. von Bzn., Naphtha oder PAe. 
eignen sie sich fiir die Herst. yon Lacken. (A. P . 1838 072 vom 2/4. 1927, ausg. 22/12.
1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Kollek und 
Wilhelm Engels, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Erhóhung der Elastizital orga- 
nischer Werksloffe, gek. durch die Verwendung von Polymerisationsprodd. von Alkyltn- 
oxyden. Die Polymerisationsprodd. sind yielfach in W. I. u. in vielen organ. Lósungsmm., 
z. B. in Metliylalkohol, A., Aceton, Athylacetat, Methylenchlorid, Chlf., Butylacetat, 
Cyclohexanon, Benzylalkohol u. a., mehr oder weniger gut 1. u. zeigen ferner selbst ein 
gutes L6sungsvenn6gen fiir organ. Stoffe, z. B. Wachse, Kolophonium, Kopal, Mastix, 
Farbstoffe, Kunstharze, Fette, Ole. Sic zeigen ferner gegeniiber Cellulosederiw. ein 
gutes Gelatinierungsvemi6gen. Verwendungsgebiet: Film-, Faden-, Lackfabrikation. 
(D. R. P. 560 703 KI. 22h vom 20/12. 1929, ausg. 6/10. 1932.) E n g e r o f f .

Celluloid Corp., Newark, New Jersey, V. St. A., WeichnachungsmUlelgemisch fiir 
Cellulosederivatmassen, bestehend aus cinem festen oder halbfesten u. einem fl. Weich- 
machungsmittel, wobei letzteres gerade nur in solcher Menge angewendet wird, daB die 
M. gcl. wird, es jedoch rdcht mehr ais 20°/o des festen Weichmachungsmittels betragt. — 
100 Teilo Celluloseacetał werden m it 12—18 Teilen 'Triphenylphosphał, 23—30 Teilen 
Toluol-p-aIhyUulfonamid u. 2—1 Teilen Triaceiin gemiseht. (E. P. 368 457 vom 12/1.
1931, ausg. 31/3. 1932. A. Prior. 11/1. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, ubert. von: Oskar Loehr, 
Uerdingen-Niederrhein, Weichmachujigsmittel fiir Cellulosederitatmassen. Man yerwendet 
schwcrfliichtlge (300°) Ester der Glykołmonmlkyldther oder Polyglykolmonoalkylather. 
(A. P. 1865196  vom 5/5. 1927, ausg. 28/6. 1932. D. Prior. 7/5. 1926.) E n g e r o f f .

Charles W. Lin de en, Omaha, Nebraska, Verfahren zur Behandłung von holzernen 
Saiteninstrumenten. Zur Erhohung der Klangfiille Yon Saiteninstrumenten werden 
die holzernen Bodenflachen derselben nach dem vorausgehenden Trocknen zunachst 
mit reiner Vasehne eingerieben, dann mit mehreren t)berziigen von alkoh. Sehellack- 
lsgg. u. zuletzt mit einem Ollack uberzogen. (A. P. 1876 984 vom 10/7. 1930, ausg. 
13/9. 1932.) __________  S e iz .

T. Hedley Barry, Natural varni.sh resins. London: Benn 1932. (306 S.) 8°. 42 s. net.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Ambros,

Ludwigshafen a. Rh., und Pedro Arens, IIilversum), Kautschulcmilchpaste, enthaltend 
Harnstoff, z. B. 5°/0. Yermeidung des Eintrocknens der Pastę, Herabsetzung der 
Viscositat. (D. R. P. 560622 KI. 39 b vom 22/4 1931, ausg. 5/10. 1932.) Panków .

William Bryan Wiegand, Connecticut, Ii u fi fiir Kautschubnischungm. Man 
inaktiviert den RuB aus dem „Channel“-ProzeB durch Erhitzen auf mindestens 1200° F
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(vgl. A. P. 1 807 884; C. 1931. II. 1178). Der Geh. an Fluchtigem soli nieht mehr ais 
7,5% betragen; 1 g des RuBcs soli aus 50 ccm einor Lsg. von 2 g Diphenylguanidin 
in 1 1 Alkohol nieht mehr ais ll°/o des Diphenylguanidins absorbieren, Dio meehan. 
Eigg. der Kautschukmischung werden durch Zusatz dieses RuBes verbessert. (E. P. 
380 345 Tom 1/2. 1932, ausg. 6/10. 1932. A. Prior. 2/5. 1931.) P a n k ó w .

Frederick Albert Fisher und Lavinia Evans Fisher, London, Ftillstoff fiir 
Kautschuhnischungen, insbesondero Rcifen bestehend aus einein glimmcrartigen 
Hdmatit (94—96°/0 Fe20 3, 2—3°/0 A1„03 +  Si02, 0,72—0,75% MnO). Man verwendet 
z. B. 1 Teil Ham atit auf 4—5 Teilo Kautschuk. (E. P. 379 746 vom 4/6. 1931, ausg. 
29/9. 1932.) P a n k ó w .

Adele Thielmann, Dcutschland, t)berziige auf Kabel, Itóhren, Melallgegcnstanden 
aus einer Mischung von depolymerisiertem, d. h. iiber seinen F. erhitztem vulkani- 
siertem oder unvulkanisiertem Kautschuk u. Bitumen, evtl. unter Zusatz weiterer 
Stoffe, wie Fasern, feinverteiltem Asbest usw. Die Mischung wird ais Lsg., Schmelze 
oder zu Streifen ausgewalzt, aufgebracht u. zur Verstarkung cvtl. Gewebe ein- odor 
aufgelegt. — Man schmilzt Crepe bei 230—270° u. mischt 5 kg m it 65 kg Bitumen u. 
30 kg Asbest bei 200°. Die Sehmelze kann in Rohren gegossen u. mittels Zentrifugal- 
kraft gleichmaBig yerteilt werden. (F. P. 730 648 vom 28/1. 1932, ausg. 18/8. 1932.
D. Priorr. 18/2. u. 18/5. 1931.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, und Anodę Rubber Co. Ltd., Guernscy 
(Erfinder: Edward Arthur Murphy und Erie William Bower Owen, England), 
Oberflachenrerzierung von Oegenstanden aus Kautschuk, Glas, Holz, Leder, Metali, 
Kunstharzen mit wellenformigen Mustern, ahnlich Krokodil- oder Alligatorleder. Man 
iiberzieht sie mit Emulsionen, die langsam koagulieren u. zunachst ein Koagulat mit 
geringer meclian. Festigkeit ergeben. Das Koagulat bildet dann keine gleichmaBigo 
Schicht, sondern zieht sich zu unregelmaBigen Streifen zusammen. Man erziclt diese 
Eigg. durch entsprcchende Alkalitat, Konz. u. Starko des Koagulationsmittcls, dessen
D. vorzugsweise groBer ist ais die der Emulsion. Der tlberzug kann auf der Unterlage 
verbleiben oder abgehoben u. auf andere Oberflachen aufgebracht werden. Man ver- 
wendet naturliehe oder kunstliche Dispersioncn von Kautschuk u. dgl., Oelałine, Casein, 
Viscose, Celluloseestem oder -athem, Kunstharzen einzeln oder gemischt; wss. oder 
nichtwss. Dispersioncn; auch wss. Emulsionen von Lsgg. dieser Substanzen in organ. 
Losungsmm. u. umgekehrt. — Eine frisch koagulierte Kautschukplatte wird mit einer 
5%ig. NH3- oder 2%jg- NaOH-Lsg. behandelt, oberfliichlich getrocknet u. in folgende 
Kautschukmilchmischung getaucht: (Gewichtsteile) 87 Kautschuk, 1,5 S, 4 ZnO,
0,5 Tetramethylthiuramdisulfid, 2 Pigmente, 5 Mineralol; Festbestandteile dieser 
Emulsion 30%, Alkalitat 0,5%, ausgedriickt in NH3. Die mit der Emulsion bedeckto 
Oberflache wird in 5%ig. CH3C02H getaucht. (F. P. 722 733 vom 9/9. 1931, ausg. 
24/3. 1932. Aust. P. 1546/1931 vom 10/4. 1931, ausg. 5/5. 1932. E. Prior.10/7.
1930.) P a n k ó w .

Fromms Act Julius Fromm, Berlin-Kópcnick, Verfahren zur Ucrstellung einer 
plastischen Musterung auf Chimmi. Man verwendet eine Tauchform, die an ihrer Ober
flache entsprechend der Musterung feineRillen enthalt, taucht inKautschuklsg., trocknet 
u. schlammt auf dio unyulkanisierte Kautschukflache eine aus Faktis u. Kautschuk 
hergestellte Lsg. auf, die beim Trockncn von den Seiten weg iiber don Rillen zusammen-
schrumpft. (D. R. P. 560 726 KI. 39 a vom 4/9. 1928, ausg. 6/10. 1932. Zus. zu
D. R. P. 535 874; C. 1932. I. 300.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fdrben plastischer Massen, 
insbesondere von Kautschuk durch Zusatz W.-unl. Azofarbstoffe nebcnstch. Formę!, 

„  „  -v -v worin X bedeutet H, Halogen, Alkyl, Ar-
f  f  f  , alkyl, Alkosyl, XH„, N 02, CO u. dgl. Sub-

•r v .xt/  \  /  \ > r . v  p  stituenten u. R bedeutet am N aryliertes
\ ____ /  \ ______ /  ‘ Acetessigsaureamid. Genannt sind die Farb-

X X  X X  stoffe aus 2 Mol Acetessigsaure-o-toluidid u.
' " jo 1 Mol diazotiertem Benzidin, 3,3'-Dichlor-

benzidin oder 4,4'-Diaminodiphenylkeion-, aus Acetessigsaure-o-chloranilid u. diazo
tiertem 2,2'-DicMorbenzidin; aus Acetessigsaurezylidid u. diazotiertem 2,2'-Diclilor- 
4,4'-diamino-3,3'-dimethyldiphenyl oder 3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminodiphenyl oder
3,3'-Dichlorbenzidin. Man kann z. B. eine gcfarbte Kautschuklsg. herstellen, in die 
man vnlkanisierte Kautschukgegenstande taucht, worauf der gefarbte tTberzug k. 
yulkanisiert wird. Phenol-IICHÓ-, Caseinmassen, Cellulosederiw. konnen ebenfalls ge-
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f a r b t  w e rd e n . (F. P. 731743 vo m  24/2. 1932, ausg. 6/9. 1932. D. P r io r .  28/2. 
1932.) P a n k ó w .

XIII. Atherische Óle; Riechstoffe.
H. T atu , Uber einige alark eugenolhaltige atherische Ole. Besprechung der ath. 

Ole, die fiir die Gowinnung yon Eugenol in Frago kommen. (Parfumerie mod. 2 6 . 343 
bis 351. Juli 1932.) E l l m e r .

Ernest S. Guenther, Gypressenól. Das eehto CypressenćSl wird in der Umgegend 
von S a l o n  (Siidfrankreieh) dureli Dest. der Blatter von Cyprem sus sempervirens mit 
direktem Wasserdampf wahrend mindestens 17 Stdn. gewonnen. D .15 steigfc mit fort- 
schreitender Dest.-Dauer von 0,870 bis 0,890. Ein gutes Ol zeigt etwa D .15 0,877. Aus- 
beute: 2%. Ole der Dest.-Periodcn 1931—1932: D .15 0,881. aD =  +18° 16'. nD20 =
1,4760. VZ. 8,9. L. in 10 Vol. 90%ig. A. mit Triibung. Der Gerueh, insbesondere 
der zuletzt ubergehenden Anteile, ist ambraartig. (Amer. Perfumer essential Oil Rev. 2 7 . 
319—20. Aug. 1932.) E l l m e r .

Y. R. Naves, Siifies Pomeranzcnol (Portugal) von Franzosisch-Guinea. Die Fruchte 
der siiBen Pomeranze werden meist vor der Reife geemtet u. mit der Hand gepreBt. 
Eigg. (die in Klammer gesetzten Werte bedeuten die engeren, an 90% der Versuchs- 
objekte beobachtetcn Werte): D .15 0,8480—0,8520 (0,8485—0,8510); etn20 =  +95° 30' 
bis +98° 40' (+96° bis +98°); nD20 =  1,4720—1,4740 (1,4724—1,4735); Verdampfungs- 
riickstand 1,17—3,10% (1,52—2,6%); SZ. des Ruckstands: 21—38 (27,4—35,5); 
EZ. des Ruckstands: 92—160 (130,5—152,8); VZ. des Ruckstands: 122—190 (150 
bis 185); Aldehydgeh. (Best. mit Hydroxylamin) 1,1—2,9 (1,2—2,2); 1. in 4—20 Vol., 
manchmal weniger (4—16 Vol.) 90%ig. A. u. 0,5—5 Vol. (0,5—4,5 u. mekr Vol.) 95%ig. 
A. Der Geruch ist kraftiger, haftbarer, weniger citronenabnlieh, mehr an Fettaldehyd 
eriimernd ais derjenige anderer Portugalole. Die bei fraktionierter Dest. zuerst uber
gehenden 10% zeigen ein nur wenig geringeres opt. Verh. ais das Gesamtól. Nach- 
gewiesene Bestandteile: Spuren hoherer Feltsauren; Spuren phenolartigcr Korper 
(darunter viclleicht Hesperitin), F. 218—220°; 95—96% Terpene (Myrcen, d-Limonen, 
yermutlieh Terpinolen, ein nicht naher charaktcrisiertes Terpen, ein aliphat. Terpen 
(Kp.10 64°, yielleicht Ocimen), 1,6% Aldehyde (vielleicht Caprylaldehyd, Spuren Pelargon- 
aldehyd, Decanal, Citral), 0,6— 0,8% Alkohole u. fliichtigc Ester, dio sich zusammen- 
setzen aus 20% n-Ncmylalkohol, yermutlieh n-Decylalkohol, Nerol u. yielleicht Geraniol, 
50% d-Linalool, 15—20% d-rt-Tcrpineol, Spuren von Farnesol oder Nerolidol. Die 
Alkohole sind z. T. frei, z. T. ais Ester der Ameisen-, ffssig-, Capryl-, Caprinaamo 
zugegen. Die Ggw. von Anthranilsauremethylester ist moglich. Ferner wurden isoliert 
Spuren eines Sesguiterpens, welches das Cadinenbishydrochlorid liefert. Bei der Frak- 
tionierung des Ols bei 9 mm Druck yerblieben 8%  ais Riickstand, welclio bei der Wasser- 
dampfdest. unter Minderdruck 0,8%  (ber. auf das urspriinglicke Ol) nichtfluchtige 
Bestandteile hinterlieBen. Dieser enthielt Caprylsaure, Palmitinsaure, Cerotinsdure, 
einen Alkohol von der vermutlichen Zus. C27H460 , Cerylalkohol, einen gelben bei 108 
bis 110° schmelzenden Korper, Carotin u. einen xanthophyllartigcn Korper. (Parfums 
de France 10. 160—80. Juni 1932.) E l l m e r .

— , Die Grundstoffe des Rosenparfiitns, Rhodinol, Citronellol, Geraniol, Nerol. 
Quellen fiir die techn. Gewinnung aus Ńaturprodd. u. fiir dio Synthese. (Parfums de 
France 10. 130—34. Mai 1932.) E l l m e r .

Adelaide Labó, Yanillin und AthylmnilUn. Sammelberieht iiber die synthet. 
Verff. zu ihrer Gewinnung aus Protocatecliualdehyd, Guajacol, Safrol u. Eugenol. 
(Riy. Ital. Essenze Profumi 14. 183—87. 240. 283—86. 1932.) G rim m e .

G. Gatti und R. Cajola, Die atherischen óle in der Schimheitshygiene. (Vgl.
C. 1932. II. 1039.) Allgemeinc tlbersicht. (Riv. Ital. Essenze Profumi 14. 235—37. 
286—88. 15/9. 1932.) G rim m e .

Paul Jellinek, Riechstoffe fu r  Seifen. (Ygl. C. 1930. II. 2586. 3470.) (Amer. 
Perfumer essential Oil Rev. 27. 187. 15 Seiten bis 404. Sept. 1932.) E l l m e r .

W. M. Seaber, Citronellol. Nach Ansicht des Vf. ist die von ZlMMERMANN 
(C. 1932. II. 1380) fiir die Best. des Gcsamtgeraniols angegebene Fehlerspanne yon 
3°/0 zu groB. Bei Anwendung bestimmter Methoden u. Einhaltung gleicher Arbeits- 
bedingungen uberstcigt die Fehlergrenze nicht 1%. (Perfumery essent. Oil Record 23. 
181. 21/6.1932.) v E l l m e r .

A. F. Haccou, Jaia-Cilrondlol. Kritik mit Vorschliigen. Entgegnung auf die 
Ausfiihrungen yon ZlMMERMANN (C. 1 9 3 2 . II. 1380). Vf. fordert fur gute Java-
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citronellolc einen Geh. von 85—88% an Gesamtgeraniol u. macht Vorsclilage fur eino 
organisierte Handefekon trolle. (Perfumery essent. Oil Record 23. 207—10. 27/7.

Giovanni Romeo, N. Galletti und J. Amoroso, Erkennung derfalscb.cn, maschinen- 
geprefitcn „a spugna“-Cilronenóle.. Vff. haben eino Metbode zur Unterscheidung der 
liandgepreBten Citronenolc von den maschinengepreBten ausgearbeitet, welche auf der 
Best. des Brechungsindex des Verdampfungsruckstands des zu untersuchenden Ols 
beruht. Der Verdampfungsriickstand des reinen handgepreOten Citronenols bat einen 
erheblieh hoheren Breehungsindex ais der Verdampfungsriickstand des maschinen
gepreBten Cis. Audi andere Verfalscliungen durch Zusatz von Olen u. Fetten konnen 
auf diese Weise nachgewiesen werden. — Die Eigg. von zahlreichen, teils liand-, teils 
maschinengepreBten ólcn, sowie von kiinstlich verfalschten Olcn sind in Tabellen 
zusammengestellt u. erlautcrn dic Unters.-Mcthode. (Giorn. Cliim. ind. appl. 14. 397 
bis 400. Aug. 1932.) E l l m e b .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
E. Parisi und G. De Vito, Uber die Bildung der Saccharose in der Zuckerriibe. 

(Ind. sacearifera Italiana 25. 347— 53. Aug. 1932.) TAEGENER.
J. DiSdek und D. Ivan6enko, Technologische Bewerlung der Rube. Nach Vff. 

kann die Digestion allein kaum ein geniigender MaBstab zur technolog. Bewertung der 
Rube scin. Es bestelit die Frage, ob jede Yeranderung des Verhaltnisses von Sac
charose zu W. in der Rube aucli von einer Anderung ihres Verhaltnisses zu den iibrigen 
Nichtzuckern begleitet ist. In  den N- u. Asclie-Gehh. der untersuchten Riiben treten 
dio groflten Unterschicdc auf. (Ztschr. Zuckerind. cechoslovak. Republik 57 (14).

J. DSdek und J. Vaśatko, Sparscheidung des Rubensaftes mit Kalk. Das sogen. 
optimale Saftsclieidungsverf. Dedck-Valatko bestebt darin, daB der Rohsaft bei opti- 
maler Temp. durch langsamen ununterbrochenen ZufluB von Kalkmilch oder durch 
gleiche Zusiitzo festen Kalkes unter standigem Ruliren so gcscliieden wird, daB 0,20 
bis 0 ,30%  CaO nach ungefahr 15 Min. erreicht werden. Hicrauf wird auf beliebige 
Art der restlichc Kalk zugesetzt, iiber dessen Hohe dio Anforderungen des Betriebes 
entscheiden. Durch allmiihhchen Zusatz der ersten Kalkanteile entsteht ein korniger, 
sehr wenig voluminóser Nd., welcher die Schlainmfiltration ungewóhnlich erleichtert, 
ohne Riicksieht auf die angewendete Saturationsart. Laboratoriums- u. Betriebs- 
verss. ergaben, daB die neue Metbode groBe Filtrationsgeschwindigkeiten auch bei 
kleinem Gesamtzusatz von Kalk zu den Saften ergibt. Es zeigte sich immer eine 
auffallend leichtero Filtration, selbst bei bedeutender Red. des Kalkzusatzes (bis auf
0 ,8% ). Der Druck auf den Scblammpressen konnte auch yerringert werden; die Aus- 
siiBung war vollkommener u. rascher bei kleinerer Menge der sich ergebenden Ab- 
siiBe. Der Kalkzusatz in den Saften laBt sich unter 1 %  verringern, ohne den Bctriebs- 
verlauf zu schiidigen. Die Reinheit, der Kalkgeli., sowie dic Farbę der Safte scheinen 
eine Funktion des insgesamt zugesetzten Kalkes zu sein. (Vgl. auch C. 1932. II. 137). 
(Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Republik 57 (14). 1— 8. 2/9. 1932.) T a e g e n e r .

Vaclav Konn, Uber die physikalische und chemische Aktiiitat des Kalkes bei der 
technisclien Saiuration. Die Begriffe ,,pliysikal.“, „chem. aktiver“ u. „schadlich chem. 
aktiver“ Kalk bei der Saturation werden definiert. Ais „chem. aktiver“ Kalk wird 
der Kalkanteil bezeiehnet, der mit dem Inyertzucker bzw. mit dessen Zcrs.-Prodd. 
reagiert u. der nachher bei der Scheidung u. Saturation der Rohsafte direkt einwirkt 
u. sich mit vielen anwesenden Nichtzuckerstoffen bindet. Der Kalkrest, der sieli bei 
der Saturation ais CaC03 ausscheidet u. yermoge seiner groBen Oberflachc die Nicht- 
zuckerstoffe durch Adsorption entfernt, wird „pliysikal. aktiver“ Kalk genannt. Die 
Kalkmcnge, dio durch die Saturation nicht beseitigt wurde, sondern im Safte vcrblieb, 
heiflt „schadlich chem. aktiver“ Kalk. — Die Menge des „chem. aktiven“ Kalkes steht 
in direktem Verhaltnis zu dem Nichtzuckergeh. des Rolisaftes; der „physikal. aktive“ 
Kalk ist wieder der Reinheit des Rolisaftes direkt proportional. Durch Erhohung 
des Geh. an Inyertzucker (reduzicrenden Zuekern) im Rohsafte steigt auch der Prozent- 
geh. des „schadlichen chem. aktiven“ Kalkes im saturierten Safte in direktem Ver- 
haltnis. (Ztschr. Zuckerind. ćeehosloyak. Republik 57 (14). 11— 15. 9/9. 1932.) T a e g .

H. Claassen, Uber die Dauer der Saturation und Ausnutzung der Kohlensaure 
im Saturationsgas bei verschiedenen Arbeitsweisen. Bei der Einzelpfannensaturation

1932.) E l l m e b .

49— 53. 14/10. 1932.) T a e g e n e r .
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kann man die Dauer der Saturation mit durchschnittłicli 12 Min. einsetzen; bei der 
stetigen Saturation in einer Pfanno betragt sie nur 3G Sek.; bei der Rohrsaturation 
iiberhaupt nur 2—3 Sek. Die Ausnutzung der C02 ist sowohl bei der Saturation in 
Einzelpfannen, wie aueh bei stetiger Saturation in einer Pfanno mit 60% anzunehmcn, 
wahrend bei der Rohrsaturation sieh eine solche von iiber 70% ergeben durfte. (Ztrbl. 
Zuckerind. 4 0 . 682—83. 3/9. 1932.) T a e g e n e r .

Josef Wiesner, Trockene Affinałion. Die trockene Affination besteht darin, 
daB der unmittelbar in die Schleudertrommel gefiillte Rohzueker mit 32% kalibriertem 
Sirup vom Standardąuotienten 94 gedeekt wird. Das Wegschwemmen der Ober- 
flachenmelasse von Nachprodulctzuckern durch die trockene Affination erfordert 40% 
kalibrierte Verdrangungssirupe. — Vorteile des Verf. sind u. a . : Erzielung hoher Aus- 
beute an raffiniertem Zucker, Beseitigung des Kochens von Zwischenprod., erhdhte 
Au8beute an weiBer Ware, Herabsetzung der anfallendcn Melasso. (Ztschr. Zuckerind. 
ćechoslovak. Republik 57 (14). 15— 16. 9/9. 1932.) T a e g e n e r .

Mario Catenacci, Beitrag zum Studium der Melasse. Unłersuchungen und Be- 
urteilung der italienischen Melassen aus der Campagne 1930. (Ind. saccarifera Italiana 
2 5 . 304—09. 353—57. Aug. 1932.) T a e g e n e r .

H. Claassen, Zu der Frage des Einflusses organischer Nichtzuckerstoffe auf die 
Melassebildung. Vf. berichtigt seine friiheren Ausfuhrungen (vgl. C. 1 9 3 2 . II. 1849) 
dahin, daB er seinen SchluB, dio aus den Zers.-Stoffen der weitgeliend zersetzten Riiben 
durch die Beliandlung mit Kalk entstehenden Nichtzuckerstoffe seien nicht melasse- 
bildend, sondern indifferent, nur fur die Verhaltnisse gezogen hat, die denen ent- 
sprechen, die bei einer rationellen Nachproduktenarbeit obwalten, aber nicht bei 
„estrem eingedickten Mclasselsgg." (Vgl. auch C. 1 9 3 2 . II. 137.) (Ztschr. Vcr. Dtsch. 
Zuckerind. 8 2 . 742—43. Sept. i932.) T a e g e n e r .

Fritz Soldner, Ube.r Ammoniak- und Kohlensdureabspaltung von Melassen. Durch 
Verdampfen einer Reihe von Melassen (500 g Melasse auf 1000 ccm verd. u. 1 Stdc. 
bei Atm.-Druck gekocht) in einer indifferenten N-Atmospharc u. parallel dazu in einer 
Luftsauerstoffatmosphare wurde bestatigt, daB durch dic oxydativc Wrkg. des Luft- 
sauerstoffes nuf dio organ. Nichtzuckerstoffe der Ablaufe eine hohere C02-Abspaltung 
eintritt. Dio Unterss. der NH3-Abspaltung von Melassen bei yerschiedenen Tempp. 
lassen erkenncn, wie stark u. rasch dic Zers. bei hoheren Tempp. vor sich gehen, 
andererseits aber auch, wie bestandig die N-Verbb. (Betain u. a.) in der Melasse gegen- 
iiber Temp.-Einfliissen sind. (Ztrbl. Zuckerind. 4 0 . 698. 10/9. 1932.) T a e g e n e r .

Willy Hacker, Die Starkę, ihre Herstdlung und ihre Verwendungsformen. (Seifen- 
F a e h b la t t  4. 49. 74. 86. Juni 1932.) ScHONFELD.

Otto Riemann, Verarbeitung von Mais, Jłeis und Kartoffeln zu Starkę. Techn. 
Anweisungen zur Herst. von Starkę u. Verarbeitung der Nebenprodd. (Miihle 69. 
1083—85. 20/10. 1932.) H a e v e c k f .r .

F. Herles, V. Sazavsky, K. Sandera und J. Vondrak, Bericht uber den Verlauf 
des V III . Intemationalen Kongresses zur Bestimmung der einheitlichen Methoden der 
7juckerfabriksanalytik. (Ztschr. Zuckerind. 6echoslovak. Republik 5 7  (14). 33—36. 
30/9. 1932.) T a e g e n e r .

K. Sandera, Die Bestandigkeit des Drehvermógens von Kontrolląuarzplaiten. 
(Vgl. C. 1 9 3 2 . II. 1981.) Einfliisso meehan. Natur auf dio Konstanz des Dreh- 
verm6gens. Folgerungen fiir dic prakt. Best. des Drehungsvermógens von Quarz- 
platten u. fiir die Verwendung dieser Standardplatten zur Eichung von Polarimetern. 
(Ztschr. Zuckerind. Cechoslovak. Republik 5 7  (14). 41—44. 7/10. 1932.) TAEGENER.

K. Sandera, Vorschlag zur einheitlichen Bestimmung der Farbę in der Zucker- 
fdbrikation. Vf. schlagt ais Grundeinheit zur Definition des STAMMERschen Grades 
folgende Minerallsg. vor: 1,000 g NiSO,,• (NH?)2S04• 6 H20 ; 1,200 g CoS04-(NH,)2S0,- 
6 HjO; 0,019 g K 2Cr20 , in 100 ccm staubfreiem u.' von organ. Verunreinigungen voll- 
kommen freiem W. (20/4°). Diese Lsg. hat die Farbę von genau 5° S t a m m e r  in weiBem 
Lichte der Strahlung des schwarzen Korpers bei 3000° K. Sie eignet sich zur Eichung 
colorimetr. GlŁser; es empfiehlt sich jedoeh, stets den ganzen App. zu eichen, damit 
auch dio lokalen Einflusse in dio resultierende Umrechnungskonstante mit einbezogen 
werden. — Vorschlag eines Eich- u. MeBverf., welches eine erhebliche Erhohung der 
Genauigkeit gegeniiber den mit den urspriinglichen App. yorgenommenen Messungen 
bedeutet. (Ztschr. Zuckerind. ćeehoslovak. Republik 5 7  (14). 44—47. 7/10.
1932.) T a e g e n e r .
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Jean fimile Duval, Frankreich, Eeinigen der bei der Bubenzuckerherstellung 
anfallenden Abwasser zwecks Wiedervcr\vendung oder Ableitung in die Fliisse eto. 
Die Abwasser werden einer NH3-Garung unterworfen u. der Wrkg. von oxydierenden
Bakterien auf Strohhaeksel fbriert ausgesetzt. (F. P. 726 349 vom 18/11. 1931, ausg.
26/5. 1932.) M . F. M u l l e r .

Marie Jules Zamaron, Frankreich, Eeinigen ton Jiubenzucker- und Eohrzuckersaft. 
Der in ublicher Weise verwendetcn Kalkmiloh wird eine Aufschwemmung von kolloidal 
gcfiillter Tonerde, erhalten aus NH4-Alaun u. Kalkhydrat, zugesetzt. Nach der Kalk- 
behandlung wird der 85° w. Saft filtriert u. bei einer p =  8,5—9 mit S 02 in ublicher 
Weise behandelt. (F. P. 727 381 vom 9/2. 1931, ausg. 17/6. 1932.) M . F. M u l l e r .

Philippe Ortb, Frankreich, Eeinigen ton Zuckersaft und Sirup mittels BaCO, im 
UberscliuB unter tuchtigem Biihren. Nach dem Erwśirmen wird filtriert. (F. P. 727 384 
vom 10/2. 1931, ausg. 17/6. 1932.) M . F. M u l l e r .

[russ.] W. A. Pawlow, R iib en zu ck erfab rik a tio n . L en in g ra^ -M o sk au : S nab tech isd n t 1932
(320 S.) R b l. 4.25.

XV. Garungsgewerbe.
Heinrich Łowy, Neuzeiłliche Entfarbungsmethode von gelbstichigem Branntwein. 

Zwccks Ersparung von Entfarbungskohle (50%) wird dio Halftc der Branntwein- 
menge mit der ęritsprechenden, an Vorvcrss. ermittelten Kohlemenge 1 Tag unter 
ofterem Biihren behandelt, dann nach naherer Vorsclirift dureli Asbest filtriert u. 
sohlieBlich auch dio andere Branntwein hiilf te dureh das entstandene Asbestkohlefilter 
filtriert u. dabei dureh dio Restaktivitat der Kohle entfarbt. (Ósterreich. Spirituosen- 
Ztg. 31. Nr. 40. 2. G/10. 1932. Linz a. D.) G r o s z f e l d .

Heinrich Kreipe, Verfahren zur Entkcimung von Essig. (Vgl. C. 1932. II. 935.) 
Den besten Sohutz gegen naehtragliehe Bakterienentw. beim langeren Lagern bildet 
hochprozentiger Sauregeh. — Weiter wird dio Entkcimung dureh Pastourisation, 
Entkeimungsfiltration, S02 u. KatadjTiverf. besprochen. (Dtsch. Essigind. 36. 336 
bis 338. 14/10. 1932. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) GROSZFELD.

O. Noetzel, Bestimmung des primaren Propylalkoliols in Athylalkohol-Wasser- 
miscliungm. Tabelle iiber D. u. Refraktion von auf 40 Vol.-%  eingestellten Jlisehungcn 
von A. +  n. Propylalkohol. Von Farbrkk. ist zum Nachweis u. zur Best. dio Yanillin- 
rk. m it dem dureh Oxydation erhaltenen Aldehyd am brauchbarstcn: In  einem 
200-ccm-Rundkolben dest. man nach besonderer Yorschrift 5 ccm des auf D. 0,95 
gebrachten A. +  6 ccm 25%ig Cr03-Lsg. +  0,5 ccm 50 vol.-%ig. H2S04 u. fangt 
das Destillat (4 ccm) in eisgekuhlter Vorlage auf. Vergleiehsl8gg. mit 5—20°/o Propyl
alkohol werden ebenso behandelt. Von des Destillaten halt man jo 0,6 eem mit 3 Tropfen 
alkoii. 2%ig- Vanillinlsg. u. 4 ccm konz. HC1 nach Mischung im Roagensrohr 6 Min. 
im W.-Bad von 65°, kiihlt, yerd. nótigonfalls mit 25%ig. HC1 u. vergleicht die Fiirbung. 
Diese ist bei 3% Propylalkohol orange, 5% deutlich rosa, 10°/0 rotbraunlieh, 15% 
purpurrot bis briiunlich, 20% tief purpurrot, vcrgleichbar mit kolloider Cu-Ferro- 
cyanidlsgg. — Kleine Mengen Isopropylalkohol storen nur wenig, bei gróBeren wird 
das Aceton im Destillat dureh ŃH2OH -HCI beseitigt. Der n. Bulylalkohol liefert. 
ahnliche Farbtone me n. Propylalkohol, bat abor prakt. weniger Bedeutung. (Ztschr. 
Unters. Lebensmittel 64. 288—93. Sept. 1932. Breslau, Chem. Unters.-Amt der 
Stadt.) ________________  G r o s z f e l d .

Hildę Kronig, Hosbaeh, Verfahren zur Herslellung ton vilaminhalligem Bier, 
dad. gek., daB dio Ilefezellen nach der Garung im Bier zerstort werden, so daB sieh 
der Zellinhalt mit dem Bier vermischt. (D. R. P. 561725 KI. 6 b vom 30/11. 1929, 
ausg. 17/10. 1932.) M. F. M u l l e r .

N. Busvold, Bergen, Vitaminisieren ton Wein, Bier, Limonade o. dgl. Das ais 
Lsg. vorliegende Vitaminkonzentrat wird vor dem Einbringen in die zu vitaminisierende 
FI. einer Sterilisierungsbehandlung unterworfen, so daB dio den Geschmaek des Weines
o. dgl. stórenden Organismen oder Enzyme zerstort werden. Die zu yitaminisierenden 
Fil. sind zuYor ebenfalls sterilisiert worden. (N. P. 47 616 vom 11/12. 1928, ausg. 
10/3. 1930.) D r e w s .

Le Materiel ćm aille, Algier, Abfullen von Wein. Um den Wein unter AusschluB 
von Luft zwecks Yermeidung von Saurebildnern abzufiillen, wird in das AbfiillgefaB
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etwas Ol gegebcn, das ais abschlicBende Schicht auf dem Wein sehwimmt. TJm nun 
beim Leerwerden des GefiiBes das NachflieBen des Oles beim Abfullen zu vermeiden, 
wird auf dio FI. ein Schwimmer gelegt, der auf der Unterseite mit einem Gummikonus 
versehen ist, um beim Niedersinken bis auf den Bodenrand dio AbfluBoffnung zu 
yerstopfen, bovor die Olschicht ausflieBen kann. (P. P. 726 060 vom 9/11. 1931, ausg.

Jakob Gedult von Jungenfeld, Dcutschland, Herslellung von Schaumweinen. 
Die C02 wird in zwoi naeheinanderfolgenden Garprozessen, die durch einen Stillstand 
unterbrochen werden u. die unabhangig yoneinander verlaufen, entwickelt. Die 
Reifung wird wahrend der zwischen den Garungen liegenden Stillstandszeit duroh- 
gefuhrt. Um den Druck nach beendeter Rk. zu mindern, wird vor dem Abfullen nicht 
garbarcr Wein oder fertiger Schaumwein zugcsetzt. (F. P. 726 315 vom 17/11. IŁ 31,

Herman Heuser, Chicago, 111., Ge.iuinnv.ng von aldehydfreien und fuselolfrcien 
alkolwlischen Gelranken aus einer etwa 6°/0ig., durch Garung erhaltenen Lsg., dio 
zuniichst in weiten Kessoln (tbgedampft wird bis auf 3,5% A.-Geh. Dabei sind die 
Aldehydo u. Fuselolo allmahlich abdest. Die h. Ruekstandslsg. wird unter Luftaus- 
schluB in einen Kesscl gesaugt, der móglichst geftillfc wird. Dann wird unter Luft- 
ausscliluB bis auf 2° herunter gekiihlt u. C02 zugeleitet. Die FI. wird dann unter C02- 
Zufuhrung in Flaschen abgefiillt u. pastourisiert. (A. P. 1 867 554 vom 28/6. 1926, 
ausg. 19/7. 1932.) M. F. M u l l e r .

Edgard Barboni und Jacques Barboni, Frankreich, Gewinnung von alkoholisclien 
Gelranken aus den Riickslanden der Apfelicembereilung durch Aufkochen derselben mit 
einer ausreichonden Menge W. in Ggw. von anorgan. oder organ. Sauren, z. B. H ,S04, u. 
durch nachfolgendo Garung des filtrierten oder geschleudcrten Saftes. ScblieBlich 
wird der Alkohol abdest., wobei ein Prod. von gutem Aroma u. bohem Alkoholgeh. 
gewonnen wird. (F. P. 727 280 vom 1/12. 1931, ausg. 15/6. 1932.) M. F. M u l l e r .

XVI. Nahrungsmitteł; GenuJłmittel; Futtermittel.
Oswaldo Peckolt, Analysen einigcr brasilianischer Weizensorten. (Revista Soc. 

brasileira Chim. 3. 21—22. Marz 1932.) R. K. M u l l e r .
Monroe E. Freeman und Ross Aiken Gortner, Die Gummisłoffe der Getreide- 

kbmer. H o ffm an n  u . G o r tn e r  (C. 1927. II. 756) erhielten bei der Isolierung der 
Globulin-, Albumin- u. Proteosefraktion aus Weizenmehl s ta tt der letzteren eine 
yiscose Lsg. von Gummistoffen mit sehr niedrigem N-Geh. Vff. stellten dieso Stoffo 
aus Weizen, Roggen u. Gcrste durch Extraktion des Mehles mit halbgesiitt. (NHjJjSOj- 
Lsg. dar. Das dargeatellte Materiał enthielt keine Hexosen u. Glucuronsaure. Zum 
groBten Teil bestehen diese Gummistoffc aus polymeren Pcntosanen mit Spuren von 
Proteinsubstanzen. Bei der Hydrolyse mit h. verd. H2S04 wurden Misehungen von 
Xylose u. Arabinose erhalten, ausgenommen aus den Gummistoffen von Durumweizen, 
Ernto 1930, die aus reinern Xylan zu bestehen schienen. Die Ggw. von wenig Protein 
scheint durch Absorption an die Gummistoffe bedingt zu sein. Dio Gummistoffc 
bilden kolloide Sole mit hochhydratisierten Micellen. Nach den yiscosimetr. Unterss. 
besitzt jedes Gramm der Gummistoffe im Solzustand ein Vol. von 9 ecm. (Cereal 
Chemistry 9. 506—18. Sept. 1932. St. Paul, Minnesota, Unii7, of Minnesota.) H aev.

Emily Grewe, Abweichungen im Volumengewicht verschiedener Mehle. I. Normale 
Abweichungen. Reproduzierbare Vol.-Gewichte von Mehl sind nur nach yorhergehen- 
dem Sieben u. bei Ausfuhrung der Best. durch dieselbe Person zu erhalten. (Cereal 
Chemistry 9. 311—16. Mai 1932. Washington, D. C., United States Departement of 
Agriculture.) H a e v e c k e r .

Emily Grewe, Abweichungen im Volumengewicht terschiedener Mehle. II. Die 
Resullatc von Mehlen terschiedener Weizen. (I. vgl. vorst. Ref.) Das Vol.-Gewicht
der Mehle schwankt nach der Herkunft der Weizensorten. Mehle aus der gleichen Sorte
haben hóheres Vol.-Gewieht, wenn das Getreide auf feuchtem Boden gewaohsen ist 
ais auf trockenem. Der EinfluB der yerschiedenen Jalire einer Ernte desselben Kornes 
ist bei ungefiihr gleichen Wachstumsbedingungen gering. (Cereal Chemistry 9. 531 
bis 534. Sept. 1932. Washington, D. C., United States Department of Agri- 
culturo.) H a e v e c k e r .

Charles G. Ferrari, Alice B. Croze und C. H. Bailey, Untersuchung einer 
Queclc&ilberdampflampe zur Beschteunigung der Bleichwirkung von Dibenzoylsuperoxyd.

23/5. 1932.) M . F. M u l l e r .

ausg. 26/6. 1932.) M . F .  Mu l l e r .
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Vff. messen den Farbwert eines Mehles mit dem KoENIG-MAETENS-Spektrophoto- 
meter. Der Bleicheffekt, den mit Dibenzoylsuperoxyd behandelte Meble nach 48 Stdn. 
zcigen, kann durcb 60 Min. langes Bestrahlen der behandclten Mehle mit einer Hg- 
Dampflampe sofort erziolt werden. Der W.-Geh. der Mehle fiillt in 60 Min. Bestrahlungs- 
dauer von 12,6°/o auf 6°/o> in 100 Min. auf 4,6°/0. (Cereal Cbemistry 9. 491—505. 
Sept. 1932. Minneapolis, Minnesota, General Mills, Inc.) H a e v e c k e r .

— , Orangensaft. Mitteilungen iiber die teckn. Herst. von Orangensaft u. seine 
Haltbarmacbung durch Pasteurisieren, Konzentriercn u. Konservieren durch chem. 
Zusatze oder Kaltebehandlung. (Riv. Ital. Essenze Profumi 14. XX XI—XXXIV. 
15/10. 1932.) Grimme.

Paul S. Prickett und Norman J. Miller, Zur Anwendung von alkalisiertem 
Wasser ais Lósungsmittel zu Plattenkulturen von Trockenmilchprodukten. Die Ver- 
wechslung kleiner Proteinreste, unl. in W., mit kleincn Baktericnkolonien, besonders 
bei sauren Milchpulverprodd., wird am besten durch Anwendung alkal. Lsgg. vermieden. 
Besonders eignen sich 0,2- u. 0,1-n. LiOH-Lsgg., durch dio auBor beim Choleravibrio 
keine Schadigung der Lebensfahigkeit der Bakterien eintritt. (Journ. Dairy Science 
15. 391—92. Sept. 1932. Evansville, Ind., Mcad JOHNSON & Co.) G r o s z f e l d .

David B. Charltou, Unłersuchungen uber Lactobacillus thermophilus. Der Organis- 
mus wurde aus einer Anlage fiir pasteurisierte Milch, wo er hohc ICeimzahlen ver- 
ursaclit hatte, isoliert; er wachst wenig auf dem fiir Milchplattenkulturen gebrauch- 
lichen Nahragar; dic undeutliche strichfórmigo Kolonie kann von NadclspitzengroBo 
sein, ist aber leicht von den linsenformigen Kolonien der hitzefesten Streptokokken 
zu unterscheiden. Vicl besseres Wachstum entsteht auf Bacto-Proteosepepton an Stello 
von gewohnlichem Pepton. Dor L. thermophilus scheint fiir gewóhnlich in Milch 
nicht vorzukommen. (Journ. Dairy Science 15. 393—99. Sept. 1932? Corvallis, Oregon 
State Coli.) G r o s z f e l d .

Chas. C. Prouty und H. A. Bendixen, Die Lebensfahigkeit von Lactobacillus 
acidophilus unłer dem Einflup des Oefrierens in einer Sorbeltmischung. Bei einem 
Stamm tra t boi —17° eine starkę Red. der ICeimzahlen cin, bei den anderen nicht. 
Auch in Kulturen desselben Stammes wurdo eine Variation der Lebensfahigkeit, 
bodingt vicllcicht durch das Altem der Zellen, gefunden. Bei Variation der Rk. wurden 
in den Sorbetts mit hoheren Gehh. an titrierbarer Siiure eine starkero Abnahme der 
Organismenzahl gefunden. Die Zuekerkonz. war ohne EinfluB. Es gelang, aus Sorbetts 
mit hoher Anfangszahl u. Sauregoh. nicht iiber l°/o widerstaudsfahigo Stammo von 
L. acidophilus zu bereiten, die 5—7 Tago bei —17° lebensfahig blleben. (Journ. 
Dairy Science 15. 413—19. Sept. 1932. Pullman, Washington Experim. Station.) Gl).

D. J. R. van Wyk, Die Auslaugung von Phosphoruerbindungen und Prołeinstoffen 
aus Orasarten durch Rcgenwasser. Bei 2 untcrsuchten Grasartcn, dereń Futtcranalysen 
wahrend der Wachstumsi)criodo starken Sehwankungen unterworfen waren, wurdo 
festgestellt, daC kraftiger Regen stark auslaugcnd wirkte. Nach Vcrss. loste A. nur 
wenig, darauffolgende Behandlung mit W. aber wieder mehr P20 6 u. Protein. Da 
das Regenwasser durch die klimat. Vcrhaltnisso in Siidafrika nicht in den Boden 
eindringt, sondem abflieBt, tr itt durch den Vorgang allmahlich eine Vcrarmung des 
Bodens an P20 5 ein. (Journ. South African chem. Inst. 15. 54—59. Juli 1932.) Gd.

VI. Stanśk, Ober ein neues Zuckerfutlermittel. Das neue Futtermittcl wird 
folgendermaBen hergestcllt: Der vcrgallte Zucker wird mit einem geeigneten Kraft- 
futter (Olkuchenmelil, Getreideschrot, Kleie u. a.) Termengt u. dieses Gemisch mit 
kohlcnsaurem u. phosphorsaurem Kalk versetzt. Das Gemenge wird mit Dampf an- 
gefeuchtet, gleichzeitig erwarmt u. mit einer dampfbeheizten Schneckenkomprcsso 
geknetet; diese piast. M. wird dann durcb eine geloebte Platto gedruckt u. zerkleinert. 
Das Endprod. besteht aus 83% Zucker, 14% Kleie, l 0/0 NaCl, 1% Spodiumstaub u. 
ca. 1% phosphorsaurem Kalk. Das Futter wird von den Tieren mit groBcm Appctit 
genommen u. gut ausgenutzt. (Ztschr. Zuckcrind. ócchoslovak. Republik 57 (14). 
53—55. 14/10. 1932.) T a e g e n e r .

N. Edvin Olofsson, Unłersuchungen iiber die Wirkung des Eisenozydsulfats gegen 
die Bleichsucht (Andmie) bei Kleinferkeln. Die Bcigabe von Ferrisulfat zur Nahrung 
steigert den Hamoglobingch. des Blutes u. yermindert die Zahl der Todesfiille. (Kungl. 
Landtbruks-Akad. Handlingar Tidskr. 71. 312—47. 1932.) W i l l s t a e d t .

E. G. Bayfield, Eine Oanzkom-Weizenschrotviscositdłsuntersuchung zur Bestimmung 
minderwertiger Yermahlungsweizen. V f. u n te r su c h tc  w ss. S u sp e n s io n e n  v o n  W eizen - 
s c h ro t  im  M a c  M lC H A EL-V iscosim eter. D ie  B e s ts t. w erd en  n a c h  H in zu fiig en  v o n
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Milchsauro u. von Milchsaure +  H2Oa wiedcrholt. Hohes Ansteigcn der Viscositat 
nach Zufugen der Saure oder Saure +  H 20 2 deutet au£ mtiller. schlechtere Weizcn, 
d. h. niedrigo MehJausbeuto bei gleichzeitigem hohen Aschcgeh. Dio Viscositats- 
steigerung gebt mit dem Proteingeh. des Gctreidea u. dem Aschegeh. des Mehles 
Hand in Hand. Zwischen dem Viscositatsanstieg u. dem Vol.-Gewicht des Getreides, 
sowio dem Gebackyol. besteht keino Bcziehung. (Cereal Chemistry 9. 473—84. 
Sept. 1932.) H a e v e c k e r .

Alan E. Treloar, Verteilung der Fehler bei der Bestimmung von Protein, Feuchtig- 
keit und Asche im Mehl. Statist. Auswertung der Analysendaton von Protein, Feuchtig- 
keit u. Asche eines Mehles, die von 100 verschiedenen Untersuchcrn geliefert wurden. 
(Cereal Chemistry 9. 449—72. Sept. 1932. Minneapolis, Univ. of Minnesota.) H a e v .

P. Rudolph und H. Barsch, Uber den Nachweis von Roggenmehl in Weizenmehl 
und Nachweis von Gerstenmehl in Eoggenmehl und Weizenmetd. Erganzende Aus- 
fiihrungen zu der Arbeit der Vff. (C. 1932. I. 1590) u. Erwiderung auf die dies- 
beziiglichen Ausfuhrungen von KuHI. (C. 1932. II. 2387). (Chem.-Ztg. 56. 763—64. 
24/9. 1932.) _________________  H a e v e c k e r .

Karl Fehrmann, Dortmund, Pasteurisieren ton Gelrdnken, wie Wiirze, Bier, 
Milch u. ahnlichen unter Yermeidung eines liingeren Erhitzens u. Oberhitzens der FI., 
die yorher ais Kuhlfl. fur dio erhitzte FI. gedient hat. Dazu eine Abbildung. (E. P. 
380 342 vom 27/1. 1932, ausg. 6/10. 1932.) M. F. M u lle r .

Chyosaku Wada, Tokio, Japan, Gewinnung proteolytischer Enzyme aus Feigen, 
Maulbecren, Ananas oder Bananen. Man profit Zweige, Blatter, Fruchto aus, sauert 
den geklarten PreCsaft m it CH3COOH schwach an, engt bei niederer Temp. im Vakuum 
ein, f411t m it Acefbn u. wasoht den Nd. m it CH3OH, worauf man ihn trocknet. — Die 
Prodd. dienen zum Abbau von EiweiB u. Darst. von Wiirzen aus eiweiChaltigen Stoffen. 
(E. P. 379 205 vom 11/1. 1932, Auszug veroff. 15/9. 1932. Japan. Prior. 17/1.
1931.) A l t p e t e r .

Efraim Rabinowitsch, Boulogne-sur-Seine, und Eugen Rivoche, Paris, Ver-
fahren zum Aklivieren der enzymatisch mrkenden Beslandleile der Cerealien und zum 
Aufschlieflen dieser fiir Back- und Teigzwecke nach Patent 556 943, dad. gek., daB die 
bereits zu Mehlkleic yermahlenen Cerealien durch wiederholten, fortwahrend steigen- 
den Druck allmahlich oder absatzweise dem Unterdruck ausgesetzt u. zur AufschlieBung 
gebracht werden. (D. R. P. 561797 KI. 2 o vom 23/4. 1931, ausg. 19/10. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 558 943; C. 1932. II. 2388). M . F. M u l l e r .

C. F. Hildebrandt, Gispersleben, Herstellung geschdlter Samen von Hulsen- 
fruchłen mittels Alkali, 1. dad. gek., daB die unter moglichster Vermeidung der Ver- 
lotzung der unter den Sehalen liegenden Wachshaut entschalten Samen mit einer 
Lsg. von Alkalicarbonat oder -phosphat ubergossen u. nach dem Eindringen der FI. 
unter Druck, z. B. mit Porzellankugeln, oiner reibenden Bewegung ausgesetzt werden, 
gegebcnenfalls unter Zufiigung von wenig Talkum, dem in fciner Verteilung Wachs 
oder Fetl zugesetzt sein kann; dio etwa im UberschuB vorhandene Feuchtigkeit wird 
nach dieser Behandlung der Samen aus diesen zweckmaBig mittels durehtrankter 
Luft entfernt. — 2. daB die geschalten Samen der Hiilsenfruchte yor dem AufschlicBcn 
erwarmt u. nach der Behandlung nach Anspr. 1 infolgo Dosierung der Alkalilsg. nicht 
mehr getroeknet werden. (D. R. P. 561 014 KI. 53k vom 25/2. 1930, ausg. 10/10.
1932.) S c h u t z .

Isidor Traube, Berlin, Entfemung von Giflstoffen aus Tabakrauch unter Ver-
wendung von groBporigem Silicagel ais Adsorptionsmittel, z. B. eines Prod. von 0,4 
bis 0,6 kg auf den Liter. Ygl. F. P. 681 851; C. 1930. II. 1795. (F. P. 732851 vom 
9/3. 1932, ausg. 27/9. 1932. Norw. Prior. 29/5. 1931.) M . F. M u l l e r .

Boris Aivaz, Budapest, Aus einer oder mchrtren Lagen Kreppapier beslehende 
Rauchfillerpfropfen fiir Cigareitenspitzen o. dgl., dad. gek., daB zwischen den cinzelnen 
Lagen Kreppapier sich ein Zellstoffwatteschleier befindet. (Dan. P. 41550 vom 
15/2. 1928, ausg. 27/1. 1930. E. Prior. 23/11. 1927.) D rew s.

Andre H. De Rome, Quebec, Canada, Gefriermischung fu r  Fische. Die Mischung 
besteht aus 8 Teilen W., 20 Teilen NaCl, 3 Teilcn Zucker u. 3 Teilen Paraffiniil (! Ref.).
(Can. P. 293 095 vom 25/5. 1929, ausg. 17/9. 1929.) S c h u t z .

Alfred Hoffmann, Berlin, Herstellung von Emulsionen, besonders ton Milch und 
Fett oder Ol. Man fiihrt geschmolzene Buiier oder Ol unter bohem Druck durch eine 
Zerstaubungsduse z. B. in Milch ein, wobei die M. auf einer flaehen oder kon. Ober-
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flachę ausgebreitet u. eino homogene Bmulsion gewonnen wird. (B. P. 378 066 vom 
30/4. 1931, ausg. 1/9. 1932.) S c h u t z .

Pabst Corp., iibert. voa: Felix M. Frederiksen, Milwaukee, V. St. A., Her- 
stellung von Weichlca.se. Man emulgiert Kasestoff mittels eincs Emulgatora u. W., 
worauf die M. mit etwa der 3-fachen Menge Butter der urspriinglichen Kiisemasso 
versetzt wird. Dann setzt man dem Prod. etwa 0,5% NaCl u. 0,5% Milchpulyer zu, 
pasteurisiert u. kuhlt auf 110° F  ab, versetzt mit 0,5—2%  eines iiblichen Anregers, 
homogenisiert die M. u. hiilt sio etwa 10 Stdn. auf 70° F. (A. P. 1 879 162 vom 17/6.
1931, ausg. 27/9. 1932.) S c h u t z .

Edward H. Burne, St. Louis, Missouri, Oeruchlosmachen von KuchenabfdUen fiir 
Futterzweoke durch Zusatz eines Gemisehes von 1 Teil FeS04, 0,01 Teil CaO u. 
18 Teilen W. (Can. P. 295 659 vom 24/12. 1928, ausg. 17/12. 1929.) M . F. M u l l e r .

Remig Ranz, Babenhauson, Prufung von Milch mittels Odrprobe, dad. gek., daB 
dio Milch wśilirend der Rk.-Zeit durch eino besondere Energio in Bewegung gehalten 
wird, z. B. durch ein von obon eingesotztes, an seinem oberon u. untcren Ende harken- 
ahnlioh abgebogenes RiilirstiŁbchen, das wahrend des Vers. dauernd auf u. ab bcwegt 
wird. (D. R. P. 561012 KI. 53e vom 3/1. 1931, ausg. 10/10. 1932.) S c h u t z .

XVII. Pette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Mayne R. Coe und J. A. Le Clerc, Photochemisclie Einmrkung, eine Ursache 

des Ranzigwerdens. Ultrayiolettes u. Sonnenlicht beschlounigt das Ranzigwerdcn von 
Nahrungsmitteln. Inakt. ist das griino Licht des Spelctrums zwischen 4900—5600 A. 
(Cereal Chemistry 9. 519—22. Sept. 1932. Washington, D. C., United States Depart
ment of Agriculture.) H a e v e c k e r .

Kyosuke Nishizawa und Minoru Okuyama, Studien 'iiber Twitchcllsche Fett- 
spalter. X. Eigenschaften der aus Twitchellschen Reagenzien isolierten Hauptbesland- 
teile. (VIII. vgl. C. 1932. II. 1714.) Aus Naphthalin u. Phenol ais Rohmaterial wurden 
Fettspalter hergestellt u. aus diesen nach K u r i y a m a  (Journ. chem. Soc. Japan 29 
[1926]. 13) dio Hauptbestandteile isoliert. Diose verhielten sich gegenuber Elektro- 
lytzusatzen ahnlich, wio die friiher untersuchten 7 unreincn Fettspalter u. hatten 
mit letzteren mehrere gleiche Eigg. (Chem. Umsohau Fette, Ole, Wachse, Harze 39. 
127—34. Juni 1932.) S c h o n f e l d .

W. Schaefer, Die Mincralolmlfosduren. Vf. besprieht die Gewinnung der Sulfo- 
siiuren bei der Raffination von Mineralólen, ihre Eigg. u. Best. nach der modifizierten 
SpiTZ-H ó.s7IG -M ethodo in mineralolsulfoseifenhaltigen Seifonmischungen u. ihre Ver- 
wendung ais Kontakt bei der katalyt. Spaltung von Neutralfettcn in Glyeerin u. Fett- 
saure. In  Verb. mit Naphthensauron dionon dio Sulfosauren zur Herst. von neutralen 
Bohrolen. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 29. 505—07. Sept. 1932.) K. O. M u l l e r .

Lawrence Zeleny und C. H. Bailey, Rhodanzahl und ihre Amaendung bei der 
UntersuchuTig von Schwcinefett. Mittels der KAUFM ANNSchen Rhodanzahlmethode 
wurdo die Abnahme der Linolsiiure bei der partiellen Hydrierung oder Oxydation 
von Schweinefett (Lard), enthaltend nach der Rhodanzahl 11,8% Linolsaure u. 49,1% 
Olsauro ( +  Isoólsaure) untersucht. Bei einor Abnahme der ungesiitt. Fettsauren um
1,3% infolgo Hydrierung sinkt der G eh . an Linolsaure um 73,7%> bei einem Riickgang 
der ungesatt. Fettsauren um 8,7% nahm der Linolsauregeh. um 90% ab. Eine Ab
nahme der ungesatt. Fettsauren um 3,8% bei der Oxydation Yerursaciit eino Abnahme 
des Linolsauregeh. um 49,2%, eino Abnahme der ungesatt. Fettsauren um 16% hatte 
einen Riickgang der Linolsaure um 92,4% zur Folgę. (Ind. engin. Chem. 24. 109— 10. 
Jan. 1932.) SCHONFELD.

Edgar T. Meakin, Berkeley, Oewinnung von Olivenól. Das aus einer kontinuier- 
lichen Presso austretende emulsionsartige Gemisch von Ol, H20  u. sehr feinen festen 
Teilchen wird in einer Zentrifuge, gegebenenfalls nach yorhergehender Verdiinnung 
mit W . oder Salzlsg., zerlegt. Sind die 01iven jedoch vor dem Pressen einer Trocknung, 
am besten im Vakuum, auf ungefahr 15% H 20-Geh. unterworfen worden, so lauft aus 
der Prcsse fast reines Ol ab, das nur gefiltert zu werden braucht. (A. P. 1814 005 
vom 14/12. 1925, ausg. 14/7. 1931.) VAN DEK W e r t h .

F. W. Le££er, London, Herstellung haiier Seifen. Durch Verseifung eines groBere 
Mengen an Cocoscil enthaltenden Olansatzes bei 125—260° u. 2— 6 a t Druck werden 
harte, ihre Form u. ihr Gewicht nicht andernde Seifen mit einem Fettsauregeh. von
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60—70% erhalten. Diesen Seifen konnen am besten unter Druck die ublichen ais 
Zusatze bekannten Alkalisalze in Mengen von 2—6% , yorteilhaft auch ctwas Ton, 
zugemischt werden, ohne eine Auswitterung befurcliten zu raussen. (E. P. 379 760 
Yom 5/6. 1931, ausg. 29/9. 1932.) v a n  d e r  W e r t h .

Friedrich Wilhelm Lefier, London, Herstdlung von Sclimierseifen. Bei der Herst. 
von Sehmierseifon durch Druckyerseifung soli die Entleerung des Autoklavcn wegen 
der Gelstruktur der Seifen schwierig sein. Dieser tJbelstand w'ird vermicden, wenn 
die, wio iiblich, einen kleinen Teil Natriumhydroxyd enthaltende Kalilauge noch 
einen Zusatz yon 2—6%  Alkalisalzen erhalt, oder diese Salze in Lsg. nach der Ver- 
seifung zugesetzt werden. (E. P. 378 913 vom 16/5. 1931, ausg. 15/9. 1932.) v. d .  W.

F. W. Leffer, London, Herstdlung von Sclimierseifen. Formbestandige trans- 
parentc Sclimierseifen werden erhalten, wenn die Verseifung mit einer groBere Mengen 
ais iiblich (bis 40%) Natronlauge enthaltenden Kalilauge unter Druck obcrhalb 100° 
(bis zu 160°) durchgcfiihrt wird. Wird nur Natronlauge genommen, so entstehen 
dabei weiehe aber nieht transparente Seifen. (E. P. 378 914 vom 16/5. 1931, ausg. 
15/9. 1932.) v a n  d e r  W e r t h .

Georges Scherer, Frankreich, Seifenpraparat. Schmierscife wird in der gleichen 
Menge 12-griidiger Sodalsg. gel., eine der erhaltenen Seifenlsg. gleiche Menge Kalk, 
Sand o. dgl. eingeriihrt u. dann noch yiermal nachcinander, aber in immer schwiichercn 
Konzz., eino der erst zugefiigten gleiche Menge Sodalsg. unter heftigem Riihren u. 
ohne Erwarmung zugesetzt. (F. P. 700 808 yom 5/11. 1930, ausg. 17/3. 1931.) V. D . W.

Bamag-Meguin Akt.-Ges. und Ernst Schlenker, Berlin, Verfahren zur Trennung 
von fliissigen und festen Fettsauren nach D. R. P. 540622, 1. dad. gek., daB dio Fett
sauren zunachst yollstandig in eine 1. Seifo iibcrgefuhrt u. dann durch Behandlung mit 
einer den yorhandenen festen Fettsauren im wesentlichen uquivalenten Menge einer 
geeigneten Metallverb., diese letztere in Form von einer unl. Seife, abgetrennt werden. —
2. dad. gek., daB die Fettsauren zunachst yollstandig in eine unl. Seife iibergcfuhrt u. 
dann durch Behandlung mit einer den yorhandenen fl. Fettsauren im wesentlichen 
iiquivalentcn Menge einer geeigneten Alkaliyerb., gegebenenfalls nach einer Vor- 
behandlung mit einer entsprechenden Menge Saure, diese letzteren in Form einer 1. 
Seife, abgetrennt werden. (D R P 554 175 KI. 23d yom 7/12. 1930, ausg. 16/8. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 540 622; C. 1932. II. 3031.) E n g e r o f f .

Grigoriy Petrow, Alexander J. Danilowitsch und Abram. U. Robinowitsch, 
Moskau, Trennung von Jlohsauren, die bei der Ozydation von Naphthaólen, Paraffin 
u. dgl. entstehen, durch Behandlung mit Bzn. oder iihnlichen Losungsmm., 1. dad. gek., 
daB das Sauregemisch mit organ, oder minerał. Absorptionsstoffen [wobl richtigcr 
, ,adsorbierenden Stoffen". Der Referent] (wie z. B. Silicagel, Infusoricnerde, grob- 
kornigen Bleicherdcn, Holzmehl oder anderen Stoffen, die weder mit den Osysauren 
noch mit den Carbonsiiuren reagieren) yermischt u. zur Entfernung der Carbonsauren 
einer Extraktion mittels leicht sd. Naplithafraktionen (Bzn., Leuchtpetroleum) unter- 
worfen wird, worauf die Extrakte in an sich bekannter Weise aufgcarbeitet werden. —
2. dad. gek., daB die nach der erfolgtcn Estraktion der Carbonsauren in den Absorptions
stoffen (siehe oben! Der Referent) yerbliebencn Oxysauren durch Extraktion mittels 
Methanol, A., Aceton u. dgl. oder aromat. KW-stoffcn, wie BzL, Toluol, Xylol usw., 
oder dereń Mischungen abgetrennt werden, worauf die Extrakte in an sich bekamiter 
Weise weiterverarbeitet werden. — Z. B. werden 20 Teilo roher Carbonsauren mit 
40 Teilen Silicagel yermischt u. 2 Stdn. auf ca. 110° erhitzt. Hierauf werden mit Bzn. 
die Carbonsauren extrahiert, darauf mit A. Ozysauren u. sclilieBlich mit Bzl. Harzstoffe. 
(D. R. P. 558 378 KI. 12 o vom 8/6. 1930, ausg. 16/9. 1932.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Christoph Beck, 
Ludwigshafen a. Rh., Helmut Weiflbach, Mannheim-Feudenheim, Heinrich Diek- 
mann, Mannheim, und Franz Kremp, Ludwigshafen a. Rh.), Trennung hohermole- 
kularer aliphatischer Mono- und Dicarbonsduren durcli Behandlung mit niedrigsd. 
organ. Losungsmm., dad. gek., daB man Gemische, die solche Carbonsauren enthalten, 
mit niedrigsd. aliphat. KW-stoffen oder wasserloslichen organ. Losungsmm., wie 
niedrigmolekularen aliphat. Carbonsauren, Alkoholcn, Ketonen oder Pyridin, yon 
solchem W.-Geh. bchandelt, daB von diesen Losungsmm. prakt. ausschlicBlich oder 
yorwiegend Dicarbonsauren gel. werden, oder daB man die Ausgangsgemische mit 
beiden Arten yon Losungsmm. gleichzeitig oder nacheinander behandelt. — Die 
niedrigsd. aliphat. KW-stoffe, wie Petrolather, Bzn. usw., losen im wesentlichen nur 
die Monocarbonsauren, namentlich in der Kalte, wahrend die geeigneten wasserloslichen
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organ. Losungsmm., wie Ameisensauro, Essigsaure, Propionsaure, Methanol, A., Aceton 
usw., sieh durch Verdunnen mit W. in ihrem Losungsyermogen so beeinflusscn lassen, 
daB sie liohermolekulare alipliat. Monocarbonsauren wenig, Dicarbonsiiuren aber reich- 
lich losen. Z. B. werden in 100 1 PAe. 10 kg eines aus einem Paraffinoxydationsprod. 
erhaltcnen Sauregemisehes mit der VZ. 333 u. einem Geh. von 5,9% an Unyerseifbarem 
gel. Die Lsg. wird auf ca. 20° abgekiihlt, wobei sich die Dicarbonsauren ausscheiden, 
dio nacli Vervollstandigung der Fiillung nach Verlauf einiger Stdn. durch Dekantieren 
u. Filtrieren von der Lsg. getrennt werden. Es werden schlieBlieh 3,9 kg Dicarbonsauren 
mit der VZ. B02 u. aus der Lsg. 6,1 kg Monocarbonsauren mit der VZ. 225 u. einem 
Geh. von 9,0% an Unverseifbarem erhalten. (D. R. P. 559 833 KI. 12 o vom 9/9.
1930, ausg. 24/9. 1932. F. P. 721796 vom 20/8. 1931, ausg. 8/3. 1932. D. Prior. 8/9.
1930.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Schellmann, 
Oppau, und Hans Franzen, Mannheim-Feudenheim), Abtre.nnu.ng der unverseifbaren 
Bestandteila aus Olen, Fetten und Oxydationsprodukten yon Kohlenwassersloffen durch 
Verseifen der yorhandenen yerseifbaren Bestandteile u. anschlieBende Dest., dad. gek., 
daB die verseifbaren Anteile des Rohprod. vor der Dcst. in ein Gemisch aus Magnesia-, 
Kalk- u. Kaliseife yon solehem Mengenverhiiltnis ubergefiihrt wirden, daB der F. des 
rohen Verseifungsprod. unterhalb 150° liegt. — Z. B. werden die yerseifbaren Bestand- 
teile von rohem Wollfett zu 60% mit MgO u. zu je 20% mit CaO u. KOH verseift. 
Das Verseifungsprod. wird dann bei einem Druck von 30 mm Hg unter Einfiihrung 
von NaBdampf der Dest. unterworfen. Nachdcm das W. abgetrieben ist, bleibt das 
zu behandelnde Gemisch bei den Arbeitstempp. fl., so daB boi dem weiteren Erhitzen 
bis 300° zwTecks Abtreibung des Unverseifbaren die Seifcn nicht fest werden, wobei dio 
namentlich an der Blasenwand liegenden Anteile des Guts eine Zers. erfahren wiirden. 
Das Destillat besteht zu 93,5% aus Unyerseifbarem, wiihrend die Seifen durch Zers. 
mit verd. H 2S04 eine dunkle Fettsiiure ergeben, die noch 1,7% an Unyerseifbarem 
enthillt. Nach erneuter Behandlung mit ubcrhitztem W.-Dampf im Vakuum rcsulticrt 
eine sehr helle Fettsaure mit einem Geh. an Unyerseifbarem von nur 0,7%, einer 
SZ. 195,8 u. YZ. 196,7. Bei der Verseifung konnen dio yerschiedenen Basen gleich- 
zeitig oder nacheinander, in diesem Falle zwcckmaBig beginnend mit der schwachsten 
Base naeh dem Grade ihrer Alkalitat, zugegeben werden. Beispielsweise zeigt ein ver- 
seiftes Paraffinoxydationsprod., enthaltend 7% Kali-, 7% Kalk-, 36% Magnesiaseifo 
u. 50% Unyerseifbares, in waserfreiem Zustande einon F. von ca. 80°. An Stelle von 
W.-Dampf konnen auch die entsprechenden Dampfe von Bzl., Toluol yerwendet werden, 
oder es kann auch unter Einfiihrung indifferenter Gase dest. werden. ZwcckmaBig 
wird das zu dest. Gut iiber erhitzte Fliichen, wie rotierendo Walzen, gefiihit. (D. R. P.
559 732 KI. 12 o vom 19/4. 1931, ausg. 23/9. 1932.) R. H e r b s t .

Jean Rozićres, Frankreich, Oewinnung von Wollfett. Der durch Saureeinw. auf 
die Wollwaschwasscr erhaltene, aus einer schwer zu trennenden wss. Emulsion von 
Fett- u. EiwciBstoffen neben minerał. Verunreinigungen bestohendo Schlamm wird 
mit der dreifachen Menge (auf die yorhandenen Fettbestandteile bezogen) eines 
schweren Fettlosungsm., yorzugsweise Trichlorathylen, innig yermiseht u. dann in einer 
schnellaufenden Zentrifuge glatt in W. u. in eine leiclit durch Filtration von den 
EiweiBstoffen zu befreiende Fettlsg. zerlegt. Nach Auswaschung der Fettreste mit 
frischem Losungsm. aus dem Filtcrriickstand wird aus diesem u. den Fettlsgg. das 
Losungsm. durch Dest. wieder gewonnen. (F. P. 730115 vom 8/1. 1932, ausg. 6/8. 
1932. Belg. Prior. 9/1. 1931.) VAN d e r  W e r t h .

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

G. F. Dalenoord, Materialien fiir Schlichte, Appretur und Druck. 1 . S c h lic h te n : 
Vf. bespricht den EinfluB, den gewChnliche u. aufgeschlossene Starken, Leime u. 
Weichmaehungsmittel auf ReiBfestigkeit, Reibfestigkeit u. Elastizitat von Gamen 
haben u. empfiehlt dio Prodd. der Firma W. A. ScHOLTENS C h e m is c h e  F a b r i e k e n ,  
Groningen, Holland, namlich Quellin, Teztilin  l(’ u. W 1 u. Superdex. Quellin ist ein 
Stiirkeprod. mit der 3—4-faclien Bindekraft der Starkę, das den Faden nach K r a i s  
auBerordentlich yerfestigt; die ubrigen Prodd. sind diinnkochendo Starken. 2. A p 
p r e t u r .  Auch da, wo es auf Steifen, Fiillen u. Weichmachen yon Geweben ankommt,

XIV. 2. 247
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sind dio genannten Prodd. niitzlioh. 3. Z e u g d r u c k .  Fiir Yerdickungen werden 
Misohungen von Starko mit folgendea Prodd. der genannten Firma empfohlen: Nafka, 
Crystal G um l, ExtraD, A u. A ezlra, sowie Nafka Thickening B. O. u. S. T. (Journ. 
Soo. Dyers Colourists 48. 275—80. Okt. 1932.) F r ie d e m a n n .

Tozo Kubota, Schwachung von Baumwollgarnen, die mit Schwefelschu-arz gefarbt 
sind. Dio bekannte Faserscliwachung, die m it Schwefelschwarz gefarbto Baumwoll- 
gamo erleiden, ist auf dic Bldg. von S04H 2 zuruckzufuliren; diese Schwefelsaure ent- 
stammt dem Farbstoff selbst, da die der Faser anbaftende S-Menge nur sehr gering ist. 
Die Nachbeliandlung muB daher die Abstumpfung der S04H2 dureh Alkali oder dureli 
das leieht zersetzlieho Ca-Tannat zum Ziele haben. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.j 35. 203 B—05 B. Mai 1932.) F r i e d e m a n n .

— , Das Ólen von Wolle. Zweek u. Technik der Wollolung; geeignete Ole, Emul- 
sionen usw. (Textile Recorder 5 0 . Nr. 595. 50. 8/10. 1932.) F r i e d e m a n n .

Alan A. Claflin, Die physikalische Chemie des Carbonisiervorgangs. Um nicht 
auf absol. carbonisierechte Farbstoffe angewiesen zu sein, carbonisiert man oft vor 
dem Farben. Feliler beim Carbonisieren, wio sie dureh sehlecht ausgewasehene Seife u. 
dureh hartes W. entstehen konnen, maehen sieh in unruhigem Farbausfall bemerkbar. 
Vf. gelit dann auf die prakt. wichtigen Carbonisiermethoden ein: die Methode mit 
S04H 2 u. die mit A1C13. Unter Heranziebung der Arbeiten von L o e b  u. PEOCTOR 
iiber Lederchemie betont Vf., daB das Protein der Wollfaser mit Sauren reagiert, daB 
dio Saurekonz. im Fascrinnem mit der im sauren Bade sehwankt u. daB hierdureh 
dio physikal. Besehaffenheit der Fasern geniigend beeinfluBt wird, um unegalcs Farben 
zu bewirken. Um die Saure aus dem Fascrinnem yóllig auszuspiilen, ist W. ungceignet; 
Vf. empfiehlt, die ersto Wascho der carbonisiorten Wolle mit einer gesatt. Salzlsg., 
am besten mit Glaubersalz, yorzunehmen. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 575—77. 
26/9. 1932.) F r i e d e m a n n .

A. J. Hall, Neue Tatsachen in Betreff der Einwirlcung kaustischer Alkalien auf 
Baumwolle. V f. weist a u f  e in e  Arbeit y o n  SCHEIDEGGER h in  (Dissertation Z iirich  1931), 
in  der S c h e i d e g g e r  zeigt, daB  sieh  mercerisierto Baumwollo weit scblcchter acetyliercn 
liiBt a is  unmereerisierte, daB  d ie  Acetylierung niereerisierter Baumwollo langsamer u. 
u n v o lls ta .n d ig er  y e r la u f t  u. daB  sie  d iin n e re  L sgg . g ib t  a is  m it u n b e h a n d e lte r  B aum w olle . 
K a l te  NaOH w irk t  s ta rk e r  a is  heiBe. V iscosese ide  i s t  n a c h  B e r n o u l l i ,  S c h e n k  u . 
llAGENBUCH (C. 1 9 3 1 . 1. 59) n o c h  schwerer zu  a e e ty lie re n  a is  m e rc e r is ie r te  Baumwolle. 
D ie  E in w . v o n  A lk a li  a u f  B a u m w o lle  h a t  R h o m b e r g  (D is s e r ta t io n  T . H. S tu t tg a r t )  
u n te r s u c h t .  D e n  M e rc e risa tio n sg ra d  m iB t e r  d u re h  F e s ts te l lu n g  d e r  „ Abkochzahl“ 
n a e h  K a u f f m a n n  (C. 1 9 3 0 . I. 2335). Z u s a tz  v o n  A . z u r  M e rce risa tio n s lau g e  b a t  
sc h a d lic k c n , der y o n  NaCl o d e r  Na2C03 f a s t  k e in e n  E in flu B . Weiter w ird  unter Heran- 
zieliung der Arbeiten v o n  W e l t z i e n  u . z u m  T o b e l  (C. 1 9 2 8 . I. 31, 2080) d ie  Frage 
d e r  O x y d a tio n  d e r  C ellu lose b e i  d e r  M e rc e risa tio n  b e sp ro eh e n , d ie  v o n  D a v id S 0N 
(C. 1 9 3 2 . II. 3323) n eu e rd in g s  b e a rb e i te t  w u rd e . (A m er. D y e s tu ff  R e p o r te r  2 1 . 578—80. 
594—96. 26/9. 1932.) F r i e d e m a n n .

Bruno Schulze, Wollbakłerien in Papiermaschinenfilzen. (Erwiderung zu der 
Arbeit von Ubbelohde.) Ablehnung der Erwiderung yon U b b e l o h d e  (C. 1 9 3 2 . II. 
3175). (Papierfabrikant 3 0 . Yerein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieuro 
595. 1932.) H a m b u r g e r .

C. O. Seborg, R. H. Doughty und P. K. Baird, Die volumetrische Zusammen- 
selzung von Papier. V. Zusammcnsetzung des Luftanleils-, der Einflufl der Feslsubstanz 
und Dicke auf Porositat und Lufldurchlassigkeit einfacher Papiere. (IV. vgl. C. 1 9 3 2 .
II. 1551.) Vff. haben gefunden, daB die Porositat oder Luftdurchlassigkeit eines Papiers 
sieh schnell mit dem Weehsel an Fcstsubstanz im Papier andert. Innerhalb der bei 
gewóhnlichen Papieren yorkommenden Dicken ist die Porositat nur von der Fest- 
substanz des Blattes abhangig, so daB die Messung der Fcstsubstanz ein sicheres 
Kriterium fur die zu erwartendo Luftdurchlassigkeit darstellt. (Paper Trade Journ. 95 . 
Nr. 13. 31—33. 29/9. 1932.) F r i e d e m a n n .

Otto Treichel, Die optische Aufhellung von Papieren. Urheber der Herst. opt. 
aufgehellter Papiere. Krit. Besprechung ihrer Verff. (Prioritaten). Die mit Gelatine 
aufgehellten Papiere der Firma G e b r u d e r  K l o t z ,  Góppingen. (Chem.-Ztg. 5 6 . 
801—02. 8/10.1932.) F r i e d e m a n n .

Walter Sembritzki, Dampf en von Zellstoffholz. EinfluB auf Durchdringung mit 
Kochlauge u. auf den Harzgeh. der Cellulose. (Papierfabrikant 3 0 . Verein d. Zell- 
stoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieuro 606. 16/10. 1932.) F r i e d e m a n n .
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F. A. Oetken, Die Eindampfung der Ablaugen der Zellstof/abriken. Wahrend bei 
der Sulfatzellstoffabrikation die Eindickung der Schwarzlauge keine techn. Schwierig- 
keiten mehr bietet, ist fiir das Sulfitverf. die Frage der Eindickung der Ablauge von G 
bis 8° Be. auf 32—33° noch nicht geniigend gel. Die Schwierigkeiten sind: Verdamp- 
fung grofler W.-Mengen aus viscosen Lsgg., Korrosion durch S 02-Abgase, Abscheidung 
von Gips auf den Heizflachen u. Rohren. Die erste Schwierigkeit ist in den Mehrfach- 
effektverdampfem (nach K e s t n e r  u. a.) weitgehend gel., gegen die Gipsabscheidung 
haben sich die Eleklroschutzverff. bewahrt. Von diesen ist das Sclnvachstromverf. 
der A. G. FUR CHEM. I n d .  ( A g f i l )  fiir viscoso Laugen nicht geeignet, hingegen hat 
sich das Elektroschutzverf. der S i e m e n s - S c h u c k e r t - W e r k e  A.-G. gut bewahrt. 
Ausfiihrlich wird alsdann ein Verf. d e rL u R G I beschrieben, bei dem der Gips im Erhitzer 
durch entsprechende Temp.-Regelung im Stadium einer „melastabilen t)bersatligung“ 
gehalten u. erst nach Verlassen des Verdampfers zur Abscheidung gebracht wird. 
(Papierfabrikant 29. Vercin der Zellstoff- und Papier-Cliemiker u. -Ingenieuro 545 
bis 549.) F r i e d e m a n n .

Yoshisuke Uyeda, Unlersuchungen uber Formylcellulosen. III. Uber die Ent- 
stehmigsbedingungen der Formylcellulose. (II. vgl. C. 1929 .1. 2965.) Vf. hat regenerierte 
Cellulose (2 g) m it 20 g Ameisensaure u. 1,5 g S04H2 bei 15 bzw. 20° 45— 120 Stdn. 
reagieren lassen. Alle Prodd. waren zu 100°/o in Pyridin 1. u. in Viscositat u. Festigkeit 
wenig vcrsohieden. Der Ameisensauregeh. schwankte von 18,2 bis 25%. das Maximum 
wurde in  beiden Fiillen nach rund 70 Stdn. erreicht. Es scheint sich um ein Mono- 
formiat zu handeln (Theorie: 24,21°/o)- (Cellulose Industry 8. 33—34. Sept.
1932.) F r ie d e m a n n .

Fritz Ohl, Fabrikation und Oeslehungskosten ton Celluloseacelatfolien. (Wchbl. 
Papierfabr. 63. 762—65. 8/10.1932. — C. 1932. II. 946.) F r i e d e m a n n .

W. L. Brogan, Ledertuch. Beschrcibung der Herst. aus Gcweben u. Nitro- 
cellulose, der dazu nOtigen Nitrocellulose, der Losungsmm., Weichmachungsmittel, 
Pigmente u. Farbstoffe, weiter der Technik, Wiedergewinnung der Lfisungsmm., 
Schlichten u. Stabilisatoren. (Soo. cliem. Ind. Yictoria (Proceed.) 31. 657 bis 
676.) F r i e d e m a n n .

I. Schettle, Kunstleder aus Viscose. Beschrcibung des Hcrst.-Ycrf. (Ztschr. 
Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli 1930. 
309—11.) K e i g u e l o u k i s .

P. Kr ais und H. Markert, Quanłitative Bestimmung ton Baumwolle, Wolle, 
Seide und Kunslseide in Miscligeweben. (Rayon synthet. Yam Joum . 13. Nr. 9. 12— 14. 
Sept. 1932. — C. 1932. II. 1858.) F r i e d e m a n n .

Atlantic Precision Instrument Co., Malden, Impragnieren von Stoffen. Der 
beliandelte u. der unbehandelte Stoff werden jeder fiir sich ais Dielektrikum in einem 
oder mehreren Kondensatoren angeordnet. Die Menge des aufgebrachten Impragnier- 
materiales bestimmt sich nach der verschiedenen Kapazitat der Kondensatoren. D a s  
durch Zeichnungen naher erlauterte Verf. cignet sich zur Gummierung von Stoffen, 
zur Herst. von Dachpappe, Linoleum usw. (N. P. 48167 vom 7/9. 1926, ausg. 21/7.
1930. A. Prior. 17/9. 1925.) D r e w s .

Chemieprodukte G. in. b. H., Berlin, Uberziehen und Impragnieren ton Sc/muren 
und Seilen mit plastischen Massen. Fiir den genannten Zweck gceignete Masscn be
stehen in der Hauptsache aus Erdoldestillationsprodd., insbesondere Protoparaffinen 
u. woichen Bitumen, denen Fiillstoffe, wie China-Clay, Talkum o. dgl. beigemischt 
sein k6nnen. Man erhitzt die M., bis sie halbfl. ist, zieht die Schniire oder Scile hin- 
durch u. Btreift den UberschuB ab. Diese Behandlung wird gegebenenfalls mehrfach 
wiederholt. (E. P. 375 433 vom 30/1. 1931, ausg. 21/7. 1932. D. Prior. 6/2.
1930.) B e i e r s d o r f .

Alfred William Bennis, Little Hulton, England, Verfahren und Vorrichtung zum 
Kondilionieren ton Oespinstfasern, teilweise oder ganz gesponnenem Gam, gewirkten 
oder gewebten Stoffen, dad. gek., daB das zu behandelnde Gut in einen mit Feuchtig- 
keit gleichmiiBig beladenen Gasstrom gebracht wird, u. aus dem durch plótzlichen 
Druckabfall, Temp.-Abfall oder durch beides ein Teil der Feuchtigkeit gleichmaBig 
auf der Oberflache des Gutes niedergeschlagen wird. (D. R. P. 560 986 KI. 29b vom 
2/4. 1931, ausg. 8/10. 1932. E . Priorr. 9/4., 28/6., 11/10. u. 18/10. 1930.) E n g e r o f f .

247*
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American Glanzstoff Corp., New York, iibert. von: Karl Theodor Schaefer 
und Jack L. Błtter, Johnson City, Tennessee, Nachbehandlung ton Kunstfasern ans 
regenerierter Cellulose. Man kann Kunstseidengarne, insbesondere solche aus Viscose- 
seide, mit Hilfe von nur zwei Badern fiirben, mattieren u. beschweren, wenn man sio 
zuerst in ein Ftirbobad bringt, das aufier dem Farbstoff wasserloslieho Sulfate oder 
Phosphate, wie Na2S04, K3P 0 4 usw. u. ferner wasserloslieho Fettsiiuren u. Seifen ent- 
halt. Die Garno werden dann ohne auszuwasehen in ein zweites Bad gebracht, das 
ein wasserlósHchea Erdalkalisalz, z. B. BaCl2, enthiilt, woboi sich auf den Garnen 
ein wasserunl. Nd. bildet. (A. P. 1 875 299 vom 10/5.1930, ausg. 30/8.1932.) B e i e r s d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton Deriraten 
polymerer Kohlehydrate. (Hierzu vgl. D. R. PP. 535849; C. 1932. I. 765, u. 548456;
C. 1932. II. 1102.) Nachzutragen ist folgendes: Ais Ausgangsstoff ist z. B. auch Mehl 
aus Johannisbrotsamen oder Copraniissen brauchbar. S ta tt in Ggw. yon Alkalien 
kann man z. B. auch in Ggw. von tort. organ. Aminen dio Umsetzung mit Alkylenoxyd 
bewirken. — Die Cellulosederiw. sind loekere Substanzen, die in h. W. stark ąuellen 
u. von 40—50°/oig. NaOH aus ihren wss. oder alkal.-wss. Lsgg. gefallt werden. — Die 
Starkoprodd. haben z. T. noch verkleisternde Eigg. u. losen sich in h. bis k. W. — Dic 
Losliohkeitseigg. hangen von dem Grad der Oxyalkylierung ab. (Schwz. P. 151316  
vom 13/8. 1930, ausg. 1/3. 1932. D. Prior. 19/8. 1929 u. 21/1. 1930.) A l t p e t e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Alfred William Baldwin und 
Anthony James Hailwood, Blackley, Manchester, Fngland, Herstellung ton ąuaterndren 
helerocyclischen Stickstoffterbindungen durch Einw'. von hoher molekularen Alkyl- 
balogeniden auf tertiare Aminę, dereń N Bestandtcil eines heterocycl. Ringes ist. — 
Man kann z. B. Pyridin mit Dodecylbromid oder Getylbromid oder Ociadecylbromid 
bzw. -jodid erhitzen (120—220°), bis eine Probe in W. vóllig 1. ist. Auch Picolin oder 
Chinolin laBt sich yerwenden. Dio Verbb. sind zur Behandlung yon Faserstoffen wie 
Wolle yerwendbar. (E. P. 379 396 vom 1/6. 1931, ausg. 22/9. 1932.) A l t p e t e r .

Brown Co., iibert. yon: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, Herstellung 
ton Papierstoff aus Holz oder anderem Celluloserohmaterial durch Vorkochen mit einer 
NaHS03-Lsg. u. Nachkochcn mit einer sauren Sulfitlsg., die wenigstens l °/0 gebundenc 
S 0 2 enthalt, bei Tempp. oberlialb 250° F. Nach dcm Abtrennen der Lauge wird der 
Zellstoff mit einer FI. unterhalb 250° F  gekoeht, die weniger ais 1% gebundene S02 
u. mehr ais 3°/0 freie S02 enthalt. (A. P. 1880 042 vom 26/10. 1929, ausg. 27/9.
1932.) M. F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. yon: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, Herstellung 
von Papierstoff aus Holz durch Kochen zunachst bei Tempp. yon 125— 175° unter 
Druck mit gewohnlichem W. u. dann mit einer neutralen Lsg. von Na2S03 oder mit 
einer Alkali enthaltenden Na2S03-Lsg. (A. P. 1880 048 vom 18/2. 1931, ausg. 27/9.
1932.) M. F . Mu l l e r .

Brown Co., iibert. yon: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, Herstellung 
von Papierstoff mit hohem a.-Cellulosegehalt aus Holzschnitzeln durch Behandlung mit 
h. verd. H 2SO,, um zunachst insbesondere die Pentosane zu entfernen, u. durch Ver- 
kochen der yorbehandelten Schnitzel unter Druck bei erhohter Temp. mit einer alkal. 
Na2S-halt. Lsg. (A. P. 1 880 043 yom 18/12. 1929, ausg. 27/9. 1932.) M. F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, Herstellung 
ion Zellstoff mit hohem a-Cellulosegehalt durch Kochen des Cellulosefasermaterials bei 
Tempp. oberhalb 150° in einer neutralen wss. FI., die eine die Bldg. von freien Sauren 
yerhindernde Substanz enthalt, z. B. eine Suspension yon CaC03. Ais weitere Sub
stanzen sind genannt Sulfite, Na2S03, CaS03, MgS03, Phosphate, Na2HPO,, Ca3(P04)2, 
Mg3(PO,j)2, Carbonate, BaC03 u. MgC03, Hydroxyde, Ba(OH)2 u. Al(OH)3, Oxyde, 
ZnO u. A120 3, Silicate, Na2Si03 u. a. — Z. B. wird eine rohe oder ungebleiehte Sulfit-' 
piilpe mit einem a-Cellulosegeli. von 89% u. 2% Lignin- u. 3,5% Pentosangeh. mit 
einer 10°/oig. MgCOa-Lsg. 3 Stdn. bei 190° gekoeht. Das Endprod. enthalt 94,l°/0 
a-Cellulose u. 1,25% Pentosane. (A. P. 1880 046 vom 6/9. 1930, ausg. 27/9.
1932.) M. F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, Gewinnung 
von Zellstoff mii hohem a.-Cellulosegehalt aus yorgekochter Zellstoffaser durch Nach- 
kochen mit einer z. B. 0,5°/oig. NH3-Lsg. bei Tempp. oberhalb 150°, z. B. bei 200°. 
Dabei wird aus einem Zellstoff von 87% a-Cellulosegeh. ein Prod. mit 94,5% a-Cellulose- 
geh. (A. P. 1880 047 vom 6/9. 1930, ausg. 27/91 1932.) M. F. M u l l e r .
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Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, New Hainpshire, Hcrstellung 
ton an <x.-Cellulose reichem Zellstoff aus Kraftzellstoff durch Behandlung mit Cl2-haltigem 
W. mit 4—8%  Cl2-Geh., bis das Cl2 verbraucht ist, ferner durch Kochen mit einer 
alkal. FI. mit 2—4%  NaOH etwff 1—4 Stdn. bei 70°, wodurch insbesondero dio Lignin- 
stoffc entfernt werden, u. durch Nachbleichen. (A. P. 1880 049 vom 16/5. 1931, 
ausg. 27/9. 1932.) M . F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, Ilerstellung 
ton hochwertigem Kraftzellstoff aus Holzsclmitzeln durch Vorbehandlung mit einer 
10—25%ig. NaOH bei tieferer oder gewohnlicher Temp. zwecks Extraktion der In- 
krusten, ferner durch Auswaschen, evtl. Cl2-Bleicho u. Verkochcn in eińer alkal. FI. 
von geringer Alkalitat, z. B. von 5—10% NaOH, bei 210—212° etwa 4—5 Stdn. 
(A. P. 1880 044 vom 28/2. 1930, ausg. 27/9. 1932.) M . F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, Veredelung 
ton Kraftzellstoff durch Behandlung mit Alkalihypochloritlsg., durch Nachkochen des 
Zellstoffs mit einer konz. alkal. Lsg. bei moglichst niedriger Temp. u. Nachbehandlung 
mit Alkalihypocbloritlsgg. mit anstcigender Alkalitat. (A. P. 1 880 040 vom 6/5. 1927
ausg. 27/9/1932.) M . F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, Hcrstellung 
ton dauerhaftem und hallbarem Papier unter Verwendung eines Papierstoffs, dem 
Cellulosepulver einer Cellulose zugcsetzt ist, die frei von Nichtcelluloscstoffen, wie Lignin 
u. Harz, ist, evtl. zusammen mit Harzleim, der naehtraglich durch Zusatz von Alaun 
auf der Faser gefallt wird. (A. P. 1880 045 vom 24/5. 1930, ausg. 27/9. 1932.) M. F. M.

Northwest Paper Co., Cloąuet, iibert. von: Ross Aiken Gortner, St. Paul, 
und Walter F. Hoffman, Cloąuet, Entfemen ton Verunrcinigungen aus auf chemischem 
Wege gewonnenem Holzbrei. Eine wss. Susponsion des Breies wird in Elektrodialyscuren 
der Einw. eines elektr. Stromes ausgesetzt. Es mufi eine genugende Menge von Brei 
vorlianden sein; zwcckmiiBig arbcitet man mit einem nicht mehr ais 8% feste Bestand- 
teilc enthąltendem Brei. Der Widcrstand des Zclleninhaltes wachst in dem MaBe, 
wio die Verunreinigungen entfernt werden. Um Uberliitzungen zu vermeiden, wird 
die Stromspannung gesenkt. Die Verunreinigungen werden aus den Elektroden- 
raumen dadurch entfernt, daB die darin enthaltenc FI. durch W. verdrangt wird. 
(Hierzu vgl. Can. P. 280021; C. 1931. I. 3073.) (A. P. 1878 235 vom 20/8. 1928, 
ausg. 20/9. 1932.) D r e w s .

Charles Frederick Cross, London, und Alf Engelstad, Vardal, Norwegen, Auf- 
arbeitung der ligninhaltigen Sulfitzellstoffablaugen durch Oxydation der in der konz. 
Lsg. cnthaltenen Ligninverbb. mit Cr03 u. durch Zusatz eines m it W. nicht misch- 
baren hohennolekularcn KW-stoffes vor dem Gelatinicren. Das Prod. dient zur Herst. 
von stabilen wss. Dispersionen, insbesondere bei der Herst. von wasserdichten Stoffen. 
Vgl. E. P. 263 520; C. 1927. I. 2693, D. R. P. 516 566; C. 1931. I. 1798 u. D. R. P. 
461 833; C. 1928. II. 1265. (A. P. 1 878 828 vom 15/9.1926, ausg. 20/9.1932. E. Prior. 
21/9. 1925.) M . F. M u l l e r .

Erik Ludvig Rinman, Djursholm, Schweden, Entfemen der Kieselsdure aus 
alkalischen Zellstoffablaugen durch Zusatz eines Metalls, welches ein unl. Silicat zu bilden 
vermag, z. B. Al, Zn, Ba, Sr, Ca oder Mg. Zweckmaflig wird das Metali in Ggw. des 
Zellstoffs der Kochlauge zugcsetzt, so daB der Nd. sich auf der Cellulosefaser absetzt 
u. mit dieser entfernt wird. Insbesondere ist Al-Silicat genannt. (A. P. 1 879 503 
vom 7/10. 1931, ausg. 27/9. 1932. Schwcd. Prior. 22/8. 1931.) M . F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. von: Milton O. Schur, Royal H. Rasch und Benjamin G. 
Hoos, Berlin, New Hampshire, V. St. A., Yorbehandlung ton Cellulosefasern tor der 
Nitricrung. Cellulosefasern, z. B. in Form von Geweben, werden vor der Nitrierung 
in Bader aus Losungsmm., z. B. aus Isoamylalkohol oder -acetat, A ., A ., Chloroform, 
Trichloriithylen, Benzin, Paraffinol, Bzl., oder Bzl.-Aceton getaucht. Hicrdurch wird 
die Cellullose von liarz- u. wachsartigen Verunreinigungen befreit u. es wird eine be- 
trachtlich hohere Ausbeuto an Nitrocellulose bei der Nitrierung erhalten, ais bei dem 
unbehandelten Prod. (A. P. 1880 051 vom 14/12. 1928, ausg. 27/9. 1932.) E b e n .

Samuel Alexander Pollock, London, Verfahren und Vorrichtung zur Nitrierung 
ton Cellulose. In  einem durchlochten viereckigen GefiiB, welches zum Einbringen in 
die Nitriersaure bestimmt ist, sind Papierblatter aus rciner Baumwollcellulose von 
nicht mehr ais 1/100 Inch Dicke zwischen Al-Platten, dio mit Vorspriingen u. Ver- 
tiefungen versehen sind, so angeordnet, daB die Nitriersaure beide Seiten gut tranken 
kann. Die Papierblatter stchen parallel zu den Scitenwanden des GefaBes bzw. Kafigs
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u. sonkrccht zum Spiegel der Nitriersaure. Nitricrt wird 30 Min. in einem Gemisck 
aus 44,3% Hj,S04, 37,4% HN03 u. 18,2% W. Die erhaltene Nitrocellulose ist be- 
sonders geeignet zur Verwendung in elektr. Batterien u. zur Herst. von ais Lackgrund- 
lage dienenden Lsgg. Dazu eine Abb. (E. P. 357 550 vom 18/3. 1930, ausg. 22/10.
1931.) E b e n .

Dispersions Process, Inc., Dover, Delaware, iibert. von: William Beach Pratt,
Wellesley, und Ralph T. Halstead, Boston, V. St. A., Wdsserige Nilrocellulosedis- 
persionen erhalt man aus Celluloseesterlsgg. in Kreoaot oder Hexahydroplienylessig- 
siiure, die mit wss. Lsgg. von IColloiden (Casein, Saponin, Tragant, Akaziengummi, 
Gelatine) u. W. in der Warmc innig yermischt werden. Die Dispersionen eignen sich 
zur Herst. yon Sehuhkappen, Filmen, in Verb. m it Weiehmachungsmitteln, Fuli- u. 
Farbstoffen fiir piast. Massen, mit Kautschuk, Asphalt, Cellulose oder Asbest fiir 
flacliige Gebilde u. Formstiicke. (A. P. 1870  864 vom 26/2. 1929, ausg. 9/8.
1932.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yerfahren zur Herslellung
lóslicher Celluloseester, dad. gek., daB man in dem Verf. gemaB D. R. P. 515106 
oder Zusatzpatent 533127 (C. 1931. II. 3690) die Chlorido der hoheren Fettsauren durch 
Chloride cycl. substituierter Fettsauren ersetzt. (D. R. P. 560 685 KI. 12o vom 12/2. 
1928, ausg. 6/10. 1932. Zus. zu D. R. P. 515 106; C. 1931. I. 1544.) E n g e r o f f .

James A. Singmaster, Brouxville, New York, Herstellung von Kunstseide mit 
vermindertem Olanz. Man stellt eino Suspension yon Titanoxyd in einem LCsungsm. 
fiir dio betreffende Cellulosovcrb. ber u. benutzt die Suspension dann zum Losen der 
letzteren. S ta tt Titandioxyd kann man auch Titanoxyd, Zinksulfid, Lithopone, 
Zirkonoxyd, Thoriumoxyd u. dgl. vcnvenden. (A. P. 1 875 894 vom 8/5. 1929, ausg. 
6/9. 1932.) B e i e r s d o r f .

Vereinigte GlanzstoJf-Fabriken Akt.-Ges., Wuppertal-Elberfeld, Verfahren zum 
Waschen und Xachbehandeln von Kunstseidenspinnkuchen, 1. dad. gek., daB die iiber 
ein inneres Rohr oben uberlaufende Bchandlungsfl. den Innenmantel des Spijmkuchens 
von oben nach unten, dann die untere Stirnseitc u. schlieBlich den AuBenmantel yon 
unten nach oben bestreicht u. nach auBen tiberlauft. — 2. dad. gek., daB dio Kuchen 
durch Gewichte, gegebenenfalls in Gestalt geloehter Ringo, belastet werden. (D. R. P.
560 145 KI. 29a vom 29/11. 1930, ausg. 29/9. 1932.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Eiweip- 
losungen. Man fiigt zu Gemischen yon Salzlsgg. u. EiweiBstoffen A m id ę , wobei verhaltnis- 
maflig leicht filtricrbare Lsgg. erhaltcn werden. Z. B. lost man in 1 1 einer bei 50° 
gesatt. Lsg. von NaSCN 50 ccm HCONIh, erhitzt auf 70—75° u. fiigt 220 g entbastete 
Seidenabfiille zu, wobei man 5 Min. vcrriihrt. Dann laBt man auf 30° crkalten, filtriert 
u. kann dio Lsg. zwecks Entfernung der Salze dialysicren (bei Verarbeitung auf Fdden 
oder Kunstmassen). Auch Harnstoff ist verwendbar; ebenso kann man Fibroin losen. 
(F. P. 730 311 Tom 22/1. 1932, ausg. 11/8. 1932. D. Prior. 23/2. 1931.) A l t p e t e r .

Acetol Products, Inc., Delaware, iibert. von: Adolph Zimmerli, New Brunswick, 
V. St. A., Plastische Massen, Filme u. dgl. Man iiberzieht ein Drahtnetz durch Tauchen, 
AufgieBen oder -biirsten mit einer Celluloseester-Lsg., dio 20—40% eines wetterfesten 
Weichmachungsmittels enthalt. Eine geeignete Mischung besteht aus 72 Teilen 
Celluloseacetat u. 28 Teilen Diathylphthalal. Der auf diese Weise erhaltene Drahtglas- 
ersatz zeichnet sich durch gutc Wetterbestandigkeit u. Durchlassigkeit fur ulłraviolette 
Strahlen aus. (A. P. 1 842 640 vom 9/2. 1928, ausg. 26/1. 1932.) E n g e r o f f .

Camille Dreyfus, New York, iibert. yon: William E . Crooks und Charles
D .W alton , Cumberland, Maryland, V. St. A., Losungen oder 'plastische Massen 
aus Celluloseacetat. Zur Herst. derselben wird das Celluloseacetat mit einem nicht 
indifferenten Losungsm. in Dampfform, wobei der Dampf durch Mischung mit einem 
inerten Gas yerd. worden ist, vorbehandelt. (Can. P. 295 243 vom 22/11. 1928, ausg. 
26/11. 1929.) E b e n .

Leather Cloth Co. Ltd. und Martin Bandli, London, Herslellung einer Mischung von 
Cdlulosederiiaten und Kautschuk. Man fallt eine ein Weichmachungsmittel enthaltende 
Cellulosederitat-Lsg. mit einem Fallmittel, z. B. W., aus, das mit dem Losungsm. oder 
bei Verwendung von Losungsm.-Gemischen mit einer der Komponenten mischbar ist u. 
versetzt dio hierbei erhaltene yiscose M. mit einer Kautschuklsg., der man ein Binde- 
mittel, z. B. Destrin, Glucose, Celluloseatker, Leim, Gelatine, Ole, Glycerin o. dgl., 
zugesctzt hat. — Eine Lsg. yon 100 g Nitrocellulose in 500 Teilen Aceton, 500 Teilen 
Methylalkohol u. 500 Teilen A. mit einem Zusatz yon 70 Teilen l'rikresylphotsphat u.



1932, II. Hjh- B r e n n s t o f f e ;  T e e r d e s t i l l a t i o n  tjsw . 3 8 1 1

100 Teilen Ricinusol wird mit W. ausgefallt u. das Fallprod. mit einer Lag. yon 50 Teilen 
Kautschuk in 250 Teilen Bzl., die auBerdem nocli 5 Teile Leim enthalt, yermischt. 
Die M. eignet sich zur Venvendung ais Oummi- u. Lederersatz. (E. P. 369 576 vom 
20/12.1930, ausg. 21/4.1932.) E n g e r o f f .

Emil C. Loetsclier, Dubuąue, Iowa, Herstellung von geformten PreflgegenstaTiden 
mii unregelmdpigen Oberflachen aus Fasermaterial, insbesondere aus Papierstoff. Zu
nachst wird eine dicke Schicht aus dem Faserstoff hergestellt, diese wird mit einer 
harzartigen Substanz uberzogen, z. B. mit Bakelit, auf welche Schicht ein Gemisch 
von Bakelit oder einer anderen Harzsubstanz u. Holzmehl in Pulverform aufgebracht 
wird. Darauf wird das Prod. h. yerpreBt. Dazu mehrere Abbildungen. (A. P. 1 867 575 
vom 12/12. 1929, ausg. 19/7. 1932.) M . F. M u l l e r .

Raybestos Co., Bridgeport, V. St. A., Bremsbander. Kurze Asbestfasem u. ge- 
gebenenfalls Fuli- u. Bindemittel, z. B. Starkekleister u. Sulfitcelluloso werden im 
Hollander zu Platten yerarbeitet, diese gesclinitten u. so wcit getrocknet, daB sio nieht 
mehr ais 2%  Feuehtigkeit enthalten u. je cm 1,17—1,24 g wiegen. Die Erzeugnisse 
werden dann bei Tempp. yon etwa 150° mit einem nieht riickstandslos filtrierbarem
Ol, z. B. Roherdol, getriinkt, bis ihr Gewicht um etwa 38—43% zugenommen hat, 
dann bei allmahlieh auf 220° stcigenden Tempp. u. anschlieBend mehrere Stunden 
bei etwa 220° erhitzt, wobei das ais Trankungsmittel yerwendete Ol in CCL unl. wird, 
Das Trankungs- u. Erhitzungsyerf. wird hierauf wiederliolt. (E. P. 379 437 yom 
18/6. 1931, ausg. 22/9. 1932.) K uh lin g .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
W. T. Thom jr., Stand der wissenschaftlichen Einłeilung amerikanischer Kohlen. 

Krit. Bespreehung der einschlagigen Literatur. (Trans. Amer. Inst. Mining metallurg. 
Engineers 101. 201—14. 1932. Princeton, N. J.) SciIU STER.

George C. Sprunk und R. Thiessen, Sporen gewisser amerikanischer Kohlen. 
Ausfuhrliche Beschreibung von Sporen yerschiedener Floze an Hand zahlreicher Mikro- 
photographion. (Fuel 11. 360—70. Okt. 1932. Pittsburgh, Pa., U. S. Bureau of 
Mines.) BENTHIN.

W. Schultes und E. Goecke, Die Mahlharkeit von Steinkohlen. KenngrSBen 
der Mahlbarkeit. Yerss. an einer Kolonnonmiililc mit Steinzeugtrommeln u. S talii- 
kugelfullung. Mahlgrad. EinfluB der Kohlensorte. GesetzmaBigkeiten der Mahlbarkeit. 
(Arch. Warmewirtech. Dampfkesselwesen 13. 253—57. Okt. 1932. Essen.) ScHUSTER.

W. Swiętosławski, M. Chorąży und B. Roga, Untersuchmgen ilber die Ver- 
besserung der Qualilał von oberschlesischetn Koks. V. HalbbelriebsmdfSige Untersuchmgen 
uber de?i Einflu/5 der physikalischen Bedingungen und der Zusammensetzung der Oe- 
mische auf die Koksgualital. (IV. vgl. C. 1932. II. 3179.) Es wurde der EinfluB der 
Erhitzungsgeschwindigkeit, der Endtemp. der Vorkokung u. eines Zusatzos yon Koks- 
kohlen zu baekenden Gaskohlen auf die Koksqualitat im WoLBLlNG-Ofon u. hier
auf im Kokereibetrieb untersuclit. Bei Mischen yon Backkohlen gleichen Typs findot 
man eine lineare Beziehung zwisehen der Zus. des Gemisches u. der Qualitat des 
Kokses, mitunter auch eine positivc Abweichung yon der Additivitfit. Ein Zusatz von 
Kokskohle von lioher Treibung u. hohem therm. Widerstand hat sich sehr zweck- 
maBig erwiesen; zur Erreichung optimaler Vorteile ist nur ein geringer Zusatz not- 
wendig. Aueh ein Zusatz von Halbkoks zur obersehles. Kohle ist yorteilhaft. (Przemyśl 
Chemiczny 16. 141—50. 1932.) ScnoNFELD.

V. Charrin, Eingehende Untersuchung einer Braunkohle. Unters. der franzos. 
Braunkohle von Barjac (Gard) auf Gehh. an Feuehtigkeit, Asche, fliichtigen Bestand- 
teilen u. fixem C. Schwelanalyse u. genaue Unters. der Schwelprodd. (Chaleur et Ind. 
13. 511—12. Aug. 1932.) B e n th i .w

Moses Gordon, Irvin Lavine und L. C. Harrington, Studien iiber die Ent- 
stehung von Dakotabraunkohle. VII. Die Einwirkung fon Temperatur und Druck auf 
die Wasserdampfaufnahme der Braunkohle. (Vgl. C. 1931. I. 3196 u. 3418.) Die Auf- 
nahmefahigkeit von Dakotabraunkohle fiir W.-Dampf ist kuryenmaBig fiir 50° auf- 
genommen. Die in der Kuryc auftretende Hystercsisflaehe ist kleiner ais die bei 20 u. 
40°. Bei holieren Tempp. fallt diese prakt. fort. Die Braunkohle kann mit gutem Erfolg 
m it der Methode der kontrollierten Feuehtigkeit getrocknet werden, yorausgesetzt, 
daB das Trocknungsmcdium eine geniigcnd hohe Temp. hat. (Ind. engin. Chem. 24. 
928—32. Aug. 1932. Univ. of North-Dakota, Grand Forks, N. D.) B e n t h i n .
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Werner Gebhardt, Zur Kenntnis einiger Stoffgruppen des Braun kolilenstaubes 
unter besonderer Beriicksichtigung ihrer Explosio?isfdhigkeit, Selbstentzundlichkeit und 
Brikettierbarkeit. Aus zwei durcli ihr geolog. Alter u. ihre ehem. u. physilta). Eigg. sich 
stark yoneinander unterscheideuden Braunkohlen wurden das Bitumen mit Bzl.-A. (3:1) 
herausgol. u. die Huminsauren durch Estraktion mit 3°/0ig. KOH, Fallung mit HC1 u. 
Dialysierung isoliert. Zuriiek bheb die Restkohle. Aus dem Verh. dieser Stoffgruppen 
hinsiehtlich ihrer unteren Esplosionsgrenze u. ihrer ehem. Eigg. kann geschlossen werden, 
daB aus der Kenntnis des Mengenanteils einer Kohle an diesen Stoffen sich das Verh. 
der Kohle bei der Explosion vorausbestimmen laBt. — Der vom Bitumen befreite 
Kohlenanteil hat dio groBte Neigung zur Selbstentzundung, wobei wieder dcm in ihm 
enthaltenen Restkohlenanteil die groBere Selbstentziindungsneigung zuzuschreiben ist.
— Bei der Brikcttierung bedingen nicht die Bitumenanteile, sondern die stark verfilzten 
Teilehen des Huminsaure-Restkohlengemisches die Festigkeit der Briketts. Durch 
kunstlichc Quellung des Materials kann diese wesentlieh erhoht werden. (Braunkohlen- 
arch. 1932. Nr. 38. 1—38.) B e k t h i n .

F. Seidenschnur, Oleichzeitige Gewinnung von Benzin und Stadtgas aus Braun- 
kohlenteer. Die bei der Spiilgasvcrschwelung von Braunkohlen anfallenden Teerdampfe 
werden sofort iiber Floridin ais Katalysator bei 450—475° bei gewóhnlichem Druck 
geerackt. Das Floridin wird regeneriert. — Bei Anwendung von Druck unter Ver- 
wendung des Verf. der C a r b u r o j . - A . - G .  (Eislingen) lassen sich dic Ausbeuten an Benzin 
noeh bcdeutend steigern. Beschreibung dieses Verf. u. Ausbeuteangaben. Das anfallende 
Crackgas von hohem Heizwert soli in Gemisch mit Wassergas ais Stadtgas nutzbar 
gemaeht werden. (Braunkohlenarch. 1932. Nr. 38. 39—54. Freiberg, Sa.) B enT H IK .

Belani, Gas aus bitumiiwsen Schiefcrn. (Ygl. C. 1932. II. 1559.) Ausbeuten bei 
der trockenen Dest. von Olschiefer. Verwendung der Nebenprodd., insbesondere der 
festen Riickstande. Hinweis auf die Móglichkeit der Ausnutzung des bayer. Olschiefers, 
dessen Olgeh. bis zu 41% bctriigt. (Brennstoff- u. Wiirmewirtschaft 14. 169—70. 
Okt. 1932.) " ScHUSTER.

G. Schulze, Unlersuchungen iiber den Aufbau der westfalischen Brandschiefer.
Unter Brandschiefer sind wechselnde Gemisehe von Kohle u. gleiehzeitig abgesetzter 
Mineralsubstanz oberhalb einer bestimmten Grenze des Aschengeh. (ungefahr 30%) 
zu Terstehen. Brandschiefer kann demnach bei allen Kohlenarten vorkommen. 
E r ist wahrscheinlieh in kleinen, dieht nebeneinanderliegenden Beeken entstanden, 
dic von Zcit zu Zeit von starken Ndd. iiberflutet wurden. Seine Gefugebestandteile 
entsprechen daher denen der Kohle des gleichen Flozes. Im Handstuek kann man
2 Sortcn yon Brandsehiefern unterscheiden: 1. eine streifige oder faserige, 2. eine 
rusehlige, der erstcn gleiehe, aber stark geąuetsehte. U. Mkr. unterscheidet nmn 
den mikrostrgifigen u. den faserigen Brandschiefer. — Angaben iiber die petrograph. u. 
ehem. Unters. von mehr ais 200 Brandschieferproben des Ruhrbezirkes. (Gluckauf 68. 
921—27. 15/10. 1932. Esehweiler.) B e n t h i n .

H. C. Lawton, H. A. Ambrose und A. G. Loomis, Chemische Behandlung von 
Spulfliissigkeiten fiir Bolarybohrungen. Es wird gezeigt, daB bei der Dickspiilung 
beim Rotarybohrverf. der Geh. an gelbildenden Koli. in der Spiilfl. die Hauptrolle 
spielt. ZwcckmaBig wird die Viscositat der Spiilfl. moglichst niedrig gehalten, etwa 
bei ca. 15 Centipoisen. Die Naehtcile niedriger Viscositiit fiir die Ausbringiuig des 
erbohrten Materials konnen durch Erhohung der Geschwindigkeit oder der D. aus- 
geglichen werden. Der Pumpdruck wird durch niedrigo Viscositat etwas lierabgesetzt. 
Vff. untersuchen die physikal. Zusammenhiinge. Zur Erniedrigung der Viscositat 
konnen verschiedene Chemikalien zugesetzt werden; organ. Stoffe, wie Humatlignat- 
gemische (,,sap-brown“ ) oder „Stabiht“, sind wirksamer ais anorgan. Reagenzien 
wie NaOH; besonders geeignet B in d  Gemisehe von NaOH m it Tannin, Torf oder 
Sulfitablauge. (Physics 2 . 365—75. Mai 1932. Pittsburgh, Pa., MELLON-Inst.) R. K.SIij.

H. M. Heyn, Verfliissigte Erdólgase. II . (I. vgl. C. 1932. II. 151.) Erdólgase 
von hohem Heizwert (Propan, Butan) miissen fiir Hochdruekverbrcnnungsanlagen 
mit Luft yerdiinnt werden. K un'en gestatten, die Butan-Luftmischung zu ermitteln, 
die a n  Stelle irgendeines kiinstlichen oder naturlichen Gases treten soli. — Ein Ober- 
flaehengasmiseher nach F i s h e r  wird beschrieben. (Abbildung.) (Heat Treating 
F o rg in g  18. 260—62; Fuels and Furnaces 10. 337—40 Mai 1932.) N a p h t a l i .

Brian Mead. 0 berziige von Erdoltanks. Vf. besprieht die korrodierenden Ein- 
fliisse von Temp.-Weehsel, Feuchtigkeit, H2S u. Saure von Roholen auf die Innen- u.
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AuBenuberziigc von óltanks u. stellt Mindestforderungen fiir Anstriche oder Metall- 
iiberzugc auf. (Ind. engin. Ckem. 24. 857—59. Aug. 1932.) K. O. Mu l l e r .

P. J. Byrne jr., E. J. Gohr und R. T. Haslam, WirtscJiaftlicher und technischer 
Fortschritt in der Erdolhydrierung. Beschreibung der Arbeitsweisc in den einzelnen 
Verfahrensstufen der Baton-Rouge-Hydrieranlage der S t a n d a r d  O lL  Co. in Louisiana 
an Hand von Bildern u. Diagrammen. Wicdergabe der chem. u. physikal. Konstanta), 
sowie Ausbeutezahlen der erhaltenen Prodd. (National Petroleum News 24. Nr. 40. 
27—36. 5/10. 1932.) K. O . M u l l e r .

P.-Ch. Pśtroff, Hydrierung, Urteere und Crackbenzine. Dbcrblick iiber die Entw. 
der Hydrierungstechnik. Bosondere Erwahnung finden die IIydrierverss. der SociK T K  
N a t i o n a l e  d e  R e c h e r c h e s  p o u r  l e  T r a i t e m e n t  d e s  C o m b u s t i b l e s  unter 
Leitung von A u d i b e r t  u . die katalyt. Hydrierung nach V a r g a .  Vf. gibt Vcrgleiehs- 
yerss. iiber den Gumgeh. von Benzinen, die 1. nach den gewóhnlichen Raffinations- 
methoden u. 2. mittels der raffinierenden Hydrierung verarbeitet wurden. (Revue 
Petroliferc 1 9 3 2 . 1214—16. 8/10.) K. O. M u l l e r .

H. Burstin und J. Winkler, Die Hydrierung von Mineralblen. Vff. fiihrten 
Hydrierverss. ohne Anwendung von Katalysatoren in einem l-l-Ruhrautoklaven der 
F irm a A n d r e a s  H o f e r  mit verschiedenen Erdolen u. Erdolruckstiinden dureh. 
Wiedergabe der genauen Arbeitsweise an Hand tabellar. Versuchsberichte. Die elektr. 
Heizung des Autoklaven erwies sieh ais sehr gut, es konnten Tempp. mit einer Gcnauig- 
keit von ±2° eingehalten werden. Der Anfangsdruck betrug 150 at, stieg wahrend des 
Vers. auf 320 at, u. war beim Erkalten noch 70—80 at. Vff. driickten wahrend des Vers.
7—8-mal H 2 nach, was Benzinausbeutc vcrgroBerte u. Koksbldg. verringerte. Die 
Hydriertemp. des asphaltiirmsten Rohols liegt am tiefsten, die hochste Temp. erfordert 
der Crackriickstand, der zwar nicht asphaltreicher ist ais der Dest.-Ruckstand des 
Boryslawer Erdols, jedoch eine betrachtliche Menge hochmolekularer, polymerisierter 
KW-stoffe enthiilt. Bei 4-mal wiederholter Hydrierung ergab dieser Crackriickstand 
keine Mittelóle mehr, sondern nur noch Bzn., Gas u. Asphalt. Koks bildete sieh nach 
der 4. Hydrierung zwar wenig, jedoch nehmen Vff. an, daB bei der weiteren Hydrierung 
die Koksmenge stark steigen wird. Vff. schlieBen aus ihren Verss., daB hydrierendes 
Cracken ohne Katalysatoren sowohl bei S e h o d n i e a - ,  ais auch B i t  k o wr - 
Dest.-Ruckstanden eine betrachtliche Bzn.-Ausbeute vcrspricht, daB aber B o r y s 
l a w e r  Dest.-Ruckstand u. Craokriickstande einer schwachcn katalyt. Vorhydrierung 
bedurfen, zwecks Umwandlung in asphaltfreie Mittelóle. (Erdol u. Teer 8. 428—30. 
445—46. 461—63. 15/10. 1932. Drohobycz, Chem. Lab. d. ,,Galicia“.) K. O. M u l l e r .

W. K. Lewis und C. D. Lukę, Eigenschaften von Kohlenwasserstoffmischungeji 
bei hohen Drucken. Vff. beschreiben eine Uberschlagsmethode, um dio D. von Dampfen 
oder dereń Mischungen bei beliebigen Tempp. u. Drucken, die Wiirmebilanz bei Er- 
hitzungen oder Kuhlungen, das Gleichgowicht zwischen Dampf u. FI. bei jedem Druck 
u. Temp., sowie dio Gleichgewichts- u. die Konzentrationsanderungen bei jeglieher 
Rektifizier- oder Absorptionsanlage zu berechnen, was besonders bei der Konstruktion 
von Hochdruckanlagen in Raffinations- u. Crackbetrieben von groBer Wichtigkeit ist. 
Mathemat. Ableitungen u. Diagrammc im Original. (Trans. A. S. M . E. Petroleum 
mechan. Engin. 54. Nr. 17. 55—61. 15/9. 1932.) K. O. M u l l e r .

A. W. Trusty, Crackeigenschaften von Erdólkohlemcasserstoffen. Yf. bespricht an 
Hand von Gleichungen die bei der Crackung von Paraffinen, ungesatt. KW-stoffen, 
Naphthenen u. Aromaten auftrotenden Spalt- u. Polymerisationsrkk. u. Beruck- 
sichtigung des Einflusses der Temp. u. des Zeittemp.-Faktors. (Refiner and natural
Gasoline Manufacturer 1 1 . 474-—76. Sept. 1932.) K. O. M u l l e r .

Gustav Egloff und E. F. Nelson, Cracken von mandschurischem JRohol. Vork. 
u. Ergiebigkeit der mandschur. Olfelder, Analysen der Robole u. Wiedergabe der 
Craekverss. unter genauer Angabe der Arbeitsbedingungen. Chem. u. physikal. Kon- 
stanten sowie Ausbeuten der erhaltenen Prodd. im Original. (Journ. Soc. chem. Ind. 
5 1 . Transact. 326—27. 16/9. 1932.) K. O. M u l l e r .

L. Edeleanu, Der Edeleanuprozefi der Ólraffinalion. Eingehcnde Schilderung. 
(Petroleum Times 2 8 . 385—87. 15/10. 1932.) K . O . M u l i  ER.

H. H. Dronberger, Automałische Kontro\leinricb.tung in der neuen Michigan- 
raffinerie. Beschreibung der neuen Raffinationsanlage der P u r e - O i l - C o .  in Midland. 
(Refiner and natural Gasoline .Manufacturer 1 1 . 482—83. Sept. 1932.) K. O. M u l l e r .

Stephen Swartz, DestiUationsausrilstung, um der gegenu-artigen Forderung nach 
einem Kraftstoff mil hoher Octanzahl nachzukommcn. Arbeitsweise von 4 versckiedenen
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Dest.-Anlagen wird beschrieben, urn Kraftstoffe mit einer Octanzahl unter 57, yon 
B7—65 u. iiber 65 zu erhalten. Bei steigender Klopffestigkeit yermindert sieb jeweils 
die Ausbeute. Beispiele m it genauer Arbeitsweise u. Temp.-Angaben im Original. 
(Oil Gas Journ. 31. Nr. 17. 14—15. 15/9. 1932.) K. O. M u l l e r .

Nikolaus Mayer, Die Raffination ton Crackbenzin. Fortschrittsbericht unter 
besonderer Beriicksiclitigung 1. der Arbeitaweisen von Stabilisierungsanlagen, 2. der 
Entschweflungsmethoden mit Na-Plumbit, 3. der Behandlung m it Bleicherden u. 
Hypochlorit u. 4. der Redest. unter Atmospharendruck u. unter Vakuum. (Kali 26. 110 
bis 112. 123—25. 133—35. 1/6. 1932.) K. O. M u l l e r .

Hugh S. Taylor, Die Verschlechlerung ton Kohlenwassersloffol en. Vf. bezeichnet 
die Olefine, die in Crackbenzinen anwesend sind, ais die Korperklassen, die zur Harz- 
bldg. neigen. Auch die starko 0 2-Absorption yon Pentadienen u. dio Bldg. von Per- 
oxyden fórdert die Gumbldg. Stabilisatoren u. Oxydationsverliinderer wie Hydro
chinon, Anthracen, Acetanilid, Phenole, Mcthylaminophenol u. die entsprechenden 
Benzylderiw. werden in ihrer Wrkg. besprochen. Raffinierte Transformatorenole, die 
fast nur aus gesatt. KW-stoffen bestehen, neigen ebenfalls zur Oxydation, dio durch 
katalyt. EinfluB verstarkt wird. Cu-, Fe-, Pb-, Mn- u. Co-Scifen sind starkę Bc- 
schleuniger der Alterung. Se u. elementarer S sowio organ. S-Verbb. wie Isoamyl- 
sulfid yerhindern dio Alterung von Transformatorenolen. Die zerstórenden Wrkgg. 
von Łicht u. elektr. Strom werden besprochen, Ozybiphenyl wird ais Schutzmittel 
Yorgeschlagen. (Petroleum Times 28. 348. 8/10. 1932.) K. O. M u l l e r .

W. N. Stoops, Veranderung der polaren Charakteristika in Isolierdlen. Vf. zeigt, 
daB die Zers. von Isolicrolen beim Gebrauch mit der Zers. bei 160° parallel gcht. Des- 
lialb kann die Erhitzung auf 160° zur Priifung von Isolierolen Verwcndung finden. 
Bei der therm. Zers. wirkt Cu katalyt. (erlioht die Zers.-Gcschwindigkeit ungefahr auf 
das Doppelte) u. da die Zers. hauptsaehlich in Oxydationsvorgangen besteht, ist sic 
in N2 bedeutend geringer. Ais MaB der Zers. schlagt Vf. die Erhóhung der DE. vor, 
dio der Verseifungszahl parallel geht u. bequemer zu bestimmen ist. Von den 3 unter - 
suchten Olen zoigto das aus Paraffin-KW-stoffen bestehendo beim Erwarmen auf 160° 
den schnellsten Anstieg der DE. Bedeutend widerstandsfahiger war ein Ol, das 20°/„ 
aromat. KW-stoffo u. 80°/o KW-stoffe der Naphthcnreihe enthielt u. am wenigsten 
wurdo ein Ol yerandert, das nur aus KW-stoffen der Naphthenreihe bestand. Bei der 
Zers. der Ole entstehen Sauren u. Ester, dio Dipolcharakter haben, was man auch 
daraus sicht, daB dio DE. gebrauchter Ole zum Unterschied von frischen eine charakte- 
rist. Temp.-Abhangigkeit zeigt. Die Drehung der Dipolmolekiile bedingt den gróBten 
Teil der dielektr. Verluste. Deshalb untersucht Vf. die Temp.-Abhangigkeit des 
Leistungsfaktors von oxydiertem Transformatorol u. findet ein ausgepragtes Maximum, 
das mit steigender Frequenz nach hoheren Tempp. riickt. Schr merkwiirdig ist, daB 
dieses Maximum bei —40° ca. 30° unter dem E. auftritt, daB also auch im festen Zu- 
stand die Dipole dem Feld folgen kónnen u. der Widerstand, den die Dipole bei der 
Drehung finden, nicht ohne weiteres gleich der mechan. Viscositat gesetzt werden kann. 
(Physics 2. 322—28. Mai 1932. Westinghouse Electric and Mfg. Co., Res. Lab.) L. Eng.

R. S. Danforth, Wirkung des Vakuums auf die Schmieroldestillałion. Ausfiihr- 
licho Wiedcrgabe der C. 1932. II. 2267 ref. Arbeit. (Trans. A. S. M. E. Petroleum 
mechan. Engin. 54. Nr. 17. 39— 43. 15/9. 1932.) K. O. M u l l e r .

Y. Tanaka, Forlschritł in  der Herstellung von Schmierólen. Die Steigcrung der
Qualitatseigg. von Schmierólen wurde durch die Kombination von Yakuumdest. u. 
Róhrenkesseln erreicht. Vf. stollt fest, daB die Nachfrage nach Olen mit niedrigem 
Stockpunkt ansteigt, u. besclireibt Methoden der Herst. dieser Ole. Dio stockpunkt- 
erniedrigenden Eigg. des Paraflows werden besprochen. Vf. stellt fest, daB das beste 
Schmierol nur kiinstlich oder syntliet. hergestelit werden kann, u. bespricht die Eigg. 
von Voltolol u. synthet. Olen. (Journ. Fuel Soc. Japan 11. 95. Sept. 1932.) K. O. Mu.

Arch. L. Foster, Schmierolherstellung. Fortschrittsbericht der neuesten Arbeits- 
methoden u. Ausriistungen bei der Schmier6lherst. Vf. bespricht die yerschiedenen 
Dest.-Anlagen, z. B. der I n d i a n  R e f i n i n g  Co. u . S u n - O i l  Co., die die Dest. in 
dunnen Scliichten unter Hochyakuum ausfiihren. Die chem. u. physikal. Raffinations- 
methoden, Entsauerung u. Entparaffinierung in schnellaufenden (SHARPLES) Zentri- 
fugen, u. Mischmethoden von Olen yerschiedener Qualitaten werden gescliildert. 
(National Petroleum News 24. Nr. 35. 36—40. 31/8. 1932. Nr. 37. 27—28. 14/9. 1932. 
Nr. 39. 29—30. 28/9.1932.) K. O. M u l l e r .

K. K agehira, Vber Schmieróle. Vf. bespricht die Yiscositat, die Schmierfahig-
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keit u. die chem. StabilitiLt von Schmierolen. Die Abhangigkeit der Viscositat u. der 
Schmierfahigkeit von der Temp., dem Mol.-Gew. u. der MoIgroCo werden erórtert. 
Geradkettige Yerbb. werden im allgemeinen von der Temp. weniger beeinfluBt ais 
ringfórmige Yerbb. Deshalb werden auch Paraffine-zu Mineralólen gemischt, um 
den Temp.-Koeff. des Oles zu verringern. Gesatt. KW-stoffe sind gegen Oxydation 
Btabiler, also paraffinbas. Ole sind stabiler ais naphtlienbas. Ole. Die selektive Be- 
handlung mit S 02 erhoht die Stabilitat der KW-stoffe. (Journ. Fucl Soc. Japan 1 1 . 
95—97. Sept. 1932.) K. O. M u l l e r .

T. Namikawa, Eigenschaflen von Schmierolen. Unterss. von Schmierólcn fiir 
direkt gekuppelte Dampfturbinen, fur Dampfturbinen mit Zahnradubertragung u. fiir 
Kaltemaschinen wurden ausgefuhrt: 1. Tier. u. vegetabile Fette durch Verseifung 
von 1 g Ol mit 25 ccm alkob. KOH. 2. SZ. durch Titration von 15 g Ol in Bzl.-A.- 
Misehung 2 :1 . 3. Demulgierung durch Blasen von 20 ccm Ol mit Dampf unter Messung 
der Trennungszeit, Menge des abgescliiedenen Oles vom Kondenswasscr. 4. Stabilitat 
durch dic Zcit, die erforderlich ist, um bei 170° Schlamm abzuscheiden. 5. Korrosion 
durch Einhangen eines blanken Cu-Streifens in 100 ccm Ol wahrend 3 Stdn. bei 100°.
6. H ,S 04-Test durch Verdiinncn von 20 ccm Ol mit Bzn. 1: 1 u. Schutteln wahrend 
5 Min. m it 20 ccm 85%ig. H2S04; die Saure wird abzentrifugiert u. Vol.-Zunahme 
gemessen. 7. D. im 50-ecm-Pyknometer. 8. Spezif. Warnie im DcwargcfaB, das in 
einem auf 30° gehaltcnen Thermostat steht. Angabe der genauen Bereclinung. Das 
Ol wird mittels darin hangenden Drahtes elektr. aufgeheizt. Die gefundencn Werte 
fiir dic Ole sind tabellar. wiedergegeben. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
3 5 . 271 B—273 B. Juli 1932.) K. O. M u l l e r .

H. B. Batchclor, Alterungseinflup auf Schmierole. Zwei aus einem paraffinbas. 
u. ein aus einem gemischtbas. Rohól entstammendc Schmierole wurden der Luftoxy- 
dation unterworfen. Der gleichmaBigo Luftstrom wurde durch dio auf 275—300° F 
crhitzten Ole gesaugt, in Zeitabstanden wurden Farbo u. SZ. gemessen. Es zeigte 
sich, daB das gemischtbas. Ol gegenuber dem paraffinbas. Ol wesentlich schneller 
dunkelte u. auch in derselben Alterungszeit groBere Mengen Schlamm u. Saure bildete. 
(SZ. 0,14 gegenuber 0,10 nach 24-std. Oxydation). Der Rcibungskoeff. des gealtcrten 
Ols war aber gegenuber dcm Neuól etwas gefallen u. betrug nur nocli 0,148 gegenuber
0,152 im Neuól. (Petroleum Engineer 3. Nr. 12. 28. Aug. 1932.) K. O. M u l i .ER.

M. Ishida, Uber Lagerschmierung. Die Bldg. eines yollkommenen Olfilms zwischen 
den reibenden Flachen hangt von der Viscositat, der Schmierfahigkeit, der Ober- 
flachcnspannung u. der Adliasionskraft des Schmieroles ab. Yf. bespricht die Ab
hangigkeit dieser einzelnen Faktoren untercinander u. zeigt an Hand eines Beispiels 
(Zahlen im Original) den EinfluB des Zusatzes geringer Mengen fetten Oles auf die 
Schmierfahigkeit. Der Zusatz von 2°/0 Bapssamenól zu einem Mincralól vermindert 
die Reibung um ł/3 des Wertes des Mineralóls allein. Der EinfluB der verschiedcnsten 
Schmiervorr., der Betriebstemp., der Belastung, der Gcschwindigkeit u. des Lagcr- 
schalenmaterials wird krit. bctrachtet u. die nn ein Lagermetall zu stellenden For- 
derungen werden aufgezahlt. Um wirkungsvolle Schmierung zu erreichcn, ist ein Ol mit 
geringstem Reibungskoeff. notwendig, das den Betriebsbedingungcn u. der Sclimier- 
vorr. angepaBt sein muB. (Journ. Fucl Soc. Japan 1 1 . 97—99. Sept. 1932.) K. O. Mu.

James I. Clower, TFas ist ein gutes Ol f i ir  Dampfmaschincnzylinder? Bcurteilung 
verschiedener Ole, je nach GróBe der Mascliine, Dampftemp., Belastung u. Geseliwindig- 
keit. Die an ein Qualitatsól zu stellenden Forderungen werden besproclien. Zahlen- 
material im Original. (Power 76. 200—01. Okt. 1932.) K. O. M u l l e r .

H. Oda, Schmierole fiir Automobile. Vf. untersucht die Ycranderungcn eines 
Schmicróls wahrend des Betriebs u. priift den Zusatz yon Sojabolmenól zu einem 
Kurbelkastenmineralól. Die prakt. Verss. in yerechiedcnen Wagcn erstreckten sich 
uber 1000 km, die in 30 Stdn. gefabren wurden. Alle 3 Stdn. oder 100 km wurden 
500 ccm des Kurbelkastenóls ais Probe entnommen u. darin die Yeranderungen in 
der D., Dn, Viscositat, SZ., JZ., Aschengeh., atherunl. Riickstand u. Schmierólver- 
diinnung gemessen. Die Sclimierólverdunnung tr it t  in den ersten 100—400 km auf u. 
bleibt dann konstant u. ist von der Oltemp. abhangig. SZ. u. JZ. des Ols Ycrandern 
sich wahrend des Vers. so wenig, daB dio Priifung unterbleiben kann. War Soja- 
bohnenól dem Kurbelkastenól zugcsetzt, so stiegen D., Viscositat u. SZ. wahrend 
des Ver8. stark an, u. die Leistung der Mascliine sank wegen des herrorgerufenen Rei- 
bungswiderstandes in der Maschine. Auch wurden die Motorenteilc auBerordentlicb 
stark in Mitleidenschaft gezogen. Der auf Zylinderwandung u. -kopf abgeschiedene
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Kohlenstoffriickstand war boi Sojaolzusatz wesentlioh starker ais bei Mineralol allein. 
Auf den bewegliclien Teilen des Motors schieden sich angetrocknete Sojaolschichten 
von sehr hoher Viscositat ab, so daB der Lauf der Masehine unterbunden wurde. 
Jedoeli steht Vf. auf dem Standpunlct, daB Sojabohnenól, wenn es im Motor nicht 
uberaltert, sehr wohl ais brauchbares Kurbelkastenol benutzt werden kann. (Journ. 
Fuel Soc. Japan 1 1 . 99— 100. Sept. 1932.) K. O. M u l l e r .

Joseph A. Merrill und Edwin M. May, Anwcndung von modemen Ólschmierungs- 
methoden bei WalzstraPenausrustungen. Yff. schildern die Schmierung von schweren 
Walzmaschinen u. geben die an die Eigg. der Schmierole zu stellenden Fordcrungen 
wieder. Viscositaten von 800 bis 2500 SAYBOLT-Sek. bei 100° F  sind erforderlich, um 
einwandtreie Schmierung in den erhitztcn Zahnradgetrieben zu gewiihrleisten. 
(Trans. A. S. M. E. Petroleum meehan. Engin. 54. Nr. 17. 75—82. 15/9.1932.) Iv. O. Mu.

Elmer L. Prew, ErUwdsserung bitumindscr Stoffe. Vf. hat an dem App. zur 
in bituminosen Stoffen (speziell Tecr) nach der A.S.T.M.-Standardmethode 

einige Abanderungen angebracht, die es ermóglichen, daB der App. nicht nach jeder 
Best. zerlegt werden muB, sondern daB die neuen Proben in die aufgebaute Apparatur 
eingefuhrt werden konnen. (Chemist-Analyst 21. Nr. 5. 15. Sept. 1932. Someryille, 
Mass.) R o l l .

Rud. Loewenstein, Oenaue und schnelle Orsatanalysen. Giinstigste Zus. der 
Absorptionsfll. fiir 0 2 u. CO. Beschrcibung einer Absorptionspipette, die das t)bertreten 
von Gasblaschen in das StciggefiiB yerhindert u. mit einem selbstschlieBenden Ventil 
versehen ist. (Arch. Warmewirtsch. Dampfkesselwesen 13. 273—74. Okt. 1932. 
Breslau.) ________ ScHUSTF,R.

Friedr. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Deutschland, Brcnnstoff. Die bei der 
Entfleischung von Faserblattem, z. B. Sisalhanfblattern, entstehenden Abfallstoffe 
werden mit einer Zylinderpresse zusammengcpreBt u. entwassert. Sio ergaben einen 
Brcnnstoff von etwa 2000 cal., der zur Beheizung von Dampfmaschinen dienen kann. 
(F. P. 731394 vom 15/2. 1932, ausg. 2/9. 1932. D . Prior. 27/4. 1931.) D e r s i n .

Kohlenveredelung und Schwelwerke Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zur Er- 
zeugung eines festen, rauchlos verbrennenden Brcnnstoffes aus Kohle unter gleichzeitiger 
Gewinnung des in der Ausgangskohle enthaltenen Teercs, dad. gek., daB die Ausgangs- 
kohle zorkleinert, mit einem Bindemittel yersetzt u. derart unter meehan. Belastung 
verschwelt wird, daB bei Erreichung des piast. Zustandes des Schwelgutes dessen Temp. 
wahrend einer duroh dio Natur der Ausgangskohle bestimmten Zeit annahernd auf der- 
selbcn Hóhc gehalten wird, ehe die Schwelung unter weiterer Temp.-Steigerung zu 
Ende gefuhrt wird. — Die Oberflachenbelastung soli wahrend der Schwelung allseitig 
auf das Sehwclgut wirken u. kann bis etwa 5 kg/qcm betragen. Dadurch soli ein 
diehter fester Koks erhalten werden. (D. R. P. 560123 KI. 10 a vom 29/11. 1929, 
ausg. 28/9. 1932.) D e r s i n .

Jacob Emil Noeggerath, Berlin, Verfahrcn zur Vorbehandlung von staubfórmigem 
Brcnnstoff, dad. gek., daB der Brcnnstoff vor der Verbrennung mit handelsreinem 
Wasserstoff in soleher Menge zum Aufsaugen in Beriihrung gebracht wird, daB eine 
Selbstzundung des Brennstoffes durch Hinzutreten von O,, yerhindert wird. — Die 
Zufuhrung des Brennstoffes zum Verbrennungsraum kann mittels //2 erfolgen. Dem 
so  yorbehandelten Brcnnstoff kaim vor der Verbrennung noeh 0„ zugefiihrt werden, 
ohne daB dio Gofahr einer yorzeitigen Ziindung besteht. (D. R. P. 560 245 KI. 24 1 
T om  28/10. 1927, ausg. 30/9. 1932.) D e r s i n .

Franz Puening, Pittsburgh, V. St. A., Brcnnstoffmisóhung fiir melallurgisćhe Ofen. 
Man lóst Hochtemperaturteerpech, das bei gewóhnlicher Temp. fest ist, in einer solchen 
Menge Schwelteer unter Envarmen auf, daB die Mischung bei gewohnlieher Temp. 
fl. bleibt. (A. P. 1 869 775 vom 5/8. 1925, ausg. 2/8. 1932.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Josef Jannek), Deutschland, Aus- 
filhrung kontinuierlicher Verfahrcn mit festen Stoffen. Die festen Stoffe werden mittels 
eines Gas- oder Dampfstromes in den Behandlungsraum hineingefordert, durch diesen 
in beliebiger Weise, z. B. durch Schnecken, Drehbewegung des GefaBcs, Fórderbander 
u. dgl. hindurchgefuhrt u. zuletzt wieder m it Hilfe eines Gas- oder Dampfstromes aus 
dem Behandlungsraum abgefuhrt. Das Verf. dient z. B. zur Druckhydrierung ton 
Kohle. (Aust. P. 2707/1931 vom 23/6. 1931, ausg. 10/3. 1932. F. P. 731143 yom 
8/2. 1932, ausg. 29/8. 1932. D. Prior. 9/2. 1931.) H o r n .
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Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben, Post Rosslau, Anhalt, Verfahren 
zur Hydrierung von Kohle, Kohledestillaten, Teeren, schweren Mineralolen u. dgl. mit 
Wasserstoff oder waeserstoffhaltigen Gasen bei bohem Druok u. hoher Temp., wobei 
dio zur Durchfuhrung der Hydrierung notwendige Warme in der Hauptsaehe oder 
auch ausschlieBlich durch die Hydriergase unmittelbar den zu hydrierenden Stoffen, 
welche selbst vor der Vermisehung nur so weit aufgeheizt werden, ais ohne Zersetzungs- 
gefahr moglich ist, zugefuhrt wird, dad. gek., daB die Temp. der fiir die Umsetzung 
notwendigen Hydriergase bei etwa 1000° oder dariiber gehalten wird u. daB den Hydrier- 
gasen bei der Vermisehung zur Zerstaubung der zu hydrierenden Stoffo emschlicBlich 
etwa notwendiger Zusiitzo eine oberhalb 50 m pro Sekundo, mógliehst in der Naho der 
Schallgeschwindigkeit liegende Strómungsgcschwindigkeit erteilt wird. — Das Hydrier- 
gas soli mit so lioher Temp. zugemiseht werden, daB der H2 in atomarer Form einwirkt. 
Zur Aufheizung dienen Lichtbogen innerhalb der druckfesten Apparatur. (D. R. P. 
559 923 K i. 12 o vom 13/3. 1929, ausg. 26/9. 1932.) D e r s i n .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., iibert. von: Henry Herman Storch, 
New York, V. St. A., Metluinolsynthese. Ein Gemisch von H 2 u. CO, in dem H 2 im 
UberschuB yorhanden ist u. das zweckmiiflig im wesentlichen aus 4 VolI. H 2 u. 1 Vol. 
CO besteht, wird bei 5 bis 300 a t u. Tempp. zwisohon 150 u. 450° iiber eino Katalysator- 
masse aus reduziertem Cu u. CaO, dereń Geh. an Cu 50°/o nicht iibersteigt, gefiihrt. 
Zur Herst. des Katalysators werden z. B. 236 Teile Ca(N03)2-4 H20  u. 100 Teile 
Cu(N03)2 -3 H20  in 1600 Teilen W. gel.; aus der Lsg. werden unter Ruhren m it einor 
Lsg. von 120 Teilen NaOH in 500 Teilen W. dio Hydroxyde gefallt. Dieso werden 
abgenutseht, nitratfrei gewaschen u. bei ca. 150 bis 200° getrocknet. Darauf wird 
die M. bei 350° nicht iibersteigenden Tempp., yorzugsweise bei ca. 150 bis 200°, reduziert. 
Es wird so ein aus ca. 31,9% Cu u. 68,1% CaO bestehender Katalysator erbalten. 
(A. P. 1875 273 vom 2/8. 1927, ausg. 30/8. 1932.) R. H e r b s t .

Commercial Solvents Corp., Terre Hauto, iibert. von: William J. Edmonds, 
Torre Hauto, Indiana, V. St. A., Mdhanolsynthesc. Ein Gasgemisch aus 1—5% COa 
u. 99—95% H2, insbesondere aus ca. 3%  CO, u. ca. 97% H 2, wird im Kreislauf iiber 
geoignete Katalysatoren bei hoheren Tempp. u. hohen Drucken gefiihrt, wobei nach 
jedem Durchgang durch das KontaktgefaB das gebildeto Mdlianol abgeschieden wird 
u. das verbrauchte C02 u. dor yerbrauchto H 2 durch Zufuhr frischer Mengen unter 
Aufrechterhaltung dor obigen Gaszus. ersetzt werden. (Vgl. hierzu auch das Ref. 
nach A. P. 1 797 569; C. 1931. 11. 1661.) (A. P. 1875 714 yom 13/12. 1926, ausg. 
6/9. 1932.) R. H e r b s t .

Alfred Mentzel, Deutsehland, Oewinnung von Methan. Dio bei der Azotierung 
yon Gemischen von Kohle mit Alkali bei 900—1000° erhaltenen u. bei etwa 450° mit 
W.-Dampf unter Bldg. yon N H 3 yerseiften Prodd. sollen zur Gewinnung von CH.t 
ausgenutzt werden. Der Vf. bat erkannt, daB das iV/73-haltige Gas bis zu 50% 67/., 
enthalt, das in bekannter Weise nach L i n d e  gewonnen u. nach F i s c h e r  durch schnolles 
Erhitzen im auf etwa 1200° erliitzten Porzellanrohr in fl. KW-stoffe iibergefuhrt werden 
soli. (F. P. 727 630 yom 3/12. 1931, ausg. 21/6. 1932. D . Prior. 23/12. 1930.) D e r s i n .

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. yon: Frederick W. Sperr jr., Pittsburgh, 
Reinigen von Koksofengasen. Das Gas wird zunachst mit Hilfe yon H 2S04 vom NH3 
befreit u. danach einem ReinigungsprozeB zwecks Entfernung des H 2S unterworfen. 
Diese letztere Roinigung wird unmittelbar im AnschluB an dio NH3-Entfernung yor- 
genominen, solange das Gas noch h. ist. Erst hierauf werden die Gase gekuhlt. Zur 
Beseitigung des H2S aus den Gasen benutzt man zweckmaBig eino Waschfl. aus 
Na2C03 mit einer Metallverb., deren Sulfid unl. ist. (A. P. 1 878 609 yom 6/10. 1925, 
ausg. 20/9. 1932.) D r e w s .

Gesellschaft fiir Linde’s Eismaschinen A. G., iibert. von: Paul Schuftan, 
Hdllriegelskrouth, Reinigm von Koksofcngasen. Nach Roinigung der Gaso yon Bzl., 
II2S, C 0 2 u. H 20  worden sie iiber eine mit Eisensalzcn getranktc Adsorptionsmasso 
geleitet, dio die yorhandenen Stickoxyde, cycl. Diolefine u. Ketono bei 10 a t u. bei 
—40° in Nitrokohlemvasserstoff umwandelt, welches leicht zerfallt. AuBer Kohle 
kann auch Silicagel ais Adsorbens benutzt werden. (A. P. 1838 577 vom 9/7. 1929, 
ausg. 29/12. 1931. D. Prior. 6/8. 1928.) H o r n .

L’Oxyhydrię[ue Internationale, Belgien, Porose Masse zur Aufspeicherung von 
Acetylen, bestehend aus Kórnern einer Holzkohle, die nicht mehr ais 8%  fliichtigo Stoffe 
enthalt. Die KorngroBc soli zwischen 0,1 u. 1 mm liegen. Diese M. kann man mit
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einer beliebigen anderen, grober gekórnten M. mischen. (F. P. 732 559 vom 2/3. 1932, 
ausg. 22/9. 1932. Belg. Prior. 12/1. 1932.) D e e s i n .

Comp. Internationale pour la Fabrication des Essences et Petroles, Frank- 
reieh, Kalahjtisclie Behandlung von Bohpetroleum. Eine zu schnelle Ermudung des 
Katalysators bei der Behandlung von Rohpetroleum dureh Kaolin infolge starker 
Adsorption von schweren Bestandteilen soli yermicden werden, indem man bei 400° 
zugleieh mit dem Oldampf ca. 20 Gew.-% W.-Dampf einbliist. Man kann auch wechsel- 
weise Rohol u. W.-Dampf einfuhren. (F. P. 717250 vom 19/5. 1931, ausg. 5/1. 1932. 
A. Prior. 30/1. 1931.) H o r n .

Gray Processes Corp., Newark, V. St. A., iibert. von: Benjamin T. Brooks 
und Thomas T. Gray, V. St. A., Befreiung von Rohpetroleum von Schwefelicasserstoff. 
Das RohćSl wird in einer Blase unter Vakuum gesetzt. Dadurch werden H„S u. niedrig 
sdd. oder gasformige KW-stoffe, die in dem Rohól gel. waren, yerdampft. Man leitet 
die Gaso in einen Wascher, in dem sie im Gegenstrom mit Alkalilaugo gewaschen u. 
von H befreit werden, wahrend dio nicht kondensierten Gase yon unten wieder in 
die Blase eingeleitet werden, um das Ol durehzuruhren. (A. P. 1 868 966 vom 18/4.
1928, ausg. 26/7. 1932.) D e r s i n .

Universal Oil Products Comp., Chicago, ubert. yon: Donald J. Bergman, 
Verfahren zum Fraktionieren von Ddmpferi, insbesondere von Kohlemcasserstoffen. Dio 
zu trennenden Dampfe werden in den Unterteil einer Kolonne eingcfuhrt u. in einem 
besonderen Raum von Strahldusen, dio mit Kondensat betrieben werden, angesogen 
u. in oinen Raum gefórdert, in dem eine Trennung der Dampfe u. FI. vor sich geht. 
Dor Vorgang wiederholt sich melirfach auf den ubereinanderliegenden Bóden der 
Kolonne, wobei dio Dampfe von unten nach oben aufsteigen u. das Kondensat im 
Gegenstrom flieBt. Zum Teil wird das Kondensat zuruckgopumpt. (A. P. 1 803 956 
vom 22/4. 1927, ausg. 5/5. 1931.) JOHOW.

Standard Oil Development Co., Linden, ubert. yon: Paul Joseph Harrington, 
V. St. A., Waschung ion Fliissigkeiten miteinander. Bei der Wasehung von Alkohol- 
i?z».-Gemischen mit W., Bzn. mit Natronlauge, Destillaten des Petroleum mit Sauren, 
von Mineralolen mit Phenolen oder fi .  S 0 2 soli die schwerere FI. in feinen Tropfen durch 
kontinuierlich im Gegenstrom bewegte Sehiehten der anderen FI. hindurchfallen, wobei 
sich die schwerere FI. auf gelocliten Blechen zu einer zusammenhangenden Schicht 
ansammelt, durch dio die leichtere FI. in Tropfen yon unten her hindurchtritt. (E. P. 
373 897 yom 25/9. 1931, ausg. 23/6. 1932. A. Prior. 20/10. 1930.) D e r s i n .

W. M. Bain, Camas, Farben fester Parafjine. Die Farbstoffe, wio Auramin, 
werden in Athanolaminen gel., diese Lsg. wird mit Fettsauren in eine (paraffinlosliche) 
Seife ubergefuhrt, welehe dem geschm. Paraffin zugesetzt wird. (A. P. 1816140  
yom 22/10. 1929, ausg. 28/7. 1931.) VAN DER W ERTH.

Camille Deguide, Frankreich, Herstellung konsistenler Fetle. Mineralole werden 
mit einer Seife emulgiert, dio durch Verseifen von Fetten mit Ba(0H)2-8H20  her
gestellt wurde. (F. P. 733 409 yom 5/6. 1931, ausg. 5/10. 1932.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hanns U Jer, 
Ludwigshafen a. Rh.), Yerfahren zur Darslellung von in Mineralolen lóslichen Olen 
aus Ricinusól. Weiterbldg. des Yerf. des D . R . P. 529557, dad. gek., daB man dio 
gemilB dem Hauptpatent ganz oder tcilweise in den mineralloslichen Zustand uber- 
gefiihrten Ricinusole einer Nachbehandlung dureh Erhitzen bei Tempp. unterhalb 250° 
unter gleichzeitigem Abdest. der fliichtigen Bestandteile untcrwirft. (D. R. P. 561 290 
KI. 23c yom 13/8. 1929, ausg. 12/10.1932. Zus. zu D. R. P. 529 557; C. 1931. U. 
4095). R i c h t e r .

Karl Noack, Berlin-Borsigwalde, Explosionssichere Schmiermiltel. Verwendung
der hoheren Polymerisationsprodd. mehrwertiger aliphat. Alkohole oder ihrer Derivy. 
ais explosionssiehere Schmiermittel, insbesondere fiir mit komprimiertem 0 2 in Verb. 
stehende App., gegobenenfalls in Mischung mit hygroskop. Stoffen, wie z. B. MgCl2-Lsg. 
oder/u. mit anderen schmierfahigen Stoffen, wie z. B. Tragant u. Talkum. (D. R. P. 
561199 KI. 23c vom 8/2.1931, ausg. 12/10. 1932.) R i c h t e r .

fruss.] Leonid Filossolowitsch Fokin, Synthese des Am moniaks u. von organ. Prodd. aus 
K okerei-u . Wassergas. 2. Aufl. Leningrad: GoschemtechiBdat 1932. (680 S.) R bl. 10.— .
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XXI. Leder; Gerbstoffe.
A. Barssuk, Die Entfetlung von Schaffellen. SchafsbloBen enthalten bei 18% W.- 

Geh. 15—40% Fette. Vf. besohreibt die im Laboratorium u. Betrieb ausgefiihrten 
Entfettungsverss. mit Benzin bzw. Petroleum. Am besten wird das gegerbto u. ge- 
falzte Leder auf der Maschinc ausgereckt u. im FaB 2 Stdn. mit 75% Petroleum be- 
handelt. Nach dem Entfetten wird das Leder 2-mal mit W. ausgewasehen, neutralisiert 
u. wio iiblich gefarbt, gefettet u. weiter verarbeitet. Der Petroleumgeruch verschwindet 
naeh dem Troeknen yollstandig. Eine Lederprobe enthielt vor dem Entfetten 24,5% 
Fetto (auf 18% W.-Geh. bezogen) u. nach dem Entfetten nur noch 9,0%- Petroleum 
ist dem Benzin vorzuziehen. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi 
Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 451—52. Laboratorium der Lederfabrik Ra- 
distchew.) KEIGUELOUKIS.

F. Stather und R. Lauffmann, Ober das Verhalłen sulfonierten Ricinusólcs beim 
Lickem von Chrcmleder. II. Mitt. uber Untersuchungen zurn Lickerproze.fi. (I. vgl. 
C. 1932 II. 1572.) Vff. zeigen zunachst, daB die Werte fiir das extrahierbare F ett 
nach ihrem Auswasehyerf. zwar ctwas niedi'iger auafallen ais bei Soxhletcxtraktion, 
dagegen unter sich sehr gut vergleichbar sind. Nunmehr wurde das Verhiillnis des 
Cr-Hautpulvers zur Lickerfl., die Lagerdauer u. -temp. des gelickerten Cr-Hautpulyers 
u. die vor dem Lickern angewandto Menge Neutralisierungsmittel yariicrt u. dereń 
EinfluB auf die Menge des extrahierbaren u. gebundenen Fettes in dcm mit Ricinusól 
yerschiedenen Sulfonierungsgrades gelickerten Cr-Hautpulver untersucht. Tabellen, 
Diagramme. Mit dem Verdunnungsgrad des Lickers anderte sich das Gesamtfett 
niclit, wahrend das gebundene F ett zunrthm u. der Alkoholextrakt abnahm. Mit der 
Lagerdauer u. mit der Lagertemp. nahmen gebundenes F ett zu u. Petrolatherextrakt 
ab, dagegen war die Wrkg. auf den Alkoholextrakt undeutlicli u. das Gesamtfett un- 
yerandert. Mit der Starkę der zum Neutralisieren angewandten Boraxlsg. stiegen das 
Gesamtfett u. das gebundene F ett erst wenig an u. fielen dann stark ab. Das extra- 
hierbare F ett nahm ebenfalls ab. Durchweg war der Riickgang um so starker, je hóher 
der Sulfonierungsgrad des Fettes war. (Collegium 1932. 672—79. Sept.) S e l i g s b .

W. Keilin, Schnellascher fiir  Fahlleder. Vergleichspartien wurden bei n. Temp. 
u. bei 26—28° mit WeiBkalk geascliert. Die Haarlassigkeit tra t in k. Ascliein nach 
10—12 Tagcn, in angewarmtcn Asehern nach 4 Tagen ein. Im letzten Falle war auch 
der N-Verlust geringer. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi 
Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 26—27.) KEIGUELO UKIS.

M. Schtschekin und T. Liwschitz, Die Erlialiung der Uaare von Kalbfdlen. Krit. 
Bespreehung der ublichen Aschermethoden unter Anwendung von CaO u. Na2S, bei 
denen die Haare zerstórt wurden, sowie der zwecks Erhaltung der Haare angewandten 
kombinierten Enthaarung u. Aselierung (Anschwoden, Enthaaren u. Nachaschern in 
der Grube mit CaO +  Na2S). (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshe
wennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 196—97.) KEIGUELOUKIS.

M. Kutowski, M. Russakow und P. Chochlow, Die Schwdlungserscheimmgen 
beiin Weichen von ukrainischer Rohware. Ukrain. Rolihaute schwellen beim Weichen 
bedeutend starker ais die Rohhiiute anderer Provenienz. Vff. haben Unterss. zur Er- 
mittelung der Ursache dieser Erscheinung angestellt, die naher beschricben werden. 
Die Ursache der starken Schwellung ukrain. Rohhaute kann nieht an der Zus. des 
Weich-W., des zur Konservierung angewandten NaCl oder an der Ausfiihrung des 
Weichprozesses liegen, sondom ist yielmehr in der Natur der ukrain. Rohhaute zu 
suchen; zur Aufklarung dieser Frage sind weitere Unterss. erforderlich. (Ztschr. 
Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 
30—32.) KEIGUELOUKIS.

S. Bressler, Die Wirkung von Salzzusdlzen au f die Schwdlung in Weidengerb- 
briihen. Vf. untersuchte die Wrkg. von Salzzusatzen zu Weidengerbbruhen auf die 
Schwellung von Gelatine u. BloBe. Hierbei waren die Briihen 1, 2 u. 3° Bć stark u. 
die Zusatze 0,05, 0,1 u. 0,15 molar. In der reinen, 1° B6 starken Gerbbriihe betrug 
die Gewichtszunahme der Gelatine nach 24 Stdn. 539%, in Ggw. yon NaCl 618%> 
NaF 626%. Harnstoff 634%, NaHS03 640% u. Na2S03 1044%. Mit wachsender 
Bruhenkonz. nahm die Schwellung in allen Fallen ab, mit der Salzkonz. nahm sie zu. 
In  1° Bó starken Briihen wurden untersucht: K ,S 04, NH4C1, Na2H P04, FeS04, CuS04, 
FeNH4(S04)2, Cr2(S04)3, K 2Ci04, K-Ferri- u. -Ferrocyanid, Cu- u. Ni-Nitrat, Co- u. Zn- 
Acetat. Bei K2Cr04- u. ferner bei Nitrobenzol- u. -toluolzusatzen wurde ein Schwellungs-
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riickgang bcobaclitet. Bzgl. K2Cr04 u. Nitrobenzol wurdo diese Wrkg. auch an BloBo 
festgestellt. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlen- 
nosti Torgowli] 1930. 21G— 19. Moskau, Wissenscbaftl. Forschungsinst. f. Leder- 
ind.) K e i g u e l o u k i s .

G. Powarnin und I. Minkin, Gerbungsart und Festigkeilseigenschaften von Leder. 
Vff. untersuchten KalbsbloBe in ungegerbtem Zustand u. nach Gerbung mit HCOH, 
Cr u. Mimosaextrnkt auf chem. Zus. u. physikal. Eigg. Die ZerreiBfestigkeit betrug, 
wenn man sie fiir KalbsbloBe =  100 setzt, bei HCOH-Leder 33,7, bei Cr-Leder 57,7 
n. bei pflanzlich gegerbtem Leder 65,4. Die Dehnung betrug in der gleiehen Reihen- 
folge: 100,88,6, 136,5, 86,5. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi 
Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 221.) K e i g u e l o u k i s .

G. Powarnin, L. Kopelowitsch und A. Eidlin, Konibinierung von Gerbstoffen 
und Festigkeitseigenschaftcn von Leder. Vff. haben teils mit HCOH vor- u. mit Cr nach- 
gegerbt, teils yerfuhren sie umgekehrt. Das fertige Leder wurde jeweils chem. u. phy
sikal. untersucht u. bzgl. Eestigkeit mit Blofie yerglichen. Durch HCOH-Vorbehand- 
lung wird dio Cr20 3-Aufnahme erhoht u. zwar betriigt sie 4,6—5,5% gegen ca. 2,5% 
bei Cr-HCOH-gegerbtem Leder. Diese Beobaehtung steht im Widersprucli mit der 
Eeststellung von G e r n g r o s s  u . R o s e r  (C. 1922. II. 493) an Hautpulyer. Jo mehr 
Cr vom Leder bei der Vergerbung aufgenommen wird, um so niedriger ist die HCOH-, 
Aufnahme. Die Reiflfestigkeit wird durch die HCOH-Behandlung gegeniiber reincm Cr- 
gerbtem Leder in jedem Falle yerringert, docb ist sic durch kombiniert gegerbtes 
Leder nocli hóher ais bei rciner HCOH-Gerbung. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: 
Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli.] 1930. 340—41.) K e i g .

G. Powarnin und K. Syrin, Kombination von Gerbstoff und Festigkeitseigenschaften 
(Tran und Chroni). SehafblóBen wurden yerschieden lang mit Cr vor- u. samisch nach- 
gegerbt u. andererseits samisch vor- u. Cr-nachgegerbt. Die fertigen Leder wurden 
chem, u. physikal. untersucht u. mit BlóBo u. reiner Samischgerbung yerglichen. Durch 
dio Cr-Vorgerbung wird der Geh. an freicr Fettsiiuro nach F a h r i o n  erhoht, da wahr- 
scheinlich fettsaure Cr-Seifen im Leder gobildet werden. Die Cr-Samischgerbung 
liefert ein Leder von besonders lioher Dchnbarkeit (60—65%), wahrend bei Samiscli- 
Cr-Gerbung ein hartes Leder von geringer Dehnbarkeit entsteht. (Ztschr. Leder-Ind. 
Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 398 bis 
399.) K e i g u e l o u k i s .

W. Kotow und A. Ssetjajew, Ein Yersuch der chrompflanzlichen Gerbung von 
Rindoberleder. Beschreibung von Betriebsverss. u. Angabe von Analysenzahlen iiber 
Cr-pflanzlicho Gerbung. Vff. kommen zu dem Ergebnis, daB hierbei hochdisperse 
pflanzliche Briihen yorzuziehen sind u. Eichenrindenbruhen sowohl allein ais auch 
zusammen mit Quebraeho u. anderen Gerbbruhen angewandt werden konnen; 
doch soli Eichenrmde nicht im Anfangsstadium benutzt werden. Werden dio chro- 
mierten BlóBen nicht neutralisiert, so soli der pn-W ert der 1. Gerbbruhc nicht 
iiber 5 liegen. Eine yollige pflanzliche Durchgerbung ist nach Vff. nieht erforderlieh. 
Das erhaltene Leder bewahrte sieli bei Tragyerss. in der Wasserwerkstatt yorziiglich. 
(Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli]
1930. 317—19.) '  K e i g u e l o u k i s J

A. Pissarenko und M. Sklowski, Farbengang-Faflgerbung von Fahlleder. Be
schreibung des Herstellungsprozesses, bei dem sich die Verwendung von Scumpia u. 
Weidenriinlo in Farbengang u. FaB bewahrte. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: 
Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 374—76.) K e i g .

W. Jelschanski, Die Herstellung des weipgaren Leders. Ausfuhrlicho Beschreibung 
der Herstellungsprozesse. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi 
Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 32—34.) KEIGUELOUKIS.

B. Chatzet und M. Sinder, Herstellungsterfahrenfiir weifigares Leder. Beschreibung
yerschiedencr Fabrikationsyerff. fiir weiBgares Leder. (Ztschr. Leder-Ind. Handel 
[russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 319—22. 377 bis 
79.) ' K e i g u e l o u k i s .

S. Shemotschkin, Die Technologie der Fabrikalion des weipgaren Leders und 
die Herabsetzung der Herstellungsunkosten. Vf. bespricht krit. die bisher in der WeiB- 
gerberei iiblichen Arbeitsmethoden u. macht Vorschlage zu ihrer Verbesserung. 
(Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli]
1930. 448—51.) ‘ K e i g u e l o u k i s .
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H. Owrutzki, Die Methodik der Herstellung von chrom-pflanzlich gęgerbtem Fahl- 
leder. Dio Bedingungen u. die Methodik der pflanzlichen Naehgerbung bei der kombi- 
nierten chrom-pflanzlichen Gerbung, der Chemiamus diesos Vcrf. sowie dio Wechsel- 
wrkg. zwisohen Cr, pflanzlichem Gorbstoff u. BlóBe wurden studiert. Die Verss. sind 
eingehend besohriebon u. dio Ergebnisse in Tabellen zusammengestellt. Bzgl. der 
Methodik der kombinierten Gerbung kommt Vf. zu folgendon Schlussen: Bei Er- 
zeugung von kombiniert- gegerbtem Fahlleder muB die Chromgerbung sehr sorgfaltig 
durchgefiihrt werden. Das BloBenmaterial mufl gepiekelt sein. Der Ćr20 3-Verbraueb 
soli nicht unter 2% liegen. Im Falle ungenugender Durchgerbung beim Chromieren 
bloibt. das Leder bart; dieser Naehteil wird bei der naehfolgendcn pflanzlichen Schnell- 
gerbung nicht beseitigt. Die Neutralisation nach der Chromgerbung ist ubcrfliissig, 
dagegen muB das Leder einige Zeit altern. Fiir die pflanzliche Fertiggerbung ist die 
Faflgerbmethode der Farbengang-Grubenmethode vorzuziehen. Hierbei sind Briihen 
von nicht iiber 2° Bó anzuwenden; die Gerbdauer soli nicht mehr ais 48 Stdn. betragen. 
Die Wasserwcrkstattarbeiten sind wie iiblieh auszufiihren. Das kombiniert gegerbte 
Fahlleder verhalt sieb boi der Schaftefabrikation n. (Ztschr. Leder-Ind. Handel fruss.: 
Westnik Koshcwennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1930- 27—29. W jatka Lederfabrik 
Nr. 2.) “ K e i g u e l o u k i s .

B. Cbatzet, Die Herslelluńg von chromvegetabilisch gegerbtem Schafl-edcr fiir Arbeits- 
liamdscJwhe. Beschreibung des gesamten Herstellungsprozesses unter Angabe des 
Ohemikalien- u. Gerbstoffvcrbrauches fiir 1500 Sehaffelle. (Ztschr. Leder-Ind. Handel 
[rusa.: Westnik Koshcwennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 192—93.) K e i g .

A. Sheltow, Dia Methodik der Herstellung von ,,Velour“-Sdmischleder. Beschreibung 
des gesamten Herstellungsprozesses mit genauer Angabe des Chemikalienverbrauches. 
(Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshcwennoi Promyschlennosti i Torgowli]
1930. 194—96.) K e i g u e l o u k i s .

S. Kutyrin und B. Chatzet, Die Herstellung ton Lackleder (Kalb- und Chcvreati-
lackleder). Ausfuhrliehe Beschreibung der Herst.-Prozesse unter Angabe genauer Re- 
zeptur. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshcwennoi Promyschlennosti 
i Torgowli] 1930. 453—54.) K e i g u e l o u k i s .

P. Pawlowitsch, Probleme der Extraklfabrikation. Vf. befaBt sieh mit den 
theoret. u. prakt. Grundlagen der Estraktfabrikation u. erortert folgonde Fragen: 
Gerbholzzerkleinerung, Auslaugung, Transport, Verdampfnng der Briihen, Trocknung 
u. Verbrennung der ausgolaugten Lohe sowie die Yerwertung der Lohe zur Ge«-innung 
von Cellulose oder Kunstseide. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi 
Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 56—59.) K e i g u e l o u k i s .

M. Sharnylski nnd N. Ishboldin, Das Auflósen der Gerbeztrakle. Beschreibung 
eines App. sowie Angaben von Vorschriften zum Auflósen u. Sulfitieren von festen 
Extrakten. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlonnosti 
i Torgowli] 1930. 409.) K e i g u e l o u k i s .

K. Ignatow, Ein neues Verfahren zur Herstellung konzeiitrierter Gerbbriihcn. Vf. 
beschreibt Yerss. zur Ausarbeitung seines Verf., bei dem die verd. Gerbbriihen dureh 
Ausfrierenlassen konz. werden. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi 
Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 456—57.) K e i g u e l o u k i s .

— , U ber E  ichenholze z  trakt. Dic Zus. u. die gerberoitechn. Eigg. des Eichenholz- 
cxtraktes, sowio Richtlinien zur Anwondung desselben werden angegeben. (Ztschr. 
Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 
408—09.) K e |S u e lo u k is .

W. N. Nikischin, Untersuchungen der Herstellung von festem Eichenholzextrakt in 
der Eztraktfabrik in Maikop (U. d. S .S .E .). Vf. beschreibt die Herst. von festem 
Eichenholzextrakt unter Verwendung des K ESTN ER -A pp. u. mittels eines Zusatzes 
T o n  4% fi- Bisulfit von 30° Bó zwecks Verringerung des Unloslichen. Die warmetechn. 
u. wirtschafthchen Vorteile des Vorf. werden gezeigt. (Gerber 57- 1—3. 70—71.
1931.) Seligsberger .

M. Mesheninow und S. Wojutzki, Uber den Eichenholzeztrakt von Wolsk. Der
Eichenholzextrakt von Wolsk wird bzgl. Zus. u. Eigg. mit denen von Kiew u. Maikop 
verglichen. Er enthalt, obwobl aus Rohmaterial mit nur 4,2% Gerbstoffgeh. her- 
gestellt, bei 18% W.-Geh. 48,5% Gerbstoffe, 32,3% Nichtgerbstoffe u. 1,25% Un- 
loslicbes. Der Extrakt wurde auch sulfitiert zu Gerbvcrss. herangezogen. Bei An- 
wendung von 4% Bisulfit u. 6%  Sulfit lieferte er bzgl. Geh. an IJnlosłiehem, Gerb- 
geschwindigkeit u. gewichtgebender Eigg. die besten Ergebnisse. Tabellen u. Dia-
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gramme. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewcnnoi Promyscłileimosti 
i  Torgowli] 1930. 213—16. Wolsk, Lab. d. Extraktfabrik.) K e i g u e l o u k i s .

M. Ljuxemburg, Uber die Beinigung von Eichenholzeźtrakt. Die Vorschliigo von 
NlKISCHIN (vgl. vorst. Ref.) werden krit. erortert. Die Mehrheit der Extrakte aus 
Holzern u. Rinden (Kastanie, Eiche, Quebracho, Eichte, Badan) kann durch gowohn- 
liches Raffinieren auf mechan. Wcge ohne Bisulfit in yollstandig 1. Extrakte ura- 
gewandelt werden. Hierbci werden die Phlobaphene ausgeschieden, wobei die vorteil- 
haften Eigg. der naturlichen Gerbmaterinlien erhalten bleiben u. die Schlammbldg. 
beseitigt wird. Die Analysen eines Eichenholzextraktcs vor u. nach der Raffinierung 
werden angegebcn. Die Vor- u. Nachteile der Raffinierung sowie der hierbei er- 
haltenen Extrakto werden bcsproehen. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik 
Koshewcnnoi Promyschlennosti i Torgowli] 1931. 457—458.) KEIGUELOUKIS.

M. B. Welch, F. A. Coombs und W. Mc Glynn, Bemerkungen uber Mimosa- 
rinden. III . (II. vgl. C. 1928. I. 2688.) Niihere Beschreibung von Acacia molissima, 
A. deeurrens, A. Avundelliana, A. filicifolia, A. irrorata (pauciglandulosa) u. A. aeal- 
bata, sowie Angaben iiber den Gerbstoffgeh. ihrer Rinden. Dieser betrug bei den 

erstgenannten 36,6—44%, bei den 3 letzten 26,2—29%. (Journ. Proceed. Roy. 
Soc. New-South Walcs 65- 207—31. 1931. Sydney.) SELIGSBERGEK.

I. Waissberg und G. Labsin, Yerćindcrungen der Zusarnrncnsetzung und der 
Anteilzahl von Kermekbruhen in Abhangigkeit von der Extraktionstemperatur. K erm ek  
wurde bei verschiedenen Tempp. u. Drucken ausgelaugt u. dic erhaltene B riilie  unter- 
sucht. Dio groBtc Gerbstoffausbeute wurde bei 124°, die hoehste Anteilzahl bei 80° 
erhalten. Der Nichtgerbstoffgeh. nimmt bis 80° langsam, dann rascher zu. Es ist 
daher am vorteiIhaftesten, die Extraktion bei 80-—100° zu beginnen u. bei 120—125° 
zu beenden. Die Auslaugebedingungen fiir Kermek stimmen augenfallig mit denen 
fiir Eicbenholz iiberein. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewcnnoi 
Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 474—75.) K e i g u e l o u k i s .

I. Waissberg und G. Labsin, Garungsersclieinungen in Kermekbruhen. Reine 
Kermekbriihe u. solche, die einen Zusatz von 10% bzw. 5% NaHSOa (30° Be), von 
5%  Na2S03 (18,7% SO-Geh.) odor von Bicrhefo (1 g auf 400 cem Gerbbruhe) erhalten 
liatte, wurde 60 Tagc bei Zimmertemp. stohen gelassen u. in gcwissen Zeitabstanden 
untersucht. D., Geh. an fliiehtigen Stoffen, Trockcnriickstand, Gesamtlosliches, Unl., 
(jćerbstoffe, Nichtgorbstoffe, Glucoso, Saure sowie Anteilzahlen u. pH-Werte wurden 
bestimmt. Vers,-Ergebnisso in Tabellen u. Diagrammen. Die beste Konservrierung 
war durch don Zusatz von 10% NaHSOj zu erreichen. Hierbei blieb der Gerbstoffgeh. 
der Briihe bis zu 15 Tagen fast unverandert, wahrend dio Anteilzahlen auf Kosten der 
Abnahme des Nichtgerbstoffgeh. erhoht wurden. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: 
Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 337—39.) K e i g u e l o u k i s .

A. Pissarenko, Neue Wege zur Verwertung ausgelaugter Lohe. Verss., die bei 
der Extraktion von Scumpia u. Weidenrinde anfallcnde Lohe in einer Hochstmenge 
von 50% dem Viehfutter beizumischen, fielen gunstig aus. (Ztschr. Leder-Ind. 
Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 479.) K eig .

A. Pissarenko und A. Karatejew, Verwerlung des Gcrbbruhenschlammes. Vff. 
befassen sich mit der Wiedergewinnung von nutzbaren Gcrbstoffen aus dem beim 
Gerben abfallcnden Bruhenschlamm. Am besten wird der Schlamm an der Luft vor-
u. bei 105° fertiggetrocknet u. nach der Zerklcinerung mit W. unter Zusatz von 2—6%  
Sulfit 4— 6 Stdn. gckocht. Die Gerbstoffausbeute betragt, je naeh der Beschaffenheit
u. Herkunft des Schlammes, ca. 20—30% vom Gewicht des Schlammes. Zalilreiche 
Verss. werden beschrieben u. dio Vers.-Ergebnisse in Tabellen angefiihrt. (Ztschr. 
Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 
396—98.) K e i g u e l o u k i s .

[russ.] Jewgenij Wladimirowitsch Wulf, Gerbpflanzen. Leningrad: Gosehemtechisdat 1932. 
(111 S.) lib l. 3.—.

XXII. Leim; Gelatine; Kłebmittel usw.
Richard Kissling. Forschungen und Fortschriłle au f dem Oebiete der Leimindustrie 

in dm  Jahren 1930 und 1931. (Chem.-Ztg. 56. 761—62. 24/9. 1932.) B a c h .
Richard Kissling, Fortschritte au f dem Oebiete der Industrie und Chemie des 

Leimes und der Gelatine. (Kunstdunger u. Leim 29. 273—78. Aug. 1932.) B a c h .



E. Sauer, Einflup der Alte.ru.ng a v f die Viscositat von Leim. Dio Yiseositat des 
Leims, gemessen an der Leimbruhe oder Leimgallerte, ist geringer, ais wenn sie an der 
trockcncn Tafel gemessen wird. Die Viacosit;ltssteigerung durch die Trocknung ist 
bei hoehwertigen Leimen gróCer ais bei geringwertigen. Es ergeben sich ferner Unter- 
schiede in den Viscositatswerten, je naehdem man bei der Viseositatsmessung dio trockene 
Leimtafel in uberscliiissigem W. quellen laBt u. dann evtl. dam it ins Quellwasser ab- 
diffundierte Nichtleimstoffe mit dcm W.-t)berschuB abgieBt oder der zerkleinerten 
Tafel nur soviel W. zusetzt, ais zur Erreichung der fiir die Yiseositatsmessung geltenden 
Konz. notwendig ist. (Kunstdiinger u. Leim 29. 298—300. Sept. 1932., S tuttgart, 
Techn. Hochsch.) B a c h .

J. Oserzow, Bestimmung des Gallerllesles mit dem Olutinomeier von Oreiner. Dio 
App. von V a l e n t a  u . G r e i n e r  zur Best. der Gallertfcstigkeit von H a u tle im e n  
werden an Hand von Abbildungen beschrieben. Nach Unterss. des Vf. ist d e r  Beob- 
aehtungsfehler beim Glutinometer von G REINER minimal u. dessen Empfindlichkeit 
hoher ais die des App. von Y a l e n t a .  Auf Grund yon Vergleichsverss. wurden Ta- 
bellen u. Diagramme aufgestellt, wclehe die Umrechnung des V A LEX TA -Testes in 
G R E IN E R -G rade gestatten. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Kóshewennoi 
Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 45S—59. Laboratorium der Lederfabrik Ti a di -
stchew.) KEIGUELOUKIS.

Dupont Cellopliane Corup. Inc., New York, Klebemittel fiir mit Celluloschydrat- 
lacken behandelte Pin tlen, bestehend aus klebenden Harzem (Kauri-, Dammarharz, 
Manilakopal u. dgl.) u. Weichmachungsmitlcln, yorzugsweise gel. in Icicht fluchtigen 
Losungsmm. (A., A., Aceton, Kp. unter 90°). Der Harzlsg. konnen noch schwer 
fliichtige, den Lackiibcrzug 1. Fil. zugefiigt werden. (Ung. P. 103 847 yom 20/11.
1930, ausg. 2/1. 1932. A. Prior. 21/11. 1929.) KONIG.

Soc. Franęaise de Materiaux et Produits Hydrofuges ,,La Callendrite", Ver- 
fahren zum Schutz von Bauwerlcen gegen Feuchtigkeit bzw. zum Auskleiden waśsirdichter 
Behaller. Es wird eine diinne Metallfolie yorzugsweise aus Bici, die auf beiden Seiten 
mit Bitumcn o. dgl. bestrichen ist, aufgebracht. Die Folienbahnen werden gegebenen- 
falls sich iibcrlagernd aufgelegt u. yerlotet. (F. P. 728238 vom 14/12. 1931, ausg. 2/7.
1932.) B r a u n s .

Alden Speare’s Sons Co., Boston, iibert. von: W. C. Howe, Reinigungsmittel. 
Das nicht backende, sich sehr rasch losende Mittel bestoht aus miteinander yermahlenem 
Natrinmmetasilicat (Na2Si03), Seife (bis zu 1/3) u. gegebenenfalls den ublichen Zusatzen. 
Beispicl: 30 Teile Na2Si03, 00 Teile Na2C03, 10 Teile Seife. (A. P. 1 813 701 yom 
20/10. 1927, ausg. 7/7. 1931.) VAN DEK W e r t h .

XXIV. Photographie.
H. Arens, i}ber die Natur des latenten Bildes bei physikalischer Entwickiung. 

(Vgl. C. 1932. II. 1738.) Vf. behandelt eingehend die Entstehung der Silbermengen- 
kurve bei physikal. Entw. Dio in der unbclichtet fixiertcn Schicht enthaltenen Ur- 
silberkeime entwickeln die gleichcAnzahl yonSchleierkórnern. Mit steigenderBelichtung 
nimmt die Anzahl u. die GroBe der Keime zu. Fiir dio YergróBerung der Entw. ist 
die Anzahl der Keime yerantwortlich. Im Gebiet der Solarisation nimmt dio Anzahl 
der Keime ab, u. zwar nicht aus Grunden der Regeneration des Lichtsilbers, sondern 
yermutlieh, weil einigc Keime zusammentreten. (Ber. Internat. Kongr. wiss. angew. 
Photogr. 8 (1931). 63—73. 1932. Wiss. Zentrallab. d. photogr. Abt. d. I. G. Farben- 
industrie Akt.-Ges. [Agfa].) F r i e s e r .

J. Narbutt, Die Zerstorung des lalenicn. Bildes mit monochromntischem Lichł im ge- 
samłen sichtbaren Spektrum. (Vgl. C. 1930. II. 2602.) Verss. iiber die Ausbleiehung 
des latenten Bildes in Ggw. von Desensibilisatoren unter der Wrkg. von Strahlen der 
Wellenlangen 446—408, 390, 435, 545, 589 u. 775 m/t u. iiber die Ausbleiehung unter 
iler Wrkg. von Strahlen der Wellenlange 775 m/t in Abwesenheit yon Desensibilisatoren. 
(Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photoehem. 31. 146—51. Sept. 1932. Odessa, 
Abt. f. wiss. Photogr., Physik. Inst.) L e sz y k s k j.

J. Plotnikow und L. Splait, Weitere Anwendungen der Warmesc.hatte.nphotographie. 
und Priifungen der Eigenschaften des longiludinalen Streueffektes. (Vgl. C. 1932. II. 1264.) 
(Photogr. Korrespondenz 68- 198—203. Noy. 1932. Zagreb.) Le s z y n s k i.
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Liippo-Crarner, Uber die Indifferem des Bromsilberlcollodiums gegen die DĄmsibili- 
sierung. Aus der Tatsache, daB das latente Bild auf AgBr-Kollodiuineinulsion . ichr viel 
widerstamłsfiihiger gegen Keimisolierung u. andere Angriffe ist ais das Bild auf Gelatine- 
emulsionen (vgl. C. 1932. II. 1264), schloB Vf., daB infolge der Gelatine ais t-ines viel 
wirksamerien Schutzkolloids die Dispersitiit des bei der Belichtung entstekenden Ag 
wesentlieh gróBer ist ais die des unter gleichen Verhaltnissen auf Kollodiumemulaionen 
entstekenden. Fiir die Bedeutung der Dispersitat des latenten Bildes auf Kollodium- 
emulsionen ist das Yerk. gegen Desensibilisatoren wichtig (vgl. C. 1929. I. 1-880). Vf. 
bestatigt durch systemat. Unterss., daB Desensibilisatoren auf ungefarbte Emulsionen 
ohne oder nur von geringem EinfluB sind. Dagegen wird eine Desensibilisierung von 
betrachtlichem AusmaBe bei sensibilisierten Emulsionen festgestellt; allerdingfe erreielit 
aucli diese Wrkg. nicht die bei Gelatineemulsionen beobaehtete GroBe. (Photogr. 
Korrespondenz 6 8 . 197—9S. lsTov. 1932. Jena.) LESZYNSKT.

Mate MudrovĆiĆ, Uber das Schleiem der pkolographische.n Platten durch basische 
Farbstoffe. (Vgl. C. 1928. II. 1172.) Vcrss. a n  C a r e y  L E E sc h e n  Ag-Solen stiitzen die 
Ansicht L u p p o - G r a m e r s  (C. 1925. II. 630), daB die Ag-Teilchen an der auBersten 
Kornoberflache durch Anfarbung mit bas. Farbstoffen der Schutzwrkg. durch das 
sie adsorbierende AgBr beraubt werden u. dadurch zu Entw.-Keimen werden. Es 
wird gezeigt, daB diejenigen Farbstoffe, die starker schleiem, koli. Ag fester anfarben 
(im W. unauswasehbar), d. li. besser adsorbiert werden. Mit der Adsorptions- 
verdrangungstheorie sehwcr vereinbar sind Verss., bei denen der Sehleier desensibilisier- 
ter, getrockneter Plattenstreifen durch Waschen in vcrd. A. bzw. Aceton vermindert 
werden konnte. (Photogr. Korrespondenz 68. 203—05. Nov. 1932. Zagreb, Univ.. 
Physik.-ehem. Inst. d. techn. Fakultiit.) LESZYNSKI.

Paul I. Smith, Modeme Photographenseifen. Gegen jl/e/oivergiftung preventiv 
wirkende Seifen. (Amer. Perfumcr essential Oil Rcv. 27. 346. 349. Aug. 1932.) E llm e r .

William V. D. Kelley, Kalifornien, Doppelschichtfilm fiir Farbenphotographie, be- 
stehend aus einem transparenten Trager mit zwei fiir Rot unempfindlichen photograph. 
Schichten ubereinander, von denen die obero einen (roten) Filterfarbstoff enthalt u. 
diinner ist ais die untere. Die beiden Sohiehten sind so miteinander yerbunden. daB der 
Farbstoff nicht in die untere Schicht iibergehen kann. (A. P. 1879 806 vom 14/2.
1931, ausg. 27/9. 1932.) Grotę.

Pierre Richard, Frankreich, Seine, Limenrasterfilm mit Tonaufzeichnung. Es 
wurde festgestellt, daB der Raster die Tonwiedergabe nicht beeintraehtigt, wenn die 
Elementarlinsen des Films eine bestimmte Form haben. (F. P. 731939 vom 22/4.
1931, ausg. 10/9. 1932.) G r o t ę .

Georges Marboux, Franki-cich, Seine, Photographische Tonaufzeichnung. Um bei 
Tonaufnahmen die Reflexionslichthofbldg. zu yermeiden u. trotzdem eine geniigend 
starkę Beleuchtung zu erzielen, wird zwischen Trager u. Emulsion eine transparente 
blaugefarbte Zwisehenschicht angeordnet, bzw. wird der Trager selbst angefiirbt. Zur 
Verhinderung des Diffusionsliehthofs wird am besten eine panchromat. Emulsion ver- 
wendet, (F. P. 731418 vom 15/2. 1932, ausg. 2/9. 1932. Belg. Prior. 16/2.
1931.) G r o t ę .

John Edward Thomton, England, Herstelhn von Bild- und Tonaufzeichnungen 
auf einem Posiiivfilm. Die Kolloidschicht wird nach Aufkopieren, Entwickeln u. 
Fertigstellen des Bildes neu lichtempfindlich gemacht, worauf die Tonaufzeichnung 
auf einen reservierten Randstreifen aufkopiert wird. Das Wicderlichtempfindlich- 
maehen kami durch Behandeln m it Diehromatlsg. oder mit Fe- oder Ag-Salzen er- 
folgen. (E. P. 378514 rom  15/5. 1931, ausg. 8/9. 1932.) ' G r o t ę .

N. V. Philips’ Gloielampenfabrieken, Holland (Erfinder: Jan Hendrik de 
Boer und Cornelis Johannes Dippel, Eindhoven), Herstellung eines lichtempfind- 
lichen Materials, bei dem sich der liclitempfindliche Stoff aus der Dampfphase auf dem 
Trager absełzen gelassen wird, 1. dad. gek., daB der Trager zuvor mit einer aus einem 
Klebemittol bestehenden Schicht versehen wird, an welcher der liehtempfindliche 
Stoff haften kann. (D. R. P. 561691 KI. 57b vom 6/10. 1931, ausg. 17/10. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 531 182; C. 1931. II. 2263.) G r o t ę .
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Luppo-Cramer, Ober die Indifferenz des Bromsilberkollodiums gegen die De-snsibili- 
nierung. Aus der Tatsacho, daB das latente Bild auf AgBr-Kollodiumemulsion;śehr viel 
widerstandsfiihiger gegen Keimisolierung u. andere Augriffe ist ais das Bild auf Gelatine- 
emulsionen (Vgl. C. 1932. II. 1264), schloB Vf., daB infolge der Gelatine ais c-ines viel 
wirksameren Schutzkolloids die Dispersitat des bei der Beliehtung entstebenden Ag 
wesentlich groBer ist ais die des unter gleichen Vcrhaltnissen auf Kollodiumemulsionen 
ontstehenden. Fiir die Bedcutung der Dispersitat des latenten Bildes auf Kollodium
emulsionen ist das Verh. gegen Desensibilisatoren wichtig (vgl. C. 1929. I. 1880). Vf. 
bestatigt durch systemat. Unterss., daB Desensibilisatoren auf ungefarbto Emulsionen 
ohne oder nur von geringem EinfluB sind. Dagegen wird eine Desensibilisierung von 
betrachtlichem AusmaBe bei sensibilisiorten Emulsionen festgestellt; allerdingh erreicht 
auch diese Wrkg. nieht die bei Gelatineeinulsionen beobaehtete GroBe. (Photogr. 
Korrespondenz 68. 197—98. Nov. 1932. Jena.) L eszy n sk i.

Mate Mudrov6iĆ, L/ber das Schleiern der photographischen Plattcn durch basische 
Farbstoffe. (Vgl. C. 1928. II. 1172.) Verss. an CAREY L E E se h e n  Ag-Solen stiitzcn die 
Ansicht L u p p o - G r a m e r s  (C. 1925. II. 630), daB die Ag-Teilchen an der auBersten 
Kornoberflache durch Anfarbung m it bas. Farbstoffcn der Sehutzwrkg. durch das 
sie adsorbiercnde AgBr beraubt werden u. dadurch zu Entw.-Keimen werden. Es 
wird gezeigt, daB diejcnigen Farbstoffe, die starker schleiern, koli. Ag fester anfarbcn 
(im W. unauswaschbar), d. h. besser adsorbiert werden. Mit der Adsorptions- 
verdrangungstheorie scliwer vereinbar sind Yerss., bei denen der Schleier desensibilisier- 
ter, getrockneter Plattenstroifen durch Waschen in verd. A. bzw. Aceton vermindert 
werden konnte. (Photogr. Korrespondenz 68. 203—05. Nov. 1932. Zagreb, Univ.. 
Physik.-chom. Inst. d. techn. Fakultat.) L e s z y ń S k i .

Paul I. Smith, Modernę Photographenseifen. Gegen Jfetoivergiftung preventiv 
wirkende Seifen. (Amer. Perfumer essential Oil Rev. 27. 346. 349. Aug. 1932.) E llm e r .

W illiam V. D. Kelley, Kalifornien, Doppelschichtfilm fu r  Farbenpliotograpliie, be- 
stehend aus einem transparenten Triiger mit zwei fiir Rot unempfindlichen photograpli. 
Schiehten ubereinander, von denen die obere einen (roten) Filterfarbstoff enthalt u. 
diinner ist ais die untore. Dio beiden Schiehten sind so miteinander yerbunden, daB der 
Farbstoff nieht in die untere Schicht ubergehen kann. (A. P. 1879  806 vom 14/2.
1931, ausg. 27/9. 1932.) G r o t ę .

Pierre Richard, Frankreieh, Seine, Linsenraslerfilm mit Tonaufzeichnung. Es 
wurde festgestellt, daB der Raster die Tonwiedergabe nieht beeintrachtigt, wenn dio 
Elementarlinsen des Films eine bestimmte Form liaben. (F. P. 731939 vom 22/4.
1931, ausg. 10/9. 1932.) G r o t ę .

Georges Marboux, Frankreieh, Seine, Photographische Tonaufzeichnung. Um bei 
Tonaufnahmen die Reflesionslichthofbldg. zu vermeiden u. trotzdem eine geniigend 
starkę Beleuclitung zu erzielen, wird zwischen Trager u. Emulsion eine transparentu 
blaugefarbte Zwischenscliicht angeordnet, bzw. wird der Trager selbst angefarbt. Zur 
Vorliinderung des Diffusionslichthofs wird am besten eine panchromat. Emulsion ver- 
wendet. (F. P. 731418 Tom 15/2. 1932, ausg. 2/9. 1932. Belg. Prior. 16/2.
1931.) G r o t ę .

John Edward Thornton, England, Herstdhn von Bild- und Tcmaufzeichnungen 
auf einem Posilivfilm. Die Kolloidschicht wird nach Aufkopieren, Entwickeln u. 
Fertigstellen des Bildes neu lichtcmpfindlich gemacht, worauf die Tonaufzeichnung 
auf einen reservierten Randstreifen aufkopiert wird. Das Wiederliehtempfindlich- 
machen kaim durch Behandeln m it Dichromatlsg. oder m it Fe- oder Ag-Salzen er- 
folgen. (E. P. 378514 vom 15/5. 1931, ausg. 8/9. 1932.) G r o t ę .

N. V. Philips’ Gloielampenfabrieken, Holland (Erfinder: Jan Hendrik de 
Boer und Cornelis Johannes Dippel, Eindhoven), Herstellung eines lichtempfind- 
lichen Materials, bei dem sich der lichtempfindliche Stoff aus der Dampfphase auf dem 
Trager absetzen gelassen wird, 1. dad. gek., daB der Trager zuyor mit einer aus einem 
Klebemittel bestehenden Schicht versehen wird, an welcher der lichtempfindliche 
Stoff haften kann. (D. R. P. 561691 Ki. 57b vom 6/10. 1931, ausg. 17/10. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 531 182; C. 1931. II. 2263.) GROTĘ-
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