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A. Allgemeine und pbysikalischo Chemie.
Guy M. Lisk, Ilerslellung von Ozon ais Luboratoriumsaufgabe. Zwei Drahte, die 

duroh ein Glasrohr getreunt sind, werden in eine weithalsige Flaselie eingefuhrfc, die 
mit 0 2 gefullt ist, u. mit einem Funkeninduktor verbunden. Nach 5— 10 Sekunden 
wird 0 3 mit K J-Starke nachgewiesen. (J. chem. Educat. 9. 2099. Dez. 1932. Alva, 
Oklahama. Northwestern State Teachers College.) Lorenz .

Gimther Briegleb und Theodor Schachowskoy, Vber Bindungswarmen und 
Bindurigsart organischer Molekiiltierbindungen. (3. Mitteilung iiber zwischenmoleindare 
Kraftwirkungen.) (2. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 9G2.) D ie Frage nach der Natur der zwischen- 
mol. Kra f te liiBt sich gegcnwartig wenigstens so weit beantworten, daB man unter- 
scheiden kann zwisehen dem KEESOMschen Richteffekt, dem DEBYEschen Induktions- 
effekt u. dem Dispersionseffekt von LONDON-ĘlSENSCHITZ u . S la t e r - I C ir k w o o d .  
Vff. untersuohen nach den dadureh gesohaffenen Gesichtspunktcn dio verschiedenen 
Typen organ. Mol.-Yerbb., u. zwar zunachst die Bindungswarmen der letzteren. Ihr 
erstes Objekt sind die Verbb. des Trinitrobenzols mit aromat. KW-stoffen (Benzol, 
Naphthalin, Biphenyl —  das, wie cin F.-Diagramm zeigt, m it Trinitrobenzol eine 
Verb. 1: 1 gibt — Anthracen u. Phenanthren). Ais Methode zum Studium der zu unter- 
suehenden Dissoziationsgleichgewiehte wird eine spektroskop, angewandt, da man ja 
auf das Gleichgewicht zwisehen A, B  u. (A B) aus der Anderung der Liohtabsorption 
bci der Bldg. der Mol.-Verb. sehlieBen kann. LiiBt sich die absol. mol. Absorption 
der letzteren angeben, so geniigt die Unters. einer einzigen Lsg. bestimmter Konz. 
Wenn niimlich die unzerfallenen Moll. (Konz. cab  Mol/l) allein in einem betrachteten 
Spektralgebiet absorbieren, so ist der Extinktionskoeff. der Lsg. e =  k^B ■ c-Aird =  
log J J J .  Aus zwei Konstanten boi 2 Tempp. ergibt sich die Dissoziationswiirme

U
4,56 (log k, — log A-j) T 1 T.

T l -  rI \
Tritt in Lsg. immer fast vólliger Zerfall der Mol.-Verb. ein, ist also der molare 

Absorptionskoeff. der Vcrb. nicht meBbar, so muB dio Konzentrationsabhiingigkeit der 
Extinktion untersucht werden. Sind Cj u. c2 zwei IConzz. der ursprungliehen aufgelosten 
Mol.-Verb. u. ist a dereń Dissoziationsgrad, so ist

ei C8 __j
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U berechnet sich wie oben. K  ist kier aber selir ungenau, wie eingehend abgoleitet 
wird; Vff. haben daher U direkt aus dem Yerhaltnis btJ s t , bei zweiTempp. T 1 u. 1 \  
nach der Gleieliung

4,56 l o g - ^ 4  jT.JT,
u ________  Ti °Ti_______

Ti —  T%
berechnet. Es eigeben sich folgendc Dissoziationswarmen (Einzelheiten im Original): 
Anthracen-Trinitróbenzól in CC14 t/jnttel =  4,4 ±  0,2 Cal, in A. U — 2,10 ±  0,12 Cal, 
in Bzl. Ułiittei =  0,98 ±  0,15 Cal. Phenanthren-Trinitrobenzol in CC14 Uarittcl =  4,0 ±  
0,08Cal. NaphDialin-Triniirobenzoł in CCl4Ujiittel =  3,45 ±  0,03, in A. 0,99 ±  0,12, in 
Bzl. 1,90 ±  0,14 Cal. Biphenyl-Trinitróbenzol in CCI., U — 1,40 ±  0,07. Alle diese 
Verbb. besitzen im Gegensatz zu ihren Komponenten eine charakter. Bandę im Sicht- 
baren, die zur Messung herangczogen wurde. Das abnorme Verh. des Bzls. ais Losungsm. 
ist darauf zuruckzufiihren, daB es selbst m it Trinitrobenzol eine Verb. gibt. Das nach 
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obiger Gleiohung bereehnete U ist hier gloich der Differenz der Dissoziationswarmen 
der Anthracen- u. der Benzolverb.; yermindert um den Ausdruck:

r  —  4’57 T i T j  Iq(t cJ3’Tl CBT, CT1 
1 \  — 2'.2 & CJ3'T, CB T1 CT, ’

wo cjj' die Konz. an undissoz. Bzl.-Trinitrobenzolverb. bei denTempp. T 1 u. cjj die 
Konz. von Bzl. bei diesen Tempp., c die der utsprungKch aufgelosten Verb. Antliracen- 
Trinitrobenzol ist. Setzt man das U der Bzl.-Verb. zn 0,5 an (s. unten), so wird Ii bei 
Anthracen 3, bei Naphthalin 1, d. h. um so kleiner, je kleiner dio Dissoziationswarme 
der in Bzl. gelosten Verb. ist. Im allgemeinen ist der EinfluB des Losungsm. im vor- 
liegenden Falle um so geringer, je geringere Affinitat die Losungsm.-Mol), zu der Mole- 
kiilverb. u. iliren Komponenten besitzen. Das ideale Losungsm. ware -— das hier prakt. 
unbrauehbare —  Heptan; CCI, gibt sicher einen zu kleinen Wert; docli ist der Gang 
des U , solango man im selben Losungsm. bleibt, sieher riehtig. Wie schon in der 
letzten Mitt. (1. e.) ausgefuhrt, handelt es sieli bei den untersuehten Verbb. sieher 
um solche, in denen ein oder mehrere Momente des einen Mol. sich unter Polarisie- 
rung einer polarisierbaren Gruppe des zweiten mit letzterem verbinden. Zur Be- 
urteilung des Bindungsmomentes wird die Frage, ob nur eine NO„-Gruppe oder alle 
yerantwortlich sind, daliin entsehieden, daB das resultierende Gesamtmoment des 
Nitromol. keine Kolie spielt (die Dissoziationswarme der Verb. Trinitrobenzol-Ace- 
naphthen (2450) ist groBer ais die der Verb. mit m-Dinitrobenzol (1350) trotz gróBerem 
Moment des letzteren, u. Kitrobenzol mit dem groGten Moment gibt gar keine Mol.- 
Verb.), daB aber aueli die Bindung nioht duroh ein N 0 2-Partialmoment, sondern duroli 
alle N 0 2-Gruppen yermittelt \vird. Bzgl. der Bedeutung der KW-stoff-Komponente 
ergibt sich erwart\mgsgemaB konformes Ansteigen der jDissoziationswarmen mit der 
mittleren Polarisierbarkeit (a =  (n2—1 )/[n2 -|- 2)-3/4reN ): Trinitrobenzolmit Antliracen 
U =  4,4 (a x  1025 =  308); m it Phcnanthren 4,0 (264); mit Naphthaliii 3,4 (182); m it 
Biphenyl 1,4 (213), mit Benzol <  0,5 (104). Der U-Wert fiir die Bzl.-Verb. ergibt sich 
daraus, daB in einem Intervall yon 30° in dem Spektralgebiet 35000— 28000 keine Temp.- 
Abhangigkeit der Absorption gefunden wurde, wahrend 0,5°/o (entsprechend V  —
0,5 Cal) noch meBbar gewesen waren. Biphenyl fallt aus z we i versehiedenen Griinden 
heraus: Erstena ist die Konstellation beyorzugt, bei der maximale Betriige der im 
KW -stoff induzierten Momente in die Riehtung der maximalen Polarisierbarkeit fallen, 
die also statt der mittleren heranzuziehen ist u tatsachlieh beim Biphenyl ldeiner ist 
(297) ais beim Naphthalin (538) — infolge der Drehbarkeit der Kerne — , aber gróBer 
ais beim Bzl. (117). Zweitens kann sich die Induktion beim Naphthalin leichter duroh 
das ganze Mol. fortpflanzen ais beim Biphenyl, was gleichfalls fiir die Bindungs- 
energie von Bedeutung ist. Letztere Tatsache erklart z. B. die Beobachtung von B . K u iin  
u. W in t e r s t e in  (C. 1 9 2 8 . I. 1405), daB Diphenylpolyene, nioht aber Dibenzylpolyene 
m it Trmitrobenzol Mol.-Verb. 1: 2 geben. Die Anlagerung des Trinitrobenzols erfolgt 
am Benzolkern, aber dio Induktion an ihm reioht zur Bldg. einer stabilen Mol.-Verb. 
nieht aus; die Induktion mufl sich fortpflanzen konnen. Letzteres ist nur móglich, 
wenn mit dem Bzl.-K em  eine Doppelbindung konjugiert ist. (Z. physik. Chem. Abt. B. 
19 . 255— 77. N oy. 1932. Karlsruhe, Techn. Hochschule.) ' B ergm an n .

A. W achter, Therrnodynarnische Eigenschaften fes ter Losungen von Oold. und Silber. 
Wo die therm. Methoden in der Metallographie versagen, konnen die elektr. einspringen, 
wenn gewisse Bedingungen erfiillt werden; yor allem absol. Ilomogenitat, nur durch 
langes Tempem u. langsamstes Abkiililen zu erhalten, Messung der EK . mit Instru- 
menten von ganz kleiner Kapazitat, sorgfaltigsto Auswahl der Elektrolyten. Vf. kommt 
nur mit Ketten [Ag] /  [AgCl] /  [Ag +  Au] zum Ziel (200—400°, 0,15— 1.0 Atom-°/0 Ag); 
mit A gN 03 (gel. oder gesehmolzen) u. fl. AgCl erhalt er keine guten Werte. Die Le- 
gierungen werden mindestens 24 Stdn. bei 850° getempert, Ag u. die Legiemng in fl. 
AgCl getaucht, dann bei tieferer Temp. gemessen; Unsieherheit 0,3 Millivolt. Die 
EK K . steigen linear mit steigender Temp. Acht Legierungen werden durchgemessen u. 
die thermodynam. GroBen berechnet (partielle molare Energie u. Entropie der Ver- 
diinnung, partielle molare Yerdunnungswarme, Aktivitat), wobei stets reines Ag bzw. Au 
ais Standardzustand genommen wird; die Ergebnisse fruherer Unterss. werden dis- 
kutiert: O la n d e r s  Legierungen (C. 1 9 3 1 . II. 3444), ebenso W a g n e r s  u. E n g e l-  
HARDTs (C. 1932- I. 3268) waren nicht genugend lange getempert. Die Aktivitaten 
beider Metalle sind z. T. erheblich kleiner, ais sich nach R a o u l t  berechnet. die Le- 
gierung Agx-Auj ist die stabilste (— A F, —  ń  H  u. A S  ein Maximum, Ldsungswarme
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klein u. negatiy; ebenfalls mit einem Masimum von — 947 cal fur 1 Atom Ag auf
1 Atom Au). Dic Einw. der Atomo aufeinander in dieser festen Lsg. bestekt nur in 
einer Anziehung: Die Atomabstiindo sind kleiner, ais sich naoh der Mischungsregel 
berechnet, daher dio grofiere Hartę. Es spricht niclits gegon eino regelmaBige An- 
ordnung der Au-Atome im Ag-Gitter. (J. Amer. ehem. Soc. 54 . 4609— 17. Dez. 1932. 
Baltimore, John Hopkins Univ., Chem. Lab.) W. A. R o th .

Arne Olander, Eine dektrochemische Unlersuchung fester Cadmium-Ooldlegierungen. 
Es wurden die Potentiale der Zollo Cdn./K(Rb)Cl, LiCl, CdCl2/(Cd, Au)rcst u. die 
Temp.-Koeff. fiir 54 versebiedene Zuss. der Cd-Au-Legierung bei Tempp. oberhalb 
340° gemessen. Der Elektrolyt bestand entweder aus der eutekt. Mischung von LiCl- 
KC1 (F. 359°) oder von LiCl-RbCl (F. 312°), jedesmal mit einem geringen CdCl2-Zusatz. 
Ferner wurden die Potentiale der Kette Cdrest/(K, Na, Cd) • OCO • CH3/(Cd, Au) fest u. 
ihre Temp.-Koeff. fiir 8 Zuss. bei Tempp. zwischen 250 u. 300° bestimmt. Hier war 
der Elektrolyt die niedrigst schmelzendo Mischung von Na- u. IC-Acetat mit Zusatz 
von etwas Cd-Aeetat. Das Verf. der Messung, Korrektionen usw. sind im Original 
geschildert; die Resultate sind in Tabellen wiedergegebon. Das Zustandsdiagramm des 
Cd-A.u-Systems wurde vervollstandigt, u. 3 neue Umwandlungen wurden aufgefunden:
1. y — y y ' .  Die Umwandlung erfolgt im Gebiet (y +  fi) bzw. (-/ +  fi) bei 613° K, 
im Bereich von (y +  e) bzw. (-/ +  e) bei 606° K . 2. Ferner wurden Umwandlungen 
im Koexistenzgebiet (fi +  y') bei 540° K. u. im Feld von (y' +  s) bei 542° K  auf- 
gefunden. Thermodynam. Erwagungen zeigen, daB es sich n i c h t  um eine neue Um 
wandlung der y'-Phase handelt, sondern um 2 yerschiedene Umwandlungen fi' — ->- fi 
(vgl. C. 19 3 3 . I. 1081) u. e' — e. —  Folgende TJmwandlungswarmm (auf 1 g-Atom  
der Legierung bezogen) wurden berechnet: e' — > e =  100 cal, f i '— y  fi =  120 cal, 
y ' — y y  — 220 cal u. <5' — y  d =  200 cal. —  Die Temp.-Koeff. der Potentialo fiir <x', 
fi u. e erleiden bei 25, 50 u. 75°/o sprunghafto Anderungen. Diese Erfakrung wird 
im Zusammenhang mit der Frage statist. ungeordneter Atomyerteilung diskutiert. 
Fur die Zus. AuCd liiBt sich der Grad der Unordnung im Gitter berechnen; um 450° 
herum betragt er 0,57o der vorhandenen Atome. (J. Amer. chem. Soc. 54. 3819—33. 
Okt. 1932. Berkeley, Univ. of California, Chem. Lab.) Sk a l ik s .

Hans Kading, Uber den Einbau kleiner Mengen von Blei in  Alkalihalogenide. 
(VI. Mitt. uber die Fallung und Adsorption kleiner Substanzmmgen von O. H ałm  u. 
Mitarbeitern.) (V. vgl. C. 1 9 3 0 . II. 3522.) Bei den Verss. wurde ais mikroskop. Kompo
nento das akt. Pb-Isotop ThB verwendet, dessen Menge ca. 10~10 g pro 10 g Halogenki 
botrug, die Pb-Menge konnte durch Zusatz von inakt. Pb beliebig variiert werden. 
Boi der Kry stal lisation von NaCl, KC1 u. KBr mit ungefahr 10~10 g Pb befindet sich 
ein grofier Teil des Pb im Nd., der Pb-Einbau entspricht dem n. mischkrystallahnlichen 
Einbau, Yerteilungsfaktor D  — 60. Bei Zusatz von inakt. Pb verhalten sich die drei 
Salze verschieden; D  sinkt bei NaCl sehr sehnell, bei KBr wird ein Fallen erst nacli 
anfiinglicher Konstanz beobaolitct, bei KC1 bleibt die Anreicherung lango erhalten, 
sinkt bei weiterem Zusatz von Pb u. steigt dann wieder stark an. Yerschiedene Yerss. 
bestatigen die Annahme, daB das Pb in den gesatt. Alkalihalogenidlsgg. nicht ais 
Kation, sondern in komplexer Form vorliegt u. in den Krystallen ais negativ geladenes 
Komplexion eingebaut wird. Krystallisiert man aus alkal. Lsg., in der das Pb ais 
Plumbitkomplex vorhanden ist, so wird kein Pb eingebaut. Aus Verss. uber Adsorptions- 
verdrangung u. aus Radiographien ergibt sich, daB Adsorption an Fehlstellen im 
Krystallbau nicht in Frage kommt. Das gegenuber dem Einbau yon Pb yerschiedene 
Vorh. des KC1 wird damit erklart, daB von einer bestimmten Konz. ab neben den an 
Pb gesatt. Mischkrystallen das Komplexsalz KPbCl3 auskrystallisiort. Das Auftretcn 
dieses Salzes wurde durch Rontgenanalyse sichcrgestellt. Verss. iiber. den Einbau des 
Pb in andere Alkalihalogenide fukrten zu dem Ergebnis, daB Pb nur von den Halogeniden 
mitgofallt wird, die im Stcinsalzgitter krystallisieren, daher bauen die H20-haltigen  
monoldin krystallisierenden Salze des NaCl u. NaBr kein Pb in ilir Gitter ein. (Z. physik. 
Chem. Abt. A. 1 6 2 . 174—86. Nov. 1932. Berlin-Dahlem, K.-W .-I. fiir Chemie.) P. L. Gu.

Don M. Yost und George O. Shull, D ie Dichte und der Molekularzustand von 
RheniumtetracMorid und Rheniumhexachlorid im  Oaszustand. DD.-Bestst. zwischen 560 
u. 670° werden mit wechselnden Verhaltnissen von R e : Cl ausgefiihrt: gewogene Mengen 
beider Substanzen werden in eyakuierten Rohrehen yon bekanntem Vol. bis zum 
yollstiindigen Verdampfen erhitzt, nach Entweichen des Uberschusses wird wieder 
gewogen. Untcrhalb 650° reagiert Re mit Cl2 langsam. Nach yollstandiger Rk. u. 
Abkuhlen treten tiefrote Krystalle auf, die namcntlich aus ReCl4 bestehen, m it mehr
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Clilor entstehen daneben sohr fliichtige, gelbroto Krystalle; die Diimpfe sind stets 
liefrotbraun u. wenig duroliaichtig. Die scheinbaren Molargcwichte sind, zicmlich 
unabhangig von der Temp., wenn 2 Cl2 auf 1 Re anwesend sind, ca. 470, bei 3 Cl2 245, 
bei 4 Cl2 188 [ReCl4 =  328]. Die Diskussion ergibt, daB im erstcn Fali Re2Cl8 neben 
ReCl4 yorhanden ist, bei Ggw. von mehr Cl2 daneben ReCl0 u. Cl2. Driickt man die 
Drucke in mm Hg aus, so ist, ziemlicli unabhangig von der Temp., pitc2Cls/P2ReCl4 =
1,8G-10-3 u. piicCi.)• pob/pilcClc =  708. (J. Amer. ckem. Soc. 54 . 4657— 61. Dez. 1932. 
Pasadena, Calif. Inst. of Tochnol., Gates chem. Lab.) W. A. R o th .

Setsuro Tamaru und K engo Siom i, Neubestimmung thermischer Dissoziations- 
(jleicligcwichle ton anorganischen Verbindungen. III. Bestimmung der Dissozialions- 
gleichgewichte von Calciumliydroxyd mittels Hochtemperaturfakuumiuaage. (II. vgl. 
C. 1 9 3 2 . I. 3260.) Das Gleichgewiclit der Rk. CaO +  H20  =̂ = Ca(OII)2 wurde mittels 
einer Hochtemp.-Vakiiumwaage sorgfiiltig ermittelt u. in Zusammenhang m it der 
Wiirmetonung der Rk. u. ihrer Temp.-Abhiingigkeit naher diskutiert. Es zeigt sieli, 
daB der Dissoziationsdruek von der Zus. des festen Riickstandes unabhangig ist, u. daB 
die Temp., bei der der Dissoziationsdruek 1 at erreicht, bei 513° liegt. Bei niedrigeren 
Tcmpp. bleibt die Rk. stelien u. es bat den Ansehein, ais ob eine rielitige Gleicbgewichts- 
lage erreicht worden sei u. diese seheinbaren, aber unrichtigen Gleichgewichtswerte 
im log j>-l/7-Diagramm auch eine Gerade darstellen. Somit kann der Gleichgewiehts- 
wert nur dann ais richtig gelten, wenn er von beiden Seiten des GJciehgewichts erreicht 
wird. Im vorliegenden Falle wird das Gleichgewielit oberhalb 405° erreicht. (Z. physik. 
Chem. Abt. A. 1 61 . 421— 26. Okt. 1932. Tokio-Ookayama, Techn. Hochschule, Physikal.- 
chem. Lab.) ' K le v e r .

Bernhard Neumarm und August Sonntag, Zersetzungsdrucke von Nitralen und 
Sulfaten. I. Vereinfachte Apparalur zur Messung von Zerselzungsdrucken. Der App. 
arbeitet nacli der Kompensationsmetliode unter Vei'wcndung kleiner Rk.-Raume 
(Porzellan- oder Suprcmaxglasrohre m it ca. 3,5 cem Inhalt) u. Capillarverbb. Ais 
Kompensationsvorr. dient ein an die Gasableitung seitlich angesetztes Rohrstiick mit 
Capillarhahn, zu dessen beiden Seiten das Ansatzrohr zu zwei Kugeln erweitert ist 
(Fl.-Fadcn: Paraffinol oder P 20 5). Ein weiterer Ansatz fiilirt iiber eine Kompensations- 
kugel von 250 ccm Inhalt entweder uber einen Hahn u. ein mit Natronkalk u. CaCl2 
besehicktes Rohr zur Pumpe, oder iiber Hahn u. CaCl2- (bzw. P20 5-) Rohr zur Luft. 
Der die Verb. des Glas-Rk.-Rohres m it der Ableitung der Rk.-Gaso bildende Sehliff 
u. die Halinę sind innen mit P 20 5, aul3en mit Hochvakuumfett geschmiert. In die 
Porze)lanrolire ist das Thermoelement mit Hilfe einer Kappo eingesetzt, bei den Glas- 
rohren wird es in eine Einstiilpung des zur Kugel aufgeblasenen geschlossenen lindes 
eingefiihrt. Bei Zers. von Sulfaten wird Kondensation von S 0 3 duroh Heizung mit 
Kohlefadenlampe in einem an den Ofen anschlieCenden Fe-Kasten verhindert. Der 
App. arbeitet mit einem einzigen, fur Ober- u. Unterdruck ver\vendbaren Hg-Mano- 
meter. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 38 . 934— 36. Dez. 1932. Breslau, Techn. 
Hoclisch., Inst. f. Chem. Technol.) R. K . Mu l l e r .

Ralph P. Seward, Eine Verteilungsmethode zur Bestimmung des Dissoziations- 
druckes von Ammoniakalcn von Salzen. Der Dissoziationsdruek von Ammoniakaten 
von Salzen kann durch Schiitteln mit Clilf. u. Best. der N H 3-Konz. in Chlf. gemessen 
werden, weil Clilf. N H 3 gut lost, wahrend Salze u. dereń Ammoniakate in Chlf. unl. 
sind. Der zur Berechnung notige N H 3-Partialdruck von Lsgg. von N H 3 in Chlf. wurde 
vom Vf. bei 25° bestimmt. Die NH^-Konz. in Chlf. ist bei 25° 52,0 ±  0,3-mal gróBer 
ais im Dampf. Die Ergebnisse dieser Methode stimmen mit den durch direkte Dampf- 
druckmessung erhaltenen fur die Ammoniakate des ZnCl2 iiberein. Wahrend bei der 
Unters. krystallwasserhaltiger Ammoniakate bei der direkten Messung der Dampfdruck 
des W. st6rt, ist das liier nicht der Fali. Das Yerteilungsgleichgewieht ist spatestens 
in 1 Stde. erreicht. (,T. Amer. chem. Soc. 54 . 4598— 4605. 13/12. 1932. Cambridge, 
Massachusetts Inst. of Techn., Lab. of inorganic Chemistry.) L. E n g e l .

Lemarchands und Jacob, Zum Thema der chemischen Triigheit. Die in der 
C. 1 9 3 1 . II. 1811 referierten Arbeit angegebene TJrsache der chem. Tragheit liiflt den 
EinfluB einer Temperaturerhohung verstehen: Der Dampfdruck sowohl des reagierenden 
festen Kórpers wie des Oberflachenfilms (Rk.-Prod.) wird groBer. In erster An- 
naherung kann man sagen, daB die Rk. bei um so tieferer Temp. einsetzen wird, 
je tiefer die Kpp. der reagierenden Korper unter gewohnlichem Druck sind. Vff. weisen 
die Riehtigkeit dieser Uberlegung an einer Zusammenstellung der Rk.-Tempp. von 
Metallen mit Cl2 nach; die Rk.-Temp. ist direkt proportional dem Prod. der absol.
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Kp.-Tempp. von Metali u. Clilorid. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 1 9 5 . 380—82. 
1/8. 1932.) _ S k a lik s .

A. Ganguli, U ber die wellenslalistische Theorie der monornolelcularcn Iłeaktion. In der 
kurzeń Nofciz werden einige wellenmechan. abgeleitete Formeln fiir die Geschwindig- 
keitskonstante einer monomolekularen Rk. angegeben. (Current. Sci. 1. 104. Okt. 
1932. Chandunagore.) B o r is  R o s e n .

Oscar KneJler Rice, Energieaustausch bei monomolekularen Oasreaktionen. Aus- 
fiihrliche Darst. der C. 19 3 2 . II. 967 referiertcn Arbeit. (J. Amer. ohem. Soc. 54 . 4558 
bis 4581. 13/12. 1932. Cambridge, Massachusetts, Haryard Univ., Chem. Lab.) L. E ng.

George Glockler und John L. Wilson, Die Aktivierung von molekularem Sauer- 
stoff durch Eleklrotienslof). Vff. untersuchcn die Aktiyicrung von 0 2 von ~ 0 .0 2  bis
0,05 mm Hg durch ElektroncnstoB durch Verfolgung der Druckabnahme infolge 
Entfernung der aktivierten Moll. durch die Wand, die mit fl. 0 2 gekiihlt wird (— 190°). 
Glas ais Wand liat sich nicht bewahrt, weil seine anfangliehe Wirksamkeit bald ab- 
nim mt. Vff. yerwenden deshalb Hg ais Wand, das am Ende des Vers. einen braunen 
Beschlag von HgO zurucklafit. Verss. mit Elektronen, dereń Energie <  3 e ■ V war, 
waren wegen der zu ldeinen Elektroncnemission des Drahtes unmóglich. Elektronen 
von 3—8 c • V bewirken Obergang zu dcm metastabilen Zustand mit einer Wahr- 
scheinliclikeit von 0,02 (bestimmt durch Vergleieh der Elektronenzalil mit der zuge- 
horigen Druckabnahme). Diese Wahrseheinlichkeit ist aucli so klein zu erwarten, 
weil es sich um einen Ubergang in einen metastabilen Zustand handelt, der z. B. photo- 
chem. nicht direkt angeregt werden kann. Bei Uberschreitung der Dissoziationsenergie 
bei 5,2 e -F  war keino Andcrung zu bemerken. Diese Befunde stehen im Widerspruch 
zu denen von H e n r y  ^C. 19 3 1 . II. 2108), der Elektronen mit Energien < 8  e- V keino 
Wrkg. zuschreibt. Bei Elektronen mit 8—20 e- V Energie ist die Wrkg.-Wahrschein- 
lichkeit groBer, namlich 0,06, weil jetzt tTbergange in den Zustand 3S U~ moglich sind, 
der nicht metastabil ist u. in dem die Moll. spontan in ein n. u. ein angeregtes O-Atom 
zerfallen. Von der Ionisierungsspannung von 12,5 V an treten auch Ionen 0 2+ auf, 
die aber keine Andcrung der Wrkg.-Wahrscheinlichkeit bei dieser Anordnung liervor- 
rufen. Verss., bei denen die Ionisation durch Rn bewirkt wurde, zeigen, daB jedes 0 2+ 
4 0 2 aktiviert. Bei Verwendung von Glas ais absorbierende Wand cntsteht ein Prod., 
das aus K J J 2 freimacht. Vff. glauben, daB wegen des ldeinen Druckes im Gasraum 
aus O kein 0 3 entstehen kann, so daB das wirksame Prod. entweder O odcr an der Wand 
gebildetes On sein muB. (J. Amer. chem. Soc. 5 4 . 4544— 58. 13/12. 1932. Minneapolis, 
Minnesota, Univ., School of Chemistry.) L. E n g e l .

A. C. Nixon und K. B. Krauskopf, Die Oeschwindigkeit der Eeaktion zwischen 
Chlorat und Schwefeldioxyd in  saurer Lósung. Vff. untersuchcn die Geschwindigkeit 
der Rk. zwisclicn KC103 u. S 0 2 in wss. Łsg. bei 0°. Sic wird durch die Gleichung 
— fi[C103- ]/d t =  k [H2S 0 3] [C103_ ] mit k =  2,57 selir genau wiedergegeben, wenn in 
der Lsg. keine anderen Ionen yorhanden sind. Zusatz von H2SO., bewirkt Schwan- 
kungcn von k, so daB Vff. k =  2,4 ±  0,3 angebcn. [H2SO,] ist aus den Dissoziations- 
konstanten von H2S 0 3 nach S h e r r il l  u. N o y e s  (C. 19 2 8 . II. 1378) berechnet. 
(J. Amer. chem. Soc. 54 . 4606—08. 13/12. 1932. Berkeley, California, Univ., Chem. 
Lab.) L. E n g e l .

William Sydney Eagar Hickson und Kenneth Claude Bailey, Die Hemmung 
chemischer Reaktionen. 5. Mitt. Der Einflufi von P yrid in  und anderen Substanzen auf 
die Absorption von Athylen durch Scliwefdsdure und auf die Oberflaclienspannung der 
Schwefelsdure. (4. vgl. C. 19 3 1 . I. 2868.) Fiir die hemmende Wrkg. kleiner Mengcn 
von Inhibitoren existieren zwei Deutungsverss. Der eine sieht im Inhibitor einen 
Kettenbrecher, der andere nimmt an, daB die eigentliche Rk. sich an einer festen Ober- 
flache abspielt u. daB der Inhibitor selektiy an dieser Oberfliiehe adsorbiert wird u. 
somit am Ort der Rk. in relatiy groBor Konz. yorhanden ist. Von B a i l e y  (4. Mitt.) 
is t dasselbe fiir eine Grenzflaehe Fl.-Gasraum angenommen worden. Diese Annahmo 
wollen Vff. fiir den von D a v is  u . Sch u ler_(C . 1 9 3 0 .1. 2371) u. D a v is  u. C r a n d a l l  
(C. 1 9 3 1 . I. 39) untersuchten Fali der Rk. Athylen-Sehwefelsaure priifen, fiir den nach 
den vorliegenden Daten anzunehmen ist, daB die Rk. sich in einer nur wenige Moll. 
tiefen Schicht unterhalb der Oberfliiehe abspielt. Bisher waren ais Inhibitoren dieser 
Umsetzung bekannt W. u. Bzl. (D am iens, C. 19 2 3 . I. 293); Vff. untersuchen folgende 
Substanzen, dereń Wrkg. an der Abnahme des Athylendrucks —  bei konstant gehal- 
tenem Vol. —  gemessen wurde: Naphthalin (Verhaltnis der Geschwindigkeit bei in- 
hibitorhaltigcr u. inhibitorfreier 1I2S 0 , 0,687), Phenol (0, 826), Piperidin (0 ,845), m-Kre-
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sol (0,862), Pyridin (0,870), Aceton (0,877), Ammonsulfat (0,919), Chinolin (0,932), 
Acetamid (0,941), Bzl. (0,953), Anilin (0,956), W. (0,981), Chlf. (1,031). Nur Chlf. 
zeigte also keine hemmende Wrkg. —  Eingehend studiert wurde die Wrkg. yon W., 
S 0 3 u. Pyridin. Dabei wirkt S 0 3 ais Reaktionsbeschleuniger. Wenn die Annahmo 
der Adsorption an der Grenzflache ricktig ware, miiBte mit steigender Konz. des In 
hibitora in der Konz-Wirkungskurve eine Diskontinuitat auftreten, dann namlich, 
wenn an der Oberflacho sich gerade eine monomol. Sehicht des Inhibitors gebildet hat. 
Dies ist nicht der Fali. Von den beiden mógliehen Konseąuenzen: Die Rk. findet 
nicht in der Obcrflachenschicht statt oder der geloste Inhibitor wird nicht an der 
Grenzflache adsorbiert — seheidet die ersto angesiehts der Verss. yon D a v is  aus; 
die letzte wird durch Messung der Oberflachenspannung an Łsgg. von W., S 0 3 u. Py. 
in Schwefelsiiure gepriift. Py., W ., S 0 3 erhohen in abnehmendem MaBe die Ober
flachenspannung u. z war wirkt der Zusatz yon Py. gleich bei rauchender oder bei etwas 
wasserhaltiger Saure. Da die Oberflachenspannung zu einem Minimum hinstrebt, 
ergibt sich aus den gemaehten Feststelhmgen, daB die Konz. der zugesetzten Stoffe 
in der Oberflachensehicht geringer ist ais in der iibrigen PI. Trotzdem ist sie naturlich 
liicht 0, sondem es durfte sich eine monomol. Schioht des Inhibitors auf der Oberflacho 
befinden. Wenn man annimmt, daB die Inhibitormoll. eine Wirkungssphare besitzen 
(gemessen durch die Zahl der Moll., mit denen das Inhibitormol. in der Zeit zusammen- 
stoBt, in der Athylen u. H2SO., vollstandig miteinander reagieren), so ergibt eine ein- 
fache Uberlegung, daB die Inhibitorwrkg. in der Oberflachenschicht langsamer 
aasteigt, ais die Inhibitorkonz. Wenn man eine Substanz findet, die die Oberflachen
spannung der Schwefelsiiure erniedrigt u. die Absorption des Athylens hemmt, dann 
wird auch die Inhibitorwrkg. von Spuren schon deutlich sein, u. die Konz.-Wirkungs- 
kurven werden die erwartete Diskontinuitat zeigen. (Sci. Proc. Roy. Dublin Soe. 2 0 . 
267— 79. Sept. 1932. Dublin, Trinity Coli. University Chem. Labor.) B ergm an a .

S. Roginsky und J. Zeldowitsch, tlber Volumkelten bei kalalytischen helerogenen 
lieaktionen. Auf Grund der Analyse yon Literaturangaben wird gezeigt, daB Volum- 
ketten keine wesentliche Rolle in der gewohnlichen Katalyse spielen kónnen. (Physik. 
Z. Sowjetunion 2■ 254— 59. 1932. Leningrad, Inst. f. chem. Physik.) S k a l ik s .

J. E ckell, Einjlusse der Kontaktslmktur auf die Kohlenozydverbrennung. (Yorl. 
Mitt.) Es wird die CO-Verbrennung an Pe20 3 u. Pe20 3-Al20 3-Mischkrystallen unter- 
sucht. Sie yerlauft im Bereiche yon 1— 10 mm Hg monomulekular in Abhangigkeit 
vom CO-Druck, wobei intermediar Reduktionsstufen des I ’e20 3 auftreten. Die Rk.- 
Gesehwindigkeit wird durch den vom CO-Druck abhangigen Reduktionsvorgang am 
Pe20 3 bestimmt. Zwisclien 204 u. 160° wurden Aktiviorungswarmen von 20 000 bis 
14 000 cal gefunden. Aus Elektronenbeugungsgittoraufnahmen wurde orkannt, daB 
die KrystallitengroBe bei den Kontakten yersehieden ist. Je kleiner die Krystalliten- 
gróBe (geringe Punktinterferenzen, zwischen 10 u. 100 A), je gróBer war die Rlc.- 
Geschwindigkeit. E in Zusammenhang zwischen Elektronenbeugungsgitter u. Akti- 
yierungswarme wurde nicht gefunden, jedoch liiuft die aus Róntgenaufnahmen er- 
mittelte, durch den Einbau von A120 3 bedingte Abnahme der Gitterkonstante der 
Aktiyierungswiirme parallel. Ein Kontakt mit 21,8 Mol-0/o A120 3 zeigt wohl ein seharfes 
Rontgenbild, ergab jedoch nur eine yerwasehene Elektronenbeugungsaufnahme, was 
durch Gitterschwankungen oder durch das Vorhandensein auBerordentlich kleiner, 
aber gleichmaBig gerichteter Itrystallite erklarbar ware. (Z. Elektrochem. angew. 
physik. Chem. 38 . 918— 20. 1932. Forschungslaboratorium Oppau I. G. F a r b e n - 
i n d u s t r ie  Akt. Ges.) J. Sc h m id t .

R. Koppen, Die Hydrier- und Deliydrierwirkmig an Platinkonłakten in  Abhangigkeit 
von der Tragersubstanz und dem Zerteilungsgrad des Platinmetalls auf dem Trager. Aufier 
akt. Kohle steigern auch einige organ. Trager m it C-Ketten die dehydrierende Wrkg. 
des P t. Ein Tragermaterial, das die hydrierende Wrkg. des P t fórdern soli, muB 1. gute 
Verteilung, 2. leichte Zuganglichkeit des P t fur die Rk.-Teilnehmer bewirken, 3. An- u. 
Abtransport der Rk.-Teilnehmer u. -Prodd. begiinstigen (vgl. Sc h u s t e r , C. 1932-
II. 1743). Verss. mit einem Katalysator der Me m b r a n f il t e r - G. m . B. H ., Gottingen 
(Pt-Einzelkrystallite auf der OberfJiiche kleiner SiO;-Gelteilchen) zeigen, daB die katalyt. 
Wirksamkeit bei abnehmender TeilchengróBe durch ein Maximum geht. Die ver- 
schiedene Wirksamkeit gleicher Katalysatoren gegeniiber der Hydrierung z. B. von 
Maleinsaure u. von Benzoesaure fiihrt zu der Yorstelhmg, daB die Gesamtgeschwindig- 
keit der Hydrierung sich aus der Geschwindigkeit der H 2-Aktivierung u. derjenigen 
der C—C-Aktiyierung zusammensetzt, u. daB letztere die erstere bei leichter hydrier-
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barer Substanz iibertrifft. Ein 7°/o P t enthaltender Katalysator kann bei Erhaltung 
der gleichen Wirksamkeit fur die Hydricrung von Maleinsaure durch Aufnahme von 
P t bis zu 15%, die ohne wesentłiche Bldg. neuer Keime vor allem Anwachsen kleinerer 
Krystallite zu grofieren bewirkt, fiir dio Hydrierung von Benzoesaure gecignet gemaoht 
werden. Es wird auch Spezifitat von Pt-Katalysatoren fiir cis- u. trans-Verbb. (Malein- 
u. Fumarsiiure) beobaohtet. Fiir einen Hydriervorgang schcint oine MindestgroBe der 
Pt-Krystallite erforderlich zu sein. Eine kinet. Erklarung der Abhangigkeit des 
Wirkungsgrades von der Art der Verteilung des P t auf dem Trager lafit sich auf Grund 
der fiir die TJmsetzung erfordorlichen Verweilzeiten geben, die von der Grofie der 
einzclnen Pt-Krystallite abkangig sind. (Z. Elektroelicm. angew. physik. Chem. 38 . 
938— 42. Dez. 1932. Gottingon, U niv., Inst. f. anorgan. Cliemie.) R. K. Mu l l e r .

Paul Gaubert, Das Rotieren voti an der Oberflacha von Flussigkeiten schwimmenden 
Krystallen. Yf. liat beobachtet, daS jeder auf der Oberflacke ruhender Pil. schwimmende 
feste Stoff in Dreliung kommt, wenn er sieh in  der FI. lost odor mit einem 1. Stoff ge- 
triinkt ist. Eine sełir schnelle Rotation zeigt Isovaleramid (D. 0,955), bei gróBeren 
Krystallen u. bei Zusatz von A., der die Lóslicliljeit horabsetzt, sowie bei Annaherung 
an den Sattigungszustand geht die Rotationsgeschwindigkeit zuriiek. Auch diinne 
Bliittchen von Thymol (D. 1,035) sehwimmen auf W. u. zeigen —  entspreckend der 
geringeren Lóslichkeit langsamere —  Botation. Vf. untersueht das Verh. von in ver- 
schiedenen geometr. Formen zm-echtgeschnittenen Krystallstueken. Vf. nimmt an, 
dafi es sieli bei den beobaehteten Erseheimmgen um eine Art BilekstoC bei der Ab- 
trennung der in Lsg. gehenden Krystallmoll. handelt. (C. R. liebd. Seances Aead. Soi. 
1 9 5 . 1088— 90. 5/12. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Th. de Donder und Y. Dupont, Itelaiwistisćlie, Tkeorie der Elastizitdt und der 
Elelctromagnetostriktion. (Buli. Aead. roy. Belgiąue, Cl. Soi. [5]. 18 . 680— 91.
1932.) E t se n sc h it z .

R. Becker, Elaslisćhe Spannungen und magnelische Eigensćhaflen. Zusammen- 
fassender Vortrag. (Physik. Z. 33 . 905— 13. 1/12. 1932. Berlin.) L. E n g e l .

M. N. Podaschewsky, Uber die lichieleJctrische Melhode zur Bestimmwig der Elasli- 
zitatsgrenze des Steinsalzlcryslalles. (Vgl. C. 1 9 3 1 .1. 576.) An gut getemperten, róntgeni- 
siorten, naturlichen Steinsalzkrystallen aus Baehmut wurde der EinfluB der Zugdefor- 
mation bei Zimmertemp. auf den primaren Photostrom untersueht. E in sohmales 
Biischcl von Rontgenstrahlen einer COOLIDGE-Rohre diente gleiehzeitig zur Sensi- 
bilisierung u. zur Erzeugung eines LAUE-Diagramms. Die Verteilung der ciast. u. 
Restspannungen im Krystall wurde nach den opt. Methodcn von Ob r e im o w  u . 
Sc h u b n ik o w  (C. 19 2 7 . I. 2706) bestimmt. —  Von 9 untersuchten Krystallen gaben
7 fiii' die liehtelektr. bestimmte Elastizitatsgrenze Werte im Bereichc von 15— 26 g/qmm. 
Dio von diesen Belastungen hervorgerufene Abnahme des Photostromes schwankto 
von 10—30°/0. Eine merldiehe Anderung des PolariBationsbildes trat nicht auf, ebenso 
kein Astcrismus auf don LAUE-Diagrammen. B ei 2 von den untersuchten Krystallen 
konnte liehtelektr. u. opt. keino Restdeformation nachgewiesen werden. —  Es ist also 
gelungen, an dem Bachmutschen Steinsalz (mit sehr hoher Elastizitatsgrenze) die noch 
nie beobaehtete Restveranderung bei Belastung mit ca. 15 g/qmm festzustellen. Die 
liehtelektr. Methode bietet somit die Móglichkeit, die Anfangsstadien der Entw. der 
piast. Deformationen zu untersuchen, welche mit den bisher benutzten opt. u. rontgeno- 
graph. Methoden nieht beobachtet werden konnten. (Physik. Z. Sowjetunion 2. 294— 96. 
1932. Odessa, Physikal. Inst.) Sk a l ik s .

Charles David Hodgman, Handbook of chemistry and physics; a ready-roferenco book o£ 
chemical and physical data; 17th ed. Cleveland: Chemical Rubber Pub. Co. 1932. 
(1735 S.) 16°. flex. lea. cl. S 6.—.

G. E. M. Jauncey, Modern physics: a second course in college physica. London: Chapman 
& Hall 1933. (586 S.) 8°. 22 s. net.

A ,. A to m str u k tu r . R a d io c h e m ie , P h o to c h e m ie .
M. V. Laue, Zu den Erórterungen uber Kausalitat. (Naturwiss. 20 . 915— 16. 23/12. 

1932. Berlin.) . Sk a l ik s .
L. Rosenfeld, Ober die quantentheoretische Behandlung der SlraJdungsprobleme. 

Die ąuantenmeehan. Formel laBt sich nicht ohne weiteres auf relatiyist. Probleme 
ausdehnen. Das von HEISENBERG u . P a u l i  in Angriff genommene Problem bestand 
darin, eine relatiyist. Quantentheorie der Materie u. Strahlungsfelder aufzubauen m it
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Hilfe der von D ir a c  eingefiihrten Methode der Quantelung der Felder. Durch krit. 
Unterss. wurde die Brauchbarkeit der Quantelungsmethode in Verb. m it dem Korre- 
spondenzprinzip fiir eine naherungsweise Bckandlung der Strahlungsprobleme erkannt. 
Der Bericht des Vfs. bringt eine t)bersicht uber die letzte Entw. der Theorie. (Con- 
vegno Fisica nucleare 1. 131—35. 1932.) G. S c h m id t .

E. Rupp, Neuere Versuclie zur Polarisation der Elektronem. Im AnschluB an friihcre 
Polarisationsverss., bei denen der Elektronenstrahl nach einer 90°-Streuung eino Folio 
durchlief, wird hier iiber neuere Verss. berichtot, bei denen eine zweimalige 90°- 
Streuung angewandt wird, namlich zuerst an einer Goldfolie u. danach an einem dunnen 
Gold- bzw. Aluminiumdraht, wobei dio relativo Polarisation bei der Strouung am Au- 
zum Al-Drabt gemessen wird. Fur 250 kV-Strahlen wird, wic friiher, eine merkbare 
Polarisation gefunden, dio dureh ein geeignetos Magnetfeld zum Verschwinden gebracht 
werden kann. Der Polarisationseffekt steigt mit zunehmender Elektronengeschwdndig- 
keit, er betriigt fiir 130 kV 3—4°/o, fiir 250 kV 9— 10%, wiihrend naeli der Theorie 
von Mott  fur 127 kV sich 15,5, fiir 204 kV sieh 14% ergeben solltcn. (Physik. Z. 33. 
937— 40. 1/12. 1932. Berlin-Beinickendorf, Forsch.-Inst. d. AEG.) K o l l a t h .

F. C. Champion, Die Slreuung von schnellen fi-Teilchen durch Elektronen. (Vgl.
C. 1932. II. 829.) Die Strouung schneller /?-Teilchen durch Elektroncn ist mit der 
Wilsonmethode untersucht worden. D ie Anwendung einer automat. Expansionskammer 
zur Erzeugung einer groflen Anzahl von Aufnahmen von schnellen /3-Strahlbahnen 
ist beroits beschrioben worden. D ie Geschwindigkeit der Teilchen ist aus den 
Bahnkriimmungen im magnet. Feld bestimmt -worden. Aus der Analyso von 650 m 
Bahnlange sind 250 ZusammenstoBe mit Winkeln groBer ais 10° erhalten worden. 
Die Geschwindigkeiten der einfallenden Teilchen lagen zwischen 0,82 u. 0,92 Licht- 
geschwindigkeit. Die absol. Anzahl dor gostreuten Teilchen u. ihre Winkelverteilung 
ist in guter tJbereinstimmung mit einer Streuformel, die sich auf die Quantenmechanik 
aufbaut. Insgesamt ergaben 4000 photograph. Aufnahmen 30000 Bahnen schneller 
/9-Teilohen in N2. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 137. 688—95. 1/9.1932. Cam
bridge, Cavendish Lab.) _ G. SCHMIDT.

H. Mandel, Einige tJbejiegungen iiber die mogliclie Beschaffenheit des Neutrons. 
Die Messungen von Ch a d w ic k  (C. 193S. I. 1987) haben ergebon, daB das Neutron 
eine ldeinere 31. hat ais das Proton. Der Untersehied ist wahrschcinlich bedeutend 
groBer ais die Bulimasse des Elektrons. Diese Ersclieinung laBt sich erklaren, wenn 
angenommen w'ird, daB boi einom tJbergang von Proton u. Elektron in einen Neutronen- 
zustand das Elektron seinc Esistenz ais ein geladenes Teilchen bewahrt u. eine potentielle 
Anziehungsenergie in bezug auf das Proton besitzt. Durch die Existenz eines Massen- 
defokts beim Neutron wird man zu der Ansicht gefiihrt, dafi im Neutron dio bciden 
Teilchen, Proton u. Elektron, anwesend sind; andererseits genugen die Neutronen 
bekanntlicherweise der FERM I-Statistik, so daB man hier zu einem Widerspruch ge- 
fuhrt wird. Der Zustand eines Elektrons u. eines Protons im Neutron kann, wenn z. B. 
die Energie u. ihre Ladungen bestimmt sind, im gewohnlichen Sinne definiert werden, 
nur kann man dieson Zustand nicht durch eine Wellenfunktion der Koordinaten u. 
des Spins der einzelnen Teilchen darstellen. Dadurch ist der Widerspruch gel. u. es 
ist nicht ausgeschlossen, daB dic Neutronen tatsachlich auch den Gesetzen der FERMI- 
Statistik genugen konnen. Beim tJbergang von Proton u. Elektron in ein Neutron 
u. umgekehrt eines Neutrons in Proton u. Elektron wird man unter Wahrung des 
Impulssatzes zu der Annahmo gefiihrt, daB dabei Quanten mit einem Spin ł/., aus- 
gestrahlt bzw. absorbiert werden. Weiter kann angenommen werden, daB dio ent- 
sproehende Strahlung den statist. Gesetzen eines F e r m i-Gases folgt. Die Richtigkeit 
dieses Schlusses laBt sich an der den /3-Zcrfall begleitcndon y-Strahlung experimentell 
priifen. Der Arbeit schlieBen sich ąuantenmechan. Betrachtungen iiber die Elektronen 
im positiven u. negativen Energiezustand (mit negativer M.) u. iiber Protonen im 
positiven u. negatiyen Energie- u. Massenzustand an. (Physik. Z. Sowjetunion 2. 
286—90. 1932. Leningrad, Univ.) G. Sc h m id t .

W. Swietoslawski, Neutronenausgleich der Isotopen. Es wird gezeigt, daB die 
Emission von a-, /?- oder sogar H-Teilchen durch Zerfall, oder das Eindringen der a- 
H-Teilchen oder der Elektronen in den K em  nicht dic Existenz jedes Isotops erklaren 
kann. So bleibt die Bldg. von Sc43 durch Abbau von Ti4S, T50 u. V51 oder durch Elek- 
troncnemission aus Ca,I4 unerklarlich. Gleiches gilt fur die Bldg. von Ti50 durch das 
Eindringen von a-, H- oder ^-Teilchen in den Kern irgendeines bekannten Atoms. 
Dieselben negativen Besultate werden erzielt boi der Annahme, daB ein Atom zerfiillt
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in 2 andere Atonie, oder daB dic bciden K enie ein neues Atom bilden. Dagegen kann 
die Existenz eines jeden Atoms u. eines jeden lsotops erkliirt werden, wenn angenommen 
wird, daB die Atonio yon yerschiedenen Elementen Neutronen (n)emittieren oder ein- 
bauen konnen. So folgt z. B.: 0 1S ^  n +  0 I7; 0 17 n - f  0 1C. Diese Annahmc 
fiihrt zu dem SehluB, daB die Anhaufung der Isotopen von der Geschwindigkeit der 
Bldg. oder des Abbaues der schwereren Isotopen abhiingt. Die Emission eines Neutrons 
durch ein Element ist m it einem Massenverlust yon 0,9997 (Mittelwert aus 18 Isotopen) 
yerbunden. (Naturę, London 1 3 0 . 964. 24/12. 1932. Warschau, Polyteehn. Hoch- 
sehule.) G. S c h m id t .

G. Gamo w, Quanłenlheorie des Ker/uiufbaues. In der Kernstruktur werden zwei 
yersohiedene Arten von aufbauenden Teilen unterschieden: 1. schwereu. 2. leichte Auf- 
bauteile. Zur ersten Klasse gehóren die Protonen u. die zusammengesetzten Bestand- 
teile wie a-Teilchen. Ad 2. gehoren die Kernelektronen, die sich mit Geschwindigkeiten 
bewegen, die nahe der Lichtgeschwindigkeit sind, b o  daB eine relalivist. Behandlung 
erforderlicli ist. In der yorliegenden Arbeit werden die Kcrnprozesse niitgeteilt, die 
m it der gewohnlichen unrelativist. (Juantcnmechanik behandelt werden konnen. § 1. 
Vorerst wird das allgemeine Bild eines Atomkernes entworfen. § 2. Es wird die Formel 
zur Berechnung der Zerfallskonstanten entwickelt. Unter letzterer wird die Wahr- 
scheinlichkeit fiir ein a-Teilehen yerstanden, die den K em  umgebendc Potentialschwelle 
zu uberąucren. § 3. Es werden die Prozesse zur Kernerregung durch a-Zcrfall behandelt. 
In bezug auf dic relativen Wahrscheinlichkeiten der yerschiedenen tjbergiinge im 
angeregten K em  konnen 3 yerschiedene Prozesse stattfinden. a) Strahlender t)bergang 
zu einem der niedrigen Niveaus unter Emission yon y- Quanten. Hierfiir wird die Wahr- 
scheinlichkeit formelmaBig angegeben. b) Herausschleuderung eines Atomelektrons aus 
der K-, L-, M- . . .Schale durch direkte mechan. Zwischenwrkg. mit dem Kern. c) Heraus- 
werfen des a-Teilchens direkt aus dcm angeregten K em  (a-Gruppen hoher Geschwindig
keit). Die Wahrscheinlichkeit fiir diesen ProzeB kann ebenfalls theoret. erfaBt werden. 
§ 4. Nach den spontanen Kernprozcsscn im schweren instabilen Kern werden die kiinst- 
lichen Kernprozesse besprochen. Wirken y-Strahlen auf den Kern, so wird die Ab- 
sorption der y-Strahlen hauptsachlich durch die C0JIPT0N-Stre\iung der j»-Quantcu 
durch die Atomelektronen hervorgerufen. Wenn die Energie der liarten y-Strahlen 
viel groBer ist ais die Bindungsenergie des Elektrons in einem Atom, so kann die K le i n -  
NlSH lNA-Form el fur die Streuung durch freie Elektronen angewandt werden. § 5. 
SchlieBlich werden Aussagen iiber die leichten K em e u. ibre Energiemvcaus aus den 
Zertrttmmerungsverss. mit schnellen Teilchen erhalten. Das einfallende a-Teilchen 
iibertragt dem Kern einen Teil seiner Energie u. ruft entweder die Errcgung oder don 
Zerfall des Kerns unter Herausschleuderung seiner aufbauenden Teilchen hervor. D ie  
moglichen F alle der Kernerregung ohne u. m it Einfangen des einfallenden a-Teilchens 
werden besprochen. Ebenfalls wird der Zerfall ohne u. mit Einfangen des auftreffenden 
a-Teilchens behandelt. Das auftreffende a-Teilchen, das das Proton aus dem Grund- 
niveau des bombardierten Kerns herauswirft, kann entweder im Grundnivcau oder im 
angeregten Niveau eingefangen werden. Die Existenz von yerschiedenen Protonen- 
gruppen zeigt direkt die Energieniveaus des neu entstandenen Aggregats (urspriing- 
licher Kern +  a-Teilchen-Proton) an. Die Protonengruppe mit der groBten Energie 
entspricht dem Einfangen des a-Teilchens auf dem Grundniveau. (Convegno Fisica 
nucleare 1. 65—81. 1932. Leningrad.) G. S c h m id t .

N. Bohr, Die Stabiliłdt des Atoms und die Erlialtungsgeselze. Wahrend fiir zahl- 
reiche atomare Erseheinungen die Anwendung gewohnlicher mechan. u. elektromagnct. 
Bcgriffe móglićh ist, erscheint es dagegen nicht ais gesichert, ob der Energiebegriff 
eindeutig angewendet werden darf auf den radioakt. Zerfall, wo Elektronen aus dem 
Atomkern herausgeschleudert werden. Diese Prozesse gestatten auch nicht durch- 
gehend die Anwendung der gegenwartigen Atomtheorie. Die folgenden allgemeinen 
theoret. Betrachtungen des Vfs. behandeln die Grundlagen der Atommeehanik, die 
Schwierigkeiten der relativist. Quantenmechanik, sowie Fragen iiber die Kernelek- 
tronen. Der statist. Charakter der Quantenmechanik schlieBt nicht aus, daB der 
Energie- u. Impulssatz seine Giiltigkeit verliert, sondern deutet nur seine Anwendung 
in komplementarer Beziehung zur Analyse der Bewegung der Teilchen an. Die Moglieh- 
lceit, die elementaren Teilchen u. das Wirkungsąuant ais unabhangige Grundlagen 
der Theorie des Elektronenaufbaus des Atoms zu behandeln, beruht hauptsaehhch auf 
der Tatsaehe, daB die Atomdimensionen sehr groB sind im Vergleieh zu dem Elektronen- 
durchmesser. (Convegno Fisica nucleare 1. 119—30. 1932. Kopenhagen.) G. S c h m id t .
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A. Sommerfeld, Ober den Packungseffekt. In der A s t o n schen Atomgewichts- 
kurve ist ais Abscissc das Atomgewicht, ais Ordinate der Packungseffekt pro Proton 
aufgetragen. ASTON beschreibt die Kurve in ihrem spateren Verlauf ais glatt, gabelt 
sio aber bei kleinen At.-Geww. in 2 Zweige. Im Anschlufi an die ASTONsehe Kurve wird 
die S t e f a n  MEYERsche aufgestellt, die im wesentlichen ein Stabilitatsmafi darstellt. 
Der Massendefekt wird bier wie folgt orhalten: die Zahl der Protonen wird mit der M. 
des einzelnen Protons 1,0078 multipliziert, wodurcli man die Gesamtmasso des Atoms 
bei liinreichend weit getrennten Protonen erhalt. Von der so berechneten Gesamtmasso 
wird das wirkliehc At.-Gew. abgezogen. Die Differenz liefert den Massendefekt. Die 
Mey er scIic Kurve zeigt keinen glatten Yeriauf, sondern aufeinanderfolgende Masima 
von abnehmender Grofic, dereń Lage ungefahr m it den Perioden des naturlichen Systems 
der Elemente zusammenfallt. Eine Gabelung fiir kleine At.-Ge w w. tritt bier niebt auf. 
'Die Botrachtung beider K urven fuhrt zu dem SchluB: 1. Die ASTONsehe Darst. 
ist von der St e f a n  MEYERsehen nicht wesentlieh verscliieden; 2. Die Gabelung der 
AsTONsehen Kurve ist physikal. unbegrundet; 3. Im Verlauf der Packungseffekto 
der Kerne steckt eine Periodizitat, die der Periodizitat der Atomhulle parallel geht. 
Hierfiir kann keine theoret. Erklarung abgegeben werden. (Convegno Fisica nueleare 1. 
155—57. 1032. Miinchen.) G. Sc h m id t .

W. Botlie, a-Sirahlen, kiinstlicJie Kernurrncandlung und -anregung, Isołope. Die 
bisherigen Verss. spreohen dafiir, daB die a-Strahlen aus homogenen Goschwindigkeits- 
gruppen bestehen. Zur Analyso der a-Strahlen wird die magnet. M ethode (R o s e n - 
BLUM), sowio dio der Reiehweitenverteilung (R u t h e r f o r d ) benutzt. Dio Feinstruktur 
der a-Teilohen einiger Substanzen ist darauf zuruckzufuhren, daB das a-Teilchen beim 
Verlassen des Kerns diesen in einem angeregton Zustand zurueklassen kann, u. daB 
die Energiebilanz jeweils durch eine nachtraglichc y-Emission wieder ausgeglichen wird. 
Direkt nachgewiesen ist eine Foinstruktur der n. a-Teilchen nur bei den 3 C-Prodd. 
Bei den C'-Prodd. sind ebenfalls weitreichende a-Strahlen gefunden worden, die eino 
Struktur besitzen. In der Zerstreuung von a-Teilchen treten Abweichungen von dem 
CouLOMBschen Wechselwirkungsgesetz auf, wenn der Abstand zwischen Teilchen u. 
ablenkendom Kern mit der TeilchengroBe vergleiehbar ist, oder wenn streuendes u. 
gestreutes Teilchen von derselben Natur sind, so daB die ąuantenmechan. Austausch- 
effekte auftreten. Bei der Zerstreuung von a-Strahlen in He werden die ąuantenmechan. 
vorausgesagten Anomalien bestatigt (Motts Theorie). Die sekundiiren Kernstrahlungen, 
die durch natiirliche a-Strahlen ausgelóst werden, sind ausschlieBlich bei leichten 
Atomen zu finden. Natiirliche a-Teilchen konnen nur in leichte Kerne hineingeschossen 
werden, die eino flachere Potentialschwelle besitzen. Die Veranderungen, die der 
leichte Kern erfiihrt, lassen sich wie folgt angeben: a) Protonenemission mit Einfangen, 
b) Protonenemission ohne Einfangen des auftreffenden a-Teilchens, c) Anregung mit 
Einfangen u. d) Anregung ohne Einfangen. Es muB von vornherein bemerkt werden, 
daB von den 4 Prozessen bisher nur die mit a) u. c) bezeichneten sieher nachgewiesen 
sind. Ad a). Die H-Strahlen, die ais Umwandlungsprodd. auftreten, konnen aus 
mehreren Gruppen bestehen, die ihrer Energie naoh deutlich voneinander getrennt 
sind. Vf. hat Verss. dieser Art mit B angestellt. Es ist der Nachweis erbracht worden, 
daB die beiden langcren Protonengruppen des B weitgehend homogen sind u. durch 
Einfangen des a-Teilchens entstehen. Die Frage, warum das Proton mit zweierlei 
Energie aus dem Kern austreten kann, wird in der Weise beantwortet, daB der um- 
gewandelte Kern hiiufig in oinem angeregten Zustand zuriickbleibt, so daB fiir das 
Proton ein Energiebetrag gleich der Anregungsenergie verloren ist gegenuber dem Falle, 
wo der Kern sogleich in seinen Grundzustand umgewandelt wird. Insgesamt liegt die 
Zahl der beobachteten homogenen H-Gruppen von folgenden Elementen vor: B (2 );  
N  (1); F  (mindestens 3); Na (Kontinuum), Al (2—3); P  (1). Aus den gemessenen 
H-Reichweiten laBt sich die Energieanderung des Kerns ableiten, was gestatt-et, die 
Isotopengewichte des ursprunglichen u. des entstehenden Elemcntes zueinander in 
Beziehung zu setzen. Damit ist eine M ethode zur experimentełlen Best. der Massen- 
defekte gegeben. SchlieBlich wird noch die kiinstliche Erregung von y-Strahlen be- 
sprochen. Die Ausbeuten in y-Quanten pro 108 a-Teilchen werden angefuhrt. Dor 
Zusammenhang zwischen II- u. y-Emission ist noch nicht geklart. Der N-Kern sendet 
nur eine H-Gruppe aus, was so gedeutet wird, daB der umgewandeltc Kern sich sogleich 
im Grundzustand befindet. Eine y-Emission ist dann nicht mehr móglich. Ebenfalls 
zeigen C,2, O10 u. Ne20 keine y-Strahlen. Beim Li u. Be treten y-Strahlen ohne merk- 
liche H-Emission auf. Aus Absorptionsmessungen der y-Strahlen zur Best. des h v-
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Quants mu 13 gefolgert werden, daB im letzten ZertrummerungsprozeB das a-Teilchen 
eingefangen wird. Der UmwandlungsprozeB im Kern wird wie folgt angenommen: 
das a-Teilchen iiberfcragt seine Energio erst auf ein ticf im Kern sitzendes Teilchen, 
welches dann seinerseits unter Riickkehr in den Normalzustand die Energie ausstrahlt. 
(Conveęno Fisica nucleare 1. 83—-106. 1932. GieBen.) G. S c h m id t .

Fritz Kirchner, U ber Atomaertrummerung miltels Wasserstoffkanalslrahlen. D ie 
Zertrummerungsverss. von COCKCROFT u. WALTON haben ergeben, daB Li u. eine 
Reihe von anderen Elementen beim Bombardement mit sclmellen Protonen eine tief- 
gehende Kernumwandlung erleiden, bei der Atomtrummer mit einer kinet. Energie 
ausgeschłeudert werden, die diejenige der ankommenden Protonen weit iibertrifft. 
Vf. hat die Verss. von C o c k c r o f t  u . W a l t o n  mit einer wesentlich einfaelieren Appa- 
ratur wiederholt. Bei dieser Anordnung wurden die Kanalstralilen in einem Hocli- 
vakuum hinter der Kathode noch einmal besckleunigt. Die bcschlcunigten Kanal- 
strahlen trafen auf eine Li-Platte; dio von den ausgeschleuderten He-Kernen hervor- 
gerufenen Scintillationen wurden auf einem seitlich angebrachten Leuchtschirm beob- 
aehtet. Atomtriimmer-Scintillationen konnten sohon bei Protonenenergien von weniger 
ais 100 kV beobaebtet werden. Die in diesen Verss. erreiehte Ausbeuto ist doppelt 
so stark wic bei COCKCROFT u. W a l t o n .  Vf. crhalt eine erhebliche VergroBerung 
der beobachteten Zahl der Scintillationen — namlich ungefahr um don Faktor 4 —  
wenn auf die Li-Elektrode im Vakuum frisches Li aus einem eingebauten Ofclicn ver- 
dampft wurde. Daraus muB geschlossen werden, daB unter n. Versuchsbedingungen 
infolge der an der Li-Oberfliiehe sieli bildenden Oxydschicht eine verringerte Ausbeuto 
an Zertrummerungsprozessen gefunden wird. (Pliysik. Z. 33. 777. 15/10. 1932. 
Munchen.) G. S c h m id t .

Guido Beck, U ber das Niveauschema des Ra C '. Vf. beriehtet iiber die Folgc- 
rungen aus den lieuto vorliegenden Messungen an RaC'. Nach E l l is  wird angenommen, 
dafi in einem Kern jedes a-Teilchen niiherungswoise ais in einem festen auBeren Kraft- 
feld befindlich angesehen werden kann. Fem er wiid vorausgesetzt, daB jedes Teilchen 
im Kern angenahert ais unabhangig betrachtet u. gequantelt werden kann. Vf. betrachtet 
don Kern ais ganzes u. fragt nach den Quantenzustiinden des Mehrkórperproblems. 
Die Niveaus des Gesamtsystems lassen sich aus den ELLiSschen Messungen mit einiger 
Sichcrheit ermittehi. Es wird das Termschema angegeben, das sich bei Beriicksichtigung 
samtlicher experimenteller Angaben: Energie dery- u. sekundaren /?-Strahlen, Intensitat 
dieser Strahlen u. weitreichende a-Strahlen, ais das wahrscheinlichste ergibt. Hierbci 
sind die voll ausgezogenen Niveaus aus beobachteten Strahlungsiibergangen, die ge- 
striehelt gezeichneten hingegen nur aus strahlungslosen Ubergangen ermittelt worden. 
Fiir die absolute Intensitat der emittierten y-Strahlen sind Werte angegeben worden, 
die eine obere Grenze darstellen. Unter Zugrundelcgung dieser Werte ergab sich aus 
dem Schema, daB pro zerfallenem RaC-Kern 1,2 angeregte Kerne entstehen. Das 
Termschema ist m it den gemessenen weitreichenden a-Strahlgruppen vereinbar. Da 
nur eine verhaltnismaBig kleine Zahl der y-Linien, die in dem Termschema Platz finden 
konnten, tatsachlich beobachtet wird, wird angenommen, daB wie im Atom auch im 
Kern gewisse Auswahlregeln giiltig sein miissen. Weiterhin gcht hervor, daB die 
y-Strahlung durch Dipoliibergange zu deuten ist. (Convegno Fisica nucleare 1. 1G7 
bis 172. 1932. Leipzig.) G. Sc h m id t .

C. D. Ellis, P-Sirahlen und y-Slrahlen. Aus den Freąuenzen der y-Strahlen lassen 
sich die Energiedifferenzen der a-Teilchenniveaus ableiten. Die Energie der y-Strahlen 
wird wiederum aus den photoelektr. ausgelósten Elektronen bestimmt. Ein Vergleich 
zwisohen den Gruppen des natiirlichen /]-Spektruma vom intem en Photoeffekt u. 
donjenigen, die durch Analyse der Elektronenemission aus gewóhnlichen Metallen 
erhalten worden sind, hat ergeben, daB viel mehr Gruppen aus dem radioakt. Materiał 
ais aus dem Metali mit vergleichbarer Kernladungszahl yorhanden sind. Der Kern 
u. der Elektronenaufbau des Atoms muB ais ein ąuantisiertes System aufgefaBt werden, 
welches nach anfanglicher Erregung Ubergange zu Niveaus gleieher Energie ausfuhren 
kann. Die Annahmen uber den Zusammenhang der y- u. /?-Strahlung werden m it 
neuen Messungen des /?-Spektrums von ThB +  C +  C" verglichen. Besonders wurden 
die Intensitaten der einzelnen Gruppen u. das Auftreten schwacher Linien untersueht. 
Die Annahme iiber den Ursprung der y-Stralden mit gleichzeitigem tlbergang von  
mehreren a-Teilchen wird an den Ergebnissen gepriift, die am /?-Spektrum des RaC' 
erhalten worden sind. Das Auftreten einer Linienmehrheit zeigt eindeutig, daB 
mindestens 2 angeregte Niveaus des K em s vorhanden sein miissen. Die Yerkniipfung
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der a-Tcilchenzustande des ThC m it den y-Strahlen wird diskutiert. Nacli Gam ow  
sollen die a- u. y-Emission nieht alternative, sondern aufeinanderfolgende Prozesso 
sein. Der Zerfall von ThC geht unter metastabilen Zustanden vor sich. Die Energie- 
differenzen der a-Toilchengruppen lassen die Energien einer Reihe von Kernzustanden 
bestimmen, woraus sich wiederum die moglichen Energien der emittierteny-Strahlen er- 
mitteln lassen. Zuletzt werden die strahlungslosen Obergange der Kernenergie behandelt. 
Ein angeregter Kern kann einen Obergang ausfiihren u. einen Encrgiebetrag E  emittieren. 
Diese Energie kann in mindestens 2 Formen erscheinen, entweder ais Strahlung oder 
ais Teilchen. Im letzten Falle handelt es sich um ein Elektron von einer Energie E—K  
oder E —L, entsprechend dem Anfangszustand. (Convegno Fisica Nucleare 1. 107— 17. 
1932. Cambridge.) G. Sc h m id t .

E. J. Workman, Sekundareffekte in der Ionisation durch harte y-Strahlen. Vf. be-
richtet iiber Messungcn der Zunahme der Ionisation in einem metali. Elektroskop bei 
Verstarkung der Kammęrwande. Ein ausgeblendetcr y-Strahl von Ra, durch 3 om Pb 
gefiltert, wird liings der Achse einer zylindr. Ionisationskammer gerichtet. Die Kammer 
enthalt Luft unter Normaldruck. Verschiedene Dioken von Cellophan, Graphit, Al, 
Fe, Sn u. Pb wurden vor u. hinter der Kammer angebraeht u. die Ionisation unter- 
sucht. Pb, hinter der Kammer angebraeht, verursaoht ein Ansteigen der Ionisation 
um annahernd 60%> wenn ein Filter von 3 om Pb benutzt wird. Fiir dio anderen Sub- 
stanzen ist der Anstieg der Ionisation proportional der Kernladungszahl. Ein groBer 
Teil des Anstiegs der Ionisation wird durch die Streuung der Elektronen an der Riiek- 
wand liervorgerufen. (Physie. Rev. [2] 41 . 264. 16/7. 1932. California Inst. of Tech
nology.) G. S c h m id t .

W. Bothe, Bemerkungen iiber die Ullrakorj)uskularstrahlung. Aus Koinzidcnz- 
yerss. wurde geschlossen, daB die Ultrastrahlung sich nieht wie eine y-Strahlung ver- 
halt, sondern wie eine Korpuskularstrahlung. Durch neue Koinzidenzverss. des Vfs. 
mit der Be-y-Strahlung wird dieser SchluB gestiitzt. Bei gleicher Versuchsanordnung 
wie bei der Ultrastrahlung versehwinden die Koinzidenzen, die dio Be-Strahlung er- 
zeugt, bereits m it einem Absorber von 6 mm Al zwischen den beiden Ziihlrohren, wahrend 
die Be-Strahlung selbst noch durch mehrere cm Fe hindurchgeht. Bei der Ultrastrahlung 
andererseits sind diese beiden Absorbierbarkeiten fast gleich. Fiir die Be-y-Strahlung 
folgt daraus, daB dio Koinzidenzen ausscblieBlich durch die selcundare Korpuskular
strahlung (^-Strahlung) hcrvorgerufen werden. Das Verh. der Ultrastrahlung laBt auf 
einen Ubergangseffekt sohlieBen. Danach erzeugt die Ultra-Korpuskularstrahlung in 
der Materie eine sekundiire Korpuskularstrahlung (yerzweigte Bahnen). Die Eigg. 
der Sekundarteilchen lassen sich aus STEINKEs ,,Ubergangskurven“ ablesen. Je hoher 
dio Ordnungszahl des durchstrahlten Mittels ist, um so groBer ist die Zahl, um so geringer 
aber das Durchdringungsvermogen der Sekundarteilchen. In Pb machen sich die 
Sekundarteilchen trotz ihrer gróBeren Zahl weniger bemerkbar ais in Luft oder Al. 
(Convegno Fisica nucleare 1. 153—54. 1932. GieBen.) G. S c h m id t .

R. D. Bennett, J. C. Stearns und A. H. Compton, Die lagliche Scliwankung der 
HohenslraJdung. Vff. berichten iiber Messungen der Hóhenstrahlungsintensitat iiber 
einen zusammenhangenden Zoitraum von 240 Stdn. Die Messung crfolgte stiindlich. 
lonisationsanderungen mit der Temp. konnten dio Ergebnisse nieht beeinflussen. Da 
angenommen wurde, daB der starker absorbierbare Teil der Hóhcnstrahlung eine groBore 
tagliche Sehwankung aufweist, muBten die Messungen in groBeren Hóhen (3900 m) aus- 
gefuhrt werden, um dort noch die weichere Hóhcnstrahlung anzutreffen. Die Ionisations- 
kammer bestand aus einer Stahlkugel, die mit Luft yon 30 at Druck gefiillt war. Der 
Ionisationsstrom wurde mit einem Li.YDEMANN-Elektrometer gemessen. Die Ioni- 
sationskammer war von zylindr. Cu-Schalen von 2,5 cm Dicke u. von Pb-Platten 
gleicher Dicke umgeben. Bei Anbringung von  Korrekturen, die durch die taglichen 
Veranderungen des Barometerdrucks erforderlich sind, zeigt sich eine deutliche Differenz 
in der Strahlenintensitat wahrend des Tages u. der Nacht. Wiihrend dieser Verss. 
war die Ionisation um 1,5 ±  0,25% starker zwischen 8 u. 16 ais zwischen 20 u. 4 Uhr. 
Dio Analyse der Ergebnisse liiBt yermuten, daB der in der Niihe der Sonne gelegene 
Raum mehr Hohenstrahlen emittiert ais die entfernteren Gebiete. (Physie. R ev. [2] 41 . 
119— 26.15/7.1932. Massachusetts Institut, Univ. von Denver u. von Chikago.) G. Schm .

F. C. Chalklin und L. P . Chalklin, t)ber die Partialabsorption im Gebiet der 
weichen Ronlgenstrahlen. Die bisherigen, cinander widersprechenden Verss. iiber Teil- 
absorption der Róntgenstrahlen sind samtlich mit Wellenlangen in der Nahe von 1 A 
gemaeht worden. Vff. haben nun mit einer wesentlich abweichenden Apparatur Verss.
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im Gebiet weicher Rontgenstrahlen angestellt: Mit cinom Vakuumspektrographen 
wurden die Rontgenspektren verschicdener Elemente mit cincm Gitter bei streifendem  
Einfall aufgenommen. Auf den meisten Platten war die K  a-Linie des C zu bemerken; 
der C scheidet sieh auf der Antikathode infolge der Zers. von KW-stoffdampfen ab. 
Auf denjenigen Platten, welche die C IC iz-Linie am intensivsten zeigen, ist aufierdem 
auf der langwelligen Seite eine sehr diffuse Linie zu beobachten, dereń Intensitat mit 
der yon C K  a zu- oder abnimmt. Dieso Linie tritt auf unabhangig vom Antikathoden- 
metall u. erscheint selbst auf Platten, die kaum andere Linien ais die des C zeigen. —  
Die Wellenlange der Linie ist 51 A (entsprechend 242 Elektronenvolt). Vff. glauben, 
daB die Linie zustande kommt, indem durch ein Quant der K  oc-Strahlung unter Verlust 
eines Teils seiner Energie ein Elektron aus der jŁ-Śchale entfernt wird. Das Ionisations- 
potential des £-Niveaus betragt nach yersehiedenen Messungen 35—40 Volt. Wenn 
man annimmt, daB li vmodif. Linie =  h v s a —  W l-^oo, findet man fiir die Energie der 
modifizierten Strahlung 240 V., in tlbereinstimmung mit dem Experiment. DaB es 
sich bei den Verss. der Vff. um eine wirkliohe Absorption durch C handelt, ergibt sich 
daraus, daB die if-Absorptionsdiskontinuitaten auf den Aufnahmen auftreten. —  
Ferner wird eine neue Absorptionsdiskontinuitiit bei 39,7 A oder 3U  V. beobachtet. 
Vff. sind der Meinung, daB es sich hierbei um die vollstandige Entfernung eines K - 
Elektrons handelt. (C. R. hebd. Seances Acad. Soi. 195 . 374— 76. 1/8. 1932.) S k a l i k s .

Horia Hulubei, Experimentelle Studia iiber die Partialabsorption der liontgen- 
strahlen. Vf. hat Experimente mit Mo-Strahlung u. RuB, Al-Platten u. B-Pulver ais 
Absorber angestellt. Spektroskop. App. nach Ca UCHO IS (C. 19 3 2 . II. 666). In keinem 
Fali konnten die nach R a y  z u  erwartenden Linien beobachtet werden. (C. R. hebd. 
Sćances Acad. Sci. 195 . 231— 33. 18/7. 1932.) S k a l ik s .

W. R. Harper, Einige beim Bau von Bonłgenróhren mit Gluhkathode fu r stetigen 
Betrieb zu beachtende iFaktoren. Es werden einige Betrachtungen iiber die reproduzier- 
bare Herst. eines genau konstanten Rontgenstrahlbiindels mitgeteilt. Eine Rontgen- 
rohre, die diesen Obcrlegungen entspricht, wird beschrieben, u. es wird gezeigt, daB 
die Giite des Vakuums wenig EinfluB auf den konstanten Betrieb der Róhre hat, wenn 
die zugefuhrte elektr. Energie entsprechend geregelt wird. —  Ferner werden diskutiert: 
einige Faktoren, die den Rdhrenstrom begrenzen, Bldg. des Fokus, Róhren mit 3 u. 
4 Elektroden. (Proe. Cambridge philos. Soc. 2 8 . 497— 508. 31/10. 1932. Univ. of 
Bristol.) Sk a l ik s .

J. Sherman, Notiz zu Wheclers Diskussion der Madelunglconstanten fiir  kubische 
Krystallgitter. Es wird auf einen Fehler in der Berechnung von W h e e l e r  (C. 1 9 3 2 .
II. 1880) fiir Cuprit hingewiesen. (Pliilos. Mag. J. Sci. [7] 14 . 745—46. Nov. 1932. 
Pasadena, California Inst. of Technol.) Sk a l ik s .

Arne Olander, Die Kryslallstruktur von AuCd. Durch Potentialmessungen (vgl. 
C. 19 3 3 . I. 1071) hatte Vf. fiir die /J-Phase (etwa 50 Atom-°/0) des Cd—Au-Systems 
einen Umwandlungspunkt bei 267° mit einer Umwandlungswarmc von ~  240 cal/Moi 
festgestellt. Die Existenz dieser Umwandlung sollte jetzt nach einer anderen Methode 
nachgepruft werden, u. es sollte untersucht werden, ob ein iihnliches Krystallgitter 
wie bei AuZn u. /3-Messing rorlag. — Feilspane einer Legierung mit 47,5 Atom-°/0 Cd 
wurden in H2-Atmospkare in zugeschmolzenen (juarzglasrohrehen 40 Stdn. bei 430 u.
220° gehalten u. dann in W. abgeschreckt. Diese beiden Proben wurden hierauf in
Fokussierungskammern mit Cr K -Strahlung untersucht; sie gaben ident. Diagramme. 
Blementarkórper: a — 3,144, 6 =  4,851 u. c =  4,745 A. D. 14,5. 4 Atome im Ele- 
mentarkorper. Mógliche Raumgruppen y h~ u. FftG, von denen aber nur Fft5 die beob- 
achteten Intensitaten erklart. Koordinaten der Atome: Cd in 000, 0 5/s V 2 ; Au in 
Va V2 0, V, Vs V*- Das ist ein leicht deformiertes, flachenzentriertes Gitter. AYiire es genau 
zentriert u. wiire b =  c =  a ]/2, so lago eine CsCl-Struktur vor. Jedes Atom ist von
8 Atomen des anderen Elementes umgcben, doch sind die Abstande wahrschemlieh 
nieht genau gleich. —  Oberhalb 267° konnte die Legierung nicht abgeschreckt werden, 
daher wurden Aufnahmen in einer DEBYE-Kamera m it Heizung des Praparates ge- 
macht. Bei einer Temp. zwischen 400 u. 450° wurde das Interferenzbild des CsCl-Typs 
crhalten: a =  3,34 A. Abstand benachbarter Atome 2,89 A. —  Oberhalb 267° hat die 
Legierung also die gleiche Struktur wie die der entsprechenden Phasen AuZn u. CuZn; 
bei tieferen Tempp. wird sie merklich deformiert. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristollphysik, Kristallchem. (Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr. 8 3 . 
145—48. Juli 1932. Stockholm, Univ.) Sk a l ik s .
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W. A. Wooster, Krystallstruktur und Dehydratationsfiguren von Hydraten der 
Alkalihalide. W e is z e n b e r g -  u . Schwenkaufnahmen an Krystallen von N aBr-2H sO u. 
N aJ-2H 20 . —  N aB r-2H 20 .  Monoklin. a — 6,59, b =  10,20, c =  6,51 A; /? =  112,5°. 
4 Moll. im Elementarkorper. Berechnete D. 2,28. Raumgruppe Cihb. — N aJ  -2H 20 . 
Triklin. a  =  6,85, b =  5,76, c =  7,16 A; « =  98°, p  =  119°, y  =  68,5°. 2 Moll. im 
Elementarkorper. Raumgruppe Gt\  Berechnete D . 2,67. — Beide Substanzen sind  
zerflieBIich u. sohwer von Mutterlauge zu trennen. Das crklart wahrscheinlich die 
friiher von E a v r e  u . V a l s o n  angegebene Formel N aJ ■ 1II20 . Nach den rontgenograph. 
Ergebnissen ist diese Eormel unwahrscheinlich, der Elementarkorper miiBte dann 
mindestens 266 A3 gro fi sein, wahrend er tatsachlich nur 230 A3 Vol. hat. —  Bei beiden 
Hydraten wurden gut ausgebildete, flachę, ellipt. Dehydratationafiguren beobaehtet. 
(Naturę, London 1 3 0 . 698. 5/11. 1932. Cambridge, Dept. of Mineralogy and Petro- 
logy.) S k a l ik s .

J. M. Bijvoet und H. J. Verweel, Uber die Struktur der bihalogenide des Queck- 
’.rs und Bleis. (Vgl. C. 1 9 3 2 . II. 169.) Es werden vergleicliende Betrachtungen 

uber die Struktur der Dihalogenide von Hg u. Pb angestellt (naeli z. T. noeh un- 
yeroffentlichten Unterss.). D ie Strukturen der Chloride u. Bromide sind komplizierter 
ais die einfaehen Typen der Fluoride u. Jodide. Diese komplizierteren Gitter sind ent- 
spreehend der Raumerfullung u. Polarisierbarkeit der aufbauenden Ionen ais Uber- 
gangstj'pen anzusehen (V. M. GOLDSCHMIDT). Sie lassen sich in einfacher Weise 
besehreiben, wenn man sio idealisiert. —  t)ber Einzelheiton ygl. die Originalarbeit. 
(Recueil Trav. chim. Pays-Bas 51  ([4] 13). 605— 11. 1932. Amsterdam, Geolog. Inst. 
d. U n iv .) Sk a l ik s .

Nora Wooster, D ie Krystallstruklur von Ferrichlorid, FeCl3. Die Struktur wurde 
aus L a u e - u. WEISZEKBERG-Aufnahmen bestimmt. Rhomboedr. Gitter mit a =  
6,69 A u. a =  52“ 30'. 2 Moll. im Elementarkorper. Raumgruppo C34 oder C3l-2, wahr
soheinlich die lotztero. Die Struktur ist ein Scliichtengitter, isomorph m it B iJ3. Cl- 
Parameter z =  27° 45' oder 0,077. Die liieraus sich ergebenden Abstande entspreclien 
den Ionenradien von  Go l d s c h m id t . (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. (Abt. A d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.) 83. 35— 41. Juli 1932. 
Cambridge, Dept. of Mineralogy and Petrology.) S k a l ik s .

C. A. Beevers und H. Lipson, Die Krystallstruktur von Nickelsulfathezahydrat, 
N iSOi-GHM . Nur die tetragonale Form des Salzes wurde untersucht. Aus Dreh- 
aufnahmen berechnete sich ein basisflachonzentrierter Elementarkorper mit a =  9,61 u. 
c =  18,3 A. Fur die weiteron Betrachtungen wurde der bei Rotation ura 45° um c 
entstehende kleinere Elomentarkorper gewahlt (a =  6,80 A), er enthalt 4 Moll. Raum
gruppe D f  oder Ą 8. Fiir die Best. der Parameter wurde angenommen, daB die Struktur 
aus tetraedr. SO,-Gruppen u. oktaedr. Ni(H20)(j-Gruppon aufgebaut ist. Die aus- 
gezeichneto Dbereinstimmung der boreehneten mit den gemessenen Intonsitaten be- 
stiitigt diese Annahmen. —  Die Krystalle scheinen anomale opt. Drehung zu zeigen. 
(Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. (Abt. A d. Z. Kristallogr., 
Mineralog., Petrogr.) 8 3 . 123—35. Juli 1932. Liverpool, U niv., George H olt Physics 
Lab.) Sk a l i k s .

F. Zambonini und F. Laves, Uber die Krystallstruktur des L i3POi und seine Be- 
zięhung zum Strukturtyp des Olivin. Das in der C. 19 3 2 . I. 1507 ref. Arbeit bei der 
Darst. von Lithiophilit erhaltene Li3PO.f hat nach Go l d s c h m id t  wahrscheinlich eine 
nahe strukturelle Vorwandtschaft mit 01iviri Mg2SiO,t, u. zwar dann, wenn das iiber- 
ziihligo Li-Kation —  Li3P 0 4 hat ein Kation pro Formeleinheit mehr ais der 01ivin —  
in einer noch unbesotzten Liieke der Sauerstoffpackung der OKvinstruktur seinen Platz 
haben wiirdo. —  Um diese morpholog. Analogien m it der 01ivinstruktur zu priifen, 
wurden einige Drohaufnahmen um die 3 rhomb. Aehsen des Li3P 0 4 angefertigt: a =  4,86, 
b =  10,26, c =  6 ,07A . Diese Gitterkonstanten haben ungefiihr die GroCe wie bei 
yerschiedenen anderen 01ivinstrukturen u. lassen erkennen, dafi durch Ausfullung 
von 3/ t der Gesamtzahl oktaedr. Lucken der Sauerstoffpackung im Li3P 0 4 gegoniiber 
der Ausfullung von 2/.i der Gesamtanzahl in den OIivinen keino merkliche Deformation 
der Sauerstoffpackung eintritt. —  Das Li3P 0 4 kann bei einer derartigen Deutung in 
der gleichen Raumgruppe Fft16 krystalhsicren wie der Olm n: „Isomorphie m it Fullung 
vakantor Gitterorte“ nach Go l d s c h m id t . (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristall
physik, Kristellckem. (Abt. A d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.) 83 . 26— 28. 
Juli 1932. Gottingen, Mineralog. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .
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F. E. Hoare, Bemerkung uber den loahrscheinliclisten Wert der Stefan-Boltzmann-
schen Strahlungskonslanten. Vf. berechnet das bewertete Mittel der St e f a n -B o ltz- 
MANNsohon Konstanten zu 5,742 ^  0 ,027-10~5 (erg/cm2/sec/Grad4); der wahrscliein- 
liche Fehler ist yermutlich zu hoch; Vf. nimmt ihn auf Grund eigener Bestst. zu ±  0,019 
an. Fiir die PLANCKsohe Konstanto berechnet sich mit diesem Wert 6,536 ±  0,011- 
10-27 erg-sec. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 14 . 445—49. Sept. 1932.) L o r e n z .

G. Breit, Die Isotopieverscliiebung in der Hyperfeinslruktur. Es wird durch
Anderung der Mothode zur Best. yon tp- (0) (unter Benutzung der von GOUDSMIT an- 
gegebenen Formel fur die Hyperfeinstrukturaufspaltung) u. durch einigc Anderungen 
in der Deutung der Elektronenkonfiguration in Hg, Tl, Pb, gezeigt, daB man fruhere 
Einwande gegen dio Deutung der Isotopieverschiebung ais Folgę der Anderung des 
Kemradius widerlegen kann. Es wird dabei angenommen, daB der Kernradius pro- 
portional der 1/3 Potenz des Atomgewickts ist, u. daB die effektiye Kernladung beziiglioh 
der Wrkg. auf iiuBere Elektronen gleichmaBig im Innem  des Kerns verteilt ist. Die 
Isotopieverschiobung in der 6 p--, 6 p 7 6 p  8 s-, d  6 p-, 6 p  8 p-Konfiguration des
Pb I wird hauptsachlich ais Folgę der Anderung der Abschirmung von 6 .s-Elektronen 
bei Anregung des Valenzelektrons gedeutet. Es wird eine qualitative tlbereinstimmung 
zwischen den beobachtetcn u. theoret. berechneten Isotopieverschiebungen in Tl I, 
T l i ł ,  Pb I, Pb II, Hg I, H g I I  festgestellt. (Physic. Rev. [2] 42 . 348— 54. 1/11. 1932. 
New York U niv., Departm. of Phys.) B o r is  R o s e n .

M. K ulp, Druckverbreilerung und Druckyerschiebung von Speklrallinien. Vf. geht 
von der Oberlegung aus, daB alle gogenseitigen Beeinflussungen yon Atom en sich in 
der Gestalt der Potentialkurven widerspiegeln. Fiir die Druckyerschiebung einer 
Spektrallinie wird eine Formel abgeleitet. Es wird dabei yorausgesetzt, daB dio Wechsel- 
wirkungskrafte im wesentlichen Polarisationskrafte sind, die nach Lo n d o n  mit der
6. Potenz der E n tfem u n g  abnehmen u. sich additiv aus der Wrkg. der einzelnen Atome 
zusammensetzen u. daB die D . u. die Verteilung der Atome konstant sind. Die in 
Wirki ichkeit auftretenden Dichteschwankungen werden fiir die Linienvorbreiterung 
yerantwortlich gemacht. Daraus laBt sich mittels statist. Uberlegungen die gesamte 
Intensitatsverteilung innerhalb der Linie, die Verscliiebung, Halbwertsbreite u. Un- 
symmetrio formelmaBig darstellen. Die R esultato wordon m it den theoret. auf anderem 
Wege von Ma r g e n a u  (C. 19 3 2 . II. 1590) abgeleiteten u. mit esperimentellen Daten 
yergliehen. Die Abweichungon werden dadurch erklart, daB noch andore ais die 
LONDONsehen Polarisationskrafte mitwirken. Der EinfluB des intermolekularen 
STARK-Effekts auf die Linienform  wird qualitativ behandelt. (Z. Physik 79 . 495— 510. 
3/12. 1932. Rostock, Phys. Inst. d. Uniy.) B o r is  R o s e n .

P. K. Kiehlu und B. M. Auand, Spektrum der Corona. Die //„-Liiiien 5303,15 
u. 6375, die nach Verss. der Vff. in jeder intensiven elcktrodenlosen Entladung unter 
geringem Druck (0,01 mm) auch ohne direkto H 2-Zufuhr stark auftreten (H2 aus F ett 
usw.) werden mit den entsprechenden Linien in der Corona identifiziert. (Current. Sci. 
1. 133—34. Nov. 1932.) B o r is  R o s e n .

Ny Tsi-Ze und Choong Shin-Piaw, D ie Lichlabsorption des Ozons zwischen 3050 
und 3400 A  (Oegend der Banden von Huggins). Vff. messen die Lichtabsorption von 
0 3 zwischen 3050 u. 3400 A u. stellen die Werte des Absorptionskoeff. a mit den zu- 
gehorigen Wellenlangen in einer Tabelle zusammen. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 
1 9 5 . 309— 11. 25/7. 1932.) L. E n g e l .

Osvald Lundęiuist, Das K ttl X2-Dublett des Chlors in  verscluedenen Verbindungen. 
In Fortsetzung zu C. 19 3 2 . II. 3671 u. nach derselben Mothode wurde der EinfluB 
der chem. Bindung auf dio Lage des Ka.x oc2-Dubletts dea Cl untersucht. Die Wellen- 
liinge des Dubletts in NaCl wurde zu 4718,3; 4721,3, in NaC103 zu 4716,1; 4719,0, in  
NaClO., zu 4715,3; 4718,3 X .-E . festgestellt. (Naturwiss. 2 0 . 905— 06. 10/12. 1932. 
Lund, Fysiska institutionen.) B o r is  R o s e n .

Weldon G. Brown, Das Absorptionsspeklrum von Jodbromid. Das Absorptions- 
spektrum von JBr wurde mit 6,5 m-Gitter im Sichtbaren u. U ltrayiolett aufgenommen. 
Es wird auf die Abnlichkeit m it dem JCl-Spektrum hingewiesen. Kernschwingungs- 
schemata fiir 3 Systeme werden angegeben. Die v', w"-Werte konnten durch Best. 
des Isotopieeffektes festgestellt werden. Die (z. T. nur provisor. bestimmten) K on
stanten des Grundniveaus u. der 3 angeregten Termo sind (ygl. nachst. Tabelle). 
Potontialkurven werden angegeben. Das Zustandekommen der — 0 +-Banden wird
auf dieselbe Weise gedeutet wio im entsprechenden Fali im JC1, d. h. der obere Zustand 
entstoht durch Zusammenwirkung des 3 /7o+ m it einem abstoBenden 0+-Term. Es
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wird gezoigt, daB diese Annahme den Charakter des Systems (teils scliarfe, teils diffuse 
Banden) qualitativ erklaren kann. Es wird gezeigt, daB fiir J 2, JBr, JC1, Br2 die Auf- 
spaltung 3/7o+—3I7i ca. 2/3 der mittleren 2P-Multiplettaufspaltung der Atome ist. 
Daran kniipfen sich einige Bemerkungen iiber die gesamte Multiplettaufspaltung der 
Halogenmolekiile an. (Physic. Rev. [2] 42. 355—G3. 1/11. 1932. Chicago, U niv., Ryerson 
Phys. Labor.) B o r is  R o s e n .

I. I. Agarbiceanu, Uber die Absorption der Fluorescenzstrahlung des Jods im  
Joddampf. (Vgl. C. 1932. II. 334. 1416. 3837.) Zwischen einem FluorescenzgefiiB m it J  
(angeregt mit Hg-Bogen) u. dem Spektrographen wurde ein elektr. heizbares Jod- 
absorptionsgefiiB eingesclialtet. Die Spektra bei 23, 105, 203 u. 270° im Absorptions- 
gefaB wurden auspliotometriert. Die Abhangigkeit der Intensitat der Giieder — 2, 1,
2, 3, 4, 6 der Resonanzserie 5461 von der Temp. der Absorptionsschiclit wird graph. 
wiedergegeben. Das Verhiiltnis der Intensitat dieser Linien (ais dereń BlaB die Scliwar- 
zung angenommen wurde) bei 270° zu der bei 23° betragt 0,38; 0,44; 0,38; 0,59; 0,39; 
0,26. Es wird gefolgert, daB die MAXWELLSche Verteilung allein die beobachtete 
Anderung nicht erklaren kann, u. daB es die Ubergangswahrscheinlichkeiten sind, 
die sich mit der Temp. bzw. mit der Zahl der ZusammenstoBe iindert. (C. R. liebd. 
Sśances Acad. Sci. 195. 947— 49. 21/11. 1932.) B o r is  R o s e n .

Oskar Heil, Messung der Lebensdauer von angereglem N 0 2. Aus der Druck- 
yerbreiterung in den m it 6-?»-Gitter untersuchten N 0 2-Absorptionsbanden bei Drucken 
bis zu einigen at u. beim Zusatz von C 02 wird bercchnet, daB die Zahl der vcrbreiternden 
StoBe der Zahl gaskinet. StSBe gleich ist. Unter Annahme, daB die Zahl der fluorescenz- 
auslosehenden StoBe nicht haufiger ist ais die der verbreiternden, wird gefolgert, daB 
die von B a x t e r  (C. 1931. I. 24) beobachtete abnorm starko Ausloschung der sicht- 
baren N 0 2-Fluorescenz bei Zusatz ycrschiedener Gase nicht wie er glaubte, durch 
groBe Wirkungsąuerschnitte der Molekule, sondern dureh extrem groBe Lebensdauer 
bedingt ist. Diese wird gaskinet. zu 1 • 10-5 sec. berechnet. Mit einer Anordnung nach 
STERN u . VOŁMER (Physik. Z. 20 [1919]. 183) (Abbildung eines Dralitnetzes ins Innere 
des FluorcscenzgefaBes u. Beobachtung des Diffuswerdens des bei kleinen Drucken 
seharfen Schattens bei Druckerhóhung) konnte dies auch direkt bestatigt werden. 
(Z. Physik 77. 563—66. 24/8. 1932. Gottingen, 2. Phys. Inst. d. Univ.) B o r is  R o s e n .

E. Matuyama, U ber die Lebensdauer des metastabilen 3P r Neonalcms. D ie Lebens
dauer der Ne-Atome im Zustand 3P„ ist nach einer phosphoroskop. Methode unter- 
sucht worden. Es wird in einem elektrodenlos angeregten Entladungsrohr nach der 
Anregungsunterbrechung die zeitliche Abnahmo der Absorption der Linie 3P 2 —  3D 3 
gemessen. Kurven fiir Drueke 5,2, 1,2, 0,7 u. 0,25 mm wurden angegeben. Bei 5,2 mm 
ist die Lebensdauer (defimert ais dic Zeit bis zur Abklingung der Absorption auf 3%  
des urspriinglichen Wertes) 0,005 sec. D ie Ubereinstimmung m it den friiheren Messungen 
von D orgelo  (C. 1926.1. 303) ist besser ais mit denen von Me is s n e r  u. Gr a f f u n d e r  
(C. 1928. I. 1495). Spuren von H2 beschleunigen das Abklingen betrachtlich. Bei 216° 
ist das Abklingen so schnell, daB bei 5,6 mm Hg bereits 0,001 sec nach Unterbrechung 
der Entladung keine Absorption mehr naehgewiesen werden kann. (Physic. R ev. [2] 
42. 373—-78. 1/11. 1932. Sandai, Japan, Univ., Phys. Inst.) B o r is  R o s e n .

Robert S. Mulliken, tlber die Inlerpretation der Iłolalionsstruktur der CO„-Emissions- 
banden. Im AnschluB an eine Arbcit von ScHMIl) (C. 1933. I. 14) wird das C 02- 
Einissionsspektrum diskutiert. Es wird gezeigt, daB der Deutung der Spektren trotz 
genauer Ausmessung groBe Schwierigkeiten gegeniiberstehen. Wahrscheinlich handelt 
es sich urn ein lT I— ^ -S y stem , —->- ‘X1 ist jedoch nicht ausgeschlossen. Falls 
der Trager des Systems C 02+ ist, so ware auch -E  —  - S  denkbar, jedoch wenig wahr
scheinlich. Jede dieser Mogliclikeiten ist einer Reihe von Einwanden ausgesetzt. Dies 
hiingt zum Teil damit zusammen, daB das kombinierte Yerh. von x- u. /l-Verdopplung 
theoret. nicht genugend untersueht ist, u. daB man nicht feststellen kann, ob die von 
Schm id beobachtete Yerdopplung (m it Ausfall jeder 2. Linie des resultierenden Dub-
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letts) eine A - oder eine jć-Verdopplung ist (y. wird ais Bezeichnung fiir die Quantenzahl 
vorgeschlagen, die mit der Rotation des C-Atoms um die O-C-O-Aehso verkniipft ist). 
Es wird angenommen, daB wegen der schwachen Kopplung der mit x yerbundenen 
Bewegung m it der Elektronenbewegung vorwiegend A v. — 0 vorkommt. Es wird 
gezeigt, daB die von S m y th  (O. 1 9 3 2 . I. 2429) gegebene Deutung der a- u. c-Banden 
ais ^'-Serien wahrscheinlich richtig ist. Aueli die Kernschwingungsanalyse ist selir 
sehwierig u. nocli nicht eindeutig. Die isolierten Banden bei 2896 u. 2883 A, die sicher 
einem anderen System angehóren, werden ais ein (O.O)-Bandendublett eines -11— 2TI- 
Systems interpretiert mit B' »  B". (Physic. R ev. [2] 42 . 364— 72. 1/11. 1932. Chicago, 
Uniy., R y e r s o n  Phys. Lab.) ' B o r is  R o s e n .

Hans Bartels, Ober die Yerschiebungen der (PP)-Koinbinationen des Natrium- 
bogenspektrums und dereń Deutung. Mit einem in C. 1932- I. 2291 beschriebenen Na- 
Vakuumbogen ais Lichtquelle wurden die Verschiebungen der (P-P)-Kombinationen 
gegeniiber ihrer berechneten Lage untersueht. Die in der griinen Aureole angcregten 
(P-P)-Linien vom 6. bis zum 18. Glied wurden mit einem 3-Prismenspektrographen 
aufgenommen u. neu vermessen. Boi der Ausmessung wurde die nach der Methode von 
S a m b u r s k i  (C. 19 3 1 . II. 959) berechneto Intensitiitsverteilung innerhalb des nicht 
voll aufgelosten 2 2P 1/,, */a —  m  2jP7i, V,-Quadrupletts beriicksichtigt. Es wird gezeigt, 
daB dio der Bereehnung zugrundeliegende W oODsche Messung der Na-Hauptserie 
betrachtliclio Fehler aufweist. Diese worden unter Voraussetzung der Giiltigkeit der 
RYDBERGr-RlTZschen Serienformel eliminiert. Nach entsprcchender Korrektion konnte 
gezeigt werden, daB die Verschiebungcn, ais Funktion der Termlaufzahl aufgetragen, 
auf glatten Kurven liegen, die m it der 3. Potenz der Laufzahl steigen. Die Verscliiebung 
wachst mit steigender Stromstarko. Es wird gezeigt, daB die Richtung u. GroBo des 
Effektes sowohl wie die Abhiingigkeit yon der Stromstarke qualitatiy erklart werden 
kann, wenn man die Annahme macht, daB es sich dabei um einen durch das ungeordnete 
innere Feld hervorgerufenen quadrat. STARK-Effekt handelt. Der Zusammenhang 
zwisehen Feldyerteilung in einem solchen Feld u. der Łinienform wird sowohl fiir n., 
wie fiir erzwungene t/bergango diskutiert. Es wird gezeigt, daB der Gang der Ver- 
schiebung langs einer Serie ident. mit dem Gang des quadrat. STARK-Effektes ist. 
Es folgt, daB dio quadrat. STARK-Effekte bei den hóhcren Termen wesentlieh lang- 
samer ansteigen, ais es nach den bei niedrigen Termen bewahrten Formeln zu erwarten 
ware (vgl. K ir k w o o d , C. 1932 . II. 2148). Es wird darauf hingewiesen, daB oino An- 
deutung in dieser R ichtung auch bei der Messung des STARK-Effektes in definierten 
Feldern yorliegt. (Z. Physik 79 . 345— 69. 26/11. 1932. Danzig, Techn. Hocli- 
schule.) B o r is  R o s e n .

J. Janin, Funkenspeklra des Rubidiums im  iceiten UUramoletl. Das Rb-Spektrum 
wurde in elektrodcnloser Entladung angeregt u. im Gebiet 2381— 2143 ausgemessen 
(Genauigkeit ca. 0,03 A). Aus der Abhangigkeit yon den Entladungsbedingungen 
wurde die Ionisatiorisstufe der Linien bestimmt. Ca. 100 Linien von Rb II, III  u. IV  
sind mit relativer Intensitiit angegeben. (C. R. hebd. Seances Aead. Sci. 1 95 . 1010— 12. 
28/11. 1932.) B o r is  R o s e n .

Chandrasekhar Ghosh, Das Bandenspeklrum des Chromozyds. (Vgl. F e r g u s s o n  
C. 19 3 2 . II. 1890.) Die CrO-Banden wurden in einein Bogen in Luft zwisehen Kohle- 
elektroden mit Cr-Salz (3 Amp. 220 V) angeregt. Die Banden zwisehen 7100 u. 4700 A 
wurden in der 1. u. 2. Ordnung eines 2-m-Konkavgittcrs (Dispersion 9 u. 4,5 A/mm) u. 
in der 1. Ordnung eines 4,5-m-Gitters (Dispersion 3,58 A/mm) aufgenommen. Fiir die 
śiuBersten der 6 Bandenkopfe ergibt sich die Formcl:

=  16 594,7 +  750,7 (v' +  V2) —  8,9 (v' +  V2)2 —  898,8 (v”  +  V2) — 6,5 (i>" +  V2)2- 
De" — 3,83, D0" =  3,78 Volt. Es wrird vermutet, daB das System einem Obergang 
zwisehen Triplettzustanden entspricht, eine Rotationsanalyse ist noch nicht móglich. 
(Z. Physik 78 . 521— 26. 12/10. 1932. Calcutta, U niv., College of Science, Applied Physics 
Lab.) B o r is  R o s e n .

K. Murakawa, Bemerkung zu der Arbeil von H. Schiller und E. O. Jones: Hyper- 
feinstrukturen und Kernmomente des Queclcsilbers. 11. Die Bemerkungen beziehen sich 
auf die C. 19 3 2 . II. 1596 referierte Arbeit (vgl. nachst. Ref.). (Z. Physik 77. 699— 700. 
24/8. 1932. Tokyo, Inst. of Phys. and Chern. Res.) B o r is  R o s e n .

H. Schiiler und E. Gr. Jones, Erwiderung auf die vorslehende Bemerkung H erm  
Murakawas. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird gezeigt, daB entgegen der Behauptung von  
Mu r a k a w a  seine Angabcn die friiheren Ergcbnisse der Vff. in wesentlichen Punkten
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bestatigen. (Z. P hysik  77 . 701— 02. 24/8. 1932. Potsdam , E iN ST E lN -Inśt., Astrophys. 
Observ.) B o r is  ROSEN.

Leonard Sosnowski, U ber die Pólarisation der Fluorescenzbandm im Cadmium- 
dampf. Dio Polarisation der Cd-Fluorescenzstralilung senkrecht zum erregenden Stralil 
wurde m it WOLLASTON-Prisma u. SAVART-Platte untersucht. Lichtąuellc Cd-, Zn-, 
Al-Punken. Die V a n  d e r  LiNGENschen Banden zwischen 2260 u. 3050 A sind teil- 
weise polarisiert. Der Polarisationsgrad bei Anregung m it Cd-Funken betragt 11% 
fiir den Fali, daB das erregende Licht senkrecht zur Beobachtungsrichtung polarisiert 
ist, u. 5 ‘/2% fur den Fali der Anregung mit unpolarisicrtem Lioht. Zwischen 560 u. 800° 
(bei 40 bzw. 100 mm Druck) wurde keine Anderung des Polarisationsgrades festgestellt, 
obwohl boi diesen Bedingungon das angeregte Molekiil wahrend seiner Lebensdauer 
vielen StoBen ausgesetzt ist. Die siehtbare Fluorescenz zeigt keine Polarisation. Die 
reemittierten Linien (vgl. K a p ĆSCINSKI, C. 1932. I. 352) sind nieht starker polarisiert 
ais die benachbarten Banden, so daB ihre Emission eine gemeinsame Ursaehe haben 
muB, u. das Auftretcn der Linien sieher nieht auf Streuung beruht. (C. R . hebd. Seances 
Acad. Sci. 195. 224— 26. 18/7. 1932.) B o r is  R o s e n .

Walter Albertson, Bemerkungen iiber das Termsyslem von I r  I . Die wiclitigsten 
Resultate einer provisor. Analyse des Ir I-Spektrums werden kurz mitgeteilt. Die 
.J-Werte von ca. 100 Termen konnten festgestellt werden. Fast alle starken Linien 
im  Gebiet 8426— 2200 A konnten identifiziert werden. Die beiden tiefsten Termo 
sind walirscheinlich JJ,41/,-rI'crme (vgl. M e g g e r s  u . L a p o r t e ,  C. 1927. I. 238). Neue 
Messungen im Gebiet 4500— 1900 A u. ZEEMAN-Untersuchung der stiirksten Linien 
werden angekiindigt. (Physie. R ev. [2] 42. 443— 45. 1/11. 1932. Cambridge, Massach., 
Inst. of Technology.) B o r is  R o s e n .

R. Pohlman, Ullrarotspeklren von Ammoniumsalzen im  Gebiet ihrer anomalen 
spezifischen Warnie. Es werden die Absorptionsspektra von NH /Br, NH4C1, NH.,NO;1 
u. (ŃH,,)2S 0 4 von 2,8— 9,5 /< bei Zimmertemp. u. bei — 80° aufgenommen, m it dem 
Ziele, die von H e t t n e r  u . Sim on (C. 1929. 1. 354) u. von W ilb e r g  (C. 1931. I. 18) 
festgestellte Unstetigkeit der Durehliissigkeit im Umlagerungsgebiet naker zu unter- 
suchen. Die Apparatur ist mit einigen Yerbesserungen dieselbe wie in  den zitierten 
Arbeiten. Die Herst. der Krystallschichten durch Sublimation im Vakuum wird aus- 
fiihrlich beschrieben. Dio Schichten u. ihre Anderung m it der Temp. werden mkr. 
untersucht. Die Schichtdicke wird so gewahlt (durch Regulieren der Sublimations- 
gesehwindigkeit), daB die Anderung des Estinktionskoeff. eine maximale Anderung 
der prozentualen Durehliissigkeit bewirkt. Die Abhangigkeit der Durchlassigkeit yon 
der Temp. wurde bei der Wellenlange gemessen, bei der der Temp.-EinfluB am groBten 
ist. In allen Salzen ist die fiir die NHj-Gruppe typ. Unstetigkeit beim Umlagerungs- 
punkt festgestellt worden, boi (NHJoSO,, konnte auch die dcm SO,r Radikal ent- 
sprechende Unstetigkeit nachgewiesen werden. Der sehr wesentliche EinfluB des 
Anions auf die GroBe u. sogar auf die Richtung des Effektes wird am Beispiel des Bro- 
mids u. Chlorids festgestellt. Bei gróBerer Auflosung wurde eine Feinstruktur der 
Banden beobachtet, die der Rotation der N H 4-Gruppe zugeschriebcn wurde. Das 
Tragheitsmoment berechnet sich zu 3, 89 - 10~‘10 g-cm 2, der N-H-Abstand (im Tetraeder- 
modell, mit N  im Schwerpunkt) zu 0,94 - 10~8 cm. Die den NH.,-Cruppen zugeordneten 
Banden konnten durch Auffinden der Bandę 5 ,68 /i beim N itrat u. der Bandę 3,5 /( 
beim Bromid u. Nitrat vervollstandigt werden. (Z. Physik 79. 394— 420. 26/ 11. 1932. 
Berlin, Physikal. Inst. d. Univ.) B o r is  R o sen .

F. I. G. Rawlins und C. P. Snow, Das Absorplionsspektrum von wasserfreiem 
Eisenchlorid. Die von W o o st e r  (vgl. C. 1933. I. 1082) hergestellten Krystalle von 
FeCl3 wurden mit einem Mikrospektrographen im sichtbaren Gebiet untersucht. AuBer 
der bei etwa 5000 A  einsetzenden allgemeinen Absorption wurde eine scharfe, 50— 100 A  
breite Absorptionsbande bei 6200 A beobachtet. Dies ist der erstc Fali, wo bei anderen 
Elementen ais den seltenen Erden eine diskontinuierliche Absorption definitiv 
einem Ubergang in Ionen zuzusehreiben ist. Man muB den Obergang 4X —2F  im Fe"'- 
Ion annehmen. (Z. Ivristallogr., Kristallgeometr., liristallphysik, Kristallehem. (Abt. A  
d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.) 83. 41. Juli 1932. Cambridge.) S k a l ik s .

H. J. Henning, BericJitigung zu der Arbeil: „Die Absorptionsspektren von Kohlen- 
dioxyd, Kohlenmonoxyd und W asserdampfim Gebiet von 600-900A .“ Berichtigung einiger 
Druek- u. Schreibfehler in der C. 1932. II. 1593 referierten Arbeit. (Ann. Physik [5] 14. 
856. 14/9. 1932.) K u t z e l n ig g .
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A. P. Mathur, Einige Untersuchungen im Ullrarot. Es wird ein selbstregistrierendcs 
Spektrometer mit 2 Steinsalzprismen (30°) besehrieben. Ais Beispiel werden die Ab- 
sorptionsspektra von C0H„ u. C0H5NO2 untersucht. (Current Sci. 1. 131—33. Nov. 
1932. Bombay.) B o r is  R o s e n .

Radu Titeica, t]ber die Schwingungsspektren einiger mehratomiger Molekule. Vf. 
miBt die Ultrarotabsorptionsspektren von Formaldehyd- u. .4ce<o?i-Dampf, das erstero 
nur bis zu 6,2 /<. Bei Formaldehyd findet er Absorption bei 1,47, 3,37, 4,78 u. 5,70 //, 
bei Aceton bei 2,35, 3,42, 4,71, 5,83, 6,97, 7,20, 8,19, 9,09, 10,10, 11,07 u. 12,80 //. 
Das Schema der 6 Grundschwingungen des Formaldehyds, das VI. aufstellt, unter- 
scbeidet sich von dem yon MECKE gegebenen nur in der Schwingungszabl j's [bei 
MECKE (5 (o)], fur die er 520 an Stelle von 1040 cm-1  annimmt. Obwohl 1039 eino 
RAMAN-Freąuenz ist, nimmt Vf. die Hiilfte ais G rundsckwingung an, weil 526 cm-1  
im Spektrum des Acetons mit lioher Intensitat vorkommt u. offenbar der gleichen 
Sebwingungsart zuzuschreiben ist. Die gemessenen Acetonbanden werden Kombina-
tionen der 10 Grundfreąuonzen zugeordnet. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 1 95 .
307— 09. 25/7. 1932.) L. E n g el .

W. Lochte-Holtgreven und E. Eastwood, Das JRotationsschwingungsspektrum des 
Acelylens. Die Messungen des Vf. (C. 1 9 3 2 . II. 2926) u. die von H e d f e l d  u. L u e g  
(C. 19 3 2 . II. 3202) werden benutzt, um unter Berucksichtigung der relativen Intensitat 
der Banden eine Anordnung der Acetylenbanden durchzufiihren, die sich von H ed -  
f e l d  u. L u e g  in folgendem untcrscheidet: die Bandę bei 1,54 f i  wird ais va +  v1 (statt
2 va), bei 1,0165 ais va +  2 v1 (statt 3 va), bei 0,8483 ais va +  3 v1 (statt 4 va —  da), bei
0,7886 ais 3 va +  vx (statt 4 va), bei 0,6408 ais 3 va -|- 2 vy (statt 5 va) u. bei 0,5425 ais
3 va +  3 v1 (statt 6 va) gedeutet. Fiir die Kombination n va m v1 wird die Formel 
v =  3308,4 n —  31,6 n2 +  3285 m  —  56 m- —  65,6 n m  angegeben. Die neue Einordnung 
steht in Ubereinstimmung mit den theoret. (jberlegungen von DENNISON. Die einzige 
Abweichung —  das Auftreten der sehr sehwachen Bandę 2 va -f- 2 v2 bei 0,96 /i —  wird 
dadurch erkliirt, daB die der Tlieorie zugrundeliegende Yoraussetzung der Linearitat 
des Molekiils u. der Symmetrie der Potentialfunktion nur in erster Annaherung gilt. 
Die aucli von HEDFELD u. L u e g  in jeder Bandę beobaehtete schwache Linio in der 
Niihe des Ursprungs wird ais kurzer Q-Zweig gedeutet. Sein Auftreten in einem

—  1-I'-t)bergang wird dadurch erkliirt, daB die Banden eigentlich eine Oberlagerung 
von Banden der n. u. der im ersten angeregten Zustand der Querschwingung sich be- 
f indenden Molokulen darstellen. Bei den letzteren gibt es einen Drehimpuls um die Kern- 
verbindungslinie u. damit auch einen Q-Zweig. Da bei dieson angeregten Molekiilen 
eine /l-Verdopplung auftritt, so ist bei ihnen kcin Intensitatswechsel zu beobachten, 
u. der gesamte Intensitiitswechsol muB kloiner ais 1: 3 sein. Dies entspricht dem esperi- 
mentell von Ch il d s  u. Me c k e  (C. 19 3 0 . II. 3372) bei der Bandę 7. — 0,7886 /i ge- 
fundenen Wort 1: 2,7. (Z. Physik 79. 450— 54. 2/12. 1932. Manchester, Univ., Phys. 
Lab.) B o r is  R o s e n .

W. Kluge, Der heulige Stand unserer Kenntnisse iiber den dup er en lichtelektrisclien 
Effekt. (Kinotechn. 14 . 423—28. 20/12. 1932.) S k a lik s .

G. Athanasiu, Speklrale lichlelektrische Empfindlichkeit galvanischer Elemente mit 
Elektroden aus mit Kupferoxydul bedecktem Kupfer. (Vgl. C. 19 2 4 . I. 1322.) Vf. untor- 
sueht die EK ., welclie auftritt, wenn bei galvan. Żollen m it Cu/Cu20-Elektroden u. 
CuS04-, KC1-, K N 0 3-Elektrolyten die eine Elektrodo belichtet wird, bezuglich ihier 
Abhiingigkeit von der Lichtwellenlango. Die Lichtompfindliehkeit beginnt bei 6500 A, 
durchliiuft ein Maximum, das bei reinen Oxydulschichten in der Gegend 4600 . . . 4800 A 
liegt, u. vermindert sich nach dem auBersten Violett zu. Wird der Elektrolyt alkal. 
gomacht, so steigt dio E K .; eine spektrale Verschiebung findet nioht statt. Bei Cu20 -  
Schichten, welehe auf chem. Wege nach Ga r r is o n  (vgl. C. 1 9 2 4 . I. 14) oder therm. 
im elektr. Ofen hergestollt sind, wird der Effekt infolgo der Anwesenheit von CuO 
Wesentlich komplizierter. Dieses gibt namlich bei Beliehtung eine EK. der entgegen- 
gesetzten Riehtung u. ist auch iiber 6500 A noch empfindlich; das Maximum liegt bei 
4046 A. In  dieson Fałlen wird der wahre Einpfindlichkeitsverlauf der Cu20-Schichten  
durch Vergleich mit den fiir reines CuO u. reines Cu20  einzeln charaktorist. Kurven 
aus der experimentell gefundenen Kurve erhalten. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 1 9 5 . 
767— 69. 7/11. 1932.) E tz r o d t .

Norman R. Campbell, Neue Verbesserungen an pholoelektrischen Zellen. Kurze 
Obersicht. (J. sci. Instruments 9. 369— 73. Dez. 1932.) Sk a l ik s .
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[russ.j G.A. Gamow, Struktur des Atomkerns u. lladioaktivitat. Moakau-Leningrad: Techn.
Thcorot. Vcrlag 1932. (146 S.) Rbl. 3.—.

Pascual Jordan, Statistisclie Mechanik auf quantentlieoretischer Grundlage. Braunschweig: 
Viewcg 1933. (X, 110 S.) 8° =  Die Wissenschaft. Bd. 87. nn. M. 0.80; geb. nn. M. 8.20. 

Deodata Kruger, Radio-Chcmie. Berlin: Junk 1932. (S. 244—255.) gr. 8°. nn. M. 1.50.
Ans: Tabulac biologicae periodicae. Bd. 2.

Louis Leprince-Ringuet, Exposós dc physiąuc atomiąnc expćrimentalc. T. I. Les trans-
imitations artifieiellcs. Paris: Hermann <-t Cie. 1932. Br.: 15 fr.

A s. K le k tr o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie .
Hugli M. Sm allw ood, Zur Anwendung der Dipohnomentdalm. Vf. untersucht 

theoret. den EinfluB der gewóhnlich. vernachlassigten Atompolarisation P a  auf die 
Genauigkeit der Dipolwerte, den EinfluB des Losungsm. u. drittens die Giiltigkeit 
der Anwendung von eharakterist. Gruppenmomenten. —  Aus der Dispersionsgleichung 
fiir C 02 nach O. F u o h s  (C. 1928. I. 1497) ergibt sioh eino Biegungspolarisation von
0,30 ccm u. eine Dehmmgspolarisation von 0,36 ecm, dereń erstere einer tmabhangigen 
Orientierung der beiden Gruppenmomente im Mol. entspricht; aus der Konstantę der 
PuOHSschen Gleiehung ergibt sich das C—O-Moment zu 1,17, also ldeiner ais gewóhnlich 
angenommen wird. offenbar infolge Induktionswrkg. Eine iihnlicho Rechnung wie 
beim CO„ laBt. sich theoret. auch auf andere Moll. anwenden, fuhrt aber immer nur zu 
kleinen Polarisationen, vor allem wegen der Unkenntnis der Kraftkonstanten der 
Biegung u. der Dehnungspolarisation. Qualitativ ergibt sich jedoch, daB die Atom
polarisation mit Zahl u. GróBe der Gruppenmomente im Mol. waehst u. daB letztore 
um so mehr zurPolarisation bcitragen, je besser sio sich gegeneinander biegen kónnen, je 
entfernter sie also voneinander sind. —  Einfliisse des Losungsm. auf das Dipolmoment 
sind seiten beobachtet worden. Wahrend HOl-Gas das Moment 1,03 hat, fand F a ir - 
BROTHER (C. 1932. I. 1879) in Lsg. 1,3. Athylenchlorid hat nach L. Me y e r  (C. 1930.
II. 1342) in Bzl. das Moment 1,83, in Cyclohexan 1,26— 1,42 (— 75 bzw. +  40°). Fiir 
ahnlichc Beobachtungen am Athylenbromid vgl. S.MYTH u. K a m e r l in g ,  C. 1931. II. 
1986. die den Effekt auf aUmiihliohe Anderung der relativen Stellung der CH2X-Gruppen • 
zuriickfuhrten. Beim n-Butylalkohol ergibt sich aus den Daten von S m yth  u. S t r o p s  
(C. 1930.1. 1102), daB das Moment in Bzl. 1,74 betragt, in Heptan bei 10° 1,29, bei 70° 
1,65, wahrend es im Dampf nach M ile s  (C. 1930. I. 16) 1,66 ist. Eine theoret. 
Behandlung erscheint wegen der Unkenntnis der Eigg. des fl. Zustandes schwierig, 
qualitativ liiBt sich Yorausschen, da(3 eine Wechselwrkg. zwischen Losungsm. u. gel. 
Stoff in einem mit sinkender Temp. steigenden Beitrag zur Polarisation bestehen 
wiirde: Pa. erhalt man zu niedrig, f i zu hoeh. Auf diese Weise glaubt Yf. auch die 
Angaben von S m y th  u. D o r n t e  (C. 1931. II. 18) iiber plienylierte Athylenc u. Ace- 
tylene erklaren zu konnen, die (auBer dem Styrol) alle ein m it steigender Temp. fallendes 
Moment zeigen, u. zwar ein um so gróBeres, je symmetrischer der KW -stoff ist. Die 
Annahme, Tolan verdanke sein Moment einer Umlagerung in (C„H5)2C—C <  wird 
abgelehnt. Weniger wahrschemlich ist folgende, an sich mogliehe Deutung fiir das 
Sinken eines Moments mit der Temp., die am Beispiel des C 02-Molekiils gegeben wird. 
Ein Feld stórt die harmon. u. daher zur Glcichgewichtslage synom. Bewegung, der- 
zufolge ohne Feld das mittlere Mol.-Moment fiir jeden Biegungsschwingungszustand 0 ist. 
Es tritt ein induziertes Moment auf, das an sich temperaturunabhangig ist, aber sofort 
temperatui-abhangig wird, wenn die Biegungsamplitude zu groB ist, ais daB die Be
wegung noeh langer harmon. sein konnte. —  Die Schwierigkeit einer Abschatzung 
der Gruppenmomente liegt darin, daB man das einzelne Moment gar nicht kennt, 
sondern nur semen Unterschied gegeniiber dem C—H-Moment, das selbst nicht bestimm- 
bar ist u. nach dem Vorgang von E u c k e .y  u. M e y e r  (C. 1929. II. 1898) gewóhnlich 
zu 0 angesetzt wird. Vf. extrapoliert es zu 0,5—0,6 aus der Reihe H F— OH—NH— CH, 
wobei H F scinerseits aus H J— HBr—HC1—H F extrapoliert wird (2,0) u. die OH- u. 
NH-Momente aus denen von H 20  u. N H 3 unter der Annahme geschiitzt werden, dafi 
diese dio Yektorsunune von zwei bzw. drei aufeinander senkrechten OH- bzw. NH- 
Momenten darstellen. Aus chem. Griinden diirfte das Vorzeiehen des CH-Momentes 
entgegengesetzt sein dcm des C-Halogenmoments, danaeh sind die iiblichen Werte fiir 
Gruppenmomente 0,5 zu hoch angesetzt, was aber fiir B zl.-D eriw . u. tetraedersymm. 
Moll. bedeutungslos ist u. sich bei der Berechnung der Induktionswrkg. iiberraschender- 
weise aueh nicht iiuBert ( S m a l lw o o d  u. H e r z f e l d ,  C. 1930. II. 1042, erhielten 
trotz Benutzung der „scheinbaren ]Momente“ befriedigende Resultate.) Wahrend nach 
T ig a k ik  (C. 1931. II. 1987) sich die Momente vieler disubstituierter Benzole nur bei
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Beriicksichtigung wechselseitiger Induktion bereelmen lassen, entsprechen dio der 
Chlor- u. Nitrotoluole der n. yektoriellen Addition. Diese geringe Wechselwrkg. erkliirt 
Vf. so, daB das Moment des Methyls sich nicht auf der C—CKern-Bindung, sondern 
auf der CH-Bindung, also ziemlicli entfernt von dem anderen Dipol des Mol. befindet. 
DaC es KW-stoffe mit kleinem Dipolmoment gibt, fiihrt Vf. nicht auf das Vorhanden- 
sein yon Grupponmomenten, sondern auf Induktionswrkgg. zweiter Ordnung zuriick 
(induzierende Wrkg. der CH- auf die CC-Bindung). —  Nach PaULING (urwecóffentlicht) 
kann man den Ionencharalcter einer Bindung dadurch bestimmen, daB man die Dif- 
ferenz A der gemessenen Bindungswiirme der Bindung A B  u. der aus der Gleichung 
A B  — 1/.i [A A  +  B  B) sich ergebenden theoretischen feststellt. Stark (schwach) 
polare Bindungen haben groBes (ldeines) A. Die Quadrat\vurzeln von A sind additiy. 
Diese A'/t scheinen in engem Zusammenhang m it den Gruppenmomenten der aus dem 
betreffenden Atom u. H  gebildeten Bindung zu stehen: H  z17i 0,00 (/.( =  0,00),
P  0,10 (0,3), J  0,40 (0,38), Ś 0,43 (0,7), C 0,55 (0,5), Br 0,75 (0,78), Cl 0,84 (1,03), 
N  0,95 (0,9), O 1,40 (1,3), E 2,00 (2,0). Dabei sincl die IIP- u. CH-Momente, ebenso 
die von OH, N H , SH, PH  nach dem obigen Verf. bcstimmt. Die gute tJbereinstimmung 
(auBer beim Schwefel) sieht Vf. ais Bestatigung seines CH-Moments an. Wegcn der 
Additivitat von zł'/» sollten die Differenzen in dieser „Elektronegativitatsskala“ die 
verschiedenen charakterist. Momente liefern. Das ist jedoch nur qualitativ richtig —- 
anders ais bei der Bindung an H-; das CJ-Moment sollte nach obigem sogar dem der 
anderen C-Halogenbindungen entgegengesetzt gerichtet sein, was sehr unwahrscheinlich 
ist. (Z. physik. Chem. Abt. B. 1 9 . 242—54. Nov. 1932. Harvard-Univ., Dep. of 
Chem.) B e r g m a n n .

C. P. Smyth und C. S. Hitchcock, Dipolrołatioti in hrystallisierten Subslanzen. 
PAULING hat bckanntlich gezeigt, daB die Moll. H ,, 0 2, N 2, CO, CH.! u. die Halogen- 
wasserstoffe unterhalb des E. bis zu einem gewissen Ubcrgangspunkt rotieren —  dio 
Konsecjuonzen dieser Auffassung sind von C o n e , D e n is o n  u. K em p (C. 1931 . II. 
18) experimentell bewiesen worden. —  Dasselbe ergab sich aus Mcssungen der spez. 
Warmc fiir die NH,-Ionen in den Ammoniumhalogeniden u. aus rontgenograph. Griinden 
fur die N H 3-Moll. im NiCl2-6 NH3, fiir die W.-Moll. im Alaun u. fiir die aliphat. Kotten  
in den Monoalkylammoniuinhaloiden. Rotation im festen Zustand ist theoret. nur 
denkbar bei kleinen Tragheitsmomenten u. kleinen inneren Eeldern, die im Falle eines 
Dipolmol. oder einer Dipolgruppe mit Hilfe der DE. untersucht werden konnen. Da 
die scheinbare Leitfahigkeit ein MaB fiir dio anormalo Dispersion ist, wurde auch sie 
gemessen (auBer der DE.) u. zwar bei Freąuenzen yon 300—60 000. Ais Objekte dienten 
Nitrobenzol, Athylenehlorid, Anilin, Phenol, Eis, Bzl., Dimethylsulfat u. Diathylsulfat 
im festen Zustand, zum Teil auch inl fl. nahe beim E. (Apparatur u. Zahlen im Original).
—  Beim Nitrobenzol steigt die DE. mit sinkender Temp. kontinuierlich bis zum Er- 
starren, wo sie scharf abfallt. Anzoichen fiir eine plótzlich verstarkte Aggregatbldg. 
in der Umgebung des E. sind nicht Yorhanden. Bei weiter sinkender Temp. nimmt 
die DE. ganz langsam noch weiter ab, was bei allcn untersuchten Substanzen beob- 
achtet wurde. Der Effekt yon W o l f k e  u. M a zu r  (C. 1932 . II. 9) wurde nicht beob- 
achtet. Dereń DE.-Werte stimmen oberhalb 9,5° gut mit denen der Vff. iiberein. Es 
ist aber unmoglich, daB festes Nitrobenzol eine so hoho DE. hat, wie W o l f k e  u . 
M a zu r  sie angaben. Dio von ihnen mitgeteilte Anderung des Energieinhaltes um
0,14 cal/g, die beim Obergang der einen fl. Modifikation in die andere bei 9,5° statt- 
finden soli, laBt berechnen, daB eine Verunreinigung yom Molenbrucli 0,000 43 
geniigen wiirde, um den Umwandlungspunkt von 9,5 bis zum E. zu erniedrigen, unter- 
halb dessen er nicht auftrctcn wiirde. Dieselbe Verunreinigung wurde den F. um
0,024° erniedrigen; in der Tat geben die genannten Autoren einen recht niedrigen F. 
an. Mit einer DE. yon 3,1 u. einer D. von 1,2229 fiir das feste Nitrobenzol ergibt sich 
die Polarisation P  zu 42,1, woraus durch Subtralction der Mol.-Refr. 31,6 dio Atom- 
polarisation P a  10,5 erhalten wird. Der Wcrt diirfte zu hoch sein. Ob die N 0 2-Gruppe 
um ihre Bindung an den Kern rotiert, liiBt sich nicht sagen; dio Moll. ais Ganzes 
liegen im Krystall sicher fest. —  Festes Athylenehlorid verhalt sich wio Nitrobenzol. 
Mit der zu 1,44 bestimmten D. beim F. ergibt sich P  zu 23,8, P a  z u  3.0. Das auBere 
Feld bowirkt keine Rotation des Mol. ais Ganzen, aber auch koine solcho der Mol.- 
Halften gogeneinander. —  Auch Anilin iihnelt dem Nitrobenzol u. zeigt um den F. 
keine Anomalicn. Aus derTatsache, daB nochbsi —  70° die Abnahme der DE. m it sin
kender Temp. deutlich ist, obwohl die Freąuenzabhangigkeit verschwunden ist, kónnte 
man schlieBen, daB die N H 2-Gruppe durch Drehung eine partielle Dipolorientierung
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bowirkt, die einen Beitrag zum Moment liefern wurde. Diesc Orientierung soli te aber 
mit steigender Frequenz abnehmen, was sie nicht tut. Die gezogene ScbluBfolgerung 
ist also unhaltbar. —  Die beim Phenol zu beobachtende anomale Dispersion dicht unter- 
halb des I1’. ist auf einen geringen Wassergeh. zuruckzufiihren. Anzeichen fiir eine 
Rotation des O—H-Dipols sind nicht yorhanden, trotzdem das Tragbeitsmoment 
des OH um die C— O-Bindung klein ist. ■— Eis verhalt sich, wie eino viscose El. Bei 
— 70° tragt der Dipol nichts mehr zur DE. boi, selbst bei niedrigen Frequenzen. Der 
Effekt von Verunreinigungen wird an einem Eis aus einer 0,0002-molaren ELCl-Lsg. 
untersucht. Es zeigt sich hier u. ganz allgemein, daB sehr kleine Mengen yon Ver- 
unreinigungen auf die DE. einen betrachtlichen EinfluB haben konnen. —  Mit Bzl. 
gesatt. W. zeigt bei 0° DE. u. Leitfahigkeit yon reinem Eis. Bzl. wirkt nicht nur wegen 
der geringen eingefiihrten Menge so schwack, sondom yor allcm deswegen, weil dem 
W. mit ihm keine Ionen oder Dipole zugesetzt werden. Umgokehrt zeigt Bzl., das in 
reinem Zustand keine Frequenzabhangigkeit der DE. (fl. u. fest) u. keine moBbaro 
Leitfśihigkcit besitzt, nach dem Sśittigen mit W. einehóherc DE., Leitfahigkeit 2 ■ 10~10 
u. die erwartete Freąuenzabhangigkeit besonders dicht unter dem F. —  Beim Dimethyl- 
sulfat sind Anzeichen fiir einen Ubergangspunkt bei — 70° yorhanden, wo aus einem 
Zustand m it kleiner ein solcher mit groBer DE. wird; letztere sinkt beim Stehen ■\vieder 
ab. Da die hohe DE. natiirlich durch Dipolrotation bedingt ist, kann man annehmen, 
daB ani tlbergangspunkt eine Lockerung der Struktur eintritt, die die Dipolorientierung 
erleiohtert. Der scharfo Abfall der D E. beim F. u. das Fehlen einer doutlich anomalen 
Dispersion zoigt, daB nicht ganze Moll. rotieron. Es ist anzuuehmen, daB dio Motlioxyl- 
gruppen im Dimethylsulfat um dio S—O-Bindungen ais Achsen rotieren, wo das Trag- 
heitsmoment sehr klein ist. Im festen Anisol u. Hydrochinondimethylather findet 
allerdings keine Rotation statt. Beim Diathylsulfat ist dieser Effekt gleichfalls nicht 
yorhanden, wohl weil die OC2H5-Gruppen infolge des groBeren Tragheitsinoments 
u. der groBeren raumlichen Ausdehnung nicht frei beweglich sind. Mit der einen Aus- 
nahmo des Dimethylsulfats w-urde also in den untersuchten Substanzen keine Rotation  
im festen Zustand gefunden. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4631—47. Dez. 1932. Princeton. 
New Jersey, U niv., Frick Chemical Laboratory.) B e r g m a n n .

John William Smith, Dipolmoment und Mólekulsiruklur. III. Die Oxychloride 
des Schwefels. (II. ygl. C. 1932. II. 978.) Thionylchlorid u. Sulfuiylchlorid sollten 
relatiy kohc Dipolmomente u. relatiy liohe Atompolarisationen haben, da sio semi- 
polare Doppelbindungen besitzen. Die Messungen wurden in Bzl. ausgefiihrt —  bei 
Verwendung von absol. trockenen Materialion wurden die Silberbelegungon des Konden- 
sators nicht angegriffen. Thionylchlorid: Aus der Temp.-Abhangigkeit der Gesamtpolari- 
sation P  (2B u. 45°) ergibt sich der temperaturunabhangige Teil von P  ( =  A  +  B /T )  
zu A  =  34,2 ccm, B  zu 11850, daraus /.i — 1 ,38-10~18. Da A  =  P ji +  P  xi (Elektronen- 
u. Atompolarisation) ist u. Pj-; bei 150 an der grunen Hg-Linie 5461 zu 22,2 bestimmt 
wurde, was dcm berechneten Wert 21,0 ccm der Mol.-Refr. befriedigend nahekommt u. 
auch mit den Werten yon N a s in i (Atti R. Accad. naz. Lincei [Roma], Rend. 1 
[1885]. 76) gut ubereinstimmt, bleibt fiir die Atompolarisation 13,2 ccm. Wenn man 
die Orientierungspolarisation P 0 einfacli in der ubliohen Weise ais Differenz von P  u. P b  
anset-zt, erhalt nian fiir das Dipolmoment von Thionylchlorid 1,58. — Sulfurylchlorid: 
B  =  16584, n — 1,64-1 0 -38. Die Dilol.-Refr. wurde zu 22,25 ccm gefunden; auf Grund 
des yorliegenden Wertes 21,41 wurde jedocli durch Extrapolation nach der CAUOHYschen 
Formel die Zahl 20,74 ccm berechnet u . ' yerwendet. Aus P 0 =  55,6 (bei 25°) u. 
P  — 94,3 ergibt sich P e  +  P a  =  38,8, P j  — 18,1. Ohne Bertieksiehtigung von P a  
wurde das Dipolmoment sich zu 1,86 ergeben. •—- Da sich aus den Daten von L ow b y  u . 
J e s s o p  (C. 1930. I. 806) fiir Schwefeldichlorid SC12 das Dipolmoment zu ca. 0 ,56'10-18 
berechnen laBt (Losungsm.: Chlor), zeigt sich, daB der Gang der Momentc in der Reihe 
>SC12, SOCl2, SOaCl2 almlich ist wie der in der Rcilie Dijjbenylsulfid, Diplienylsulfoxyd, 
Diphenylsulfon (1,565, 4,17, 5,05; d e  V r ie s  u . R o d e b u s h , C. 1931. II. 1988). In 
der ersteren Reihe neutralisieren offenbar die (negativen) Halogenatome das Moment, 
das durch die semipolare Doppelbindung heryorgerufen wird; in der zweiten Reihe

C Hliingegen diirften die Bindungsdubletts in der ^ ^ ^ S -G ru p p ieru n g  m it dem negativen__  ° 0l l 5
Ende zum S-Atom liegen: das S—O-Moment wird noch yergróBert. AuBerdem wird 
durch die positive Ladung des Schwefelatoms jedes Phenyl polarisiert, was weiterhin 
das Molekulmoment erhoht. Dieser Effekt wird natiirlich in der S 0 2-Gruppierung 
noch wesentlicli yerstarkt, weshalb die Differenz der Momente Sulfon— Sulfósyd yiel
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gróBer ist ais dic S 0 2C12— S0C12. SchlieBlich ist noch moglich, daB nicht nur in den 
Chloriden der Cl—S—Cl-Winkel kleiner ist ais der C6H6— S—C6H5-Winkel in den organ. 
Verbb., sondern daB auch in erstercm Ealle der O— S— O-Winkel gróBer ist ais im 
zweiten. —  Eine iihnlich hohe Atompolarisation wio fiir SOCl2 u. S 0 2C12 ist von Sm y t h  
(C. 1929. II. 1265) auch fiir Dimethylsulfat gefunden worden; ebenso hat Nitrobenzol 
P A =  8 ccm. Aus der Tatsache, daB S 0 2 nur P a  — 0,9 ccm hat, folgert Vf., daB es 
keine echten scmipolarcn Bindungen hat. N icht ausgeschlossen erschcint yorlaufig, 
daB die groBen Unterschiede zwischen A  in der Gleichung P  — A  B /T  u. zwischen 
der berechneten Mol.-Refr. nicht durch hohe Atompolarisation, sondern durch eino 
Temp.-Abhangigkeit des Momcnts bedingt sind. Das zu entscheiden, muBten die P  
von SOOlo u. S 0 2C12 im festen Zustand gemessen werden. (Proc. Roy. Soc., London. 
Ser. A. 138. 154— 61. 1/10. 1932. London, Univ. Coli., Sir William Ramsay Labora
tories.) B eKGMANN.

Andre Chretien und Pierre Laureat, Physikochemische Analysenmethode in 
organiscJier Losung durch Messung der Dielektrizitatskonstdnten. Mit der C. 1931. II. 1285 
besehriebenen Methode wird die DE. yon benzol, oder iith. Lsgg., die zwei ver- 
schiedene organ. Verbb. in verschiedenem Mischungsverhaltnis enthalten, gemessen. 
Bei einem molekularen Verhaltnis 1 : 1 der Komponenten zeigen folgende Stoffe ein 
Maximum der D E., das sich ais Schnittpunkt zweier gerader Kurvenaste darstellt: Phenol- 
Chinolin, Phenol-Pyridin , fl-Naphlhol-Fyńdm, Pyrról-Pyridin, a-Dinitrophenol-Anilin, 
o-Nitroplienol-Dimethylanilin u. o-Nitroplienol-Phenylhydrazin. Ein Maximum bei einem 
Verhaltnis von 1 : 2 zeigen dic Kombinationen: Pyrocatechin-Pyridin, Dimelhylglyoxim- 
Pyridin u. Phloroglucin-Pyńdin. Dieses Paar gibt auch eine Mol.-Verb. im Verhaltnis
1 : 3. Bei a-Dinitrophenol-P/ien«zi?i u. bei o-Nitrophenol-2?s?mćZiM. bilden sich Mol.- 
Verbb. im Verhaltnis 2 :1 u. 1 :1. —  Bei o-Nitrophonol-Anilin iindert sich DE. geradlinig 
mit der Zus. (C. R. hobd. Seances Acad. Sci. 195. 792— 94. 7/11. 1932.) L o r e n z .

H. Thoma und L. Heer, Die stromstarke Olimmentladung bei Atmospharendruck, 
eine neue Entladungsform. Durch Verwendung wassergekulilter Cu-Kugeln ais Elek- 
troden kann bei Atmosphiirendruck in Luft eino Glimmentladung erhalten werden, 
die bei hinreichender Erwiirmung der Elektrodon in einen gewohnlichen Lichtbogcn 
iibergeht, ein Vorgang, der durch Kiihlen der Elcktroden wieder riickgiingig gemaeht 
werden kann. DaB trotz mannigfacher Verss. eino solcho Glimmentladung bisher nicht 
orhalten worden konnte, diirfte daran liegen, daB sie nur bei rolativ liohen Strom- 
stiirken (mindestens 0,15 Amp.) u. da nur unterhalb eines gewissen Elektrodenabstandes 
u., was am mcrkwiirdigsten ist, nur unter einer bestimmten Brennspannung auftritt. 
Andererseits ist die Bronnspannung durch don Kathodenfall von ca. 350 V nach unten 
begrenzt. Das AbreiBen der Entladung bei einem bestimmten Elektrodenabstand 
diirfte von Ladungstriigerverlusten durch Diffusion oder Konvoktion herriihren. Auch 
zwischen Fl.-Strahlen (Elektrolytlsgg.) konnten Glimmentladungen erhalten werden. 
Auf der Kathode sitzt in blaulichem Lichto stralilend der Kathodenfleck mit einer 
Stromdichte von 10 Amp./qem, dann folgt ein schmaler dunlder Raum (F A R A D A Y sch e r 
Dunkelraum) u. dann dic positivo Siiule, die einen gelblich louchtenden Schlauch bildet 
u. an der Anodę in einen sehr hellen rotlichweiB leuehtendon Fleck miindet, der ca. 
1/100 der Flachę des ICathodenflecks bedeckt. Die positivo Saule ist von einem dunkeln 
(schwach bliiulich leuchtenden) Raum umgeben. Die ganze Entladung wird von einer 
rotlieh leuchtenden Aureole umsaumt, dio durch Luftstrómungen manchmal weit 
emporgetrieben wird. Dio gemeinsam mit W- Weizel u. W- Finkelnburg ausgefiihrte 
spektr. Unters. zeigte in den kathod. Teilen hauptsachlicli das Spektrum des N 2. Die 
positive Saule zeigt neben den N 2-Banden ein Spektrum, welches viellcicht einer 
N— 0-Verb. zuzuschreiben ist. Dio Aureole diirfto akt. Stickstoff enthalten, der wohl 
dio chem. Wrkgg. verursacht. Im Innern der Entladung diirfto die vcrhaitnismaflig 
niedrige Temp. von 600— 1000° herrsehen, weil N 2+ spektr. nicht gefunden werden 
konnte. Dic chem. Wrkgg. der Glimmentladung sind sehr intensiw Bei vorlaufigen 
Verss. konnte 1 kg HJST0 3 mit 12 kWh hergostellt werden. Es ist zu erwarten, daB 
bei hoheren Drucken u. hoheren Stromstarken dio chem. Wrkgg. noch viel intensiver 
sein werden. Von dem Liehtbogen unterseheidet sich die Glimmentladung auch dadureh, 
daB sie voUig geriiuschlos ist u. keino Metalldampfe enthalt, so daB prakt. kein Abbrand 
der Elektroden stattfindet. An der Anodo bildot sich ein Krater aus, innerhalb dessen 
das Elektrodenmaterial trotz vorheriger Pohtur noch geglattet u. feinkórniger wird. 
Der Anodenkrator ist von weiBon Ausscheidungen (wahrscheinlich Cu-Nitrato) um 
geben. AuBerhalb des Kathodenflecks treten Anlauffarbon auf. Die Olimmentladung
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in  JI, bei Almospharendruck zeigt einen wesentlich kleineren Kathodenfall, der durch 
GHi-Zusatz noch sehr wesentlich hcrabgesetzt werden kann. Auch konntc in H2 oder 
H2 +  CH4 weder die Grenzlange, noch die Grenzspannung der Entladung erreiclit 
werden (2000 V waren yerfiigbar) u. bei behebiger Steigerung der Stromstarke 
(Maschinenleistung 2,12 Amp.) ging die Entladung nicht in einen Liehtbogen iiber, 
was in Luft infolge Oberhitzung der Elektroden bei ca. 1 Amp. der Fali war. Der 
Anodenfleck, der in Luft klciner ist ais der Kathodenfleck, ist in H 2 gleichgroB u. in 
H„ - f  CHj groBer ais der Kathodenfleck. (Z. techn. Physik 13. 464— 70. 1932. Karls
ruhe i. B ., Techn. Hochsch., Hochspannungsinst.) L. E n g e l .

A. Gehrts und H. Vatter3 Der Anłeil dar positiven lonen am Stromiibergang im  
Niederspannungsbogeti. Durch Messungen des Warmeumsatzes an Gliihkathoden in 
Edelgasen -wird gezeigt, daB der Anteil der lonen am Stromiibergang bei kleincn Strom- 
starken nur von der Grofienordnung 0,5%  ist, der iibergehende Strom ist hierbei also 
ein fast reiner Elektronenstrom. Boi VergróBerung der Stromstarke tritt dann eiiie 
andere Entladungsform auf, was sich rein auBerlich durch plotzliches Absinken der 
Kolbenspannung bemerkbar macht. Von diesem Augenblick an steigt bei weiterer 
VergróBerung der Stromstarke der Anteil der lonen am Stromiibergang an u. strebt 
ansclieinend einem Grenzwert von etwa 5% KU- (Z. Physik 79 . 421—35. 2/12. 1932. 
Berlin-Siemensstadt, Zentrallab. d. Wernerwerks.) K o l l a t h .

W. Elenbaas, Der Gradient in der positiven Quecksilbersaule. Der Gradient G wird 
durch Sondenmessungcn in Abhangigkeit von der Stromstarke i, vom RShrendurch- 
messer D  u. yon der Temp. gemessen. Die gefundenen Zahlenwerte lassen sich dar- 
stellen durch dio Formel G =  C /D a - ib, speziell fiir 100° wird G =  1,045/i)0’00'*0-12. 
Zwisohen 100 u. 300° nehmen b u. C  m it zunehmender Temp. zu, wahrend a abnimmt. 
(Z. Physik 78. 603— 08. 18/10. 1932. Eindhoyen, Natuurk. Lab. d. N. V. P h il i p s ’ 
Gloeilampenfabrieken.) K o l l a t h .

Daizó Nukiyama, Uber die bei der Reibung zwisehen zwei Metallen erzeugten elektro- 
molorischen Krafte. D ie EK K ., die auftreton, wenn C, Mg, Al, Fe, Co, N i, Cu, Zn, 
Cd, Ag, Sn, Sb, Pb oder B i im Kontakt mit einer rotierenden Stahlscheibe sind, werden 
bei yerschiedenem Kontaktdruck u. bei yerschiedener ^egenseitiger Geschwindigkeit 
bestimmt. Kontaktwiderstand u. thermoolektr. Krafte kónnon wegen ihrer Klemheit 
vernachlassigt werden. Die EKK. steigen im allgemeinen m it wachsendem Kontakt
druck u. wachsendcr Geschwindigkeit an; boi einigen Metallen gibt es ausgezeichnete 
Werto von Kontaktdruck u. Geschwindigkeit, bei denen die EK K . am gróBten sind. 
(Proc. physic.-math. Soc. Japan [3] 14. 93— 107. 1932. Tokyo. Imperial Univ. Aero- 
nautical Research Inst.) L o r e n z .

R. M. Bozorth und F. E . Haworth. Der SchroteffeJct und der clelctrischa Durch- 
sehlag in Lsolaloren. Vff. nehmen an, daB beim Schroteffekt die Ladungen Gruppen 
bilden, die an den Elektroden gleichzeitig entladen werden. Aus ihren Messungen an 
Pyrexglas von 5 /< Dicko bercelmen sie dio durchschnittliche GroBe diescr Gruppon in 
Abhangigkeit von der angelegten Spa-nnung (300— 1400 V.). (Physic. Rev. [2] 39 . 
845— 47. 1932. New York, N. Y., Bell Telephone Lab., Inc.) L. E n g e l .

Zdzisław Specht, Die elektrische Leitfiihigkeit von Graphitjmlver. Vf. untersucht 
m it THOMSON-Schaltung die elektr. Leitfahigkeit einiger hocli-%ig. Graphitsorten, 
die in einem gfifeernen Hohlzyhnder in Pulverform zusammengepreBt sind. Die von 
R y s c h k e w i t s c h  (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 2 8  [1922]. 289) festgestellte 
Beziehung o =  {a/p) +  b (a spezif. Widerstand, p  Druck, a u. 6 Konstanten) wird be- 
statigt. Auch fiir span. (a =  3,35), Acheson- (a =  1,15) u. Ceylongraphit (o =  0,31) 
wird wie fiir die von RYSCHKEWITSCH untcrsuchten reinsten Graphite die dem spezif. 
Widerstand des Pulvers selbst entsprcchende Konstantę b — 0,0075 Q -cm  gefunden. 
D ie fur unedlere Graphitsorten in Mischung m it M n02 bestimmten Werte fiir a, die 
unter der Annahme berechnet sind, daB die Verunreinigmigen ebenso schlecht ivie etwa 
MnO« leiten, niimlich a =  0,85 fiir 85%ig. Koreagraphit, u. a =  1,95 fur 70%’g- steir. 
Grapliit ordnen sich in die bei den roineren Grapliiten bestimmten Werte gut ein. Fur 
den prakt. Gebrauch ist es zweckmiiBig, die Leitfahigkeit von Graphitsorten un- 
bekannter Zus. m it derjenigen yon Achesongraphit in geeigneter Mischung m it MnOs 
zu vergleichen. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 38 . 920— 25. Dez. 1932. Lem- 
berg, U niy., Physikal. Inst.) R . K . Mu l l e r .

John A. Osteen, Widerstand-Tempcraturbeziehung von Beryllium oxyd und Zink- 
oxyd. Ausfukrliche Wiedergabe der C. 19 3 2 . I. 1342 referiorten Arbcit. (Phvsics 3. 
81— 89. Aug. 1932. Dep. Phys. Lehigh Uniy. U . S. A.) J. La n g e .



1 9 3 3 . I .  Aj. E lek tr o c h em ie . T herm o ch em ik . 1 0 9 3

L. Farkas, Uber die cleklrische Leitfahigkeit der Alkalimetallosungen in fliissigem  
Ammoniak. Die Aquivalentlcitfiihigkeit dieser Lsgg., speziell des Systems Na-NH3, 
nimmt nach Messungen von K r a u s  u . Mitarbeitern (vgl. J. Amer. chem. Soc. 29  
[1907]. 1557) im Konz.-Bereich 10-5 <  c <  6• 10“- zunachst entspreehend dem K o h l - 
RAUSCHsohen Quadratwurzelgesetz ab, zeigfc bei c =  8-10-2 ein Minimum, um in konz. 
Lsgg. enorm stark anzusteigen. Dieses Ansteigen laBt auf Elektronenleitung in den 
konz. Lsgg. schlieBen. Es wird versucht, die Konz.-Abhiingigkeit der Elektronenleitung 
durch dio Aunahmc zu erklaren, daB dio Elektronen aus der Bindungssphare eines Na- 
Atoms in die eines anderen einen „unmechan." Obergang in Richtung des elektr. Foldes 
ausfuhren. Die Walirscheinlichkeit eines "Oberganges hangfc stark von der gegenseitigen 
Entfernung der Na-Atome ab, welche ihrerseits eine Funktion der Konz. ist. Die 
experimontell gefundeno Konz.-Abhangigkeit der Leitfahigkeit wird in diesem Bilde 
mu’ dann cinigermaBen richtig wiedergegeben, wenn man fiir jede Konz. einen einzigen 
Abstand der Na-Atomo einfuhrt, also eine geordnete Lagerung der Na-Atome im N H 3 
zugrunde legt. (Z. physik. Chem. Abt. A. 161. 355—61. Sept. 1932. Berlin-Dahlem, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physikal. u. Elektrochemie.) J. L a n g e .

Hugh M. Spencer, Die Aktiińtatskoeffizienten von Kaliumchlorid. Eine An- 
wendutig der erweiterten Debye-Huckelsclien Theorie zur Dculung von Gefrierpunkls- 
messungen. Die A ktm tatskoeff. von KC1 in verd. wss. Lsgg. werden aus F. — Messungen 
(Literaturwerte) unter Beriicksichtigung der Lósungswarmen berechnet. Die in der 
Erweiterung der DEBYE-HuCKELschen Theorie durch G r o n w a l l ,  L a  M er u . S a n d -  
VED (C. 1928. II. 1305) auftretenden Funktioncn werden tabellar. zusammengestellt; 
es ergibt sich dabei die Moglichkeit der Extrapolation auf unendliche Verdiinnung. 
Ausfiihrliehe Literaturiiborsicht. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4490—97. Dez. 1932. Vir- 
ginia, Chem. Labor. d. Univ.) E t z r o d t .

J. Erskine Hawkins, D ie Aktimtatskoeffizienlen von Glilorwasserstoffsaure in  ein- 
einwertigen Ghloridlosungen bei konstanter Gesanitmolarildt. Vf. priift don linearen Gang 
des Logarithmus des Aktiyitatskoeff. y von Salzsaure in ein-einwertigen Alkaliehlorid- 
lsgg. bei hoheren Gesamtmolaritiiten mit der Konz., sowio dio Obereinstimmung dor 
gemessenen Wertc von y  in 0,1 . .  . 6,0-molaren Lsgg. mit den nach der HucKELsehen 
Theorie bercchneten Werten (vgl. C. 1925. I. 1684). Zugrunde liegen eigene Jlessungen 
der EK. von Zellen der Typen EL/HC1 AgCl/Ag u. H2/HC1 (m^, MCI (m„)/AgCl/Ag 
(M bedeutet Li, N a oder K ; mx +  m2 — 4,0, 5,0 u. 6,0) u. Messungen von H a r n e d  
(C. 1926. I. 2437) des gleichcn Typus, jedoch mit HgCl/Hg- statt AgCl/Ag-Elektrodo 
(mx - f  m., =  0,1, 1,0 u. 3,0). Die Keproduzierbarkeit der MeBwerte des Vfs. lag im 
allgememen innerlialb 0,2 Millivolt; diese Genauigkeitsgrenze ist niclit durch Auf- 
losungseffekto der AgCl-Elektrode oder durch Diffusion des Wasserstoffs durch dio 
Lsg. gegeben. Dio Einstellzeit betrug 2 . . .  5 Stdn. In  einer Tabelle werden fiir ver- 
schiedene Gesamtmolaritaten u. fiir die drei Zusatzionenarten (Li, Na, K) die Aktivitats- 
koeff. von HC1 gegcniibergestellt, dio sich ergeben 1. aus den gemessenen EKK., 2. nach 
der HijCKELschen Gleichung, 3. nach einer Nśiherungsmethode zur Best. der Kon- 
stanten dor H ucKELsehen Gloichung. Diese drei Werte stimmen jeweils innerhalb 
von 3%  bei etwa 75°/0 aller Werte iiberein. Dio graph. Darst. der gemessenen Wertc 
zeigt die Linearitiit von log y gegen /m1 bei m L +  m2 =  4,0, 5,0, 6,0; ferner ist zu er- 
sehen, daB bei diesen Konzz. der Aktivitatskoeff. von HC1 in LiCl groBer ist, ais der 
der reinen Sauro der gleichen Konz. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4480— 87. Dez. 1932. 
Philadelphia [Penns.], Chem. Lab. d. Univ.) E t z r o d t .

Kwanji Murata, D ie Elektrodenpolentiale von Eisen. Teil II. Der E influp von 
okkludierlem. Wa-sserstoff w id  von anderen Fakłoren au f das Elektrodenpotential von 
Eisen. (I. vgl. C. 1932. II. 1755.) Messungen an der K ette: (duroh Red. von Fe20 3 
mit Ho erhaltenes) Fo/FeCl2 (0,1 m.)/ges. KCl-Lsg./0,l n.-Calomelelektrode ergeben: 
Okkludierter H„ hat keinen EinfluB auf das Elektrodenpotential (vgl. dagegen 
R ic iia r d s  u . B e h r  (Z. physik. Chem. 58 [1907]. 301). Die EK . der K ette hangt ab 
vom ph der FeCl2-Lsg.; die EK . ist anfangs um so niedriger, je kleiner ph, steigt aber 
rasch an u. nahert sich dann langsam dem W ert in neutraler Lsg., auch wenn die Fe- 
Elektrode zuvor durch Luft anoxydiert war. Die EK . ist unabhangig von der Red.- 
Temp. des Fe, vorausgesetzt, daB alles Oxyd reduziert ist. —  Der EinfluB kolloider 
Oxyde in der FeCl2-Lsg. ist dem bei N i beobachteten iihnlich (vgl. C. 1929. II. 268.) 
(J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 290B— 95B. Juli 1932. Sendai, Tohoku Im 
perial Univ. Labor. of Applied Electroehemistry.) LORENZ.
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W. J. Mtillerund W. Machu, Zur K ritik  der Versuclie, die Entfernung vonSchichten 
au f Eisen optisch nachzuweisen. Im Gegensatz zu den Arbeiten von Te o n s t a d  (vgl. 
C. 1932 . I. 2432), der durch opt. Unterss. fcststellte, daB die bei der anod. Passivierung 
in n. N a2SO,,-Lsg. auf einer Eisenelektrode gebildete Oxydschicht bei kathod. Beladung 
ziemlich yollstiindig wieder entfernt wird, sehlicBen Vff. aus Stromzeitkurven, daB die 
kathod. Behandlung mit kleinen Strómdiehten von etwa 4 mAmp. in stationarem  
Zustand nicht geniigt, um dic naturlichc Oxydscliicht unter den angegebenen experi- 
mentollen Verhaltnissen von der Eisenelektrode abzulosen. Vff. nehmen an, daB die 
von TEONSTAD beobachteten opt. Anderungen bei kathod. Beladung des Fe-Spiegels 
nur auf eine Andcrung in der Sehicht, nicht aber auf eine vollstiindige Entfernung der 
Schieht zuruckzufiihreń sind. Mit dem Bemerken, daB aus reflexionsopt. Unterss. kein 
Einblick in den Mechanismus der Bedeekung erhalten werden konne, wenden sich Vff. 
gogen die Annahme T r o n st a d s , daB dic Passivierung von Eisen m it der Bldg. einer 
Oxydschicht verbunden sei. (Z. physik. Chem. Abt. A. 1 61 . 147— 53. Aug. 1932.) Co h n .

L. Tronstad, Eemerkungen zu der vorangelienden Arbeit yon  TF. J . M uller und 
W. Machu. Vf. geht im AnschluB an die Arbeit von M u l l e r  u. M a ch u  (vgl. vorst. 
Ref.) noehmals auf einige Voraussetzungen der opt. Methoden u. auf einige der hiermit 
gcwonncnen Ergebnisse ein. Die von M u l l e r  u . ]VLvciiu mitgetcilten Ergebnisse werden 
dahin gedeutet, daB eine Entfernung der nattirliehen Oxydschicht durch eine kathod. 
Behandlung der Ee-Spiegol in neutraler Lsg. nicht ohne weiteres erfolgt, sondern daB 
die Behandlung nur irgendeine Auflockerung bewirkt. Vf. halt diesen Standpunkt ais 
nicht im Widerspruch stehend mit den opt. gewonncnen Ergebnissen, welche die Bldg. 
irgendeiner porosen Schicht an der Spiegeloberfliiche (vgl. C. 1932 . I . 2432) gezeigt 
haben. (Z. physik. Chem. Abt. A. 161 . 154— 57. Aug. 1932.) C oh n .

W. J. Miiller und W. Machu, Schluflworl zu der Dislcussion m it H erm  L. Tron- 
stad. (Vgl. yorst. Reff.) (Z. physik. Chem. Abt. A. 1 61 . 158. Aug. 1932.) Co h n .

Erich Becker, Ober Ńickelanoden. Der EinfluB von Verunreinigungen durch Cu, 
Fe, As, S u. C wird besprochen. Im allgemeinen sind alle Vcrunreinigungen schiidlich, 
doch kann geringer C- u. Nickeloxydgoli. depolarisierend wirken. —  Dio geeignetste 
Formgebung liangt von dem jewoiligem Verwendungszweck ab. —  Hergestellt werden 
die Anoden durch GieBon, Walzen, Hammern, Elektrolysieren oder Sintern. Die drci 
ersten Verff. werden bevorzugt. Das GieBverf., bei dem die Desoxydation die Haupt- 
sache ist, wird cingehender besprochen. Gegossene Anoden sind wegen ihres yerhaltnis- 
miiBig grobkornigen Gefuges am leichtestcn 1. Fiir Schnellvertiicklungsbader sind sio 
zu leicht 1. u. verursachen Metallvcrlusto. Fiir solche Zwecke benutzt man gewalztc 
Anoden, dereń Loslichkeit geringer ist, jedoch stark von dem jeweiligen Walzgrad 
abhangt; oder gehammerte, dereń Loslichkeit zwischen der der vorgenannten liegt u. 
leichter reproduzierbar ist. (Metallborse 22. 1293— 94. 1325— 26. 8/10.1932.) J. L a n g e .

Robert Muller, Sludien zum cleklrochemischen Verhallen des Aluminiums. III. 
(II. vgl. C. 1926. II. 3022.) Vf. bestimmt, gcmeinsain mit G. Wersitsch, die Solva- 
tations- u. Lsg.-W arm e des AlBr3 in Pyridin u. Benzonitril. E s wird die Mefianordnung 
besehrieben. Ais Summo der Solvatat-ions- u. Lsg.-Warmo des AlBr3 in PjTidin er
geben sich 220,9 kcal. Die Lsg.-Warme von 1 Mol AlBr3 in W. wird zu ca. 88 kcal be- 
stim m t, dic Lsg.-Warmo des Solvats AlBra-3 Pyridin zu rund 227 gcal. Es wird dio 
Reaktionswarme beim Mischen von Pyridin u. AlBr3 bei 45° zu 44,3 kcal gemessen, 
ferner fiir die mittlere spezif. Warme des Pyridins zwischen 20 u. 100° ein Wert von
0,424 cal/g C°, wahrend der im L a n d o l t -B o r n s t e in -R oth  angegebene Wert
0,431 cal/g C° betragt. Bei den Messungen in Benzonitril ergibt sich fiir die Lsg.-Warmo 
des Solvats AlBr3-4 Benzonitril der Wert Nuli. Es ist also die Lsg.-Wiirme des reinen 
AlBr3 in Benzonitril gleich der BIdg.-Warme des Solvats: 44 kcal. —  Es werden dic 
Potentiale des Al in folgenden Lsgg.: AlBr3 gesiitt. in Pyridin, AlBr3-Pyridin-Eutekti- 
kum, u. AlBr3 gosatt. in Benzonitril gemessen, u. zugleich nach der T lIO M S O N sc h en  
Kegel bereelinet. Da die bcrechneten Werte zu lioch liegen, wird angenommen, daB in 
nichtwss. Lsgg. nicht der Yorgang A l— >- xVl'" +  3 ©  potentialbestimmend ist, 
sondern dio Bldg. einer undissoziierten Verb. des A l m it dem Losimgsm., das eine 
kleinere Bldg.-Warme besitzt. (Z. anorg. allg. Chem. 208. 304— 12. 18/10. 1932. Leoben, 
In st. f. allg. u. angew. Chem. d. Montan. Hoohsch.) G a e d e .

G. Devoto und A. Ratti, Der Einflup einiger organischer Sloffe auf die Abscheidung 
von Meiallionen an der Quecksilbertropfkathode. (Vgl. C. 1932. II. 984.) Bei niedrigen 
Strómdiehten, bei denen die Zn-Abscheidung rcversibel wird, vorschwindet der die 
Zors.-Spannung erniedrigende EinfluB geringer Pyridinzusiitzc. Dagegen laBt sich bei
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Lsgg. von NiSO.,, NiCl2 u. CoS04 eino konstanto Herabsetzung der Zers.-Spannung 
durch Pyridinzusatz (0,03 u. #0,3 g/l) beobachten. —■ Acełophenon yerzogert die Cd- 
Absoheidung aus 0.1 molarer CdSÓ4-Lsg. yermutlich infolge Adsorption an der Hg- 
Tropfkathodc. Geringer ist der EinfluB des Acetophenons bei Pb" u. Tl". (Gazz. 
chim. ital. 62. 887—93. Sept. 1932. Mailand, Univ., Inst. f. techn. Chem.) R. K. Mii.

I. Kilim, Das elektrochemische Verhallen des Thalliums in  Nalronlauge. Die beim 
anod. Aufloseii des Tl in Laugen verschiedener Konz. u. yerschicdener Temp. sich ab- 
spielendon Yorgango werden durch Aufnahmo von Stromdichte-Potentialkuryen unter- 
sucht. Nach Gr u b e  (C. 19 2 7 . II. *2044) wird bei Metallen, dereń Oxyde in konz. Laugo
1. sind, der Obergang aus dem akt. in den passiven Zustand bei anod. Polarisation in 
starker Laugo durch das Auftreten einer Osydschicht auf der Elektrodo yeranlaBt. 
Diese Beobaehtung bestatigt Vf. Das auf Pt-Anoden aus reiner T10H -H 20  nieder- 
geschlagene Oxyd entspricht der Zus. T120 3, enthalt aber etwa 4— 6°/0 T120  u. 1% W. 
mit eingeschlossen. Das Normalpotential des Tl in T10H -H 20  wird zu Eh =  — 0,320 V 
crmittelt. Die Tl-Bestst. wurden nach der potentiometr. Bromatmethode von ZlNTL 
u. R ie n a c k e r  (C. 19 2 6 . II. 799) ausgefiihrt. (Bul. Soc. Chim. Romania 14. 80—88. 
1932. Timisoara, Techn. Hoclisch.) E c k s t e in .

William James Shutt und Arthur Walton. Die Passivilat des Ooldes. (Vgl. 
C. 1 9 3 1 .1. 230.) Eine Goldelektrode wird in wss. HC1 verschiedener Konz. anod. passi- 
viert u. unmittelbar danach ihr Potential gegen eino Kalomolelektrode mit einem Oszillo- 
graphen yerfolgt (Kommutatormethode). Um die Elektrodo durch dic Potential- 
messung nicht zu depolarisieren, wird ein Róhrenverstarker benutzt. —  Die Messungen 
werden unter systemat. Variation von Temp. (15—65°), Ruhrmethode, Passiyierungs- 
zeit u. -stromdichte, Konz. von Cl2, H' u. Cl' durchgefiihrt. —  Unmittelbar nach der 
Passiyicrung zeigt dio Elektrodę das Potential einer Cl2-Elektrode bei etwa 1 at Cl2. 
Das Potential fallt dann je nach der Temp. in 0,05—2 sec auf das des akt. Goldes. 
Aus der Temp.-Abhangigkeit der Reaktiyierungsgeschwindigkeit folgt eino Warmo- 
tónung yon otwa 15 kcal. Es handelt sich also offenbar um eine chem. Rk. u. nicht um 
Losungs- oder Diffusionsvorgiinge. Die Potential-Zeitkurycn zeigen auBerdem Un- 
stetigkeiten, die darauf schlieBen lassen, daB die Reaktivierung in 2 aufeinander- 
folgenden Rkk. vor sich geht. Aus der Abhiingigkeit der Rk.-Gcschwindigkeiten von 
den Konzz. von Cl2, Cl' u. II sclilieBen Vff., daB die ersto Rk. etwa nach dem Schema: 
H20  +  Au20 4 +  2 Cl' ^  Au20 3 +  Cl2 +  2 OH', u. die zweite nach Au20 3 +  6 H  
2 Au +  3 H20  yerlauft. — In einer unabhiingigen Versuchsreihe wurde die Reakti- 
yierung durch kathod. Red. bewirkt. Nach diesen Verss. ist die Oxydationshaut nicht 
mehr ais 1 oder 2 Mol.-Schichten dick. (Trans. Faraday Soc. 2 8 . 740—52. Okt. 1932. 
Liverpool, Uniy., Mu s p r a t t  Lab. of Physical and Electrochemistry.) J. L a x g e .

A. Travers und J. Aubert, Uber die Passivitat von Elektrolylen in alkalisclien 
Medien. Die Passivitat ist durch gel. 0 2 u. nicht durch OH' bedingt, wie Potential- 
messungou in alkal. Lsgg. vor u. nach Entfernung von gel. 0 2 zeigen. Das Fe-Potential 
betragt z. B. in einer nicht entlufteten 0,01-n. N a2C 03-Lsg. — 0,05 Volt. Nach langorem 
Durchleiten von 0 2-freiem N 2 fallt es auf — 0,88 V, um sich nach Durchleiten yon Luft 
wieder auf — 0,08 V einzustellen. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 194 . 2308—09. 27/6. 
1932.) J. L a n g e .

J. Cayrel, Die Penneabilitał des leeren liaumes und die Theoreme von Chipart. 
(C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 1 95 . 366—68. 1/8. 1932.) Sk a l ik s .

H. Forestier, Einflup eines Magnetfeldes auf die Elektrolyse von Nickelsalzen. 
(Vgl. C. 1930 . II . 1330.) Vf. untersucht den EinfluB eines Magnetfeldes auf die Ge- 
scliwindigkeit der elektrolyt. jYi-Abscheidung aus N iS 0 4-Lsgg., die H2S 0 4 oder Oxal- 
saurc oder N H , enthalten. Bei ph >  2,3 hat das Magnetfeld keinen EinfluB, bei 
Ph <  2,3 bewirkt es eine starkę Verlangsamung der Ni-Abscheidung. Bei ph =  1,2 
sinkt dio Abschoidungsgeschwindigkeit m it steigender magnet. Feldstarke zuerst stark 
u. dann immer schwacher u. schwaeher, was darauf hindeutet, daB die Erseheinung 
durch dio magnet. Sattigung des Motallcs bedingt ist. D ie Geschwindigkeit der elektro
lyt. Abscheidung nichtferromagnet. Metalle (z. B. Zn, Cu) wird durch ein Magnetfeld 
nur wenig beeinfluBt u. zwar erhoht, ein EinfluB, den Vf. den Konvektionsstrómungen 
des Elektrolyten zuschreibt. Dio beschriebenen Erscheinungen konnen zur anaiyt. 
Trennung von Metallen, dereń eines ferromagnet. ist, yerwendet werden. So ist z. B. 
eine Trennung von Cu u. N i dadurch moglich, daB N i aus einer Lsg., dic weniger ais
2 g N iS 04 im 1 enthalt u. ein pjj zwisehen 1 u. 2 hat, in einem Magnetfeld von 5200 Gauss



bei der Eloktrolyse nicht abgeschieden wird. (C. R. hebd. Seances Acad. Soi. 195. 
954— 57. 21/11. 1932.) L. E n g e l .

M. K ersten, Zur magnetischcn Andlyse der inneren Spannungen. Die zur magnet. 
Siittigung eines remanent magnetisierten Ferromagnetikums nótige Energie U zer- 
fiillt in dio Krystallenergie U k, die bei spannungsfreier Probe zu leisten ist, u. die Eigen- 
spannungsenergie Uel, die der mittleren Eigenspannung o; proportional ist. D ie so 
berechneten oi verschiedener iVt-Proben stimmen m it den vom Vf. (C. 1932. I. 794) 
aus der Anfangspermeabilitat berechneten iiberein. Fiir Fe ist dio Berechnung or- 
heblioh ungenauer, weil Fjc 15 mai gróCer ist, ais fiir N i. Da fiir spannungsfreie Ein- 
krystalle bei Magnetisierung in Riehtung leichtester Magnetisierbarkeit U k — 0 ist, 
kann Vf. aus den Magnetisierungskurven von K a y a  (C. 1928. II. 165G) a,• der ver- 
wendeten Einkrystalle bcreehnen u. findet fiir Fe bzu-. N i a{ — 10 bzw. 1 kg/qmm. 
(Z. Physik 76. 505— 12. 20/6. 1932. Berlin-Siemensstadt, S ie m e n s  & H a l s k e  A.-G. 
Wernerwerk, Zentrallab.) L. E n g e l .

G. Spiwak, Uber die Radiometerkrafte in  verdiinnten Oasen und die Theorie des 
Knudsenschen Manometers. (Physik. Z. Sowjetunion 2 .101— 27.1932. Moskau, Physikal. 
Forsohungsinst. d. I. Staatsuniv.) S k a l ik s .

Hugh M. Spencer und John H. Mote, Die freien Bildungsenergien der ver- 
schiedenen Formen von Bleimonoxyd. Die krit. Diskussion der vorliegenden Daten 
ergibt, daB die EKK. sorgfaltig hergestellter Ketten die Energiedifferenzen sioherer 
ergibt ais Bestst. der Losliclikeit. Vff. messen Ketten Pb in heterogenem (5°/0ig.) 
Amalgam/PbO/verd. Ba(OH)2-Lsg. +  rotem HgO +  PbO/Hg bei 25° u. benutzen 
rotes, gelbes u. hydratisiertes PbO. Bei letzterem ist die Zus. (2 P b 0 -H 20  oder 
3 P b 0 -H 20 ? ) unsieher; Vff. reehnen mit letzterer Formel. Die Herst. der Praparate 
wird genau beschriebon, die Ketten werden sehnell auf Zehntel Millivolt konstant. 
Yff. finden fiir 3 PbO-HaO 0,66638, fur rotes PbO 0,67141, fiir gelbes PbO 0,66852 V; 
die entsprechenden A F  sind also — 30,752, —30,985, — 30,840 kcalls bei 25°.

Zvu' Ableitung der freien Bildungsenergie der drei PbO-Arten werden viele friihere 
Mcssungen diskutiert. Fiir HgOrot wird A F„0SA zu * — 13,846 kcal angenommen. 
Daraus folgt fiir PbO • 1/3 H ,0  bei der Bldg. aus [Pb], 1/2 ( 0 2) u. 1/3 H20  A F 2gS>1 zu 
— 44,868 keal, fiir rotes PbO — 45,101, fiir gelbes —44,956 kcal. Fiir rotes PbO hatton 
S m ith  u . W o o d s  (1923) aus Ketten (H2)/Ba(OH2), aq/[PbO]/[Pb] den ganz ahnlichen 
Wert — 45,050 kcal angegeben, der zu einer Bildungswarme von 52,403 kcal fiihrt. 
Aus Losliohkeitsmessungen hatten R a n d a l l  u . S p e n c e r  (1928) groBere Differenzen 
zwisehen den drei Modflikationen, aber die gleiche Reihenfolge gefunden. Jedenfalls 
ist —,d.F20Sll fiir rotes PbO (thermodynam.) am starksten negativ. (J. Amer. chem. 
Soc. 54. 4618— 24. Dez. 1932. Univ. of Virginia, Cobb chem. Lab.) W . A. R o t h .

Hugh M.’Spencer und Robert F. Selden, D ie freien Energien und Bildurujs- 
wdrmen der telrahydratischen und der anhydrischen Form von Cadmiumbromid 
und ihre Umwandłungstemperaturen. Aus den vorliegenden Daten folgt die Stan
dard- EK. der Bldg. von [CdCl2 ■ 4H20 ]  bei 25° zu 1,53854— 1,53949 V; die 
Differenz ist zu groB. Vff. messen die Ketten: Heterogenes Cd-Amalgam /  festes 
Bromid / gesatt. Lsg. +  AgBr, AgBr /  Ag bei 25— 35 bzw. 35— 45°. Die sehr sorg- 
faltige Horst, aller Praparate wird genau besehrieben. Ais Ag-Elektrode dient eine reino 
Ag-Spirale, da elektrolyt. abgescliiedenes Ag das Cyanid langsam abgibt. Das Ag 
wird galvan. bromiert u. war lichtgcsehutzt. Das elektrolyt. dargestellte Cd-Amalgam 
enthalt 10— 14°/0 Cd; es wird dafiir gesorgt, daB sich kein Osydliautchen bilden kann. 
(s. Original). Einige Zellon zeigten noch wahrend der Verss. „Alterungserseheinungen.“ 
Der Umwandlungspankl ergibt sich zu 35,63°; therm. wird 35,82° gefunden. Aus dem 
Tetraliydrat entsteht dirckt das Anhydrid. Fiir die Rk. [Cd] in heterogenem Ainalgam 
+  2 [AgBr] 4 H,>0 (in gesatt. Lsg. von CdBr., • 4 H.,0) =  2 [Ag] +  [CdBr2-4 H ,0 ]  
ist die EK. bei 25° 0,4883 V, d Ejd T  =  — 0,00089, A / / 25Sil =  — 34,777 kcal; beim 
Umwandlungspunkt ist E  — 0,4777 V, d E\d T  — — 0,001091, A H m  78 =  — 37,589kcal.; 
fiir rCd] - f  2 Br - f  4 H.,0 =  [C dB iy4H .,0] ist Em . =  1,5385 V, A Fm n  =  
— 70,722 kcal. Fiir das Anhydrid ist E,m il =  1,5223 V, A F„a8|1 =  — 70,253 kcal. Die 
aus den Verss. verschiedener Vff. abgeleiteten Bildungsiuarmen von [CdBr2] liegon 
zwisehen — 77,213 u. — 73,427 kcal, wahrend der sicherste aus calorimetr. Verss. ab- 
geleiteto Wert — 75,57 kcal ist. Die EK.-Messungen mit AgBr- u. HgBr-Elektroden 
stimmen gut zusammen, nicht aber m it denon m it PbBr2. (J. Amer. ehem. Soc. 54. 
4504— 15. Dez. 1932. Univ. of Yirginia, Cobb Chem. Lab.) W. A. R o th .
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Charles R. Bury und D. Gwynne Davies, Spezifisclie Wcirmen von wasserigen 
Losungen von Arae.ise.n-, Essig-, Propion- w id  n-Buttersaure. Vff. arbeiten wie RlCHARDS 
u. G u c k e r  (192B) nach einem Substitutionsverf. Zwei gleiche WEINHOLD-Becher 
enthalten  BECKMANN-Thcrmometer, Riihrer u. gleiche Widerstande. Das eine GefiiC 
enthalt stets die gleiche Menge W ., die Fiillung des anderen wird Yariiert, his die Temp.- 
Erhohungen beim elektr. Heizen in Serie die gleichen sind. Genauigkeit l ° / o o -  Vf. 
arbeiten stets zwischen 13,5 u. 16,5°, die Lsgg. sind 3—30o/ oig. (E\ der reinen n-Butter- 
silure — 7,1°). Dio Kurve spczif. Warme-Konz. fur n-Buttersaure weicht deutlich 
von den fast linearen fiir die anderen Lsgg. ab. Bei etwa 13°/0 andert sich die Richtung; 
ahnliches war bei don D .D. bei allen Tempp. gefunden (C. 1929- II. 1280) u. durch 
Bldg. yon Micellen ohne Warmetonung erklart worden. Zu demselben Schlufi fiihrt 
eine Diskussion der c-Konz.-Kurve. (J. chem. Soc. London 1932 . 2413— 17. Sept.. 
Aberystwyth, Univ. Coli. of Wales.) W. A. R o th .

Victor K. La Mer und I. A. Cowperthwaite, Die Konzentration, bei der Ver- 
diinnungswarnmi m it der calorimetrischen Methode gemessen werden: eine Bcrichtigung. 
(Vgl. C. 1 9 3 2 . II. 3920.) Vff. ziehen ihre Einwande gegen die Rechnungsart von
E. L a n g e  u . A. L. R o b in s o n  zuruck; nur der Wert fiir die verdiinnteste Lsg. beruht 
auf Extrapolation. (J. Amer. chem. Soc. 5 4 . 4754— 55. Dez. 1932. New York City, 
Columbia U niv., Dptmt. of Chem.) W. A. R o t h .

[russ.] N. A. Fuks, Kurzes Lelirbuch der physikal. Chemie. Tl. I. Moskau: MSPA 1932.
(81 S.) Grundlagen der Thermodynamik u. der molclailarkinet. Tlieorie. Rbl. 2.60. 

[russ.] Paweł Ssergejewitsch Titow, Leitfaden fiir Laboratoriumsarbeiten iiber Elektro
chemie. Moskau: Zwetmetisdat 1932. (94 S.) Rbl. 1.50.

Wolfgang Ostwald, Fihne, Faden und die Kolloidwissenscliaft. Im Mittelpunkt 
der Kolloidforscliung standen bisher die dispersen Systeme der yerschiedensten Art. 
Diese bilden einen t)bergang von den groben zu den diskreten Diskontinuitaten (Moll. u. 
Atome). Einen anderen Ubergang von den groben zu den diskreten Diskontinuitaten  
bilden die difformen Systeme, vor allem dio Fil me u. Faden, dereń Unters. bisher 
weniger stark in den Vordergrund getreten ist. Im ersteren Fali wird die Materie durch 
Zerteilung in ein hochdisperses Aggregat ubergefiihrt, im zweiten Fali durch Aus- 
formung oder Difformation in ein Einzelsystcm mit bevorzugten Dimensionen. So 
kommt z. B. ein fibrillar difformes System, also ein Faden, kein Fadenaggregat, zu- 
stande, wenn ein Materieteilchen in einer Dimension auf Kosten der beiden anderen 
Dimensionen ausgeformt wird. In entsprechender Weise sind in den laminar difformen 

Grobe Diskontinuitaten (Grenzschichten, -kanten, -ecken)

Disperse Systeme 
(Aggregate)

Dififorme Systeme 
(Einzelsysteme) Grenzfali

F ilm e F iid e n
3-dimensional 2-dimcnsional 1-dimensional 1 Dimension 2 Dimensionen 3 Dimensionen

dispers dispers dispers klein klein klein
K o rp u sk u la r - F ib r i l la r - L a m in a r - L a m in a r - F ib r i l la r - K o r p u s k e l

d is p e r s d is p e r s d is p e r s d if fo r m d if fo r m

Sand Kabel Spielkarten Einzelkarte Draht Mikron

Goldsol Kollagen- Mesomorpher Farbiger Seifen- Submikron
faser Treppcn-

tropfen
Seifenfilm Fadenkrystall

Zuckerlsg. Faseriges Graphit Monofilm Haupt- Amikron
Polyoxy- Gitter yalenzkette
m ethylen

Diskrete Diskontinuitaten (Normale Molekule, Atome)
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Systemen (Filme) zwoi Dimensionen auf Kosten der anderen ausgeformt. Dio umstehende 
gegenuber dem Original gekiirzte Tabelle gibt einen Oberblick iiber die dispersen u. 
difformen Systeme von versehiedenem Zerteilungs- bzw. Ausformungsgrad (vgl. vorst.). 
Ebenso wie der disperse Zustand der Materie ais ein allgemein móglieher Zustand 
der Materie angesehen werden muB, kann theoret. auch jeder Stoff in den Film- oder 
Faserzustand gebracht werden. Filme u. Fiiden sind also ebenso allgemeinc Zustands- 
formon der Materie wic die Zerteilungen. So wie es Zerteilungen des verschiedensten 
Dispersitatsgrades gibt, existieren auch Filme u. Fiiden aller Disporsitiitsgrade. Es 
wird ferner oino Systematik der Filme u. Fiiden auf Grund des Aggregatzustandes 
der beteiligten Phasen gegeben. Bzgl. der Forschungsgebiete ist zu erwahnen, daB 
man von den groben Diskontinuitaten ausgehend zuerst in das Gebiet der Grenzscliicht- 
forsehung, meist Capillarcliemio u. Capillarphysik genannt, kommt. Von diesen golangt 
man in zwoi nebenoinanderliegeiide Forschungsgebiete: 1. Physik u. Chemie der dis
persen Systomo (Kolloidforschung) u. 2. Physik u. Chemio dor difformen Systeme 
(Film u. Fadonforsohung). Diese beiden Gebiete fiihren schlieBlieh zu der Lehre von 
den maximalen Diskontinuitaten, der Molekiil- u. Atomforschung. (Kolloid-Z. 61. 
136— 40. Nov. 1932. Leipzig.) J u z a .

Erich Manegold, D ie Physik der Membranen. Die Physik der Membranen ist 
ein Teilgebiet aus der Physik der laminar difformierten Materie. Das Gesamtgebiet 
der laminar difformierten Materie ist einzuteilen in: 1. Massivbauten (z. B. Metalle), u. 
zwar a) Folien u. b) Filme u. 2. Skelettbauten (z. B. Kollodium) a) Membrane, b) La- 
mellen. Dio unter a) angefiihrten laminaren Gebilde unterscheiden sich von den unter b) 
angefiihrten durch groBere Dicke. Die Folien umfassen laminarc Formen, dereń Dicke 
bis in das Gebiet kolloider Dimensionen liinabreicht, wiihrend ais Filme nur mono- 
bis polymolekulare Gebilde bezeichnet werden. Die Massivbauten unterscheiden sich 
von den unter 2. angefiihrten Skelettbauten am auffalligsten durch ihre sehr viel 
geringero Durehlassigkeit, z. B. gegen W. Die Massivbauten sind einphasig, haben 
nur molekulardisperse Hohlraume u. gestatten nur Materieteilchen in molekulardis- 
perser Aufteilung den Durehtritt; in diesem Fali spielen Polarisationskriifte sehon 
eine groBe Rolle. Die Skelettbauten dagegen sind zweiphasig, sio haben sehr viel 
groBere kolloiddisperse Hohlraume u. gestatten sehon der Materie in kolloiddisperser 
Aufteilung den Durehtritt. Phasengrenzkrafte spielen hier eine sehr viel geringero 
Rolle. D ie Physik der Skelettbauten, die der Gegenstand der Yeroffentlichung des Vf. 
ist, muB sich in erster Linie mit dem Studium der Hohlraume bzw. dor Skelettstruktur 
befasson. Es werden folgende drei Hohlraumstrukturen unterschieden: 1. Kanal-
strukturen: Die Hohlraumzellen gehen ais diskreto Kanale, Poren oder Spalten durch 
die Membran hindurcli. 2. Geriiststrukturen: man kann yon jedem beliebigen Punkt 
des Hohlraumes zu jedem beliebigen anderen Punkt des Hohiraumes gelangen, ohne 
eino festo Wand zu durchstoBen. Beispiele: Kugel-, Stabchen- oder Fadenpackung.
з. Netzstrukturen: Diese sind zweidimensionalo Hohlraumzellen in Filnien oder La- 
mellen von molckularer oder polymolekularer Dicke. —  Es werden genaue Angaben 
iiber die Herst. gleichmaBiger Kollodiummembranen gemacht, die aus Lsgg. von Nitro- 
cellulose in A.-A.-Gemischen durch Abdampfen des Lósungsm. erhalten wurden. Die 
Membranen werden durch ihre Dicke u. das Hohlraumrol. pro ccm der Membran 
charakterisiert. AuBerdem wird, im allgemeinen durch Messung der Durehlassigkeit 
der Membran, die GroBe des Querschnittes der einzelnen Hohlraumzellen ais Mittel- 
wert bestimmt. Es wird gezeigt, auf welchę Weise experimentell u. reclmer. diese 
Best. des Yol.-Quorschnittes durehgefiihrt wird. Fiir eine Reihe von Capillarsystemen, 
Kollodiummembran, poroser Gummi, Jenenser Fritten, Filtersteine, Sedimente verscliie- 
dener Fasern, wird die spezif. Durehlassigkeit bei Verwendung von dest. W. angegeben. 
Ferner worden m it Lsgg. sehr verschiedener Art u. Konz. Bestst. der spezif. Durchlassig- 
keit an einer Kollodiummembran durehgefiihrt, aus denen vor allem zu entnehmen ist, 
daB Elektrolyte hóhere Durchlassigkeitswerte ergeben. Weiterhin kann eine Membran,
и. zwar vor allem die (Juerschnittsform u. die Orientierung der Capillaren durch Best.
des Dialysenkoeff. charakterisiert werden. Eine Diskussion der so gefundenen Werte u. 
der Werte, die fiir die oben angefiihrte ideale Capillarstruktur zu erwarten waren, fiihrt zu 
dem Resultat, daB sich die Kollodiummembran wie ein Capillarsystem mit, unregelmaBiger 
Spaltstruktur yerhiilt. Auf Grund der Unterss. iiber die spezif. Durehlassigkeit u. 
den Dialysenkoeff. wird eine quantitative Behandlung der osniot. u. plasmolyt. D y
namik semipermeabler u. permeabler Systeme, auch von pflanzlichen u. tier. Zellen, 
gegeben. (Kolloid-Z. 61 . 140— 60. Nov. 1932. Gottingen.) J u z a .
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E. K. Rideal, Untersuchungen von Filmslruktureń, m it eleklrischen und optischen 
Methoden. Filme bestehen im allgemeinen aus einem nichtpolaren Anteil, einer K ette  
odor einem Ringsystem u. aus polaren Gruppen, die mit der Unterlage des Film s ver- 
bunden sind u. den Film auf der Unterlage yerankern. Aus den Kraft-Flachendia- 
grammen kann man weitgehendo Aufschlusse iiber den Zustand soleher fl. Filme u. 
den EinfluB von Temp. u. Druck erhalten, dagegen nicht iiber die Orientierung der 
polaren Gruppen des Film s u. den Grad der Wechselwrkg. der polaren Gruppen m it 
der Filmunterlage. Vor allem kann man durch Aufnahme von Kraft-Flachenkurven 
keinc Aufschlusse iiber die Vcranderungen der polaren Gruppen boi chem. Rkk. der 
Filme, wie sie boi biolog. Prozessen z. B. eine groBe Rolle spielen, erhalten. Vf. unter- 
sueht nun derartigo chem. Rkk. der Filme, indem er die Aufnahme von Kraft-Flachen- 
kurven mit Messungen des Oberflaclienpotentials kombiniert. Mit dieser Methodo 
wurden an filmbildenden Stoffen die Gruppen COOH, N H 2, COOCH3, OH u. ROCH3 
untersucht u. es wurde fiir dieso Gruppen die wirksame Yertikalkomponente /( des 
Dipolmomentes berechnet. fi ist von dem Zustand des Filmes u. von der Natur des 
Filmtragers abhiingig. Die Abhangigkeit von dem Zustand des Filmes kann mit eiii- 
fachen Annahmen iiber die Winkelung oder teilweiso Rotation der Endgruppen erklart 
werden. Bei der Becinflussung von /( durch die Natur des Filmtragers ist offenbar 
die ionisierende Wrkg. des Filmtragers von Bedcutung. —  Ferner wird ais typ. Beispiel 
fiir die Rk. eines Films die Oxydation einer ungesiitt. Saure (Olsaure) mit KMnO., 
untersucht. Es werden die Geschwindigkeitskonstanten der Olsaureoxydation fiir 
Olsaurefilme yerschiedener Dicke auf einer Lsg., die 0,00015-n. an KM n04 u. 7ioo_n- an 
1I2S 0 4 ist angegeben. Bei einer Filmdicke entsprechend 1 ,6-10-14Mol 0lsaure/qcm fallt 
m it wachsender Filmdicke die Rk.-Geschwindigkeit ab. Es ist dies so zu erklaren, daB 
bei der kleineren Filmdicke die Olsauremoll. mit ihren polaren Gruppen u. m it ihren 
Doppelbindungen die KMnO,,-Lsg. beriihren, wahrend bei groBerer Filmdicke die 
Doppelbindung nur gelegentlieh oder gar nicht in die KM n04-Flaehe kommt u. dadurch 
die Aufspaltung des Mol. erschwert u. damit die Rk.-Geschwindigkeit yerkleinert wird. 
In ahnlichen Yerss. wurde die Oxydation von cc- u. /?-Elaostearinsaure auf 1/100-n. Saure- 
lsgg. durch Luftsauerstoff untersucht. Es ist moglich, komplizierte chem. Rkk., z. B. 
enzymat. Rkk., m it der von dcm Vf. verwendeten Methode niiher zu erforschen. (Kol- 
loid-Z. 61. 177— 80. Nov. 1932. Cambridge.) J u z a .

K. Richter, Metallisclie Filme und Flachen. Vf. gibt einen Uberblick iiber die 
Entstehungsweise, die Eigg. u. dic Struktur diinuer Metallschichten u. ihre techn. 
Verwendung. Ais Darst.-Methoden komrnen in Frage: mechan. Methoden (Walzen, 
Schlagon, Spritzen) chem. Methoden (Elektrolysc, Red., therm. Zers.) u. schlieBlieh 
Kondensationsmethoden (therm. Verdampfung, Kathodenzerstaubung). Die beiden 
letzteren Methoden werden ausfuhrlich besprochen. Es wird sodann auf die Eigg. der 
Metallfilme niiher eingegangen, zuniichst auf ihr opt. Reflexionsvermogen, ihre Ver- 
wendung ais Spiegel u. auf die Farbanderung der Filme bei yerschiedener Filmdicke. 
Bei den magnet. Eigg. kann auch eine sprunghafte Anderung bei kleinen Scliichtdicken 
beobachtet werden, die vermutlich in der gleiehen Weise, wie das auch sonst beob- 
achtete Abweichen der physikal. Eigg. yon diinnen Schichten darauf zuriickzufiihren ist, 
daB das Metali in don diinnen Schichten zunachst ais eine instabile amorphe Modi- 
fikation niedergeschlagen wird, die erst durch Alterung in dio stabile krystallisierto 
Modifikation iibergeht. Die liehtelektr. Eigg. diinner Metallfolien sind fiir die Technik 
der Photozellen von Bedeutung geworden. Dio Leitfahigkeit von Metallfilmen wird 
weitgehend durch ihr Alter, durch Gasbeladung, Kondensationstemp. u. Schichtdicke 
beeinfluBt. Strukturelle Unterss. an Filmen kónnen ultramkr. rontgenograph. u. durch 
Beugung schneller Elektronen durchgefuhrt werden. Es ergab sich, daB bei geniigend 
starker Kiihlung der Unterlage dic kondensierten Atonio nach dem Aufprallen ruhig 
liegen bleiben u. daB in diesem Fali das Metali in geniigend diinner Schicht vollkommen 
amorpli bleibt. Wenn die Unterlage nicht gekiihlt ist, behalten die aufgeprallten Atomo 
zunachst ihre Beweglichkeit, so daB sich primar sogleich eine krystallisierte Folie ab- 
seheiden kann. Bei Erreichung dickerer Schichten u. bei Erhohung der Temp. tritt 
auf alle Falle Rekrystallisation ein. SchlieBlieh werden einige Verwendungsm6glich- 
keiten dor Metallfilme in der opt., der Schallplatten-, der Elektroindustrie, ferner fur 
medizin. Zwecke u. bei der Bearbeitung von Stoffen u. Papier besprochen. (Kolloid-Z. 
61. 208— 18. Nov. 1932. Leipzig.) J u z a .

H. W. Kohlsehiitter, Uber Krystallfaden und faserige Aggregationsformen. Vf. 
gibt einen Uberblick iiber die Mannigfaltigkeit der linearen Aggregationsformen. Es
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werden die Bedingungen fiir nadelfórmiges Krystallwachstum besprochen, u. a. fiir 
da.s Wachstum von Einkrystallen in cngen Rohren, dio Bldg. yon Krystallnadeln durch 
Herausziehen der ICrystallnadeln m it geeigneter Geschwindigkeit aus dem Metall- 
schmelzfluB, ferner die Yeriinderung soleher ICrystallnadeln dureli piast. Deformation. 
Die Herst. von W-Fadcn fiu* Gliihlampen ist ein gutes Beispiel fur die weitgęhenden 
Mogliehkeiten, die bei der Verarbeitung von Metallen zu Metallfaden, u. U. Einkrystall- 
faden, durch mechan. u. tberm. Behandlung bestehen. Metalle, wie Pb, Tl, Sn, Ag 
liaben eine ausgesprochene Tendenz, bei der Elektrolyse auf der Kathode nadeligo u. 
dcndrit. Abscheidungen zu geben. In ahnlicher Wei.se scheidet sich Se aus der Gas- 
phase in Form langer Nadeln ab, die Erscheinung des Haar-, Moos- oder Drahtsilbers 
gehórt auch hierher u. auch andere Metalle, wic Cu oder W, kónuen unter geeigneten 
Vers.-Bedingungen ais Faden erhalten werden. Vf. fiihrt ferner eine Reihe von organ. u. 
anorgan. nicht metali. Stoffen an, die eine ausgesprochen bevorzugte Wachstums- 
richtung bei der Krystallisation aufweisen, dann das haufige Auftreten yon Aus- 
bliihungen, die fadenfórmig in das Innere fortschreitende Verwitterung von Pyrit- u. 
Markositkrystallen u. die Bldg. von Fasertonerde. Es wird noch eine Reilie anderer 
Imearer Aggregationsformen, die Bldg. von Bayeritstabehen, Zinkoxydwolle, die braunen 
Glaskopfe, nadeliges W 0 3 u. V20 5 besprochen u. auf das kettenfórmige Bauprinzip in  
gewissen Silicatmineralien hingewiesen. Noch stiirker ais bei den Silicaten ist der 
Zusammenhang zwischen makroskop. Wachstumsformen u. dem Mol.-Bau bei den 
Kohlenstoffverbb., insbesondere bei liochmolekularen Verbb. In diesem Zusammen- 
hang werden ferner genannt: krystalline F il., Seifengele, Polymerisationsprodd. von 
Formaldehyd, Styi'ol u. andere Polyoxymezhylene. Es wird schlieBlich der Bldg.- 
Mechanismus fur Ag-Fasern u. Polyoxymethylenfasern besprochen. (Kolloid-Z. 61. 
270— 80. N oy. 1932. Freiburg i. Br.) J u z a .

Friedrich Rinne, Schtoachung des feinbaidiclien Zusammenlianges durch Wasser 
und luisserige Losungm. Die holie DE. des W. bedeutet eine entsprechende Schwiłchung 
der elektrochem. Felder, in die das W. eindringt. Diese Erscheinung hat eine Parallele 
in der Lockerung u. erhohten Bewegung der Feinbauteile bei der Erhitzung des be- 
treffenden Stoffes. Durch Erhitzen u. durch wss. Imbibition kónnen Stoffe aus dem 
dreifachperiod.-krystallinen Zustand in die ein- bzw. zweifachperiod. Feinbauweise der 
Parakrystallinitat iibergehen. Ais ein anschauliches Beispiel fiir die Wandlung einer 
krystallincn in eino parakrystalline Feinbauart unter dem EinfluB von W. sind die 
Filme der gowiisserten Bromphenanthrensulfosaure zu erwahnen. Man erhalt sie durch 
wss. Imbibition der krystallinen Saure u. kraftiges Ausąuetschen des entstandenen 
Schleimes. Bei geringer W.-Zufuhr entsteht die gelige, paralirystalline (smekt.), bei 
lioherem W.-Geh. die parakrystalline (nemat.) Modifikation. Bei noch starkerer W.- 
Zufuhr erhalt man eine Lsg. Es werden ferner die feinbaulich vom Krystallinneren 
yerschiedenen Oberfliichenzonen der Krystalle ais Deckfilme in ihrer Entstehung 
erortert u. ein sich yektoriell yerschieden betatigender EinfluB des W. u. anderer Stoffe 
auf dio Krystalltracht besprochen. Vf. zeigt ferner, daB man aus Spharolithen unter 
dem EinfluB von W. Myelinfaden der Zerebroside u. Phosphatide erhalt. Auch in dem  
lebenden Plasma spielt das W. ais Schwiicher der physikal.-chem. Verkniipfung der 
Feinbauteile eine groBe Rolle, das Plasma erhalt dadurch seine groBe chem. Labilitat u. 
seine topolog.-physiol. Feingliederung. (Kolloid-Z. 61. 304— 08. Nov. 1932. Frei
burg i. Br., Minerał. Inst.) .Ju z a .

Gustav F . Hiittig und Kurt Strial, Aktive Oxyde. LV. Die Entwasserung von 
Hydrogelen in  Gegenimrt verschiedener Gase. (LIV. vgl. C. 1932. II. 3663.) Die katalyt. 
u. magnet. Eigg. eines durch Entwassern von Clirom(III)hydroxydgel entstandenen 
Oxyds sind in hohem Mafie abhiingig von dem inerten Gasstrom, in welchem die E nt
wasserung stattfand. Durch Fallen von wss. Lsgg. von Cr(N03)3, ZrOCl2 u. Th(NO,), 
m it N H 3 wurden die Oxydhydratgele dieser Metalle dargestellt. Jedes dieser Gele 
wurde in yerschiedenen Gasstromen (N2, H2, 0 2, Methanol u. N H 3) entwassert, u. der 
Verlauf der Entwasserung mit der Zeit beobachtet. Die Temp. (150 bzw. 300°), die 
Durchstrómungsgesehwindigkeit u. der Partialdampfdruck ( =  7,6 mm) waren bei allen 
Verss. gleich. Die ersten W.-Anteile werden am raschesten entfernt durch Methanol u. 
N H 3, es folgen dann in einem groBen Abstand 0 2, H 2 u. N 2. Fiir die Entfernungs- 
geschwindigkeit der letzten W.-Anteile trifft nahezu die entgegengesetzte Reihenfolge 
zu. Die Beschleunigung der Verdampfung der ersten W.-Anteile durch N H 3 u. Methanol 
wird durch eine Art pneumatolyt. Transport erklart u. anschlieBend die Beziehung 
zwischen Bescldeunigung einer Rk. durch einen Katalysator u. dcssen Affinitat zu den
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reagierenden Stoffen diskutiert. Die Verz3gerung der Entfernung der letzten W.-Anteile 
durch NH3 u. Methanol wird durch eine Stabilisierung der jungercn, W.-haltigen Zu- 
stande ais Folgo einer geringen Sorption dieser Gase seitens des Bodenkórpers erklart. 
(Z. anorg. allg. Chem. 209. 249—56. 13/12. 1932. Prag, Dtsch. Tcchn. Hochsch., Inst. 
f. anorgan. u. analyt. Chem.) R o s e n k r a n z .

V. R. Damerell, F. Hovorka und W. E. White, Die Oberfldchenchemie der 
Hydrate. II. Zerselzung olme Gittererneuerung. (I. vgl. C. 1 9 3 1 .1. 2980.) Vff. bestimmen 
die Abhangigkeit des W.-Geh. yon A l20 3 ■ n //„O-Prilparaten verschiedener Teilchen- 
gróBe bei 25° von der Feuehtigkeit der Luft u. die Temp.-Abhangigkeit des W.-Geh. 
in m it H 2S 0 4 getrockneter Luft. AuBerdem werden die Praparate rontgenograpb. 
untersucht. Die Beobachtungen lassen die Erklarung durch eine gewóhnliche Hydrat- 
zers. m it 2 festen Phasen niclit zu, vielmehr nehmen Yff. an, da(3 Al.,0^-3 //„O-Krystallo 
vorhegen u. nur dereń Oberflacho entwassert wird bzw. sich mit einer W .-Haut iiber- 
zieht, ohne daB das Gitter im Innern geiindert wurde. Vom Standpunkt der Phasen- 
regel haben wir es m it einer festen Lsg. zu tun u. es ist deshalb erklarlich, daB sich der 
W.-Geh. m it der Feuehtigkeit der Luft kontinuierlich andert. Unter der Annahme, 
daB die W.-Haut hochstens monomolekular ist u. ein W.-Molekiil 9 A2 beansprucht, 
wird ein Teilchendurchmesser von l-1 0 _ 5 cm berechnet. Bei Temp.-Erhohung tritt 
gewóhnliche Hydratzers. ein, die von der Bldg. eines neuen Gitters begleitet ist, aber 
bis 119° nur m it unmerklich kleiner Geschwindigkeit yerlauft, die bei 184° schon erheblich 
groBer ist. Die Anschauungen der Vff. stehen m it denen von W i l l s t a t t e r  u . Mit- 
arbeitem (C. 1931. II. 1546 u. fruher) im Widerspruch. (J. physie. Chem. 36. 1255—67. 
1932. Western Reservo Uniy., Morley Chem. Lab.) L. E n g e l .

James W. MacBain und M. E. Laing-Mac Bain, Die Grundannahmen und Glei- 
chungen der Elektrokinetik. (Vgl. C. 1924. II. 1566.) Die HELMHOLTZsche Theorie 
der Elektrokinetik, die, statt von den heute angenommenen Ionenyerteilungen, z. B. in 
einem Capillarrohr, von kontinuierlichen zylindr. Lamellen glcichen Potentials ausgeht, 
ist nieht mehr ausreichend. —  Die schon bekannten elektrokinet. Gesetze u. einige neue 
Beziehungen werden hergeleitet unter der Annahme von Ladungen, die fest an der 
Oberflache haften. Ais charakterist. beobachtbare GróBe wird die Lineargeschwindig- 
keit in der Elektroosmose u. Elektrophorese benutzt. Die Oberflachenleitfahigkeit 
\vird in 2 Teile zerlegt, die von den unbeweglichen Ladungen bzw. von den beweglichen 
Ionen herriiliren. (Z. physik. Chem. Abt. A. 161. 279—98. Sept. 1932. Californien, 
U. S. A., Dept. Stanford Univ.) J. La n g e .

J. J. Bikerman, Zur Theorie der Oberflachenleitfahigkeit. (Vgl. vorst. Ref.) Die 
von Mc B a in  u . D u B oiS (C. 1931. II. 3309) gegebene Berechnung ist teils unsicher, 
teils durch Rechenfehler entstellt. Die Dicke der elektr. Doppelschicht ergibt sieh aus 
der SllOLUCHOWSKlschen Gleichung nieht zu 2 ,5-lO-1 '1 cm, sondern zu 10-7 bis 
10-9 cm, im Einklang mit den GoUYschen Messungen der Elektrocapillarkurye. Aller- 
dings bleibt auch nach dem neuen Ergebnis die Frage nach dem molekularkinet. Bild 
einer so diinnen Doppelschicht offen. —  Nach neueren Messungen der Oberflachen
leitfahigkeit sind andererseits noch etwa 50-mal gróBere ais die GoTJYschen Werte 
anzunehmen. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 38- 763— 64. Okt. 1932. Berlin, 
HoFMANN-Haus.) J. L a n g e .

Robert Du Bois, Die gleiche elektrische Leitfahigkeit von beweglichen und unbeweg
lichen Oberflachen: Das Laingsclie Paradox. (Vgl. Ale B a in  u . D u B o is ,  C. 1931. II. 
3309.) Die Oberflachenleitfahigkeit setzt sich im allgemeinen aus 2 Teilen zusammen:
1. der Eigenoberflachenleitfahigkeit der festen Wand, 2. der Leitfahigkeit, die von den 
beweglichen Ionen der elektr. Doppelschicht herriihrt; denn beide Arten von Ladungen 
bewegen sieh relatiy zur Fl. (LAiNGsches Paradox). —  Fiir 1. ist dabei nur die tiber- 
schussige freie Ladung der Wand maBgebend (also die algebraische Summę der 
Ladungen), fiir 2. dagegen die numer. Summę aller in dem difiusen Teil der Doppel
schicht angehauften lonenladungen unabhangig vom Vorzeiehen. (Hiernaeh laBt sich 
das gelegcntlich beobachtete Auftreten einer Oberflachenleitfahigkeit im isoelektr. 
Punkt yerstehen). Ladung u. Oberflachenleitfahigkeit von einer ruit yerschiedenen 
Elektrolytlsgg. in Beriihrung befindlichen Glaswand sowie yon einer auf W. schwimmen- 
den Stearinsaureschicht werden nach Leitfahigkeitsmessungen yon Mc B a in  u . P e a k e r  
u. von D u B o is  u. R o b e r ts  berechnet. Die Eigenleitfahigkeit der Wand nimmt im 
Verhaltnis zur gesamten Oberflachenleitfahigkeit mit zunehmender Elektrolytkonz. ab; 
(von etwa 46 auf 13%). —  Die effektiyen Beweglichkeiten der fest an der Wand 
haftenden Ionen sind im allgemeinen yon derselben GroBenordnung wie die der frei

XV. 1. 72
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beweglichen. — Die Dicke einer HELMHOLTZsclien Doppelschicht ergibt sieb aus der 
Oberfliichenladung u. anderweit gemessenen C-Potentialen nach der v . SMOLUCHOWSKl- 
schen Gleichung klcincr ais atomare Dimensionen, woraus geschlossen wird, dafi der 
Ansatz dieser Gleichung nicht zu Recht bestcht; vgl. vorst. Ref. (BlKERMANN). (Z. 
Elektrochem. angew. physik. Chem. 38. 764— 69. Okt. 1932. California, U . S. A., Chem. 
Lab. St a n f o r d  U n iv .) J. La n g e .

P. A. Jacquet, Schulzeigenschaflen von KoUoiden und ilir Verhallen bei der eleklro- 
lytischen Abscheidung von Metallen. In Fortfiihrung der friiheren Verss. (vgl. C. 1932.
I. 2632) wird das Verh. von Serumalbumin, Gummiarabicum, Traganth u. Dextrin 
in Konzz. von 1— 500 mg/l boi der elektrolyt. Cu-Abscheidung untersucht. Es zeigt 
sich ein Parallelismus zwischen der Schutzwrkg. des Koli., wic sie durch die Goldzahl 
gemessen wird u. seiner Wrkg. bei der elektrolyt. Abschcidung. Wirksame Schutz- 
kołl. (Gelatine, Albumin) beeinflussen dio Spannungen im abgeschiedenen Cu betriicht- 
lich, wahrend die Koli. mit geringer Schutzwrkg. (Gummiarabicum, Traganth) einen 
kleineren Effekt ausiiben. Dextrin mit seiner hohen Goldzahl hat keine nachweisbarc 
Wrkg. (Naturę, London 130. 812— 13. 26/11. 1932. Paris, Ecole Pratiąue des Hautes 
Etudes. Labor. d’Electrochim.) L o r e n z .

B. Anorganische Chemie.
Seailles, Einflup alkalischer M ittel auf die Kryslallisation der Kalkaluminałe und 

auf die Bindung der Tonerdezemente. Vf. bcspricht die ungekliirten u. ungiinstigen 
Vorgiinge bei dor Bindung u. Erhartung der Tonerdezemente in Ggw. von freiem, 1. 
Kalk, der bei dem FabrikationsprozeB durch ungenugendes Brennen u. andere Einflusse 
entstehen kann. Es wird die Krystallisation hólierer Kalkaluminate aus Monocalcium- 
aluminat, freiem CaO u. H20  zu Tri- u. Tetracalciumaluminat in Abhangigkeit von 
pn untersucht. Die Ausfiillung des Tetrasalzes crfolgt auch bei Zusatz von NaOH  
sofort. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 195- 662— 64. 17/10. 1932.) H a u c k .

Tominosuke Katsurai, Einflup des Natrium-, Barium- und Aluminiumchlorids 
auf die Hydrolyse des Eismcldorids bei iiber 100°. (Vgl. Q. 1930. II. 514.) In Ggw. von 
NaCl u. von BaCl2 sclieidet im Autoklaven FcCl3-Lsg. erst bei 160° einen hamatit- 
iihnlichen N d. aus, in Ggw. von A1CI3 schon bei 140°, A1C13 zeigt also im Gegensatz zu 
NaCI u. BaCl2 keinen merklichen EinfluB auf die Hydrolyse des FeCl3. (Buli. chem. 
Soc. Japan 7. 374— 75. Nov. 1932. Tokyo, Inst. of Phys. and Chem. Res.) R. K. Mii.

A. Sanfourche und B. Focet, t)ber das Oalciumsalz einer komplexen Ferripliosphor- 
sdure. Ein Ca-Salz der von D e d e  (Z. anorg. allg. Chem. 125 fl922]. 48) gefundenon 
komplexen Saure F e(P 04)2H3'2,5 H20  liiBt sich bei Zusatz von Ferriphosphat zu einer 
mit Pliosphorsaure yersetzten Lsg. von Monocalciumphosphat clarstellen:

(P 0 4)2H4Ca +  2 F eP 04 =  [F e(P 04)2H2]2Ca.
Die Lsg. dieses Salzes wird bald triibe u. immer viscoser; schlieBlich bildet sich ein Gel, 
aus dem mit der Zeit Krystalle der Zus. [F e(P 04)2H2]2Ca. Dio Zeitdauer der einzelnen 
Zustiinde ist stark von den iiuBeren Bedingungen abhśingig. Es kann auch vorkommen, 
daB das Gel, wenn es rasch entstanden ist, wieder fl. wird u. die Ausgangslsg. zuriick- 
bildet. Die Stabilitiit des Gels wachst, wenn ein Teil des Fe durch Al ersetzt wird; 
mit reinem Al-Phosphat treten die Erscheinungen nicht auf. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 195. 873—75. 14/11. 1932.) L o r e n z .

Raymonde Duval, Beitrag zur Kenntnis der Koballipentammine. Im AnscliIuB 
an fruhero Arbeiten (C. 1930. I. 352. 1931. I. 885) wird die Darst. einiger Salze des 
Typus [Co(NH3)5X ']X 2 aus Purpureochlorid iiber das mit AgOH (gelegentlich auch 
Pb-Acetat) bei naehfolgender Hydrolyse gewonnene [Co(NH3)5(H20 )] (OH)3 (1) bo- 
schrieben. —  2. Fornwpenlamminsalze: Lsg. von 1 wird bei 70° mit 75°/0ig. Ameisen- 
saure behandelt, mit Ńa2S20 6 liefert die entstehende Lsg. [Co(NH3)6C 02H ]S20 6 (zin- 
noborrot, in W. unl., 1. in verd. HC1, H2S 0 4, H N 0 3), iiber das cntsprechende Molybdat 
wird das Chlorid erhalten u. durch A.-Zusatz ais rosafarbenes Salz gefiillt. —  Analog 
werden 3. Acetopenlamminsalze dargestellt aus Lsg. von 1 -)- Eg., z. B. das Nitrat 
(carminrot, wl.) durcli Zugabe von N aN 03 oder NH4N 0 3, ferner 4. Oxalatopentavimin- 
salze, Beispiel [Co(NH3)5C20 4]2C20 4-3 C20 4H2 (ziegelroter glanzendor Nd.). —  5- Carbo- 
natopenlamminsalze: [Co(NH3)5Ć 03]Cl aus Lsg. von 1 +  (NH4)2C 03 +  HC1 bei 50°, 
gefallt durcli A.-Zusatz, violetter krystalliner Nd., 11. in W., analog das Nitrat, seidiger 
roter Nd. —  6. Tartropenlamminsalze u. 7. Citratopentamminsalze, vgl. D u f f  (J. chem. 
Soe. London 123 [1923]. 568), das aus Lsg. von 1 +  Citronensaure bei 60° erhaltene
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saurc Salz wird ais Gemiseh von nichtelektrolyt. Verbb. [Co(NH3)5Ac] +  2 [Co(NH3)5 • 
(A cH 2)3] (Ac =  C6H50 7) aufgefaBt. — 8. GhloratopentammincMorat: aus Lsg. von
1 +  HC103 wird durch Verdunstung im Vakuum boi 15“ dio Verb. [Co(NH3)5(C103)] • 
(C103).,-2 H20  erhalten, granatrote ltingliche Prismen; dio Konst., die nach dem ver- 
schiedenen Verh. der W.-Moll. zweifelhaft erschien, wird durch einige Rkk. sicher- 
gestellt. Mit Na[Co(NO,)6] wird [Co(NH3)5(C103)]3[Co(N02)0]2 ais goldgelber Nd. er
halten. — Bei Fallung von 1 mit HC104 entsteht ein ziegelroter Nd. des (9.) Perchlomlo- 
pentamminsalzes, [Co(NH3)5(C104)] (C104)2, 1. in W. u. A. — 10. Bromopentammin- 
bromid, [Co(NH3)5Br]Br2, purpuryiolett, unl. in  Ggw. von HBr. —  11. Bromalo- 
pentamminsalze: aus 1 u. H B r03 wird durch Erhitzen auf 35°, Stehenlasscn u. Zugabe 
von A. ein laehsroter, in W. 11. Nd. [Co(NH3)5H20 ]  (B r03)3 erhalten, der bei 20° im 
Vakuum in [Co(NH3)6(Br03)] (B r03)2 (11- in W.) iibergeht. —  Nach der allgemeinen 
Darst.-Metliode werden 12. Jodopentamminnitrat u. 13. Jodatopentamminjodat, 
|Co(NH3)5(J 0 3)] (J 0 3)2-H J 0 3, gewonnen. —  14. Persidfatopcnlamminsalze, vgl. 
C. 1933. I. 199. —  15. Dithionalopentammindilhioriat, durch Zusatz von Na2S20 6 bei 
der Darst. yon 8 erhalten, laehsroter Nd. der Zus. [Co(NH3)5S20 6]2S20 6-2 H2Ó. Das 
Chlorid bildet Ionisationsmetamere [Co(NH3)5S2O0]C1 u. [Co(NH3)5Ci]S20 6, ersteres 1., 
letzteres unl. Auch das Aąuopentammindithionat wird dargestellt. —  16. Rhodano- 
penlamminsulfat (vgl. W e r n e r , Z. anorg. allg. Chem. 22 [1900]. 101) wird aus der mit 
Pb(OH)2 crhaltenen Verb. 1 u. N II4SCN gewonnen, analog 17. Nitratopentammin- 
nitrai. —  18. Nitritopmtamminchłorid, dargestellt wie allgemein beschrieben, stdrt bei 
der elektrometr. Titration von [Co(NH3)G]Cl3 m it Na4P20 7 nur, wenn im UbersclmB 
vorhanden. —  Fiir die Darst. von (19.) Ńitrosopentamminsalzen wird NO  nach der Rk.
2 N aN 02 +  2 FeSO., +  II2S 0 4 =  Fe2(S0.1)3 *|- 2 NaOH +  2 NO hergestellt. —  20. Phos-
phalopentamminsalza: Verb. 1 liefert m it Na3P 0 4 das nichtelektrolyt. Salz [Co(NH3)5- 
P 0 4] • 2 H20 , m it H 3P 0 4 ein dunkelrotes, schwer krystallisierbares Ol, mit H3P 0 4 u. 
N H 4N 0 3 ein Doppelsalz [Co(NH3)5H2P 0 4] (H2P 0 4)2‘3 NH4N 0 3. —  21. Pentammin- 
pyrophosphate: aus 1 +  gesatt. Na4P20 7-Lsg. scheiden sich bei langerem Erhitzen rote 
hexagonale Krystalle der Zus. [Co(NH3)5H 20]N aP 20 7 ■ 9 H 20  aus, die schon in der 
Kalte iiber P2Os 9 Moll. AV., bei 82° das letzte Mol. W. verlieren u. in die rotviolette 
Verb. [Co(NH3)5P20 7]Na iibergelien. —  22. Metaboralop&ntamyninsalze: aus 1 +  N aB 02 
-j- konz. HC1 werden yiolettrote Krystalle von [Co(NH3)5B 0 2]Cl2 gebildet, die Rkk. der 
Lsg. dieses Salzes werden untersucht. — 23. Bichromatopentamminsalz: aus Lsg. von 
1 +  HC103 +  gesatt. K 2Cr20,-L sg. entsteht ais voluminóser krystalliner Nd. 
[Co(NH3)6Cr20 , ] 2Cr20 7, aus 8 +  K 2Cr20 7 ein ponceauroter Nd. [Co(NH3)5H20 ] 2• 
(Cr20 7)3. —  24. Chronuilopentamminchlorid, [Co(NH3)6Cr04]Cl-H20  aus 1 +  K 2Cr04 -h 
HC1, mattrotbrauner Nd. — 25. Die Darst. der Isomeren [Co(Cr{C20 4}3) (NH3)5] u. 
[Cr(Co{C20 4}3) (NH3)5] durch Einw. von K3[Cr(C20 4)3] auf 1 gelang nicht, der ent- 
stehende"Nd. hat sehr komplizierte Zus. —  26. Die Einw. von K 3[Co(C20,j)3] auf 1. 
fiihrt zu einem griinen Nd., in dem 3 Verbb. nachgewiesen werden. —  27. Kobaltiaąuo- 
pentamminkóballinitrit, aus Koseochlorid u. Na[Co(N02)6], gelber Nd. Charakterist. 
Rk. fiir Roscosalze. —  28. Kobaltihezamminformiat, aus einer Lsg. von Co(C02H)2, 
N H 4HC 02 u. NH3 nach Zusatz von P b 0 2 mit A. gefallt, orangegelber, in  W. 1. Nd. der 
Zus. [Co(NH3)0] (C 02H )3. —  Aus der Tatsache, daB die in den Pentamminen vor- 
handenen Anionen in ihrer Koordination durch die Zahl der NH3-Moll. bestimmt werden, 
folgert Vf. ein Verf. zur Best. der Elektrovalenz von Anionen durch Einbau in ein 
Co-Pentammin. Das Auftreten gleieher Anionen mit yersclńedener Wertigkeit in koordi- 
natiyer u. elektrolyt. Bindung schafft eine neuo Art von Isomerie, die Vf. ais „Radikal- 
isoinerie“ bezeichnet. (Ann. Chim. [10] 18. 241— 301. Okt. 1932. Paris, Sorbonne, Lab. 
f. allg. Chemie.) R . K. Mu l l e r .

Robert Schwarz und Fritz Heinrich, Beitr&ge zur Chemie des Germaniums. 
X II. Mitt. Trichlormonogerman und Germaniumoxychlorid. (X I. vgl. C. 1932. II. 3854.) 
Um Ge0H„ oder niedere Polymere von GeH zu erhalten, stellen Vff. folgende Verss. an: 
Trichlormonogermandampf (GeHCl3) (Herst. nach D e n n is , O r n d o r f f  u . T a b ern ,
C. 1926. II. 1940 aus GeCl2 u. HC1) gab mit Na oder K-Na-Legierung Ge u. hochmole- 
kulares (GeH)x. Hingegen gab GeHCl3-Dampf mit Ag in der fl. Luftfalle einen hell- 
roten Beschlag, der moglioherweise monomolekulares GeH ist. —  GeHCl3-Dampf gab 
mit Ag20  das Qermaniumóxychtorid der Zus. GeOCl2 (es gibt noch ein anderes Oxychlorid, 
namlich Ge2OCl6). Das Germaniumphosgen GeOCl2 ist eine wasserklare, farblose, olige 
Fl., F. — 56“, in allen anorgan. u. organ. Losungsmm. unl., weshalb keine Mol.-Gew.- 
Best. gemacht werden konnte, mit W. wird auBerst schnell Ge(OH)2 gebildet u. beim
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liingeren Aufbewahren tritt unter Triibung Zers. in GeO u. Cl2 ein, die beim Erwarmen 
besonders sclmell geht u. bei 110° vollstandig ist. In der Kalte ist die Zers.-Rk. re- 
versibel. Durch Umsetzung von GeOCl, mit N H , hofften Vff. GeO(NH2)2 zu erlialten, 
erhielten aber nur gclbes amorphes GeO, D .21., 1,825, das beim Erwarmen in N 2 bei 400° 
dunkler wurde u. bei 650° in das bekannte schwarzbraune, krystalline GeO iiberging. 
Bei dem Vers. aus SiHCl3 u. Ag20  SiOCl2 zu erlialten, entstand festes, weiBes Dioxy- 
disiloxan  Si2H20 3 u. S i0 2. (Z. anorg. allg. Chem. 2 0 9 . 273—76. 13/12. 1932. Frank
furt a. M., Chem. Inst., Anorgan. Abt.) L. E n g e l .

P. Vallet, Untersuclmng der Zersctzung einiger Platinkomplexe bei sleigenden 
Temperaturen. Mit Hilfe der Waage mit hydrostat. Kompensation nach Gu ic h a r d  
(C. 1 9 2 5 . I- 2098. 1 9 2 6 . II. 2738) werden folgende Ergebnisse erhalten: Die Zers. von  
(N H ^P tC la  beginnt bei 250° zunachst langsam, verlauft dann zwischen 380 u. 430° 
(Endtemp.) rasch. H 2PtCle wird im H,-Strom zwischen 100 u. ca. 195° reduziert. 
K„PtCL  beginnt bei ca. 160° sich im H,-Strom zu zers., die Zers. nach:

K 2PtClc +  2 H 2 =  P t +  2 KC1 +  4 HC1 
verliluft zwischen 190 u. 220° rasch u. ist bei 300° beendet. D ie Zers. von (NH4)2PtCl0 
im H 2-Strom liefert zwischen 120 u. 200° in analoger Rk. feinverteiltes P t u. N H 4C1, 
letztercs wird bei weiterem Erhitzen vorfliiclitigt. (C. 11. hebd. Seances Acad. Sci. 195 . 
1074— 76. 5/12. 1932.) R. K. Mu l l e r .

A. A. Gritnberg und G. P. Faerm an, Ammoniahate und Amidę des merwertigen
Platins ais Sauren und Basen. Es wird eine Charakteristik von 5 untersuchten Amiden 
des vierwertigen P t gegeben. Die grofite Basizitat besitzen die 3 Amidodiamine: 
Plalindinitroamidoathylendiaminchlorid, [E n(N 02)2N H 2ClPt], Athylendiaminamidochlor- 
nitrochlorplałin, [EnNH2C lN 02ClPt], u. das mit dem letzteren isomere Athylendiamin- 
nitrochloramidochlorplalin. Die Basizitat der ersten Verb. entspricht ihrer Starkę nach 
einer wss. N H S-Lsg. Einen geringeren bas. Charakter zeigen das Plalinnitrocldoramido- 
triaminćhlorid, [P t-3 N H 3NH2N 0 2C1]C1, u. das Platinamidodilorteiraminchlorid, 
[P t-4  NH3N H 2C1]C12. Der Basizitatsgrad wird durch den Ausdruck K  =  [OH]/C  
charakterisiert, wobei K  nur sehr wenig von der Konz., dagegen sehr stark von der 
Temp. abhangt, da beim Erwarmen ein reversibler ProzeB nach [R—P t . . . N H 3]"+1 
[R—Pt—N H 2]n +  H + stattfindet. —  Die Ammoniakate des Yierwertigen Pt, Plałin- 
hexaminddorid, [Pt-U NH3]C1.,, Platinchlorpenłaminchlorid, [P t-5 N H 3C1]C13, u. das 
Platindicldorlctraminchlorid, [P t-4 N H 3C12]C12, besitzen schwach saure Eigg., infolge 
einer sekundaren Dissoziation nach dem Typus [P t-6  N H 3]+++ + 5̂  [P t-5  N H 3- 
N H 2]+++ +  H+. Nach dem Sauregrad konntc die Reihe Hexamin >  Pen tarnin >  
Tetramin >  Diamin, welches neutral reagiert, festgelegt werden. Die Dissoziations- 
konstante K  des Hexamins u. des Pentamins entspricht der GróBenordnung nach der 
Konstanten K  der Borsaure. Sie wiichst mit Erhóhung der Temp. —  Das weiter unter- 
suehte Rhodiuniliexaminchlorid zeigte einen pn-Wert von 6,5. Beim Erwarmen findet 
gleichfalls oben erwahnte reversible Dissoziation unter Verstarkung des Sauregrades 
statt. —  Das sich vom zweiwertigen P t ableitende P i ■ 4 N H zCl2 - / / 20  reagiert neutral.
—  Die beiden Hydroxoammoniakate, Platinhydroxopentaminchlorid, [P t-5  N H 30H]C13- 
H 20 , u . Platinhi/droxotelraminchlorid, [P t-4 N H 3(0H )2]C12, besitzen amphotere Eigg., 
da sie einerseits fahig sind, H-Ionen von NH3-Moll. abzuspalten, andererseits H-Ionen 
an die Hydroxogruppen anzulagern. —  Das angefiihrte Materiał steht in guter Uber- 
cinstimniung mit der elektrostat. Theorie yon K o s s e l  u . B r o n s t e d . (Chem. J. 
Ser. W. J. physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser W. Shurnal fisitscheskoi 
Chimii] 2. 161— 211. 1931. Leningrad, Akad. d. Wissensch., Platininst. u. Staatl. opt. 
Inst.) K l e v e r .

[russ.] Alexander Nikolajewitsch Krestownikow, Cadmium. Moskau-Leningrad: Zwct- 
motisdat 1932. (72 S.) Rbl. 3.—.

Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. 8. Aufl. Hrsg. von d. Deutschen Chem. 
Gesellschaft. System-Nr. 30. Berlin: Verl. Chemio [Komm.: Haessel Comm. Gesch., 
Leipzig] 1932. 4°.

30. Barium. (XVIII, XVI, 390 S.) nn. M. 64.—.

C. Mineralogisclie und geologische Chemie,
B. Lengyel, Rdntgenographische Untersuchungen uber die Rolle des KrystaUwassers 

in  Zeolithen. Es wird kurz iiber noch nicht Tollstandig abgesclilossene Verss. berichtet. 
D e b y e - u . Drehkrystallaufnalimen an Chabasit, u. zwar an naturlichen, an bei 300°
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entwiisscrten u. an mit Hg gesatt. Krystallen (Sattigung bei der Siedetemp. des Hg 
etwa 1/2 Stde. lang; 16% Hg im Praparat). Ferner wurde die W.-Aufnahme ent- 
wasserter Chabasitkrystalle mkr. verfolgt. —  Aus allen Verss. folgt eindeutig, daB dio 
W.-Moll. in den Zeolithen niclit gitterartig gebunden sind. (Z. Physik 77. 133— 38. 
19/7. 1932. Budapest.) S k a l ik s .

T. Ito und J. West, Die Struktur von Hemimorphit, H2ZntSiOs. Aus Dreh- 
diagrammen u. Aufnahmen m it dem Ionisationsspektrometer wurden folgende Identi- 
tatsperioden bestimmt: a =  8,38, 6 =  10,70, c =  5,11 A. 4 Moll. im Elementarkorper. 
Raumgruppe C2l,20. Die Struktur ist charakterisiert durch die Anwesenheit yon Si20 ,-  
Gruppen, welche im ganzen Krystall dio gleiche Orientierung haben. Diese S i,0 ,-  
Gruppen werden durch Zn-Atome zusammengehalten; hierbei ist jedes Zn-Atom  
tetraedr, umgeben von 3 O-Atomen u. einer (OH)-Gruppe. Diese OH-Gruppo ent- 
spricht dem halben W.-Geh. des Krystalls. Dic andere HiŁlfte des W. ist in Eorm yon 
Moll. im Gitter yorhanden. In tlbereinstimmung damit ist die experimentelle Erfahrung, 
daB dio Halfte des W. bei Tempp. unter Rotglut aus dem Krystall entfernt werden 
kann, ohne das Gitter zu zerstóren. —  Dem Krystallbau wurde am besten die Formel 
Zn.,(ÓH)2Si20 7H20  entsprcchen. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. (Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.) 83 . 1— 8. Juli 1932. 
Manchester.) S k a l ik s .

Ivar Oftedal, Die. Krystallslruklur des Covellins, CuS. Aus Dreh- u. Sehaukel- 
aufnahmen u. einer LAUE-Aufnahme ergab sieli fiir Coyelhn die folgende Struktur: 
Hexagonale Elementarzelle mit den Dimensionen a — 3,75 u. c =  16,2 A. Ais die 
besten Werte wurden jedoch m it Rucksieht auf fruhere Messungen (R o b e r t s  u . 
K s a n d a , Go s s n e r  u . Mu s s g n u g , A lsć n )  die folgenden angesehen: a =  3,80 u. 
c =  16,4 A. Diese Zelle enthiilt 6 CuS. Raumgruppe (O 6jm m c ) . Punktlagen: 
Cu in V3> 2/a “ 5 2/s> Vs» «> Va> 2/s- V»— 2/a. Vs» u +  7 s  mit u =  °>107 ±  0,001) u. 
Vs> ~lv U* 2/3. V3- 1h- S in 00 v; 00 v; 0, 0, l/2— o; 0, 0, v +  1U niit v ~  Vio «• Vs. 
7 3. 2/s, V». 3U• — Die Intensitiiten werden durch dieso Struktur ausgezeichnet
erklart. Eine wesenthch abweichende Struktur ware nur mit einer Pseudozelle denkbar, 
u. selbst in diesem Falle ware nur bei den S-Atomen eine Abweichung yorhanden. Trotz 
des bisweilen starken Asterismus ist das Beobachtungsmaterial nber sehr gut u. ent- 
halt keine Anzeichen fiir einen gróBeren Elementarkorper. —  Die Struktur wurde rein 
róntgenmaBig unter Annahme eines Atomgitters hergeleitet. (Z. Kristallogr., Kri- 
stallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. (Abt. A. d. Z. Kristallogr., Blincralog., 
Petrogr.) 83 . 9— 25. Juli 1932. Oslo, Mineralog.-geolog. Museum.) Sk a l ik s .

John W. Gruner, Die Krystallstruklur von Kaolin. Die Struktur wurde nach 
der Pulvermethode untersucht u. die von P a u l in g  (C. 1 9 3 0 . II. 3238) yorgeschlageno 
monokline Schiclitstruktur wurde bestatigt. Raumgruppe C',1. Dimensionen des Ele- 
mentarkorpers: a =  5,14, b — 8,90, c =  14,51 A; f} =  100° 12', 4 Moll. (0 H)4Al2Si20 5  
Inhalt. Theoret. D. 2,609. —  Anauxit ist ein Kaolin, in welchem Al-Lagen durch Si 
m it der Kovalenz 6 besetzt sind. Zur elektrostat. Kompensierung nimmt O die Stelle 
von OH ein, wodurch der analyt. nachgewiesene, geringere W.-Geh. des Anauxits 
erklart wird. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt.A  
d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.] 83 . 75—-88. Juli 1932. Minneapolis 
[Minn.].) ■ S k a l ik s .

John W. Gruner, Die Krystallstruklur von Dickit. D ie Struktur von Dickit 
wurde nach der Pulvermethodo bestimmt. Monokline Elementarzelle: a =  5,14, 
b =  8,94, c =  14,42 A; (1 =  96° 50'. Inhalt 4 Moll. (0H )4Al2Si20 5. Theoret. D. 2,589. 
Raumgruppe 6’,1. Das Verf. der Strukturbest. ist ahnlich wie das bei Kaolin benutzte 
(vgl. vorst. Ref.). Da die Pulyerdiagramme der beiden Substanzen einander ahnhch 
sind, wird angenommen, daB D ickit ein analoges Schichtengitter besitzt. D ie einzelnen 
Schichten sind bei beiden Mineralien prakt. dieselben. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr. 
Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.] 83. 
394— 404. Nov. 1932. Minneapolis, Univ. of Minnesota.) S k la lik s.

Ivar Oftedal, Die Raumgruppe des Boumonits, CuPbSbS3. Aus Aufnahmen mit 
einem BERNALschen Rontgengoniometer wurden folgende Abmessungen der rhomb. 
Elementarzelle gefunden: a — 8,10, b =  8,65, c =  7,75 A. Diese Zelle enthalt 4 Moll. 
Nach den Auslóschungen sind zwei Raumgruppen moglich: C207 — P m n  u. Vh13 —  
P  m m n. Nach der auBeren Morphologie der Krystalle ist die Raumgruppe FA13 wahr- 
seheinlich. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. (Abt. A. d.
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Z.Kristallogr., Mineralog., Pctrogr.) 83. 157— 58. Juli 1932. Oslo, Mineralog.-Geolog. 
Museum.) S k a l ik s .

Franz Halla und Ernst Melil, Das Raumgitter des Natroliths. Nach neueren 
Unterss. kommt cleni Natrolith die Raumgruppe zu, nicht dic friiher (C. 1931.
I. 438) angegcbcne Vh~3. (Z. Kristallogr., Kristallgeonietr., Kristallphysik, Kristallchem. 
(Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minralog., Petrogr.) 83. 140. Juli 1932.) S k a l ik s .

E. Dittler und A. Kohler, Ober Mischkrystallbildung im le.rn.drtn System An—  
Ab-Cg. Auf synthet. Weg wurde versucht, das Carncgieitmol. (Cg) in Plagioklase ein- 
zubauen. Durch opt. u. chem. Untcrs. wurde jedoch festgestcllt, daB dics nicht moglich 
ist. Aus einer Schmelze mit 40°/o Cg wurden stets Cg-freie Plagioklase m it 70—90 
Anorthit (An) erhalten. Der Cg-Anteil krystallisierte immer nur ais Nephelin, nicht 
ais Cg aus. Mit Zunahme des Cg-Anteils in der Schmelze werden die Nepheline isotrop 
oder opt.-positiv, was auf eine betrachtliche Aufnahme von An (masimal 35%) in 
den Nephelin zuriickzufuhren ist. Dio synthet. Nephelinkrystalle sind bei hoherem 
An-Geli. feinfasrig, ahnlich den Mikroperthiten, was auf eine teilweise Entmisckung 
hindeutet. (Minerał, petrogr. Mitt. (Abt. B. d. Z. Kristallogr., Mineralog. Petrogr.) 43. 
352— 61. 1932. Wien, Mineralog. Inst. d. Univ.) E n s z l in .

Hugh S. Spence, Charakter des Pechblendeerzes vom Oreal Bear Lakę N . W. T. 
Mineralog, u. chem. Zus. der ąuarz- u. carbonathaltigen Pechblende Yom Great Bear 
Lake bei La Bine Poink m it beigefiigten photo- u. radiograph. Aufnahmen. (Canad. 
Min. J. 53. 483— 87. Nov. 1932.) N ik l a s .

G. E. Goodspeed und Howard A. Cooinbs, Quarz-Diopsid-Granat-Gangchen. 
Beschreibung u. Abb. der Mineralien aus einem Granitkontakt. (Amer. Mineralogist 17. 
554— 60. Dez. 1932.) E n s z l in .

Raymond Chevallier und Jean Pierre, Tliermomagnełische Eigenschaften von 
młkanischen Gesteinen. Da der Curiepunkt vulkan. Gcsteinc von dereń Zus. abhangt, 
muB ihr ferroniagnet. Anteil aus Mischkrystallen bestehen. Vff. zeigen, daB die nach 
der Methode yon B ru n  (C. 1924. II. 2518) isolierten Mischkrystalle von Fe^O ,̂ FeO 
u. TiO„ der ferroniagnet. Anteil sind. Der Curiepunkt in °K  wird durch 8530' [F e ,03]/ 
([FeO]"+ [MgO] -j- fCaO]) wiedergegeben, solange klcinere Werte. ais 853° K  erhalten 
werden. Anderenfalls ist cr 853° K  gleich dem Curiepunkt des Magnetits. [Fe20 3] 
bedeutet hier die Zahl der Mole Fe,,03 in der untersuchten Probe. [FeO], [MgO] u. 
[CaO] haben analoge Bedeutung. (Ann. Pliysiąue [10] 18. 383— 477. Dez. 1932. Nancy, 
Facultć des Sciences.) Ł. E n g e l .

Fred W. Freise, Brasilianische Ghromerze. (Metali u. Erz 29. 456— 58. Nov. 
1932.) Co h n .

W.Vernadsky, Stabililal des fliissigen Kohlendioxyds im Ozean. Die Einwande 
von WATTENBERG (C. 1932. II. 997) beruhen auf MiBvei-standnis. (Naturę, London 
130. 661— 62. 29/10. 1932. Leningrad, Radium-Inst., Biogeochem. Lab. d. Akad. d. 
Wiss. d. U. S. S. B.) S k a l ik s .

Stańko S. Miholić, Ghemische Analyse der Thermalguellen des Samoborer Gebirges. 
(Buli. Soc. Chim. Yougoslayie 3. 91— 103. 1932.) SciIONFELD.

[russ.] Nikołaj Michajlowitsch Fedorowski, Lchrbucli der Mineralogie. 4. Aufl. Moskau- 
Leningrad: Wiss.-Techn. Bergbau-Verlag 1932. (456 S.) Bbl. 7.80.

Heinrich Gerth, Geologie Sudanlerikas. Tl. 1. Berlin: Borntraeger 1932. 4° =  Geologie 
der Erdo, 1. (VI, 199 S.) M. 22.—.

[russ.] M. N. Godlewski, Kurzer Kurs der Krvstallographie. Leningrad-Moskau: Georaswc- 
disdat 1932. (60 S.) Rbl. 2.50.

D. Organische Chemie.
A. Hantzsch, Zur Konstitution und Reaktion von organischen und besonders von 

tautomeren Verbindungen. Die Arbeit ist eine Polemik gegen die Behandlung des 
Tiiutonicricproblems in H u c k e i.s „Tlicoretisehen Grundlagen.“ Im homogenen Zu
stand kann es kein Gleichgewicht Ńitroverb. ^  aci-Nitrokorper geben, da das feste 
aei-Phenylnitromethan scharf bei 84° schm. u. die beiden Formen seines p-Bromderiv. 
verschiedene, definierte FF. besitzen. Diisselbe zeigt die Unters. der FeCl3-Rk., die 
von ecliten Nitroverbb. im homogenen Zustand u. in gewissen Lósungsmm. nicht ge- 
geben wird, z. B. nicht vom fl. Phenylnitromethan, das demnach kcine aci-Form ent- 
liillt. Die H ucK ELsehen Gleichgewichte R -C H M e-N 02 R-CH^NO(OM e) sind opt.
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nicht nachzuweiseń. — Salzc vom Typ des Natracetessigesters goben mit Alkylhaloiden 
u. Arylhaloiden nach Ansicht des Vfs. stets zuerst O -Deriw ., die sich sekundar zu 
den stabileren C-Derivv. umlagern. Das ist fiir Nitroformsilber von H a n t z s c h  (Ber. 

■ c a o m
/O H  /O H

IY C H .,-C eO H  Y CH,"Cę-OR'
" \ 0 C,Hfi 3 ^ O O .H ,

dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 2472) sicher bowiesen w.orden. Ebenso wie in diesem  
Falle entsteht aus Ag-Nitrit u. Jodmethyl zuerst ein Additionsprod., das weiter ent- 
weder direkt Nitromethan gibt oder Methylnitrit, weleh letzteres sich in statu nascendi 
zu Nitromethan stabilisieren kann. Dio fraglichen Salze sind also nicht, wie H u c k e l  
meint, Gleichgewichte von O- u. C-Salzen. —  Diketone, wie Benzoylaceton, geben nie 
Dienole ( H a n t z s c h  u. K r o b e r ,  C. 1930. II. 716); die M etalldcriw. sind keine C-Verbb. 
(vgl. S c h e i b l e r ,  C. 1932. II. 1000). Selbst die A l-D eriw . von Malonester u. Acet- 
essigester sind keine C-Verbb.; sie ahneln den inneren Komplexsalzen aus Oxyketonen 
u. Schwermetallen, haben also etwa Formel I. Ebenso sind von der Gruppe — CO—NH-—  
sich ableitende Metallverbb. stets nach dem Typus —C(OM e)~N— gebaut. Auch 
die freie Cyanursaure selbst ist reines Trilactam —  nicht, wie H u c k e l  meint, Gleich- 
gewichtsgemisch von Lactim- u. Laetamform — da sie (Pseudosiiure!) m it trockenem 
Ammoniakgas nicht reagiert, sondern erst mit wss. Ammoniak unter Tautomerisierung. 
Daher liefern die Alkalicyanurato boi doppelter Umsetzung stets O-Mercurisalz, nie 
aber das stabilere N-Mercurisalz. Fiir Cyansaure ist Tautomeriemóglichkeit sicher- 
gestellt. —  Auch die N-halogenierten Saureamide sind Pseudosauren, da sie mit N H 3 
nicht direkt in dio Aminonsalzc R -C (O N H ,J-N H al iibergehen, was sic ais Sauren 
R C (O H )—NHal tun miil3ten. Die A lkalideriw . des Malonitrils sind entsprechend 
reine Stickstoff-, u. nicht etwa C-Dcrivv., wio ja auch die Alkalinitride bestandigor 
sind ais die Alkaliearbide. DaB die Alkalisalze yon Saureamiden 0-Verbb. sind, ergibt 
sich schon a fortiori aus der Tatsache ( H a n t z s c h ,  C. 1931. I. 3459), daB die Siiure- 
amide selbst, z. B. Benzamid, nach dem Absorptionsspektrum Hydroxylformen sind.
— Bzgl. der Theorie der Acetessigesterbldg. weist Vf. die HucKELsclion Formu- 
lierungen zuruek u. bcmerkt bzgl. des Chemismus der Esterbldg. u. Esterverseifung, 
daB in wss. Lsg. von Essigester ein „Hydrat" II, in alkoh. entsprechend III vorliegt. 
Diese werden sich -— sie sind durch die Schwaclmng der Lichtabsorption im Ultra- 
violetten (L ey , C. 1926.1. 2666) nachweisbar — spurenweise zu IV bzw. V isomerisieren. 
Erstere Verb. kann ais Zwischenstufe bei der Yerseifung durch W., letztere ais Zwischen- 
glied der Umesterung angeselicn wrerden. Aueh die katalyt. Spaltung der Ester durch 
Sauren ist analog zu formulieren. (Z. anorg. allg. Chem. 209. 213—24. Nov. 1932. 
Leipzig, Chem. Labor. d. Univ.) B e r g m a n n .

Ralph Connor und Homer Adkins, / / ydricrcnde Spaltung organisclier sauerstoff- 
haltiger Verbindungen. Vff. untersuchen die Mogliehkeit hydrierender Spaltung von 
C— C- u. C— O-Bindungen mit H 2 unter Druck bei Ggw. des Kupferchromitkataly- 
sators — ein Effekt, fiir den schon einige Beispiele bekannt sind. Der Druck war 
175 ±  35 at, die Temp. gewóhnlich 250°, mitunter niedriger (bis zu 120°). Die zahl- 
reichen Verss. sind im Original tabellar. zusammengestellt (vgl. dort). Die theoret. 
Resultate sind die folgenden: Da nach F o l k e r s  u. A d k in s  (C. 1932. I. 2565) 1,2-,
1,4- u. 1,5-Diole aus entsprechenden Estern durch Red. unter Druck gewinnbar sind, 
nicht aber 1,3-Diolc, lag die Vermutung nahe, daB letztere hydrierend gespalten werden. 
Das ist in der Tat der Fali. l,3-Cyclohexandiol wird sehr glatt zu Cyclohexanol hy- 
driert; l,2-Cyclohexandiol reagiert relativ langsam, die 1,4-Verb. iiberhaupt nicht. 
An den rein aliphat. 1,3-Diolen, die untersucht wurden. niimlich Propandiol-(l,3), 
Butandiol-(l,3) u. 2-Methylpentandiol-(2,4) konnte gleich der EinfluB der Verzweigung 
festgestellt werden. In der angegebenen Reihenfolge nimmt die Rk.-Geschwindigkeit 
kriiftig zu; nur im letzten Falle findet Sprcngung einer C—C-Bindung statt unter Bldg. 
von Isopropylalkohol. Uberraschend ist, daB im 1,3-Butandiol das primare OH leichter 
angegriffen wird ais das sekundare (es wird zwoimal so viel Butanol-(2) wie Butanol-(l) 
gebildet). Analoges ist beim Hexahydrosalieylsaureathylester zu beobachten, der 
2-Methylcyclohexanol-(l) sta tt Cyclohexylcarbinol ergibt. Verzweigung erlaubt hy- 
drierende Spaltung auch bei den sonst stabilen a-Glykolen. Pinakon gibt 17°/0 Iso-
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propylalkohol u. 16% Dimethylisopropylcarbinol. Wegen der groBen Spaltungsneigung 
der i,3-Glykole konnte Aldol nieht in befriedigender Weise zu einem solchen reduziert 
werden: Der iibliche Katalysator versagte ganz — es trat iiberhaupt keine Red. ein; 
mit Nickel wurden Ausbeuten von ca. 40% erzielt. — Glycerin wird zu Propandiol-(l,2) 
reduziert, Mannit u. a-Methyl-d-glucosid reagieren uberraschend glatt, aber unter 
rcichlich.weitgehendem Abbau. Pent-aerythrit wird glatt zu Methyl- u. Isobutylalkohol 
aufgespaiten. 4-Methyl-2,6-dimethylolphenol gibt —  bei rascher Hydrierung (sonst nur 
Harze) —  50% Mesitol u. 25% Di-(2-oxy-3,5-dimethylphenyl)-methan. —  Dio unter- 
suchten p-Ketoester werden naturlich vor dem Eintritt einer Spaltung zu /i-Oxyestern 
oder 1,3-Glykolen reduziert. Acetessigester selbst gibt 1- u. 2-Butanol, die mono- 
substituierten Acetessigester CHs -CO-: CHR-COOR geben A. u. R-CH 2-CH2OH u. 
CH3-CH2-CHR-CH2OH, die disubstituierten CH3CO-CR2-COOR ausschlieBlich A. u. 
(R)2• C II■ CH„OH. Die /?,y-Bindung wird nie gesprengt; daher entsteht aus f)-Oxy- 
buttersaurehexahydrobenzylester kein A. AVie leiclit die Co—C^-Bindung gesprengt 
wird, hiingt von den Substituenten ab: Wic Acetessigester wird Hexahydrosalicylester 
nieht an der C—C-Bindung gespengt, a-Athyl-, Isopropyl- u. Butylacetessigester zu 
50, 60 xi. 71%- zu 100% dic a-Benzyl-, a-Hexahydrobenzyl-, a-(/?-Phenathyl)- u. die 
a,y-Dimethylverb. a,y-Diacctyl-^-inethyl- oder j3-phenylglutarsaurediathylestcr (For- 

n n  nTT p o n p  r-r mel nebenst.) werden ausschlieBlich an den C— O-Bin-
3 V ' s dungen der Estergruppen, nieht an C— C-Bindungen gespal-

CHR ten. Glykole konnten bei der Hydrierung von /?-Oxyestern
p h  n n  ń ir  n n n n  w  m it einer Ausnahme (vgl. unten) nie gefaBt w erden.— In der

3 ” s 8 Malonesterrcihe wurde in Erganzung fruherer Befunde von
F o l k e r s  u . A d a m s (l._ c .)  festgestellt, daB aus Athylmalonester n-Butanol (20%) u. 
Methylalkohol (iiber 2-Athylpropandiol-(l,3)) entsteht. Dieselbe Spaltung unter Bldg. 
von Methylalkohol geben Butylmalonester (29%) u. Benzylmalonester (22%). Phenyl- 
malonester gibt Athylbenzol, wird also an der C— C-Bindung ebenso yollstiindig wie 
an der C— O-Bindung gespalten. Die disubstituierten Maloncster R 2C(COOR)2 werden 
sehr glatt zu Methanol u. R2CH'CH2OH aufgespaiten, die Ausbeuten sind ąuantitatiy. 
Aus Dimethylmalonester wurde in 5%  Ausbeuto 2,2-Dimethylpropandiol-(l,3) nebenher 
erhalten. — Es crscheint nieht ausgeschlossen, daB der Ersatz eines Hydroxyls duroh 
Wasserstoff in Wahrheit so yerliiuft, daB zuerst W. abgespalten u. dann die Doppel- 
bindung liydriert wird. —  ImGegensatz zu den Angaben von FOLKERS u. A d am s (1. c.) 
gibt a-Phenylbuttersaureathylester kein Athylbenzol; das friihere Priiparat diirfte 
(lureh Phenylessigester yerunreinigt gewesen sein. —  Tetrahydrofur^ylalkohol gibt
1,5-Pentam ethylenglykol, das auch aus Furfurol u . Furfuralkohol neben Pentandiol- 
(1,2) erhalten wurde. Pentandiol-(l,2) wird seinerseits z. T. weiter yeriindert in 1- u. 
2-Pentanol. Die beiden letztgenannten Prodd. entstehen auch aus Sylvan (a-Methyl- 
furan), das seinerseits ein Hydrierungsprod. des Furfuralkohols darstellen dtirfte. 
Sylvan wird z. T. auch einfach zur Tetrahydroverb. hydriert. Dio Tetrahydrofuranc 
sind erhcblich resistenter ais die F uranderiw . selbst. —An neuen Substanzen werden 
beschrieben: 2-Ailtyl--r)-methy]hexanol-{l), C„H20O. Aus Isoamylmethylmalonester.
Kp.10 84— 86°. nn25 =  1,4304, =  0,8232. — 2-Athyl-3-melhylhexanol-(l), C9H 20O.
Aus Propylmcthylcarbinylathylmalonester. K p.10 83— 86°. nn25 =  1,4356, <i2525 =
0,8383°. —  Hcxahijdrosalicylsaurehexahydrosalicylester, C]0H26O5. Nebcn Hexahydro- 
salicylsaureathylester aus Salicjdester. Kp.c 192—196°. (i252i =  1,1024, nn25 =  1,4781.
— Hexaliydrobenzyl-f}-oxylmttersaureat]iylester, C13H 2l0 3. Aus Benzalacetessigester. 
Kp.l0 147— 148°. <Z2525 =  0,9882, ud25 =  1,4600. —  f)-Óxybultersaurehexahydrobenzyl- 
csler, CnH 20O3. Bei der Hydrierung des Gemisches von Acetessigester u. Cyclohexyl- 
earbinol. Kp.17 149— 150°. d2526 =  1,0150; n D25 =  1,4565. —  a.,u.-Di(Uliyl-f}-oxybuttcr- 
sauredthylestcr, CI0H 20O3. Aus Diathylacetessigester. lvp.9 87— 89°. (J. Amer. chem. 
Soc. 54 . 4678—90. Dez. 1932. Madison, Wisconsin, Univ.) B e r g m a n n .

Hamilton Ryoichi Matsuda, Die Beziehung zwischen der Kolbeschen Eeaktion 
und der Wasscrstoffionenkonzeniration. V II. Der Mechanismus der Kolbeschen Reaktion. 
(Vgl. C. 1932- I. 2703.) Auch bei der Elektrolyse von K-Propionat kann Propionyl- 
peroxyd ais Zwischenprod. angenommen werden, das jedoch gegentiber anod. Oxy- 
dation bestiindiger sein muB ais Aoetylperoxyd. Die Unters. ergibt, daB 0,1— 0,7%ig. 
K-Propionatlsg., mit 10 A/qdm bei 9— 12° elektrolysiert, weder C2H 4, noch Oxydations- 
prodd. liefert, dagegen wird aus l% ig. Lsg. C2H., gewonnen, die Lsg. zeigt oxydierende 
Wrkg. u. enthalt H20 2. Dasselbe laBt sich schon in starker verd. Lsgg. erreichon, wenn 
(NH4)2C 03 zugcsetzt wird. Vf. nimmt folgenden Rk.-Mechanismus an:
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1. (C2H6C 0 0 )2 +  H 20  -  OJLCOOH +  C2H5COOOH;
2a) C2H5COOOH =  C 02 +  H„0 +  C2H 4;
2b) C2H5COOOH +  H20  =  C2H6COOH +  H20 2.

Dio Rkk. 2a u. 2b yerlaufen nebeneinander bei pn =  8,0— 9,3; bei fortsckreitendci' 
Elektrolyse iiberwiegt Bk. 2b gegenuber Rk. 2a. (Buli. cbom. Soc. Japan 7. 297— 305. 
Scpt. 1932. Tokushima, Technical College.) R. K . Mu l l e r .

J. B. Cohen, Notiz iiber die Darstellung von Silberthioglycerinnalriunisidfonal 
(.Lumiires Verbindung). Die Angaben von L u m i&r e  (C. 1 9 2 3 .1. 1406) sind sehr dtirftig. 
Man erhitzt Epichlorhydriu auf dem Wasserbad m it 1 Mol. N aH S 03-Lsg. u. erhalt 
so das Sulfonat CH2Cl-CH(0H)-CH2-S 0 3N a-j- 2 H 20 . Dann sattigt man eine Lsg. 
von 0,9 g N a OH in 10 ccm W. m it H2S u. erliitzt dieso Lsg. m it 5 g des Sulfonats in 
20 ccm W. 1/ 2 Stde. auf dem Wasserbad, entfernt freien H 2S durch Absaugon, kiih.lt 
ab, scbuttelt mit feuchtem Ag20  (aus 8 g A gN 03) u. fallt die erhaltene gelbe Lsg. m it
A. Gelbes Pulver. Ausbeute 3,4 g aus 5 g Sulfonat. (J. Pliarmacol. oxp. Therapeutics
46. 283. 1932. Leeds, School of Medicinc.) Os t e r t a g .

W. H. Hatcher und Muriel G. Kay, Die Polymerisation von Acetaldehyd. 11. 
(I. vgl. C. 1931. II. 3197.) Naclidem von H a tc h e r , S te a c ie  u. H o w la n d  (C. 1932.
I. 1651) festgestellt worden war, daB CH3CH0-Gas sehr schnell eine kleine Menge O., 
aus der Atmosphare aufnimmt, wiederholen sio die Verss. von H a t c h e r  u . B b o d ie  
(1. Mitt.) m it absolut sauerstoffreiem Aldehyd. Das spezif. Gewicht von solchem Alde
hyd betragt 0,7865 bei 15°, was m it dem Wert von S m its  u. L e e u w  (C. 1910. II. 1111) 
0,7870 bei 18° angesichts der Tatsache befriedigend ubereinstimmt, daB dio wahr- 
scheinlichen Verunreinigungen Paraldehyd u. Acetaldehydpcroxyd schwerer sind ais 
Acetaldehyd. Paraldehyd hat bei 15° das spozif. Gewicht 0,9984. Bei der Mischung 
von Acetaldehyd u. Paraldehyd tritt lcaum Volumschrumpfung auf. Die von P a s c a l  
u. D u p u y  (Buli. Soc. chim. France [4] 27 [1920]. 353) angegebenen Zahlcn sind sicher 
durch die Einw. von 0 2 entstellt. Fiir Metaldehyd wurde das spezif. Gewicht in zwci 
Verss. zu 1,120 u. 1,127 bestimmt. Bldg. von Metaldehyd wurde bei der dilatometr. 
Verfolgung der Polymerisation dereń Geschwindigkeit zu groB erscheinen lassen. —  Wie 
bei H a t c h e r  u. B r o d ie  entsprechen die trimol. Konstanten den Tatsachen am besten. 
Leitet man 0 2 kurz vor der Verwendung durch reinon Acetaldehyd, so wird in ziemlich 
gut reproduzierbarer Weise die Reaktionsgoschwindigkeit gehemmt. Es konnte ge- 
zoigt werdon, daB das Aldehydperoxyd allein kein Katalysator ist u. daB es in Ggw. 
von Phosphorsaure — die bei diesen Verss. wie fruher stets ais Katalysator diente —  
hommt, u. zwar ist die Menge des verwendeten Sauerstoffs unwesentlich. Diese Er
gebnisse sind den von C o n a n t u . Mitarbeitern (C. 1932. I. 2705 u. fruher) am Butyr- 
aldehyd —  allerdings unter anderen Versuchsbedingungen erhaltcnen —  uberraschender- 
weise genau entgegengesetzt. (Canad. J . Bes. 7. 337— 44. Okt. 1932. Montreal, Canada, 
Mo GiE U niv.) B ergm an n .

Grady Tarbutton und Warren C. Vosburgh, Das System. Bleiacetat, Essigsaure, 
Wasser. Vff. bestimmen dio Loslichkeit von Bleiacetat in Eg.-W.-Mischungen bei 25° 
u. untersuchen die Natur des Bodenkorpers. Wenn das Mengonverhaltnis Eg./W . < 2 ,3  
ist, ist Pb(C2H 30 2)2-3 HjO, wenn es 2,3—7,7 ist, Pb(C JI:sOi) i - lj„ 11 „O u. schlieBlich 
wenn es > 7 ,7  ist, Pb(C2l l / J 2).,- '/o I!G JI.p„  BodenkOrper. Pb(C2H30 2)2 ist bei 25° 
in Beriihrung mit konz. Lsgg. in Eg.-W.-Mischungen metastabil. (J. Amer. chem. Soc. 
54 . 4537— 44. 13/12. 1932. Durham, North Carolina, Duke Univ., Dep. of Chem.) L. E n g.

J. M. A . H oeflak e und F . E . C. Scheffer, D ie basische Verseifung von Acetamid  
und Acetanilid. (Unter Mitarbeit von van N ouhuys und Posthum us-B ruyn .) Die 
Geschwindigkeit dor Rk. CH3CONH2 +  KOH =  CH3COOK +  N H 3 (I) wird nach 
einer dynam. Methode gemessen, indem die N H 3-Tension der Rk.-Lsg. bestimm t wird. 
Die Geschwindigkeit der Bk. C6H 5CONHCH3 +  KOH =  CH3COOK +  CeH5N H 2 (II) 
wird titrimetr. ermittelt. — Es ergibt sich fiir I log k — — (3320/T )  +  8,4835 u. fur II 
log k =  — (3160/T )  +  7,1825. —  In der reaktionskinet. Theorio von K o h n st a m m  u. 
S c h e f f e r  (Kon. Ahad. W etensch. Amsterdam, Proc. 13 [1911]. 789) gilt ln k —
—  ( A / R  T)  4- B /T , worin A  das Inkrement der Energie u. B  das Inkrement der Entropie 
ist. Dio Einfiihrung von CcITs in das Aeetamidmol. liiBt die Werte von A  u. B  kleiner 
werden. Nun bewirkt eine Verminderung Yon A  eine Beschleunigung der R k., eine 
Vorminderung von B  eine Verzogerung. Die Tatsache, daB die Verseifung von A cet
anilid langsamer Yor sich geht ais die von Acetamid, kann also nicht dem Energie- 
inkrement zugesohrieben wrerden. Der EinfluB des letzteren muB im Gegenteil durch 
den EinfluB des Entropieinkrements iiberkompensiert sein. Der Ersatz von H  duroh
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C„H5 begiinstigt zwar infolgc der Energieverhaltnisse die Vęrseifung, liindernde ster. 
Einfliisse, die sich im Entropieinkrcment bemerkbar machen, iiberwiegen aber. (Recueil 
Trav. chim. Pays-Bas 51  ([4] 13). 673— 91. 15/7. 1932. Delft, T. H., Chem. Lab.) L o r .

Per Ekwall, Beilrag zur K m ntnis der Eigeiiscliaften der Natriumpalmiłatlosungen 
bei Zimmertemperatur. (Vgi. C. 19 2 9 . I. 2743. 2862.) Die mit H2- u. 1-n. Hg2Cl2-Elek- 
trodo bestimmten OH'-Konzz. in Na-Palmitatlsgg. (0,005—0,0002-n.) liegen hoher ais 
die colorimetr. bestimmten, aber wesentlich unter don nach Abfiltrieren von der Seife 
bestimmten Werten: in 0,003— 0,005-n. Lsg. [OH'] =  36,4-10~5, 0,002—0,0025-n. 
4 6 ,9 -10-5 , 0,001-n. 17 .8 -1 0 -5, 0,000 75 12,3-lÓ"5, 0,000 37-n. 2 ,5 ’1 0 -5, 0,0002-n. 
0,7-10~5. Vf. bestimmt konduktometr. den Na-Geh. derselben Lsgg. nach Eiltration 
durch 1 /t-Membranfilter u. die Na- u. Palmitinsaurekonz. gesatt. Lsg., es werden 
niedrigere Alkali- u. hohere Saurekonzz. erhalten ais von LEETEN (C. 19 2 3 . I. 1390) 
angegeben. Der Gesamtgeh. der verd. Lsgg. an Na-Palmitat wird interferometr, cr- 
m ittelt. Die aus verd. Lsgg. abgeschiedenen sauren Seifen enthalten Na-Palmitat u. 
Palmitinsiiure im Verhaltnis 1 :1.  In dem Nd. aus iibersatt. Lsg. ist diese Seife mit neu- 
tralem Palm itat gemischt. Dic Best. der Oberflachenspannung lafit auf oberflachenakt. 
Eigg. sowohl der sauren, wie der neutralen Na-Palmitatmoll. schlicBen, die durch 
Hydrolyse freigesetzte Palmitinsiiure scheint nur wenig zur Oberflachenspannungs- 
erniedrigung beizutragen. (Acta Acad. Aboensis math. et physic. 6. Nr. 2. 10 Seiten. 
1932.) R. K. Mu l l e r .

Max S. Dunn, C. E. Redemann und S. Lauritsen, Verlauf der Bildung von di- 
subsliluierten 3[alonesterderivatcn. Fur die BIdg. von Dialkylmalonestern werden in 
der Literatur 3 Rk.-Mechanismen angenommen: a) Umsetzung von I mit NaOC2H5 zu
II, von II mit R X  zu III, von 111 mit NaOC2H5 zu IV u. von IV mit R X  zu V; b) Um 
setzung yon I mit 2 Mol Na zu I la  u. von I la  mit 2 Mol R X  zu V; c) auBer den Rkk. 
unter a) erfolgt Umsetzung von II mit III zu IV; aus diesem cntsteht V wie bei a).

I  HX'(C02C2H ,)2 H C2H50 2C-CH: C (0N a)'0-C .,H 5
III K -CH(C02C,H,)2 IV R-C(C02C2H6) : C(ONa)-ÓC„H- 
H a C2H50  • C(ONa): C : C(ONa) • OC2H3 " V R 2C(C02C2H5)2 

Vff. erhielten bei der Umsetzung aąuimolekularer Mengen Malonester, Na u. Benzyl- 
chlorid Mono- u. Dibenzylmalonester in folgenden Mol-Vcrhaltnisscn: in A. u. Me- 
thanol 2: 1, ohne Losungsm. 1,2: 1, in Toluol 2,1: 1— 12,5: 1 (letzteres bei 42-tagiger 
Einw. bei gewohnlicher Temp.). Bei Verss. iibor die Einw. yon Malonester auf Na in 
sd. Toluol wurde gefunden, daB Na auch bei Anwendung im UberschuB mit Malonestcr 
im Mol-Verhiiltnis 1: 1 reagiert. Daraus ergibt sich, daB Dinatriummalonestcr nicht in  
nennenswerten Mengen entsteht. Vff. betrachten die gefundenen Ausbeuteverhiiltnisse 
ais eine Stutze fiir den von LEUCHS angegebenen Mechanismus c). Eine direkte Bldg. 
von Benzylmalonestern ohne Anwendung von Na findet nicht statt. (J . Amer. chem. 
Soc. 54 . 4335— 37. Nov. 1932. Los Angeles, Univ. of California.) Os t e r t a g .

Arthur C. Cope und S. M. M cE lva in , Die Synlhese von Vinylalhylnuilonester und 
damit zusammenhiingenden Verbindungen. V00RIIEES u. SKINNER (C. 1 9 2 5 . II. 300) 
haben vergcblich versucht, die Vinylgruppe direkt in monosubstituierte Malonester 
u. Barbitursauren einzufuhren. Vff. konnten nun die Synthese von Vinylathylmalon- 
ester (V) durchfuhren, doch scheint es, daB die Eigg. dieser Verb. eine Uberfuhrung 
in die entsprechende Barbitursaure yerhindern. Es wurde zuniichst versucht, Athyl- 
/?-broinnthylmalonester I m it Trimethylamin umzusetzen u. die aus dem ąuaternaren 
Salz II gewonnene Basc in Vinylathylmalonester umzuwandeln. Bei dieser Rk. ent
steht aber II nur sehr langsam u. in sehr geringer iMengc; versucht man die Rk. zu 
bcschleunigen, so erhalt man durch sekundare Umwandlungen III u. (CH3),,NBr. AuBer- 
dem spaltet I bei der Dest. leicht C2H5Br ab u. geht in das Lacton I l ia  iiber; diese 
Umwandlung erfolgt zu einem geringen Teil bei 1—3 mm, yollstiindig bei gewohnUohem 
Druck. Die Darst. von V gelang dann durch Umsetzung von a ./"-Dibroni athy len mit Na- 
Athyhnalonester zu IV u. Red. mit Zn-Staub u. A. bei 170°. Im Gegensatz zu I neigt
IV nicht zur Lactonbldg. — Bei der Darst. von IV betragt die Ausbeute nur 25°/0. Die 
Rk. yerlauft etwas kompliziert, man erhalt unter den yorteilhaftesten Rk.-Bedingungen 
etwa cbensoyicl eines Br-freien Tricarbonsaureesters, der sich ais VIII erwies. Die Bldg. 
yon VIII ist folgendermaBen zu erklaren: IV geht durch Einw. von A. in VI u. Di&thyl- 
carbonat iiber, dann lagert sich VI in VII um, das seinerseits mit Na-Athylmalonester 
VIII ergibt. Die Herkunft des fiir diese Rk. notigen A. war zunachst ratselhaft,. weil 
die Einw. yon N a auf Athylmalonester in absol. A. ausgefuhrt wurde; es wurde aber 
durch Best. des entwickelten H gefunden, daB 23% des angewandten Na nicht das
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Na-Deriv. bilden, sondern den Malonester reduzieren, wobei A. entsteht. Die Kichtig- 
keit dieser Annąhinen wurde einersoifcs durch Isolicrung von Diathylcarbonat bestatigt; 
andererseits konnte gezeigt werden, daB IV sich m it NaOC2H s in A. sehr rasch u. voll- 
standig unter Verschiebung der Doppelbindung zu a-Athyl-y-athoxycrotonsaureester 
(analog VII) umsetzt. — Bei Verss., V mit Harnstoff u. NaOC2H5 zur Barbitursiiurc 
umzusetzen, erhielten Vff. ais einziges Rk.-Prod. a-Athylcrotonsiiureamid (IX ), das 
aus V durch Alkoholyse, Umlagerung des zunachst entstehendcn Esters u. Umsefczung 
des a-Athylcrotonesters m it Harnstoff (bzw. N H 3) entsteht.
I  CH2Br • CII2• CtCjHsKCOiG,H6)0 I I  (CH3)3NBr-CHs .CH! .C(CsH6)(C02C2H6)2

,-------------------. 0 ------------------- ,
I I I  (CH3)3N ■ CH2 ■ CH2 • C(C2H 5)(C02C2H6)2 I l i a  CH2 • CH2 • C(C2Hs)(C02C2B5)• CO

IV CHBr: CH• C(C2H5)(Ć02C2Hs)2 V CH2:CII.C(C2H6)(C02C2Hf)2
V I C IlB r: CH ■ CH(C2H5) • C02C2H6 V II CIIsB r• C II: C(C,H5) • C 02C2Hs

V III  C2HS •C(C02C2Hf) ,• C H ,■ CH: C(CSI-I6) • C 02C2Hfi IX  CHa-CH:C(CsH6).C O -N H 2
V e r  s u  c h e .  \P-Bromdthyl]-dthylmalonesler (I), aus 2 Moll. Athylenbroinid u.

1 Mol. Na-Athylmalonester (mitNa-Pulver in Bzl. dargestellt). Kp.3 128— 130°, nn2S =
1.4541. Gibt bei der Dest. unter gewóhnlichcm Druck u.-Athylbutyrolaclon-a.-carbon- 
sdureathylestcr, 0,11, ,0 , (I lia ), K p.740 265— 267°, Kp.9 135— 138°, n D25 =  1,44421,
D .2525 1,1045. Dieso Verb. diirftc aucli in dem Alhyl-f)-oxydłhylmalonester von SHONLE, 
K e l t c h  u. S w a n so n  (C. 1930. II. 912) yorgelegen haben. — [(l-Dimethylaminoathyl]- 
athylmalonester (III), neben (CH3).,NBr aus I u. (CH3)3N in A. bei 130°, C13H 250.iN +  
HC1, F. 147— 148°. —  [p-Bronivinyl]-athyhnalonester, 0 u H170 ,B r  (IV), aus a,/?-_Dibrom- 
athylen u. Na-Athylmalonester in absol. A. Kp. 264—266°, Kp., 117— 120°, D .25̂
1,2645, ud25 =  1,46195. Gibt m it Alkalien eine roto Fiirbung. Liefert mit H 2 +  P t  
Diathylmalonester. Neben IV entstehen Diathylcarbonat (Kp. 124— 126°) u. VIII. 
Fiihrt man die Umsetzung zwischen Na-Athylmalonester u. Dibromathylen in Bzl. 
aus, so entsteht VIII ais Hauptprod. —  Vinylathylmalonester, Cn H ls0 4 (V), aus IV 
mit Zn-Staub u. A. bei 170° im Autoklaven. Kp.30 122— 124°, D .2525 1,0110, nu25 =
I,4341. Gibt mit H 2 +  P t Diathylmalonester. —  Octm-(3)4ricarbonsdure.-(3,G,6)-tri- 
dthylester, Cl;H2S0 6 (VIII), Bldg. s. o. K p.2 150— 152®, K p.J10 304— 306°, D .2525 1,0534, 
Dc25 =  1,45212. Entfarbt Br in CCI., langsam, lafit sich in Ggw. von P t nicht hydrieren, 
gibt in Ggw. von Cu u. Cr20 3 bei 175° unter Druck Octantricarbonsaure-(3,6,6)-lridthyl- 
aster, C17H30Oc, Kp.2 154— 156°, D .2525 1,0337, no'25 =  1,44421, der beim Verseifen mit 
alkoh. KOH u. nachfolgcndem Kochen mit 20°/oig. H 2SO., ti,tx.'-Diathyladipinsaure 
lieferte (F. 136— 136,5°; zum Vergleich auch aus Octan-3,3,6,6-tetracarbonsaureathyl- 
ester dargestellt). —  a.-Athyl-y-dthoxycrotonsduredlhylester, C10H lsO3, aus IV durch 
Einw. von NaOC2H5-Lsg. K p.u  96— 99°, D .%  0,9411, n„“  =  1,42800. Geht beim 
Aufbewahren in ein Gemisch verscliiedener Prodd. uber, liefert mit H  in Ggw. von Cu 
u. Cr20 3 Didthylessifjsduredthylesler ,,(Kp. 150— 152°) u. a-Athyl-y~dthoxybziltcrsdv,re- 
athylester, C,0H20O3, der auch vom Athylmalonester aus dargestellt wurde. K p.M 90 
bis 92°, D .2325..0,9179—0,9182, n D25 =  1,41520— 1,41525. [P-lthoxydthyl]-dlhylmalon- 
ester, aus Na-Athylmalonester u. Athoxyathylbromid. K p.17 142— 143°, D .2523 1,0069, 
no25 =  1,42925. Daraus a.-Athyl-y-ałhoxybuttersaure, K p.,s 138— 139°, D .2525 0,9774, 
nn25 =  1,42775. —  a.-Athylcrotonamid (IX), aus V u. Harnstoff mit sd. NaOC2H5-Lsg.
F. 113— 114°, Kp.22 145—147°. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4311— 19. N ov. 1932.) Og .

Arthur C. Cope und S. M. McElvain, Die Spallung von disubstituierten Malon- 
estem durch Natriumathylat. /?-Bromvinyl- u. Vinylathylmalonester werden durch 
NaOC2H5 leicht in die entsprechenden Essigester u. Diathylcarbonat gespalten (s. vorst. 
Ref.); auf analoge Weise ist der vergebliche Vers. von D o x  u. T ho m as  (C. 1924. I. 
1204) zur Darst. yon Diphenylbarbitursaure aus (C6H 5)2C(C02C2H 5) zu erklaren; Vff. 
konnten zeigen, daB dieser Ester durch sd. NaOC2H5-Lsg. in 30 Min. quantitativ in 
(Cf,H5)2C H -C02C2H5 u. CO(OC2H3)2 gespalten wird. Diese Spaltung ist eine Um- 
kehrung der Bldg. yon Malonester aus Athylaeetat u. Diathylcarbonat (L ux, C. 1929.
II. 1281). Wenn bei diesen Spaltungen eine Analogie zur Spaltung von Acetessigestern 
besteht, mussen disubstituierte Malonester durch NaOC2II5 leiehter gespalten werden 
ais monosubstituierte. Dies ist in der Tat der Fali. Man kann zwar Diathylmalonester 
m it Harnstoff in Ggw. von alkoholfreiem NaOC2H 5 in Barbitursaure iiberfuhren, doch 
betragt dio Ausbeute trotz Abspaltung der theoret. A.-Menge nur 55— 65% ; Vinyl- 
athylmalonester gibt nur amorphc Prodd., Diphenylnialonester gibt Diphenylacetamid. 
Der Unterschied in den A.- u. Barbitursaureausbeuten u. besondere Verss. zeigten,
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daB die Spaltungen auch durch NaOC2H 5 allein bewirkt werden. Hierbei yerlaufen 
zwei Rkk. nebeneinander; die Ester RR'C(C02C2H5) liefern einerseits RR'CH • 
C 02C2H5, CO, C 02 u. geringe Mengen C2H.„ A., A. u. R R'CH -C02H  (a), andererseits 
CO(OC2Hs)2 u. wahrscheinlich das Na-Enoiat des Esters R R'CH -C02C2H5 (b), dessen 
Bldg. nur bei Diphenylmalonester nachgewiesen werden konnte. Diesen Rkk. geht 
wahrscheinlich dio Addition von NaOC2H 5 an RR'C(C02C2H 5) yoraus. Umfang u. Rk.- 
Temp. der Spaltungsrkk. hangen von der Natur der Substituenten R  u. R' ab. Die 
Dialkylmalonester reagieren uberwiegend nach (a), Diphenylmalonester aussehlieBlich 
nach (b), Athylphenylmalonester steht in  der Mitte. Aus dem Verh. von Vinylathyl- 
malonester lassen sich wregen seiner Fliichtigkeit keine Schliisse ziehen. —  Die Rkk. 
sind auch yon priiparativer Bedcutung. Dialhylessigester lassen sich aus den Dialkyl- 
malonestern m it NaOC2H 5 in wenigen Min. u. in gutcr Ausbeute darstollen. Dio 
Na-Verb. des Diphenylessigesters laBt sich sehr leicht auf diese Weise darstellen. —  
Diphenylmalonester. Die Darst. aus Oxomalonester u. Bzl. m it H 2SO, (D ox  u. T hom as) 
wird yerbessert. F . 62— 63°, Kp.s 192— 194°. Gibt mit Harnstoff u. alkoholfreiem 
NaOC2H5 bei 170° Diphenylessigsaure u. Diphenylacetamid- (F. 168— 169°), m it sd. 
NaOC2H 5-Lsg. Diphenylessigester (F. 60—61°, Kp-20 186— 189°), mit alkoholfreiem  
NaOC2H5 bei 100° u. 20 mm Druck Diathylcarbonat (Kp. 125— 126°) u. die Na-Verb. 
des Diphenylessigesters, die m it W. den freien Ester, m it C2H5 J Athyldipheńylessigsaure- 
dihylesłer (Kp.15 186-188°) liefort. Athyldiplienylessigsaure, F. 173-174°. — Diathylmalon- 
ester gibt mit Harnstoff u. alkoholfreiem NaOC2H5 bei 170° Dialhylbarbitursaure, m it 
NaOC2H 6 u. A. bei 250° (H-Atmosphare) Dialhylessigester, m it A.-frciem NaOC2H B 220 bis 
230° 67°/0 Dialhylessigester, 16% Diathylcarbonat, 35% C 02, 25% CO, 14% Athylen, 8%  
A. u. etwas A. —  Vinyldtliylmalonester gibt m it Harnstoff u. NaOC2H5 bei 170° in kurzer 
Zeit die theoret. Menge A. u. ein rotes amorphes Prod.; mit A.-frciem NaOC2H 5 erhalt 
man bei 100° u. 14 mm 38% der Theorie an Diathylcarbonat u. ein polymerisiertes 
Prod. —  Athylmaloncsler gibt m it NaOC2H5 u. A. bei 250° 52% Athylbutyrat. —  Athyl- 
isoamylmalonester gibt mit A.-freiem NaOC2H 5 bei 220— 230° 12% Athylcarbonat u. 
66%  a -Athyl-&-methylcapronsaureathylester CnH^Oj, ..Kp. 197— 198°, D .2525 0,85 60, 
no28 =  1,41481; entspreehendes Amid, F . 109— 110°. Athylmethylpropylcarbinylmalcm- 
ester gibt 4%  Athylcarbonat u. 64% a-Athyl-fi-methylcapronsaureathylester Cn H 220 2, 
Kp. 197— 198°, D .25̂  0,8671, nD25 =  1,41885. a-Atliyl-{S-methylcapronsaure C3H 180 2, 
Kp. 230— 232°, D .262E 0,9087, n D25 =  1,43015. —  Athylphenylmalonester gibt m it 
A.-freiem NaOC2H5 bei 120° u. 24 mm 58% Athylcarbonat u. 38%  a.-Phenylbuller- 
sdurcdthylester, K p.17 117— 119°; Verss., den Dest.-Riickstand zu benzylioren, waren 
erfolglos. (J. Amer. chem. Soc. 54 . 4319— 25. Nov. 1932. Madison [Wisconsin], 
Univ.) O s te b ta g .

L. V. Vargha, Monoacetonhezuronsdure. D ie Hexuronsaure yon SviEBELY u. 
S z e n t -Gy o e g y i  laBt sich mit Aceton u. Cu-Sulfat (oder H2SO.,) in eine wohlkrystalli- 
sierte Monoacetonyerb. iiberfuhren, aus Aceton m it PAe. F . 220— 222° (Zers.); reduziert 
Silberlsg., FEHLiNGsche Lsg. u. Jod schon in der Kalte. C 49,32, H 5,90, Mol.-Gew. 214. 
Drehung der Monoacetonhexuronsaure (Hexuronsaure) in W. +  20 (+ 2 4 ), in A. + 1 5  
(+ 5 8 ), in Methanol + 2 8  (+ 5 0 ). W. zerlegt die Acetonyerb. sehr schnell. (Naturę, 
London 1 3 0 . 847. 3/12. 1932. Szeged, Ungarn, Inst. f. medizin. Chemie.) B e e g m a n n .

G. A. R. Kon und B. L. Nandi, Derivate der a.,a.'-Diketoadipinsdure. _ AnlaBlich 
einer Arbeit von Su t t e e  (C. 19 3 2 . II. 3697) wird die Darst. des Methyl- u. Athylesters 
der a,<x'-Diketoadipinsaure naeh BoiJYEAULT u. L o c q u in  (C. 1 9 0 4 . II. 1378) aus 
den entspreehenden Estern der Acetyladipinsaure besehrieben. Das a,a'-Diketoadipin- 
sauredimelhylesterdiphenylhydrazon, C20H 22O4N4, F . 130— 131°, hatte schon P e e k in  
(J. chem. Soc. London 65 [1894]. 950) auf anderem Wego erhalten. a,a’-Diketoadipin- 
sduredidłhylesterdiphenylhydrazon, C23H260 4N4, F . 150°. Dio Ester lassen sich nicht 
ohne Zers. dest. Freie Sdure, F. 192°. (J. chem. Soc. London 1 9 3 2 . 2958— 59. Dez. 
London, Imperial Coli.) B e e s i n .

P. A. Levene und Stanton A. Harris, Die Ribosephosphorsaure aus Xanthyl- 
sdure. 2. Mitt. (1. ygl. C. 19 3 2 . I. 3412.) In der 1. Mitt. war die Yerschiedenheit der 
Ribosephosphorsaure aus Xanthyl- u. damit Guanylsaure yon der aus Inosinsauro 
(5-Ribosephosphorsaure) bewiesen worden. Da Guanosin u. daher auch Xanthosin  
nach L e v e n e  u. T ip so n  (C. 19 3 2 . II. 2824) Furanosidstruktur besitzen, bleibt fur die 
entsprechende Ribosephosphorsaure nur Formel I u. n. Letztero wird bewiesen: Die 
methylierte Yerb. sollte zuerst entphosplioryhert werden; nur das I  entsprechende 
Prod. hatte bei der Oxydation eine opt.-akt. dimethylierte Trioxyglutarsaure liefern
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kónnen. Doch erwies sieli das fragliche Prod. ais prakt. nicht entphosphorylierbar. 
Der Vers., die methylierte Ribosephosphorsaure zur cntspreclienden methylierten u. 
phospliorylierten Trioxyglutarsaure aufzuoxydieren —  auch hierbei hatte nur aus I  
eine opt.-akt. Verb. entstehen kónnen — , yerlief resultatlos. Es wurde zwar Oxalsaure 
erhałten —  die aus II iiber Methylathertartronsaure u. Methylatherglykolsiiure ent
stehen diirfte —, doch ist derBeweis nieht schliissig. Endlich wurde die Ilibosephosphor
saure direkt zu Ribitolphosphorsiiurc reduziert —  auf katalyt. Wege, wahrend sich bei 
Hexose-3-phosphat Na-Amalgamhydrierung ais giinstiger erwies —  u. diese opt.-inakt. 
befunden. Sie hat somit Formel IV, nicht Formel III. Die fragliche Verb. ist d-Ribose- 
3-phosphorsaure (II). ________

CHOH
H C—0 —P==0  

\ 0 HHÓOH
HÓOH

CHOH

0

CH2-----------------
Y e r s u c h e .

HC 

HC  

HCOH 
CH,-

0H  .O H  
O—P= = 0

II \ O H

CH,OH Q 

C H O P ^O H  

HCOH 0 H

CIIjOH

/OH

HÓOH
H.COH

III

HCOH
H C O P^-0  

1 \O H  
HCOH

CH,OH IV 
Aus ribose-Dimethylphosphodimethyl-n-methylribosid, C10H 210 8P, 

phosphorsaurem Ag mit HCl-haltigem A. Kp.0,i 128— 133°. nn22 =  1,4498, [a]D28 =  
— 17,2°. —  llibilolphosphorsaurcs Barium, C5H n 0 8PBa. Aus Ba-Ribosephosphat in 
W. m it Platinoxyd u. Wasserstoff. Aus W. mit A. fiillbar. Die Substanz drehte weder 
ais solche, noch auf Boraszusatz, wahrend eine Bariumribosephosphatlsg. von [oc] d 26 =  
—8,93° (in W.) ihrc Drehung auf Zusatz yon Boraxlsg. auf [<x ] d 20 =  +40,81° ver- 
iinderte. (J. biol. Cliemistry 98. 9— 16. Okt. 1932. New York, Rockefeller Inst. for 
Medical Research.) BERGMANN.

AIexander Robertson und Roy B. Waters, Synłhesen von Olucosiden. IX. Methyl- 
salicylatvicianosid  (? Violułosid). (VIII. vgl. C. 19 3 2 . I. 684.) Das friiher hergestellte 
2,3,4-Triacetyl-/?-glucosid des Methylsalieylats liefert bei der Umsetzung m it Triaeetyl- 
arabinosylbromid in Bzl. das Hexaacetyl-p-vicianosid des Salicylsduremethyleslers, farb- 
lose Prismen aus CH3OH vom F. 158°, 11. in Aceton u. Chlf., [a]-10i21 =  — 42,94° (Aceton, 
c =  0,6). —  Durch Verseifon mit absol. metliylalkoh. NH3 erhalt man das acetylfreie 
Biosid vom F. 173° aus Aceton +  A., Nadeln. [a]540121 =  — 39,72°, [a]579021 =  — 36,21°, 
(W., c =  0,9). Fast unl. in trockenem Aceton u. Essigcster. Wird von Emulsin bei 37° 
gespalten. F. u. Drehung stimmen mit den Angaben von PlCCARD fiir Yiolutosid 
iiberein. (J. chem. Soc. London 19 3 2 . 2770—71. Nov. London, School of H yg. and 
Tropical Med.) E r lb a c h .

H. Ohle und R. Deplanąue, Synthese eines Cr Zuckers durch Umlagerung des 
Diacetonglucoseens. Diacetonglucoseen I  (vgl. C. 19 2 9 . II. 2661), dessen Konst. durch 
Ozonspaltung zu Moiioacetonxyluronsaure II bewiesen wird, wird von verd. Sauren zu 
Monoacetonisorhamiwnose III liydrolysiert, die sehr leicht zwischen den C-Atomen 4 u. 5 
zerfallt unter Bldg. von Acetaldehyd, Essigsaure u. vermutlich niederen Zuckern. 
Mit wss. Alltalien entstehen hochmolekulare Sauren noch unbekannter Natur. Na in 
absol. A. bildet ein Enólat IV, das sich leicht verandert u. sich mit Isoamylnitrit zu 
Isoamylacetat u. walirscheinlich V, dem Na-Salz einer Hydrozamsaure, umsetzt. Die 
Titration nach W il ls ta t t e r -S c h u d e j .-G o b e l  zeigt 1,3 Mol Jodverbrauch unter 
Bldg. von Jodoform. — Wasserfreie Schwefelsaure in Aceton lagert das Diaceton
glucoseen —  neben Bldg. yon III u. einem noch unerforschten Schwefelsaurehalbester 
zu einem Zucker mit 9 C-Atomen um, der l,2-Isopropyliden-3,7-anhydro-7,7-dimethyl-d- 
gluplonose VI (Gluptonose =  6-Desoxyglucoheptonose). Diese ist gegen KM n04 be- 
standig, wird davon aber in Ggw. von NaOH in einer IV analogen Enolform heftig 
angegriffen. II entsteht hierbei nicht, nur C02, W. u. Essigsaure. Die Enolform reagiert 
auch m it Athylnitrit unter Bldg. yon Jithylisomlerianat (Rk.-Schema vgl. Original) 
sowio mit Jod nach W il ls ta t t e p .- S c h u d e l ,  wobei ebenfalls mehr ais 1 Mol Jod 
yerbraucht wird. Die acetonfreie Gluptonoseverb. yerbraucht dagegen nur die theoret. 
Menge Jod, was auf eine sofortige Umlagerung des gebildeten 4,5-Diketons hindeutet. —  
Ais Zwischenprodd. im ZucJcerabbau kommen die Onosen mit CO in 5 nicht in Frage, 
doch kónnte iiber sie ein Weg von den Zuckern zu der Atomgruppierung C—C(CH3)2 
fuhren.

V e r s u c h e .  Diacetonglucoseen I, C12H I80 5, wird durch Dest. von 6-Toluolsulfo- 
isodiacetonglucose (C. 1 9 2 8 . II. 644) m it der doppelten Menge Natronkalk bei 150— 195°
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u. 0,15—0,25 mm ais Sirup erhalten, der spontan krystallisłert. Ausbeute 70°/o- F. 30 
bis 37°, [oc] d 18 =  + 137° (Chlf., c =  4,03). LI. in allcn organ. Losungsmm. —  Mono-
acetonisorhamnonose III, C0H14O5, aus I mit H2S 0 4 bei 18°. Krystalle 11. in
organ. Losungsmm. mit Ausnahme von Bzu., F. 99— 100°, [cc]d18 =  — 106,7° (Chlf., 
c =  3,96). 3-Acelylverb. Cn H 1(l0 6. Nadeln aus Bzn. vom F. 65—66°, [oc] d 18 =  — 76,3° 
(Chlf., c =  4,22). 3-Benzoylverb. C16H 18O0. Nadeln aus Bzn., F. 96°, [<x] d 18 — — 71,4° 
(Chlf., c =  3,6). 3-Toluoisulfoverb. C10H2OO,S. Nadeln aus Bzn., F. 71°, [a]n18 =  
—  99,65° (Chlf., c =  3,99). —  1 onoaceton-3,7-anhydro-7,7-dimethyl-d-gluptonose, VI, 
C12H 180 5. Diacetonglueoseen wird bei — 5° in Acetonlsg. (1 :12) mit konz. H2SO., 
(88 Gewiehts-°/0 yon I) yersetzt u. die Lsg. sofort neutralisiert. Man erhalt 25°/0 des 
angewandten I an Gluptonosederiv. Krystalle, 11. in A., Aceton, Chlf., Essigester, 
1. in A., CH3OH, Bzl., wl. in W., fliichtig mit W. dampfen. F. 116— 117°, [oc]d18 =  
- f  99,4° (Chlf., c =  4,06). Reduziert FEHLlNGsche u. ammoniakal. Silberlsg., wird 
von h. Alkalien braun gefilrbt, yerbraucht nach WlLLSTATTER-SciIUDEL 1,2 Mol Jod. 
2,4-Dinitro'phenylhydrazon C18H220 8N 4, F. 176°. —  Die freie Anhydrodimethylgluptonose 
erhalt man in wss.-alkoh. Lsg. durch Hydrolyse mit 0,4-n. H2SO,f bei 40°. [a]D25 =  
+  22,5°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 12— 18. 4/1. 1933. Berlin, Univ.) E r lb a c h .

K. Hess und B. Rabinowitsch, Banerkungen zu H. Staudingers 72. M itt. uber 
hochpolymere Verbindungen. Zur Temperaturabhdngigkeit der Yiscositat von Gellulose- 
losungen. Yff. weisen nochmals darauf hin (vgl. C. 1932. II. 2634), daB die St a u - 
DiNGERsehe Beziehung (vgl. C. 1932. II. 3864) zwisehen Mol.-Gew. u. Viscositat, die 
in verd. Lsgg. erprobt wurde, nicht auf Systeme extrapoliert werden darf, die wie 
Celluloselsgg. selbst bei Konz. von 0,5°/0 keine verd. Lsgg. sind. Ferner betonen sic, 
daB die Temp.-Abhangigkeit bei den verschiedenen Acetylcellulosen nicht, wie St a u - 
DINGER annimmt, glcich, sondern erheblich vcrschieden ist. (Ber. dtsch. chem. Ges. 
65- 1856. 7/12. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilh.-Inst. f. Chemie.) D z ie n g e l .

Enrique v. Zappi und Pedro Egea, Uber die Zersetzung des PhenyljodidcJdorids. 
VI. Mitt. Wirkung des Natriumathylmercaptids auf das Phenyljodidcldorid. (An. Asoc. 
quim. argent. 20. 87— 95. 1932. —  C. 1932. II. 2815.) W il l s t a e d t .

Costin D. Nenitzescu und Dimitrie A. Isacescu, Uber den Mechanismus des 
Ubergangs der N itroderim łe in Hydroxam$uuren. IV. Mitt. uber Aci-Nitroverbindungen. 
(III. Mitt. C. 1932. II. 2043.) Die Einw. von HC1 auf Phenylacinilromethan (I) oder 
dessen Na-Salz in absol. A. lieferte unter voriibergehender Blaufiirbung (Nitrosoyerb.) 
fast quantitativ Benzhydrozamsuurechlorid-. C6H5-CH =  NO-OH (I) +  HC1 — ->- [C6H5' 
CHC1 ■ N H O ■ OH] —>- C6H5 ■ CHC1 • NO C6H5• CCI =  NOH. Acetyl- u. Benzoylclilorid
reagieren m it I  nach: I +  C6H5C0C1 — y  C(;H r, ■ CCI =  NOH +  C,jH5-COOH, wahrend 
das Na-Salz yon I sich anders umsetzt: CeH5 CH =  NO-ONa +  Cl-COR — y  [CcH5• 
CH =  NO • OCOR] — y  C(jH5 • C(OH) =  NO • COR. Zur Aufldarung dieser Rkk. wurden 
die gemischten Anhydride II u. III aus 9-aci-Niirofluoren-K  (IY) u. CH3COCl sowie
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CflH5COClinabsol. A. dargestellt. Beide geben bei der alkal. Verseifung IV .— Wahrend 
dic Acetylierung von IV m it Keten II gab, verlicf die Bk. mit prim. Nitrovcrbb. nicht 
eindeutig; I gab, iiber das unbestiindigc Acetylaciphenylnitromelhan die Aeetylbenz- 
hydroxamsaurc von VAN RAALTE (Recueil Trav. cllim. Pays-Bas 18  [1898]. 380). —  
Der aus IV u. (CH3)2S 0 4 dargestellte unbestandige Methylather V spaltet sich beim 
Erhitzen in Fluorenonoxim u. Formaldehyd (vgl. C. 19 3 0 . II. 3283).

? °Ul> C = N O -R  I I R  =  OCOCH3 III  R =  0C 0C 9H5 V R =  OCH, 
C0H4

V e r s u e h e .  Benzhydroxamsaurechlorid, C,HcONCl. F. 50—51°. —  A cetyl—9-aci- 
nitrofluoren, C15H u 0 3N  (li). F . 99— 100° aus A. — Benzoyl-9-acinitrofluoren, C20H130 3N  
(III). F. 134— 135° aus A. —  Acelylaciphenylnilromethan, C9H90 3N. F. ca. 98°. —  
Aci-9-nitrofluorenmcthylather (V), F. 84° (Zers.). (Bul. Soc. Ghim. Romania 14 . 
53— 61. 1932. Bukarest, Organ.-chem. Lab. d. Univ.) B e r s i n .

H. H. Hodgson und J. G. Crook, Die Nilrierung von p-Dimelhylaminoacetanilid 
durch salpetrige Suure. Das nach HODGSON u. K e r sh a w  (C. 19 3 0 . I. 3032) behandelte 
p-Dimelhylaminoacetanilid (I) lieferte fast 100°/o 3-Nitro-p-dimethylaminoacetanilid, 
Ci„H130 3N3, F. 132°, das auch aus 4-Chlor-3-nitroacetanilid u. (CH3),NH dargestellt 
wurde; Hydrochlorid, C10H ,3O3N 3-HCl, F. 180°; Pilcrat, C16H 10OloN 0, F . 172°; Chloro
pikrat, ClsH lsO10N,Cl, F. 149°. Daneben waren Spuren einer N-Nitrosoverb. (F. 146°) 
entstanden. —  Durch Nitrierung von I mit H N 0 3 +  H2S 0 4 boi 0° wurde 2-Nitro- 
p-dimethylaminoaeetanilid, F . 116°, erhalten; Pikrat, F. 185°; Chloropikrat, F. 184°. 
Die Hydrolyse lieferte 3-Nitro-4-aminodimethylanilin, CsIIn 0 2N3, F. 112°; Pikrat, 
C14H 14O0N g, F. 205°; Chloropikrat, C14H 130 9N 6C1, F. 204°. (J. chem. Soc. London 19 3 2 . 
2976—77. Doz. Huddersfield, Teclm. Coli.) B e r s i n .

Jakob Meisenheimer und Heinrich Denner, Versuche zur Spaltung substituierter 
Hydroxylam%ne in  optisch aktive Isomere. Um zu priifen, ob dic StabiUtat der Kon- 
figuration bei den Oximen, die sieli von der Stabilitat der tertiiiren Aminę prinzipiell 
unterseheidet, durch dic Anwesenheit des Hydroxyls bedingt ist, untersuchen Vff. 
einige Hydroxylaminderivv. auf ihre Spaltbarkeit. Eine solcho wurde nicht gefunden. 
Methylatliyl- u. Methylbenzylliydroxylamin lieferten je e i n  Bromcamphersulfonat; 
von der Benzylverb. wurde auch ein krystallisiertes Tartrat erhalten. Da moglioherweise 
die genannten Hydroxylamine durch Ubergang in die Aminoxydform racemisiert 
werden, wurde noch die N-Methyl-N-benzyloxj'sulfanilsaurc untersucht, die zwar mit 
(+)-cc-Phenylathylatnin eia gut krystallisiertes Salz gab, sich aber auch nicht spalten 
hcB. Zur Synthese wurde die N-Methyl-N-benzylsulfanilsaure mit Benzopersaure zum 
Aminoxyd oxydiert; dieses lieB beim Erwarmen das Benzyl vom N  zum O wandern 
u. ergab das gesuchte O-substituierte Hydroxylaminderiv., dessen Konst. [(CH3)- 
(C6H 6CH20 )N ’C6H4, S 0 3H ] daraus folgt, daB Erhitzen mit verd. HC1 zur Abspaltung 
von Benzaldehyd fiihrt. —  N-Mothylsulfanilsaure konnte nicht aus Sulfanilsaure mit 
Dim ethylsulfat u. Alkali erhalten werden; es entstand nur dio N-Dimethylverb. Sulfu- 
rierung des N-Methylanilins lieferte N-Methylmctanilsaurc u. N-Methylsulfanilsaure —  
letztere muB durch fraktionierto Kry stal lisation dos Ba-Salzes gereinigt werden; ihre 
Konst ergibt sich aus der Methylierung zu N-Dimethylsulfanilsaure.

V e r  s u c h e .  N-3Iethyl-N-athylhydroxylamin, C3H9ON. Aus Methylathylamin 
m it 6°/0ig. HoO». K p.u  36— 38°. Pikrat, C;,H12OgN4, aus A.-A. mit PAe. F. 104— 107°. 
a.-Brom-{-\-)-camjiher-j)-sulfonat, C13H240 5NBrS, in Essigester dargestellt u. aus dem- 
selben Losungsm. umkrystallisiert, F. 96— 101°. [M]d =  + 314° (in W.). —  N-M ethyl- 
N-benzylaminpilcrat, C14H 140 ,N 4. Aus den Komponenten in A. Aus A. F. 113— 116°.—  
N-M ethyl-N-benzylhydroxylamin, C8Hu 0N . Aus dem Amin wio oben; in der Fraktion 
vom K p.12 110— 130°. Aus PAe. F. 41— 42°. Saures(Jr)-Tartrat, C12H 170 7X, aus den 
K om ponenten in A., aus Propylalkohol F. 86— 91°, [M]d =  + 4 7 °  (in W.); =  + 2 3 °  
(in HC1). — cL-Brom-(-\-)-campher-n-sulfonat, CI7H2G0 5NBrS, aus den Komponenten 
in Essigester, aus W. F. 73—79° (mit 0,5 Mol. H20), lufttrocken [M ]d =  + 273° (in 
W.). —  N-Dimethylsulfanilsaure, C8Hn 0 3NS. Aus sulfanilsaurem Na, Dimethylsulfat 
u. Natronlauge erhalt man das Na-Salz, das aus W. mit 6 Moll. H20  krystallisiert 
u. an der Luft 2 H 20  verliert. Das Ba-Salz krystallisiert in Nadeln mit 3 H ,0 ;  daraus 
mit H 2S 0 4 die freie Saure ( - f  1 H20 ), Zers.-Punkt 263° (bei langsamem Erhitzen). —  
B ei der Sulfurierung vonMonomethylanilin nach Gn e h m u . S c h e u t z  (J. prakt.Chem. [2] 
63  [1901]. 410) entsteht neben viel Methylmetanilsaure (Nadeln) auch N-Methylsulfanil
saure (Platten), nach der Reinigung durch Krystallisation des Ba-Salzes Zers.-Punkt
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250° (1 H ,0 ). — Methylbenzylsulfanilsdure, C14H160 3N S. Aus N-methylsulfanilsaurem  
Ba u. Bcnzylehlorid in sd. W. ais Ba-Salz (mit 3 H20). Aus viel W. (m it 1 H20) Zers.- 
Punkt 248—250°. Na-Salz, C14H 140 3N SNa -j- 3 H20 , farbloso Plattchen. —  O zyd der 
N-Methyl-N-benzylsulfanilsdure, C14H 150 4N S. Aus dem vorigen in wss. Essigsaure mit 
Benzopersaure. Aus 50%ig. Essigsaure Zers.-Punkt 218°. —  N-Methyl-N-benzyloxy- 
sulfanilsdure, C14H 160 4NŚ. Aus dem vorigen mit NaOH bei 100° ais Na-Salz, C14H140 4- 
N SNa +  0,B H20 , aus A. Blattchen. Ag-Salz, C14H140 4NSNa, aus dem Na-Salz mit 
Ag-Nitrat, lichtempfindliche Kry stalle. Ba-Salz, C28H28OsN 2S2Ba +  1 H20 , aus W. 
rac. OL-Phenylathylaminsalz, C22H2S0 4N2S, aus dem Ag-Śalz mit dem Chlorhydrat der 
Base, aus W. Nadeln, F . 153— 155°. (Ą-)-a.-Phenyldthylaminsalz, C22H260 4N2S, aus der 
Base u. dem Na-Salz in Salzsiiure, aus W. oder Essigester F. 137— 140°. [M]d =  +18 ,4°  
(in A.). — Oxyd der N-Methyl-N-benzyhnetanilsaure, Cl4H150.,NS. Darst. wie oben 
(Saure nach Gn e h m  u . S c h e u t z , 1. c.). Aus W. mit 1 Mol. H20  Zers.-Punkt 180— 183°, 
aus A. lósungsmittelfrei, Zera.-Punkt 200°. (Bor. dtsch. chem. Ges. 65 . 1799— 1807. 
7/12. 1932. Tiibingen, Univ.) B e r g m a n n .

Eugen Muller und Eberhard Hory, UUravioleilabsorplionsspektren von Azoxy- 
benzolen. 3. Mitt. (2. Mitt. vgl. C. 19 3 2 . II. 525.) Wie auch bei cis-trans-isomeren 
Athylenen beobachtet worden ist, sind die Paare isomerer Azoxybenzole im Spektrum  
einander ahnlicli, u. dio trans-Formen absorbieren starker ais die eis-Formen. Im  
Gegensatz zu den Verhaltnissen bei den Athylenen zeigen jedocli die iso-Formen eine 
Verschiebung von Amax ins Rote. Zu diesen qualitativen Feststellungen fugen Vff. die 
quantitative Ausmessung der Spektrcn einiger Paare von isomeren Azoxyverbb. Alle 
iso-Formen zeigen das Azoband bei ca. 3600—3200 A, ferner ein neues Maximum bei 
ca. 2400; bei der Hauptbande betragt die Intensitat bei .̂max. fiir die iso-Form stets 
die Hiilfte oder weniger ais dio Halfte von der n. Form. Von Substituenten zeigen nur 
orthostandige eine ausgesprochene Wrkg., sie erniedrigen das Jimax. der Hauptbande. —  
Bei den s/m&farisomeren Azoxyverbb. war bekanntlich festgestellt worden, daB zwar 
a- u. /j-p-Bromazoxybenzoi sowie a- u. /i-p-Nitroazoxybenzol jeweils gleiehe Absorptions- 
kurven besitzen, nieht aber a- u. j3-p-Nitro-p'-bromazoxybenzol u. die duroh OH, 
OCH3, OC2H5 u . N H 2 substituierten Verbb. Hier haben die a- im Gegensatz zu den 
/?-Verbb. noch ein Band bei 2500 A u. ein erheblieh nach R ot verschobenes Spektrum. 
Sie ahneln also den iso-Vorbb. der Vff., u. zwar in ganz uberraschend starkem AusmaBe. 
(Z. physik. Chem. Abt. A. 1 62 . 281— 85. 1932. Danzig, Techn. Hochsoh.) B ergm an n .

Donald H. Richardson und Frederick W. Smith, Die Reduktion und Hydrolyse 
von o-, m- und p-Niłrophenetol. Um den EinfluB von Substituenten auf die Reduzier- 
barkeit einer NO,-Gruppe festzustellen, wurde, in Anlehnung an B a c o n  u . R ic h a r d s o n  
(C. 19 3 2 . I. 2708) w-, o- u. p-Nitrophenetol durch Erhitzen (96 Stdn.) mit 1,6-n. alkoh. 
KOH (frei von CH3CHO) reduziert. In der angefuhrten Reihenfolge wurden 92, 50 
u. 10°/o an Red.-Prodd. (Azoxyphenetol - f  Phenetidin) erhalten. Bei KOH-Konzz. 
unterhalb von 1,4-n. tritt nur geringe Red. ein. Die elektrolyt. Red. in  alkoh. Na- 
acetathaltiger Lsg. gab entsprechend 61, 41 u. 17% Red.-Prodd. — Bei der Hydrolyse 
ergibt sich eine umgekehrte Reihenfolge: Nach 96-std. Erhitzen auf 60° mit 1,4-n. alkoh. 
KOH wurden 24% p-, 12% o- u. 7%  m-Nitrophenól erhalten. Beim Kochen m it 20%ig. 
HC1 wurden nach 72 Stdn. 10% p-, 8% o- u. 6°/0 m-Nilrophenol erhalten. (J. chem. Soc. 
London 1 9 3 2 . 2955— 58. Dez. London, Northern Polytechn.) B e r s i n .

Albert Saint-Maxen, U ber die Oxydatum des Hydrochinons. (J. Chim. physique 
29 . 192—93. 1932. —  C. 19 3 0 . II. 2374.) Os t e r t a g .

Eugen Bamann und Josef Max Portmann, Darsldlung der stereoisomeren Phenyl- 
methoxyessigsaure durch Zerlegung der racemischen Saure. Bei Anwendung von Chinm, 
Chinidin, Cinchonin u. Cinchonidin krystallisieren aus W. vor allem die Salze der 
(-f-)-Phenylmethoxyessigsaure, bei Anwendung von Morphin oder Strychnin die dor 
(— )-Saure. Die Darst. der akt. Siiuren erfolgt am besten mit Chinin bzw. Morphin 
in wss. Lsg., die sich nach einigen Verss. ais die vorteilhafteste erwies: Aus 40 g Chinin 
(wasserfrei) u. 20,5 g Phenylmethoxyessigsaure in 1360 ccm W. von 70“ erhielten Vff.
28,2 g Salz, daraus nach dreimaliger Umkrystallisation aus W. mit NH3 dio Saure 
von [<x]Hg gelb +169,9 . —  Ebenso geben 40 g Morphin u. 23,3 g Saure in 400 ccm W. 
ein Krystallisat, das nach dreimaligem Umkrystallisieren aus W. eine Saure mit 
[a]ug gelb =  — 169,8° lieferte. Es wird weiter die Rotationsdispersion fiir die Wellen- 
langen bestimmt; aus den Zahlen laBt sich fiir ). — 589,3 /-ifi ±  166° entnehmen, was 
m it dem Wert von Mc KENZIE (J. chem. Soc. London 7 5  [1899]. 753) sehr gut iiber- 
einstimmt. Phenylmethoxyessigsaure wurde aus Phenylcldoressigsiiure, diese aus
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Mandelsiiurenitril u. konz. HC1 im Rohr (125°, 3 Stdu.) cłargestollt. Moglich ist aucli 
der Weg ausgehend vom a-Chlorbenzylcyanid, das nach Verss. dor Vff. leicht aus Benzyl- 
oyanid u. Chlor boi starker Bclichtung entstoht. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. 
Ges. 270. 513— 19. Dez. 1932. Stuttgart, Techn. Hochsch.) B e r g m a n n .

Vincent du Vigneaud und Curtis E . Meyer, Die Racemisierung von Aminosauren in  
wiisseriger Losung mittels Essigsaureanhydrid. Vff. untersuchen an anderen Objekten 
(A cetylderiw . yon Methionin, Cystin, Glutaminsiiure, Arginin, Tyrosin, Phenylalanin, 
Prolin) die kiirzlich von d u  V ig n e a u d  u . S e a lo c k  (C. 1932. II. 2184) entdeckte 
Eacemisierung des Na-Salzes yonA cetyl-(— )-tryptophan in W. mit Acetanhydrid. Der- 
selbe Effekt trat in allen Fiillen aufier beim Prolin auf. Bei Cystin trat geringe Zers. unter 
S-Abscheidung auf, ohne NaOH wurde Acetyl-(— )-cystin inW . durch Acetanhydrid weder 
racemisiert, noch zers., ebenso nicht durch Alkali allein. Die kinet. Yerfolgung im Fali 
der Acetyl-{+)-glutaminsauro zeigte, daB in 15 Min. 50°/o des Materials racemisiert 
waren, dann wurde die Rk. langsamer; nach 8 Stdn. war sio zu Endo. Tryptoplian 
racemisierte sich schneller. Formylderiyy. racemisieren sich auch, aber langsamer 
(etwa halb so schnell bei gleichen Bedingungen). Das yerschiedene Verh. der freien 
Saure u. des Na-Salzes liiBt den Vorgang verschieden erscheinen von der von B er g m a n n  
u. Ze r v a s  (C. 1 9 2 9 .1. 1106) boobachteten „katalyt.“ Racemisiorung mit Acetanliydrid 
in Eg. (Vgl. fiir die Acetylierung von Tyrosin B e h r  u. Cl a r k e , C. 1932. I. 3424.) 
Da auf Zusatz von Acetanhydrid zur alkal. Na-Salzlsg. sofort saure Rk. eintritt, war 
zu erwarten, daB die Racemisierungsgeschwindigkeit einer Mischupg aus freier Acetyl- 
aminosaure u. 1 Mol. Na-Acetat ebensogroB ist wie die des Na-Salzes. Das ist in der 
Tat der Fali. DaB dio Rk. nicht etwa durch Na-Ionen bewirkt wird, zeigen Vff. dadurch, 
daB NaCl, an Stello von Na-Acetat zur freien Acetylaminosaure zugefiigt, keine Raco- 
misation bewirkt u. daB NaOH durch Py. ersetzt werden kann. Es liandelt sich sicht- 
lich um eine pn-Frage: Bei Ggw. von 1 Mol. H2S 0 4 wurde im Natriumacetatvers. 
keine Racemisation beobachtet; Monoacet3d-( +  )-arginin, das relativ schwach sauer 
ist, racemisiert sich auch ohne bas. Katalysator. —  Unter geeigneten Bedingungen 
(weniger Acetanhydrid u. mehr Lauge) kann auch in alkal. Lsg. m it Acetanhydrid aus 
Tyrosin N-Acetyl-(— )-tyrosin hergestellt werden; der F. liegt hoher (152— 154°), ais 
ihn T a k e n a k a  (C. 1923. III. 171) angibt, die Dreliung entspricht der von B e h r  u. 
C la r k e  (1. c.) beobachteten. Ahnlich haben B e r g m a n n  u . Ze r v a s  (1. c.) Diacetyl- 
(— )-tyrosin hergestellt. Im Gegensatz zu dem akt. Monacetyl-(— )-tyrosm gibt das 
in n. Rk. erhaltene rac. Diacetyltyrosin nogative MlLLONsche Rk. — K n o o p  u . B la n c o  
(C. 1925. II. 2174) erhielten boi der Verfiitterung von rac. Acetylphenylalanin an Hunde 
im Urin ein linksdrehendes Acetylphenylalanin. Da Vff. zeigen kóimen, daB die beob
achtete Drehung fast ident. ist mit der von Acetyl-( +  )-phenylalanin ([<x]d =  51°), 
ergibt sich, daB der Organismus gerade die natiirlich vorkommonde Konfiguration 
((— )-Phenylalanin) besonders leicht abbaut. —  Das racemisierte Acetyhnethionin war 
ident. m it dem synthet. rac. Acetylmethionin von WlNDUS u . M a r v e l (C. 1930. II. 
1972).

Ve r s u c h e .  Acetyl-(— )-methionin, C,H130 3NS. Aus (— )-Methionin (DU VlGNEAUD 
u. Me y e r , C. 1932. II- 551) mit NaOH u. Acetanliydrid (genaue Bedingungen 
im  Original). Aus W. F. 111— 111,5°; [ajo25 =  — 16,1°. —  Acetyl-mc.-methionin, 
C7H J30 3NS. Aus dcm vorigen durch Racemisation oder aus synthet. Methio
nin. Aus wenig Essigester prismat. Nadeln, F. 114— 115°. —  Formyl-rac.-phenyl- 
alanin  wurde aus Phenylalanin mit 85— 90%ig- Ameisensaure u. Acetanhydrid dar- 
gestellt (F. 168— 169°) u. mit Brucin nach F isc h e r  u . S c h o e l l e r  (L ie b ig s  Ann. 
Chem. 357 [1907]. 1) zerlegt: Brucinsalz der Formyl-(+)-Verb. F. 149— 150°, [a]n20 =  
—35,3°; der Formyl-(— )-Verb. F. 91— 93°, [a]D26 =  — 7,3°; freie Formyl-(-l-)-Verb. 
F . 167°, [a]i)25 =  — 75,9°. —  ( Phenylalanin wurde aus seinem Formylderiy. durch 
Kochen mit n-HBr u. Zerlegen des Bromhydrats mit Ammoniak hergestellt. [a]c26 =  
+33,5°. — Acetyl-( +  )-phc7iylalanin, mit NaOH u. Acetanhydrid bei gewohnlicher 
Temp. dargcstellt, bildete rechtwinklige Tafeln, aus W. F. 172°, [a]n26 =  — 51°. —  
Monoaeetyl-rac.-arginin, C8H ]u0 3N., +  2 H,,0. Aus dor (+)-V erb. (F. 269— 270°; 
[a]i)20 =  +7 ,72°) in W. mit Acetanhydrid. Aus W. Tafeln, F. 108— 110° (B e r g m a n n  
u. Ze r v a s , 1. c.). —  N-Acetyl-(— )-tyrosin, Cu H 130 4N. Aus (— )-Tyrosin. Aus W. 
F. 152— 154°, [cc]j)2® =  +47,5°. —  Diacetyl-rac.-iyrosin, C13H 150 5N. Darst. s. oben. 
Aus W'. Drusen von Nadeln, F. 168— 170°. —  AcctylĄ— )-?>rolin, C7Hn 0 3N. Aus 
(— )-Prolin wie ublich. Aus W. zunachst mit 1 H 20  F. 81— 82°, nach dem Trocknen 
F. 116— 117°, ebenso aus A. u. A. (dreiseitige Prismen). [a]D27 =  — 106,7°. (J. biol.

XV. 1. 73
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Chemistry 98. 295—308. Okt. 1932. Urbana, Univ. of Illinois, Lab. of Physiological 
Chemistry.) BERGMANN.

Dorothy A. Hahn und Annę Litzinger, Darstdlung von Tyrosin-N-essigsaure m it 
Hilfe einer neuen allgemeinen Mdhode zur Oewinnung symmdrischer und asymme- 
trischer Iminosauren. Die Metliode zur Darst. von Tyiosiii-N-phenylessigsaiire aus 
N-3-Methyl-5-tyrosy]hydantoin-N-l-phenylessigsiiure mit Baryt (H a h n  u . D y e r , 
C. 1930. II. 1989) ist allgemein anwendbar. Es konnte so auch /9-Phenylalanin-N-phe- 
nylessigsaure u. /?-Pheny]alanin-N-essigsaure dargestellt werden, ferner Tyrosin- 

^CM COOI1 N-essigsaure (nebenst. Eormel), die noch naher untersucht
N H < qjj*q q q jj  wird. Es gelang, sie in quantitativer Ausbeute zu erkalten.

i Dargestellt wurde das Saurechlorhydrat, ferner das Dimethyl-
CHa-C0H4-OH esterchlorkydrat. Wss. Alkali liefert die Monoalkalisalze, die

in die entsprechenden Schwermetallsalze umgewandelt werden kónnen; das Dikalium- 
salz erhalt man beim Behandeln der Lsg. in uberschussigem Alkali mit A.

V e r s u c k e .  Tyrosin-N-essigsaure, Cu H l30 6N 'H 20 . Aus N -3-Methyl- 5-tyrosyl - 
hydantoin-N-1 -essigsaure mit Barytwasser. Rosetten von Prismen, aus W. F. 228 
bis 230°. Lóslichkeit 0,0604 g in 10 cem der gesatt. Lsg. bei 25°. Chlorhydrat, 
CuB^OjNCl, aus wss. Salzsiiure Platten, E. 213°. Dimdhylesterchlorhydrat, C13HI80 5NC1, 
aus der Saure in Methanol mit HCl-Gas, aus Methanol mit A. E. 163—165°. Salze: 
Mono-K-Salz Cu H12OsN K  • 2 H 20 , Zers.-Punkt 250— 255°. ■ D i-K -Salz, Cu H u 0 5N K 2-
1,5 H 20 , Zers.-Punkt 174— 200°. Mono-Na-Salz Cu H120 5NNa • H zO, Zers.-Punkt 180 
bis 186°. Ammonsalz Cu I ii0O5N2, Zers.-Punkt 218,5—220°. Ag-Salz Cu H12OcNAg- 
H20 , Zers.-Punkt 148,5— 149,5". “Bleisalz Cu H u 0 3N P b -H ,0 , Zers.-Punkt 260—262°. 
Bariumsalze, C22H 24OI0N2B a-3 H 20 , Zers.-Punkt 223—227°, u. 2 [(CnH^OjN-Ba)] • 
B a(0H )2-H20 , Zers.-Punkt oberhalb 315°. Kupfersalz Cn Hu 0 5NCu-0,5 H20 , Zers.- 
Punkt 241— 242,5°. Cadmiumsalze, C]1HllOl;NCd-2 H20 , Zers.-Punkt 205— 208°, u. 
[(Cu H120 5N)2Cd • 5 H20 ] • 4 H20 , Zers.-Punkt oberhalb 315°. —  fj-Phenylalanin-N-phe- 
nylessigsaure, C17H170 4N -H 20 . Aus N-3-Methyl-5-benzylhydantoin-N-l-phenylessig- 
sauro. Aus W. Nadelrosetten, E. 224— 226° (Zers.). Lóslichkeit 0,0024 g in 10 ecm 
gesatt. Lsg. bei 25°. — p-Phenylalanin-N-essigsaure, CI1H I30,,N. Aus N-3-Methyl- 
5-benzylhydantoin-N-l-essigsaure. Aus W. Tafeln, E. 220—228° (Zers.). Lóslichkeit 
0,0154 g in 10 ccm Lsg. bei 25°. —  Dio Lóslichkeit der Iminodiessigsaure ist 0,3975 g, 
die der Tyrosin-N-phenylessigsaure 0,0107. Die Besehreibung der neuen Hydantoin- 
deriw . folgt spater. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4663— 67. Dez. 1932. South Hadley, 
Massachusetts, Mount Holyoke College.) _ B ergm an n .

Venancio Deulofeu und Jorge Mendive, Vber Aminosauren. III. t)ber das 
Piperonylalanin. (II. ygl. C. 1932. II . 2459.) Piperonylalanin (I), das wegen seiner 
Beziehungen zu manchen Alkaloiden interessant erscheint, ltŁBt sich sowohl durch 
Kondensation von Piperonal m it Hippursaure u. iibliche Weiterverarbeitung ais auch 
durch Kondensation von Piperonal mit Hydantoin u. iibliche Weiteryerarbeitung 
herstellen. Statt Hydantoin ist auch Thiohydantoin yerwendbar, das Kondensations- 
prod. wird dann mit C1-CH2-COOH entschwefelt. Piperonylaldehyd laBt sich auch 
mit Diketopiperazin kondensieren. Durch Red. u. Hydrolyse entsteht ebenfalls I, 
doch liefert dies Verf. geringere Ausbeuten.

V  e r s u c b e .  Benzoyl-N-piperonylalanin  (II), C,-H150 6N. Aus N-Piperonyl- 
N-benzoylaminoacrylsiiure durch Red. mit Na-Amalgam. Aus Essigsaure oder W. 
umkrystallisieren. F . 181— 182°. —  Piperonylalanin (I), C10Hn O4N . Durch Kochen 
yon II  m it Ba(OH)2, quantitatives Ausfallen des Ba m it H 2S 0 4, Ausiithern der Benzoe- 
saure u. Einengen der wss. Rcstlsg. im Vakuum. Aus verd. A. Umlcrystallisieren. 
F. 262— 264° (Sintern ab 240°). Phmylisocyanatverb., C17H ]0OąN2. Nadeln. F . 192 
bis 193°. —  PiperonaUhiohydantoin (III), Cn II80 3N2S. Durch Erhitzen von 2-Tliio- 
hydantoin, Piperonylaldehyd, geschm. Na-Acetat u. Essigsaureanhydrid wahrend 
30 Min. auf 105— 110°. Orangegelbe Nadeln (aus Essigsaure). F. 288— 290°. —■ 
Piperonalhydantoin. Durch Kochen von H I m it Monochloressigsaure oder nach 
W h e e l e r  u . H o f f m a n n  (Amer. chem. Journ. 46 [1911]. 368) Piperonylhydantoin, 
CnH10O4N 2. Durch Red. einer Lsg. des Vorigen in NaOH mit Na-Amalgam. Aus 
W . umkrystallisieren. F . 182— 183°. Kochen mit Ba(OH)2-Lsg. fuhrt zu I. —  Bis- 
[piperonal]-dikdopiperazin, C20H 14O6N 2. A us Piperonylaldehyd, Diketopiperazin, Na- 
Acetat ii. Acetanhydrid. G«lbeKrystalle (aus Essigsaure), F . >  300°. —  Bis-[piperonyl]- 
dikdopiperazin, C20HlgO6N 2. Durch Red. des Vorigen m it Zn-Pulver u. Essigsaure. 
Aus yerd. Essigsaure umkrystallisieren. Prismen, F. 251— 252°. Erhitzen mit Ba(OH)2-
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Lsg. im Autoklaven auf 115° liefert L (Hoppe-Seylcr’s 55. physiol. Chem. 211 . 1— 4. 
10/9. 1932. Buenos-Aires, Medizin. Fak.) W i l l s t a e d t .

Wilton C. Harden und E. Emmet Reid, Die Kondensation verschiedener Phenole 
mit einigen aliphatischen Aldeliyden. Vff. besehreiben eine Anzahl Verbb. I, die aus 
Phenolen u. Aldehyden nach der BAEYERscben Rk. dargestellt wurden. Die Verbb. 
wurden auf Loslichkeit in W. u. 25%ig. A. u. auf Giftigkeit gegen Stapkylococeus 
aureus, Lupinenkeimlingc u. Coldfische untersucht. In den einzelnen Reihen nimmt 
die Loslichkeit in W . m it dem Mol.-Gew. von R  ab, die keimtotende Wrkg. dagegen zu;

dies stimmt m it den Befunden anderer Eorscher (z. B. 
K lak m an n , 0 . 1 9 3 2 . II. 2045) iiberein, wonach die keim- 

CHR tótende Wrkg. eine Funktion der Lipoidloslichkeit ist. Boi 
! allen Verbb. ist die keimtotende Wrkg. eine Eig. der OH-

Gruppe; Acetate u. Benzoato sind unwirksam. Im  Vergleieh zum EinfluC yon R ist 
der der Gruppen X  u. Y  ( =  CH3 oder OH) nur gering. —  Darst. der Verbb. I  aus den 
Aldehyden u. Phenolen in HCl-Lsg. P h e n o l d e r i w .  (X  u. Y  =  H): 4,4'-Dioxy- 
diplienylmelhan (R =  H), F. 158°. Tetrabromderir. C13H s0 2Br,, F. 226°. 2,4'-Dioxy- 
diphenylmethan, F . 115°. Tetrabromyerb. F . 193°. Athylidendiphenol (R =  CH3), aus 
Phenol. u. Acetaldehyd, F . 122°. Tetrabromrerb. C,4H 10O2Br4, F . 140°. Propyliden- 
diphenol (R =  C2H J , F. 129°. Tetrabromrerb. C15H 120 2Br4, F . 150°. Butylidendiplienol 
(R =  C3H 7), F . 137°. Tetrabromrerb. ClcH 140 2Br4, F. 152°. Amylidendiplienol (R =  
C.|H,j), F . 120°. Diacetat der Tetrabromrerb., F. 168°. Hexylidendiphenól (R == C6H n ), 
F. 110,5°. Diacetat der Tetrabromverb., F . 124°. Ileptylidendiphenol (R =  C6H 13), 
F. 120°. Diacetat der Tetrabromverb., F. 111°. TricMordthylidendiphenol (R =  CC13), 
C,4H n 0 2Cl3 , aus Phenol u. Chloral, F. 199— 200°. — o - K r e s o l d e r i w .  (X  =  
CH3, Y  =  H): R  =  II, F. 127°. Dibromrerb. CI5H u 0 2Br„, F. 173,5°. R  — CI13, 
0 1GH I80 2, F. 100°. Dibromrerb. CI(1H 1G0 2Br2, F. 111°. R  =  C2Hf, C17H 20O2> F. 94°. 
Dibromverb. C17H i80 2Br2, F. 111°. Ii =  CSII7, C18H 220 2, F. 135°. Dibronwerb. 
CI8H 20O2Br2, F. 104°. R  =  CiH9, C10H 24O2, F. 97°. Diacetat der Dibromrerb., 
F. 150°. R  — C!tIIu , C20H 26O2, F . 78°. Diacetat der Dibromrerb., F. 121°. R  — CaH ls, 
C21H 280 2, F. 85°. Bisniirobenzoat der Dibromrerb., F. 215°. Ii — CCl3, C10H 16O2Cl3, 
F . 121— 122°. — m - K r  e s o 1 d e r i v  v . (X  =  H , Y  =  CH3): R  =  H, F . 113°.
Tetrabromrerb. C15H 120 2Br4, F . 185°. l i  =  CHZ, F. 128°. Dibromrerb., F. 189°. Tetra- 
bromrerb. C1i,H140 2Br4, F . 207°. Ii =  GJI- ,  F. 140°. Tetrabromrerb. Cl7H 10O2Br4, 
F . 121°. Diacetat, F. 81°. l i  =  C\JI7, F. 145°. Tetrabromrerb. ClsH 180 2Br4, F . 142°. 
R  =  C J I9, F . 149°. Diacetat der Tetrabromrerb., F. 78°. R  =  C5/ / n , F. 152°. Tetra
bromrerb. C20H 22O2Br4, F. 119°. Diacetat, F. 142°. R  =  CCl3 , C10H 15O2CI3, F . 162 
bis 163°. —  'Methylendiresorcin (R u. X  =  H, Y  =  OH), F . 250°. Die ubrigen 
Resorcinderiw. scliin. nicht bis 300°. Tetraacetat des Butylidendiresorcins, F . 250°.
— TrichlorathylidendUhymól C22H 270 2C13 , F . 193,5°. —- Methylendisalicylsaure, F . 239°. 
M ethylendipyrogallol, F. 240°. M ethylm dithymol, F. 150°. (J . Amer. chem. Soc. 54. 
4325— 34. Nov. 1932. Baltimore, Johns Hopkins Uniy.) O s te k ta g .

V. Ionescu und O. G. Popescu, Ein Beitrag zur Kenntnis des Desoxybenzoins ais 
einer Subslanz mit reaktirer Meihylcngruppe. Die beiden typ. Rkk. der Verbb. m it 
reaktivem Methylen (Kondensation m it Benzaldehyd; Addition an a,/J-ungesatt. Car- 
bonylyerbb.) zeigt auch das Desoxybenzoin. Unter der Einwr. von HCl-Gas gibt es 
Arylidendesoxybenzoine, bei Ggw. von Alkali reagieren diese weiter mit Desoxybenzoin 
u. geben Verbb. des Typus I. Der ionogene Charakter des H  im Methylen ist aber sehr 
wenig ausgepriigt (vgl. C. 1 9 3 2 . II. 2164); deshalb bewirkt Piperidin beim Dcsoxy- 
benzoin keine Kondensation m it Aldehyden u. keine Addition an Mesityloxyd, Benzal- 
aeetessigester u. Benzalaceton, wohl aber an Benzalindandion-(l,3) unter Bldg. yon 
Benzaldesoxybmzoinindandion (II) u. an Benzalphenylmethylpyrazolon (III) unter Bldg. 
von IV. Athylat bewirkt Addition auch in den ersten drei Fallen: Es wurden isohert 
Additionsprodd. mit Mesityloxyd, Benzalmalonester, Anisalmalonester, Piperonyliden- 
malonester, p-Dimethylamidobenzalmalonester, m-Nitrobenzalacotessigester, Benzal- 
aeeton, Anisalaeeton, p-Methylbenzalindandion, Anisalindandion-(l,3), Anisalphenyl- 
methylpyrazolon, Piperoitylidenphenylmethylpyrazolon, p-Dimethylamidobenzalphe- 
nylniethylpyrazolon. Alle Arylidemnalonester reagieren etwa gleich leicht, ebenso 
alle Arylidenphenylmotliylpyrazolone. Bei den Aryhdenacetonen u. Arylidenindan- 
dionen sinkt die Reaktionsfahigkeit ganz allgemein u. auch hier von der Benzal- iiber 
die Anisal- u. Piperonal- bis zur p-Dimethylamidobenzalverb. Es konnte keine Rk. beob
achtet werden mit dem Piperonyliden- u. p-Dimethylamidobenzalderiy. des Acetons
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u. Indandions-(l,3). Dieser Abnahme der R eaktm tat entspricht eine Intensiyierung der 
Farbę von gelblich nach rot.

C„H5-CU C8H 5 CO • CaH6 C0i ]5-CO CeH,
C6H5 • ÓH------ CH------ CH • C6H5 C6H6 • CH-— CH------- C H <  ̂ > C 0H4

c 8h 6 S f - L j  C„H6-CO C0H6

III Ó H = = C < C_ ^  IY C ,H ,.Ó H  < | |  C H < C------ ^ . C H

ó  &
V e r s u e h e .  Benzaldesoxybenzoinind<indion, C30H 220 3 (II). Aus Benzal-

indandion-(l,3) u. Dcsoxybenzoinm itPiperidm . Cremegelbe Krystalle, F . 188— 190°.—  
Ebenso wurde das Benzaldesoxybenzoinph.enylmethylpyrazolon (IV) erhalten, aus A. 
F. 211— 212° (K n o v e n a g e l,  Ber. dtsch. chem. Ges. 36 [1908]. 2128). — p-Dimethyl- 
aniidobenzalmalonester, C10H 2lO4N. Aus den Komponenten mit Piperidin in sd. A. 
Aus wenig A. gelbgriine Krystalle, F. 111— 112°. —  m-Oxybenzalacelessigester, CJ3H 14O4. 
Darst. analog, aber bei gewóhnlicher Temp. Aus Bzl. Nadeln, F. 138— 140°. — 4,4-Di- 
methyl-5,6-diphenylhexandion-(2,6), C20H 22O2. Aus Desoxybenzoin u. Mesityloxyd. 
F. 193— 195°. —  Benzaldcsoxybe.nzoinmalone.sler, C23H 280 3. Aus Benzalmalonestcr u. 
Desoxybenzoin. F. 129— 130°. — Anisaldesoxybenzoimnalonester, C29H 30O0. Darst. 
analog F. 127— 129°. —  Piperonylidendesoxybenzoinmalonester, C29H 280 7. F . 112— 114°.
— p-DimełliylamidobenzaHesoxybenzoinmalonester, C30H 33O5N. F . 149— 151°. — m-Nit.ro- 
benzaldesoxybenzoinacetessigester, C27H 25O0N. Aus Desoxybenzoin u. m-Nitrobenzal- 
acetessigestcr. F . 167— 169°. —  Benzaldesoxybenzoinacetcm, C24H 220 2. Aus Benzal- 
aceton u. Desoxybenzoin. F . 209—211°. —  Anisaldesoxybenzoinaceton, C25H 240 3. 
Analog. F. 195— 196°. —  Benzaldesoxybenzoininda9idion, C30H 22O3 (II). Aus Benzal- 
indandion u. Desoxybenzoin. F. 188— 190°. —  p-Metliylbenzaldesoxybmzoinind<mdion, 
C3]H 240 3. F . 151— 153°. — Anisaldesoxybenzoinindandion, C31H 240 4. F. 144— 146°. — 
Anisaldesoxybenzoinplienylmethylpyrazolon, C32H 280 3N2. Aus Anisalphenylmethyl- 
pyrazolon u. Desoxybenzoin. F. 200—202°. —  Piperonylidendesoxybenzoinplienyl- 
mełhylpyrazolon, C32H 20O4N 2. F. 206— 207°. — p-Dimethylamidobenzalphmylmethyl- 
pymzokm, C33H 310 2N3. F. 201— 202°. — Ober einige Nebenprodd. vgl. das folgende 
Referat. (Buli. Soc. cliim. France [4] 51. 1215—27. Okt. 1932. Cluj, Rumanien, 
Univ.) Bergm aN N.

V. Ionescu und O. G. Popescu, Ein Beitrag zur Kenntnis des Desoxybenzoins 
ais einer Substanz mit reaJctiver Mełhylengruppe. 2. Mitt. (1. ygl. vorst. Ref.) Bei der 
Addition von Desoxybenzoin an a,/3-ungesatt. Carbonylyerbb. (yorst. Ref.) entstehen  
neben den n. Prodd. noch Nebenprodd.: aus dem Mesityloxydprod. (I) 1,6-Diphenyl-
5,5-dimethylcyclohexen-(l)-on-(3) (II). Ebenso entsteht aus dem Benzalacetonprod.
l,5,6-Triphenylcyclohexen-(l)-on-(3) (HI), aus dem Anisalacetonprod. 1,6-Diphenyl- 
5-p-anisylcyelohexcn-(l)-on-(3) (IV). Bei der Kondensation von Desoxybenzoin mit 
p-Dimethylamidobenzalmalonester entsteht nebenher eine Verb. der Formel V. —  
Vff. haben das Benzaldesoxybenzoinindandion (YI) reduziert; das erhaltene Prod. 
hat dio pinakonartige Formel VII, vor allem, weil es 2 Moll. W. abspaltet imter Bldg. 
der eigelben Verb. VIII; die Struktur von VII wurde noch durch Herst. eines Phenyl- 
hydrazons gestiitzt. —  Die Additionsprodd. aus Desoxybenzoin u. a,/?-ungesatt. Car
bonylyerbb. kónnen wie alle Verbb. dieses Typs Verdrangungsrkk. erleiden. So liefert
VI mit Indandion u. Piperidm Benzalbisbiindon (IX) u. Benzalbisindandion (X): 
Indandion kondensiert sich zu Biindon, u. dieses setzt sich mit VI zu XI u. Desoxy- 
benzoin um. Aus XI yerdrangt ein weiteres Mol. Biindon Indandion unter Bldg. von 
IX. X entsteht aus VI direkt mit Indandion. VI reagiert analog auch m it Dimethyl- 
dihydroresorcin: Letzteres yerdrangt Desoxybenzoin u. Indandion u. liefert das Benzal- 
bisdimedon; das gebildete Indandion kondensiert sich zu Biindon, das gleiehfalls aus
VI Desoxybenzoin verdriingt u. Benzalindandionbiindon (XI) liefert. Aus Benzal- 
bisdimedon entsteht weiter das schon bekannte hydrierte Xanthenderiv. XII. Die 
das Desoxybenzoin yerdrangenden Substanzen haben eine geringere Loslichkeit ais 
ersteres: Desoxybenzoin 6,32 g in 100 ccm k. A., Indandion 1,16 g, Biindon 0,04 g. 
Die gebildeten Kondensationsprodd. haben gleiehfalls geringere Loslichkeit ais die 
AusgangskOrper: Benzaldesoxybenzoinindandion (VI) 0,20 g, Benzalbisindandion (X) 
0,15 g, Benzalbisindandion (IX) 0,08 g, Benzalbiindonindandion (XI) 0,04 g, Benzal-
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desoxybcnzoinmalonester 0,52 g, Benzaldesoxybenzoinbiindon 0,16 g. Sind die beidon 
mit der Benzalgruppe verkniipften Mafie verschieden, so wird der Rest yerdrangt, 
dessen zugehórigc Wasserstoffvorb. loiehter 1. ist. So crhiilt man aus Benzaldesoxy- 
benzoinmalonester mit Biindon Benzaldesoxybenzoinbiindon (XIII). —  Die Spaltung 
der Verbb. vom Typus XIV unter dem EinfluB von konz. H 2S 0 4 kann in zwei Rich- 
tungen erfolgen (Desoxybenzoin u. R 2C—CH-Ar oder Arylidendesoxybenzoin u. R 2CH2); 
es bildet sich stets das schwerer 1. Prod. u. die leichter 1. Verb. m it reaktivem Methylen, 
so aus VI Benzalindandion (Lóslichkeit 0,2 g, wahrend die von Benzaldesoxybenzoin
1,2 g betragt), wahrend aus Benzaldesoxybenzoinmalonester Benzaldesoxybenzoin
entsteht.
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V e r s u c h c .  l,G-Diphenyl-S,5-dmielhylcyclohexen-(l)-on-{3), C2„H20O (II). Aus 
Mesityloxyd u. Desoxybenzoin mit Na-Athylat in A. Aus A. F. 128— 131°. —  1,5,6-Tri- 
phenylcyclohexen-(l)-on-(3), C24H20O (III). Neben Benzaldesoxybenzoinaceton aus 
Benzalaceton u. Desoxybenzoin. Aus Bzn. F. 139— 140°. —  l,6-Diphenyl-5-anisyl- 
cyclohexen-(l)-on-(3), C23H 220 2 (IV). Analog m it Anisalaceton. Aus Bzn. F. 137— 138°. 

fi-Laclon, C28H 2, 0 4N (V). Aus p-Dimethylamidobenzalmalonester u. Desoxybenzoin
(VII). Aus VI 

in Eg. dar-
nęben dem n. Prod. Aus Benzin F. 1G4— 166°. —  Dioxyverb., C30H 21O3 
in Eg. mit Zinkstaub. Aus Benzin F . 83°. Phenylhydrazon, C3llHrll0 2 ' 
gcstcllt, aus Eg. F. 246— 247°. —  Kelon, C30H 20O (VIII). Aus VII mit Acetanhydrid 
u. etwas H 2S 0 4. Eigelbe Krystallo aus Eg., F. 222°. — Benzalbisindandioji, C2-H 160 ,  (X). 
Aus Benzaldesoxybenzoinindandion (VI) u. Indandion in A. neben Truxenchinon, 
Biindon u. Benzalbisbiindon (IX, gelbe Krystalle aus Bzl., F. 256°). Aus A. hellgelbe 
Krystalle, F. 167— 169°. — Benzalindandionbiindon, C34H 20Os (XI). Aus Benzaldesoxy- 
benzoinindandion u. Dimedon mit Piperidin in A. Aus A. F. 305°. — Hydriertes Xanthen, 
C23H 260 3 (XII). In den Mutterlaugen des vorigen. Aus A. F . 203°. —  Benzaldesoxy- 
bcnzoinbiindon, C33H 2()0 4 (XIII). Aus Benzaldesoxybenzoinmalonester u. Indandion
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m it Pipcridin in A., ncben Biindon u. Ausgangsmaterial. Aus Eg. hellgelbe KryataLlc, 
F. 186°. Alkoh. Lauge lo st rotviolott. (B uli. Soc. chim. France [4] 51. 1231— 45. 
Okt. 1932. Cluj, Rumanien, Univ.) B e r g m a n n .

Percy L. Julian und Walter Passler, Die thermische Umlagemng gemischler 
Benzoine ineinander. Im AnschluB an dio Arbeiten von L u is  (C. 1933. I. 226) u. B u ck  
u. Id e  (C. 1 9 3 3 .1. 226) teilen Vff. mit, daB Anisbenzoin, CH30 -C GH.,-CHOH-CO-C6H5, 
durch einfaches Erhitzen iiber den F . zum Teil durch Hochvakuumdest. vollig in Benz- 
anisoln,CH30 • Cr>H , • CO ■ CHOH• CGH5, umgewandelt wird. Ersteres schm., wie A s a iiin a  
u. T er asa ic a  (C. 1923. III. 434) angeben, bei 89°. Das Praparat von Mc K e n z ie , 
Lu i s , T i f f e n e a u  u . W e  i m . (C. 1929. II. 1528) vom F . 101° diirfte ein Gemisch von 
Anisbenzoin u. Benzanisoin gewesen sein. (J. Amor. chem. Soc. 54. 4756. Dez. 1932. 
Washington, D. C., Howard Univ.) B e r g m a n n .

C. F. H. Allen und E. W. Spanagel, Die Reaktionen von Anhydroaceionbenzil mi 
einigen Halogemerbindungm. Anhydroacetonbenzil (I) gibt mit Acetylchlorid u. m it 
SOCL das Chlorid II. Durcłi Einw. von HC1 auf I erhielt J a p p  (J . chem. Soc. London 
51 [1887]. 420) ein yon II yerschiedenes Chlorid, dessen Konst. bisher unbekannt war.
II gibt m it Methanol einen Methylather, der bei der Oxydation Benzil, bei der Red. 
dieselben Prodd. wie I  u. bei der Kondensation mit Benzaldehyd 2 stereoisomero Verbb.
III liefert. Basen spalten aus II u. aus dem JAPPschen Chlorid HC1 ab u. liefern eine
bimolekulare Verb. C34H 240 2, die auch aus I durch W.-Abspaltung erhalten wird. 
Diese Rk. ist auBer bei II nur bei der Formel IV moglich; dem entspricht auch, daB 
das JAPrsche Chlorid kein Benzalderiv. liefert. Bei der Abspaltung von W . aus I  u. 
von HC1 aus II u. IV entsteht zunachst V, dessen leichte Polymerisation sieli aus dor 
Stm ktur ergibt. Behandelt man I ohne VorsichtsmaBnahmen m it HC1, so erhalt man 
ausschlieBlich die Verb. C3.,H240 2; HC1 wirkt wasserabspaltend. Demnach entsteht IV 
wahrschoinlich durch Addition von HC1 an den Enden des in V enthaltenen konju- 
gierten Systems. /?,/?-Dimethylanhydroacetonbenzil (VI) gibt dieser Auffassung gem&B 
m it HC1 kein Chlorid, dagegen erhalt man beim Behandeln von II m it HC1C31H 240 2 u. IV.
—  I liefert mit PC13 ohne Losungsm., oder m it P0C13 u. A1C13 in Bzl. II; AsCl3 wirkt 
nieht ein, S2C12 gibt ólige u. amorphe Prodd. S 0 2C12 wirkt chlorierend unter Bldg. 
von ATI u. VIII. V ni gibt bei der W.-Abspaltung Ć31H 220 2CL. —  B ei der Bromierung 
von I erhielt J a p p  eine Monobromverb. (F. 172°); Vff. erhielten bei der Wiederholung 
dieses Vers. ebenfalls ein Monobromderiv., aber m it F . 198°. Dieser kann Formel IX 
zugeschrieben werden; die unterschiedlichen FF. sind dann wohl auf Stereoisomerie 
zuriickzufuhren. —  VI gibt m it CH3 -C0C1 u. SOCl2 das Chlorid X, das leicht in einen 
Methylather u. ein Acetat ubergefuhrt werden kann. Das Acetat gibt bei der Hydrolyse 
m it alkoh. KOH nieht ATI, sondern das Isomere XI, das durch CH3-COCl u. SOCl2 
nieht yerandert wird. Durch konz. H ,S 0 4 wird weder VI noch XI angegriffen. 
C0H5 -C(OH)— C-C6HS C0H6.CC1--------C-C6II5 III  C0H5 -C(OCH3) - C - C 6H 6

I  CH2 -CO. CH II Ć h 2 .CO. &H C6H5 .C H :C — C O -Ó H
C6H6.C---------CH-C0H6 C0H6-C---------- C-C0H6 C,H5-C{OH)— C-C6HB
IV CH-CO-ÓHC1 V t l l - c o - c k  (CH3)sC -C 0 - C H  VI

C6H 6 .C (0H )------ C-CJ1

VII C 1 C H -C O -C H

C6H 6.C-----------C(C6H5)-

VIII CC1-C0-CC12

O C JI5 -C(OH) • C-C 6H6 

BrÓH-CO-CH IX
C J I j -C C l— C - C 0H 6 C»Hs -CH— C - C J I ,  C0H6-C(OCH3)— C-C6H 5
(CHa)2Ć-CO-CH X " (C H ^Ć -C O -Ć  OH XII ĆBrs -CO-(JH 

V c r s u c h e .  Chlorid C \.H u OCl (II), aus I durch Einw. von Acetylchlorid bei 
gewóhnliclier Temp., oder von SOCL, PC13, P0C13 oder A1C13 in sd. Bzl. Stabclien 
aus Dibutylather, F. 121°. Gibt im Licht, beim Erhitzen oder bei der Einw. von A. 
Verb. C?J 1 U0 2, Wurfel aus Bzl., F . 199— 200° (Zers.). — Ismneres Chlorid C17H J30C1 (IV), 
Darst. aus I naeh J a p p ; entsteht in geringer Menge aus II u. HC1 in A. (neben C3łH 240 2);
F. 128°. Wird durch sd. Pyridin oder durch Ag-Acetat oder K-Aeetat in A. oder Eg. 
nieh t Yeriindert; gibt mit alkoh. KOH die Verb. C3.,H20O2. 2,4-Dinitrophenylhydrazon 
C2jH 17N 4CI, rote ISadelii aus Eg., F . 217°. —  Bromid C17H i30]3r (wie IV; Br statt Cl), 
aus I  u. HBr in  Chlf. Prismen aus A., F. 113°. Reagiert nieh t mit A cetaten, gibt mit 
alkoh. KOH C3 lH 210 2. —  Methylather CJsi f 10O2, aus II u. Methanol in Ggw. Yon Blei- 
acetat. Prismen aus Methanol, F . 126°. Oxim  C,sH 1T0 2N, Stabchen aus Methanol,
F . 173°. Der Methylather liefert bei der R ed. mit P u. J l,2-Dipheiiylcyclopenten-(l)-
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on-(4) (F. 110°), m it Sn u. HC1 dio Verb. C3iHai0 2 (F. 187— 188°), die J a I’P (J. chem. 
Soc. London 75  [1899]. 1017) aus I erhielt; or reagiert nicht mit KMnO., u. gibt mit 
CrO, in Eg. Benzil u. Benzoesiiure. Mit NaOBr oder m it Br in Clilf. erhalt man Verb. 
ClRU lx0 2Br2 (wahrachcinlich XII), Nadeln aus A., F. 175°. —  Benzaherbb. C2SH20O2 (III), 
aus dem Methylather C18H 1G0 2 u. Benzaldehyd mit NaOC2H 5 in A. F . 160° (aus A.) u.
F. 124° (aus A. oder verd. Aceton). Beide liefern m it Acetanhydrid u. konz. H.SO., 
das Acetal des Benzalanhydroacetonbenzils (wio III, 0C0CH 3 statt OCH.,), F . 175". —  
Ohloranhydroacetonbcnzil C17H 120,C1 (VII), aus I u. C 0 2C12 in Bzl. Nadeln aus A.,
F . 194°. Daneben Verb. C'3 ,//o 00 3£ ,/6 (VHI), Krystalle aus A., F. 129°. —  Bromanliydro- 
acetonbenzil C17H 130 2Br, aus I u. Br nach J a p p  (J. chem. Soc. London 47 [1885]. 11), 
Nadeln aus A., F . 198° (statt 172°). Gibt mit Acetanhydrid u. H 2SO., das Acetat C10H l5- 
0 3Br (Nadeln aus A., F. 148°) u. Verb. 0 3lI l220 2Br2, Prismen aus Butylather, F . 212° 
(Żers.). Analog gibt VII das Acetat C j,H ,50 3C1 (Nadeln aus A., F. 159°) u. Verb. CJZ J I22- 
0 2C12, Prismen aus Butylather, F . 217° (Zers.); letzteres entsteht ais einziges Rk.-Prod. 
bei der Behandlung von VII mit Eg. u. bei allen Verss. zur Hydrolyso des Acetats. —  
Methylisopropylcarbinol, aus Isobutyraldehyd u. CH3MgJ. Daraus mit Chromschwefel- 
sauro Methylisopropylketon. Das hieraus erhalteno Dimethylarihydroacetonbenzil (VI) 
gibt mit Minoralsauren griine Lsgg.; es hefert mit sd. S0C12 das Chlorid C19H17OCl (X), 
Nadeln aus Butylather, F . 133°. Diesos gibt m it sohr vord. alkoh. KOH VI, m it Ag- 
Acetat in Methanol den Methylather C20H 20O2 (Prismon aus verd. Mothanol, F. 144°), 
in Eg. das Acełat (F. 137°), das boi der Hydrolyse das Keton X I liefcrt. (J. Amor. 
chem. Soc. 54 . 4338— 47. 1932. Montreal [Kanada], Mc Gili Univ.) Os t e r t a g .

E . P. Kohler und W. E . Mydans, D ie Reaktion zwischen a.,f}-ungesattigten Ketonem 
und Organo)mgnesiumverbindungc.n. D ie Struktur der Additionsprodukte. Boi der Einw. 
GRIGNARDscher Verbb. auf a,/?-ungesatt. Ketone entstehen gewóhnlich Metallverbb., 
doron Hydrolyse gesatt. Ketone Hefert. Ob die Motallverbb. Enolate sind oder —MgX 
an Kohlonstoff (in cc-Stcllung) gebunden enthalten, sollte durch Unters. der Fragc 
entschieden werden, ob die m it Sauerstoff entstehonden Peroxyde die Formel:

R- CH- COR R—CH— C(R)OMgX
1  oder i i
O - O —MgX O--O

haben. Es wurde das aus Benzaldesoxybenzoin u. Phenyl-MgBr erhaltliche Prod. I 
untersucht, das auch aus a-Brom-a,/?,/?-triphenylpropiophenon u. Athyl-MgBr entsteht. 
Behandlung mit Sauerstoff u. anschliefiende Hydrolyse lieferto eine scharf schm. 
Doppelverb. der Verbb. II u. III. II war sehon bekannt; fiir Formel III spricht folgendes: 
Cr03 gibt Benzil u. Benzophenon, Methyl-Mg J  1 Mol. Methan, Erhitzen das von K o h l e r , 
Ric h t m y e r  u . H e s t e r  (C. 1931. I. 1919) beschriebene Oxyketon V (F. 123°), das 
bei Ggw. von Alkalien in quantitativer Ausbeute entsteht. IV entsteht auch bei der 
Behandlung yon m  mit Phenyl-MgBr, die auBerdem das Carbinol V (F. 184— 186°) 
ergibt. — Setzt man zu der Lsg. aus Benzaldesoxybenzoin u. Phenyl-MgBr ein halbes 
Mol. von dem Peroxyd VI, so tritt folgendes ein: Das in dor Lsg. enthaltene Enolat I  
setzt sich mit VI zu a,/J,/?-Triphenylpropiophenon u. dom Peroxyd VII um. Letzteres 
oxydiert halftig 1 Mol. I (unter Abspaltung yon bas. Mg-Bromid) zu II u. geht dabei 
selbst in III iiber. Benzaldesoxybenzoin u. Athyl-MgBr lieferten gleichfalls ein Prod., 
das nach den analyt. Daten ein III entsprechendcs Oxanol war, aber deshalb ais Oxy- 
keton VIII (entsprechond IV) angesprochen werden muB, weil es aus Benzil u. 1 Mol. 
CnH- • CHMgCl ■ C JI, zuganglich war. —  Allo Mischungen yon II  u. III —  soweit sio 
nioht weniger ais 10% von einer Komponente enthalten —  schmelzen hoher ais II  
(154°) u. III (159°); das aąuimol. Gemisch scharf bei 162°. Trennung durch Krystalli- 
sation gelang nicht, sondern nur auf chem. Wege. Mit Acetylchlorid werden beide 
Vorbb. in 1,2,3-Triphenyl-l-chlorinden (X) iibergefiihrt, m it Cr03 wird an II ein Atom  
Sauerstoff addiert (Bldg. von X), wahrend III in der oben angegebonen Weise oxydiert 
wird. Methylalkoh. KOH lafit das Keton II unangegriffen, hydrolysiert aber H I zu XI, 
das weiter in Tetraphenylathan u. Benzilsaure zerfallt. HBr greift umgekehrt nur 
das Keton II an u. verwandelt es in das IX entsprechende Bromderiv., wahrend 1,2,3-Tri- 
phenylinden odor sein Dihydroderiv. bei der Behandlung mit Zink u. Eg. oder H J  
aus II entsteht. Auch hierbei bleibt III unboriihrt.

Y e r s u c h e .  Triphenylbe,nzoylathylcnoxyd, C2;H 20O2 (X). Aus dem Reaktions- 
prod. aus I, Sauerstoff u. Hydrolyse (Gemisch von II u. III) mit Cr03 in Eg. Aus A.
F . 157° (J a p p  u . K lin g e m a n n ,  J . chem. Soc. London 57  [1890]. 669). —  1,2,3-T ri
phenyl-l-chlorinden, C27H 19C1 (IX). Aus dem Gemisch von Et u. II I  m it sd. Acetylchlorid.
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(C8He)3CH—C— = C -O M g X  (C0H6)aC = C  • CO • C0H6
c6h 6 c0fi5 Ć6H6

0 ^  ___ (C6H6)jCH • C(CH) • CO • CeHs
m  (C0H5)3CH—O—------ C -O H  I> q H

I I '-'GAA6
c 6h 0 c 0i i 6 _____

(C6H6)2CH.C(C8H6)-C(CsH5)3 V V
VI (C0H6).2C H -C --------- C -O H

ć0h 5 4 H,

C -O M gR  v r l T  C0H„CH------C(C6H 6) . CO-C6H5

CsHs V I11  4 h s ÓH

X (ąH A 0< - - c < § )\ H i

C (C0H5)aCH—C(OH) • CO • C„H

' 0„Hn
Aus Bzl.-PAc. F. 115— 110°. — Kurzes Koohen des Oxanols III (aus dom Gemisch 
durch S te hen mit Eg.-HBr u. Abtrennen der IX entsprechenden Bromverb.) mit H J  
gibt 1,2,3-Triphenylinden, F. 135°, langes bei Ggw. von P gibt 1,2,3-Triplienylhydrinden, 
C2TH22, F. 154° (S c h le n k  u. B eegm an n , C. 1928. I. 654) u. 1,1,2,3-Telraplienyl- 
propan, C2;H 2t, F. 121°. Letzteres wurde zum Vergleich folgondermaBen hergestellt:
l,l,2-Tripfienyl-2-benzoylathan wurde zuerst in BzI.-A. mit Na-Amalgam zum 1,1,2,3- 
Tetraphenylpropanol-{3), C27H 210 , aus Aceton Nadelbiischel mit 1 Mol. Aceton, F. 160 
bis 161° reduziert, dann weiter mit Phosphor u. Jodwasserstoffsiiure bei 160°. — Tetra- 
phenylpropanon kann auch aus Tetraphenylpropenon (H) m it Zink u. Eg. hergestellt 
werden. —  Die Reindarst. des Oxanols III kann auch so ausgefiihrt werden, daB man 
das Gemisch von II u. III mit Athyl-MgBr behandelt. Nach dem Zers. seheidet dio 
A.-Lsg. beim Einengen zuerst III ab, wahrend das — ununtersuchte — Umsetzungsprod. 
von II in den Endlaugen verbleibt. — a.-Oxy-a.,fi-diplienylbutyrophenon, C23H 220 2 (VIII). 
Aus Benzaldesoxybenzoin u. Athyl-MgBr, dann 0 2. Neben a,/?-Diphenylbutyrophenon 
u. einer unaufgeklarten Chlorverb. (? D. Ref.). Aus Bzl. oder A. Nadeldrusen, F. 154°. 
Entsteht auch aus Benzil u. der Mg-Verb. des a-Chlorpropylbenzols. Phosphor u. 
H J  reduziert zu a,/?-Diphenylbutyrophenon (F. 169°). Acetylderiv. ton  V in , G25H 2.,03, 
m it sd. Acetylchlorid erhalten, Prisnien, F. 160— 161°. Methylather, C2.,H2i0 2, aus der 
Chlorverb. (s. nachfolgend) mit AgaO in Methanol. Aus PAe. F. 81— 82°. —  a -Chlor- 
a,fi-diphenylbulyrophenon, C23H 2lOCl. Aus dem yorigen mit HCl-Gas in A. Aus Methanol 
Prismon, F. 93— 95°. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4667—78. Doz. 1932. Cambridge, Mass., 
Harvard U niv., Converse Memoriał Labor.) B ergm an n .

Waldemar M. Fischer und Arved Cirulis, Ober das Anhydróbisbindon und den 
Chemismus der Bildung des Tribenzoylenbenzols (Truxenchinons). Auf welcho Weise 
das Anhydrobisindandion (Bindon) (I) beim Kochen mit Schwefolsiiure oder mit Alkohol 
u. Pyridin oder Piperidin in Truxenchinon tibergeht, ist nicht klar. S to b b e  u . Z sch o ch  
(C. 1927.1 .1828) nehmen an, daB sich zuerst Indandion-(l,3) bildet, das sich trimerisiert, 
wahrend JONESCU (C. 1932. II. 2164 u. fruher) einen ganz komplizierten Rk.-Verlauf 
angibt. —  Bei der Darst. des Isobindons (F is c h e r  u . W anag, C. 1931. II. 3206) wurde 
nun u. a. ein roter Stoff erhalten, der schon von W is l ic e n u s  u . R e i t z e n s t e in  
(L ieb ig s Ann. Chem. 277 [1893]. 372), K o s ta n e c k i  u . Ł ą czk o w sk i (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 31 [1898]. 2138) u. von E phraim  (Ber. dtsch. chem. Ges. 32 [1899]. 2089) 
besehrieben worden ist, u. sich leicht in Truxenchinon umwandeln laBt, am besten mit 
konz. H 2SO., bei Zimmertemp. Der fragliche Stoff hat die Formel C36H180 5 u. wird ais 
cis-Anhydrobisbindon (II) angesprochon. Das Vorhandensein der reakt. CH2-Gruppe 
ergibt sich aus der Loslichkeit in verd. Alkoholatlsg. u. der Bldg. eines gelbbraunon 
Na-Enolats, aus dem die gelbe,relativ stabileEnolform erhalten werden kann; sie wandelt 
sich beim Kochen der Lsg. in Chlf. oder Eg. oder schon beim Warmwerden in dio roto 
(tiefer farbige) Ketoform um. Das Vorliegen von 3 Doppelbindungen wird durch die 
Bldg. eines Hexabromids bewiesen, das beim Erhitzen oder Kochen m it Aikali das 
Brom wieder abspaltet. Truxenchinon entsteht leicht u. quantitativ beim Kochen mit 
A. u. etwas P y., Eg. u. Pyridin, Na-Athylat, ferner beim Umkrystallisieren aus Py.
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u. sogar beim Kochen mit A. allein. Dabei wird genau 1 Mol. Indandion abgespalten. 
Die Leichtigkcit dieser Rk. wird ais Bcweis fiir die cis-Struktur angefiihrt. Die Bldg. 
von Truxenchinon C27 aus I (C18) erfolgt also so, dafi zuerst II (C30) entsteht u. dieses 
C„ abspaltet.

c„h 4—c o  c i i .,,—c o  Csh 4 < q q >  C— c < ^ #ę ? j > c o

CO C = C  C0H, C O < ^ ‘> C — c < ^ > c 8h 4

V e r s u c h e. cis-Anhydrobisbindon, C30H18O5 (II). Aus I durch zweitagigos 
Stehen m it konz. H 2SO.,. Trennung von Bindon m it h. Eg., von Truxenchinon auf 
Grund der Lóslichkeit des Na-Enolats von II. Aus Clilf. rote Nadelchen, F. 392° (korr. 
408°). Enolform, C3GH 180 5. Beim Ansituern der Lsg. von II in 1— 2%ig. Na-Methylat- 
lsg. mit Essigsaure oder aus der Chlf.-Lsg. der Ketoform beim Eindunsten an der Luft. 
Na-Salz, C30H I7Ol;Na, gelbbraune Krystalle. Hembromid, C36H 180 5Br6, in Chlf.-Lsg. 
dargestellt, gelbes Prod., das schon beim Erhitzen Brom abspaltet, F . 382—385° (un- 
scharf). (Ber. dtsch. cheni. Ges. 65. 1852—55. 7/12. 1932. Riga, Lettland. Univ.) B e r g m .

Francis Earl Ray, D ie Einwirkung von salpeiriger Saure au f Phenyl-oi-(fl-naphthol)- 
aminometlum. Eine, Berichtigung. Die Nachprufung der C. 1 9 3 2 . I. 1370 beschriebenen 
Darst. von P-Naphtholphenyldiazometlian, C17H 12ON2 ergab, daB das entstehende Prod. 
ein N-Nitrodoriv. einer heterocycl. Verb. ist. (J. Amer. chem. Soc. 54 . 4753. Dez. 
1932.) B e r s i n .

MaxHartmann und Max Seiberth, Ober ein Telralinperozyd. Boi der Vakuum- 
dest. groBerer Mengen Tetralin wurden verschicdentlich explosionsartige Zerss. dor 
Dcst.-Ruckstande beobachtet. Diese werden durch ein Peroxyd verursaeht, das in 
krystallisiertem Zustand isoliert werden konnte. Vff. nahmen crst an, daB das Peroxyd 
aus im Tetralin cnthaltenen Dihydronaphthalin durch O-Addition entsteht; dieso Vcr- 
mutung bestatigte sich aber nieht. 1,2- u. 1,4-DihydronaphthaIin nehmen zwar O auf, 
geben aber anderc Prodd., wahrend man aus Tetralin durch Einw. von O beliebigo 
Mengen des Peroxyds erhalten kann. Das Peroxyd gibt bei der Red. mit Zn ausschlieB
lich a-Totralol u. ist demnach ais I  zu formulicrcn. Seine Bldg. wird durch Motalle 

CH-O-OH oc*cr ^Ieta^verbh. katalyt. beschleunigt. —  Verb. C]0/ / I2O2 (I), 
durch Dest. von Tetralin, das liingere Zeit an dor Luft ge- 
standen hat, bei 2— 3 mm u. 50— 70°; zur Darst. groBeror 
Mengen leitet man einen feinvorteilten Luftstrom (bei gewóhn- 
licher Temp. oder bei 70—80°), zweckmaBig in Ggw. von Sn- 
Spanen, durch Tetralin u. friert aus, dest. im Vakuum oder 

extrahiert mit konz. NaOH. Krystalle, F. 53—54°, 1. in verd. Alkalien. Macht aus K J  
1 Atom J  frei, oxydiert Leukomethylenblau. Zers. sich oberhalb 100°, oft unter Feuer- 
orscheinung; wird auch durch konz. H„SO., heftig zers. Gibt mit Zinkstaub u. 50%io- 
Essigsaure a -Tclralol (Kp.12 132— 133°; Phenylcarbaminsaureesler, F. 121— 122°), mit 
FcSO,j-Lsg. a-Tetralon (Kp.]2 129°, Oxim, F. 103°), mit N aH S 03-Lsg. ein weiBes Na- 
Salz, das beim Ansauern Dihydronaphthalin liefert. (Helv. chim. Acta 15 . 1390— 92.
1932. Bascl, Lab. d. Ges. f. chem. Ind.) Os t e r t a g .

Frederick Alfred Mason, Struktur von Pararot und lenuandten Farbstoffen. Das 
chem. Verh. der Farbstoffo voin Typ des Pararot wird durch dio liblichen Formeln I u. II 
nieht befriedigend erkliirt. Nach neueren Valenzauffassungon sind diese Farbstoffo 
wahrscheinlich mit Nebenvalenzringen (III oder IY ; bei den Farbstoffen X  =  H) zu 
formulieren. Diese Auffassung ist indessen nieht leicht zu beweisen, weil Pararot 
(R =  NO,) u. Sudan I  (R =  OH) Metallbeizen nieht anfarben. D ie neue Formulierung

N-C|)H.R -------------
i  c  h ^ N :N - c°h *r1 ° io t lo < o H  N X

i< 0

wurde aber durch die Umsetzung mit SnCl., u. m it Boressigsaureanhydrid bestatigt; 
Pararot u. Sudan I geben sofort die erwarteten Stannichloridverbb. (III oder IV, 
X  =  SnCl3) u. Boracetate [X  =  B(OCOCH3)2]. •— Entsprechende Formehi mit Neben- 
valenzringen gelten wahrscheinlich auch fiir die beizenziehenden Oxyazofarbstoffe. —  
Verb. C^JlyfiN^Cl^Sn (III oder IV, X  =  SnCl3, R =  OH), aus Sudan I u. SnCl4 in sd.
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Toluol. Tiefroter Nd., swi. iii organ. Losungsmm. Vcrb. C„0HllOliN.,B  [X  =  B(OCO- 
CH,),], aus Sudan I u. H 3B 0 3 in Acetanhydrid. Ticfroto Nadeln, F . 204— 206°, 1. in 
Acetanhydrid, Bzl. u. konz. H2S 0 4 tief orange mit gelber Fluorescenz, gegen W. recht 
bestandig. —  Pararot (R =  N 0 2) gibt m it SnCl., einen swl. roten N d., mit H 3B 0 3 in 
Acetanhydrid Verb. C20HleO3N3B, tiefrote Nadeln, F . ca. 260—265° (Zers.), 1. in Bzl., 
Acetanhydrid u. H 2S 0 4 karminrot m it orangeroter Fluorscenz. («T. Soc. Dyers Colourists 
48. 293—95. 1932. Manchester, Coli. of Techn.) Os t e r t a g .

Benno Reichert, Uber eine Synthese von 2,3-Dimetlioxyfluorenoii. Aus 2-Oxy- 
3',4'-dimethoxybenzophenon haben U l lm a n n  u . D e n z l e r  (Ber. dtsch. chem. Ges.
39 [1906]. 4336) durch W.-Abspaltung ein Fluorenon erhalten, das I oder II sein kann.

U wird ais richtig erwiesen: 3,4-Dimethoxybenzophenon gibt bei der Nitrierung mit 
65°/0ig. K N 0 3 6-Nitro-3,4-dimethoxybenzophenon (III). Aus A. gelbliche Nadeln, F. 137°. 
D ie  6-Stellung des N 0 2 ergibt sich daraus, daB Ersatz durch COOH eine Saure gibt, 
die sich in 2,3-Dimethoxyanthrachinon uberfiihren liiBt. Katalyt. Hydrierung von III 
(in A., Platinoxyd) gibt —  nach dem Aufnehmen m it HC1 —  das Chlorhydrat des 6-Amino-
з,4-dimethoxybenzophenons, CJ5H ,0O3NCl, aus A. Nadeln, F . 201° (Zers.), Benzoylderiv., 
C22H10O4N, aus A. Nadeln, F. 188°. Diazotierung u. Verkoehung fiihrt zu 2,3-Di- 
methoxyfluor enon (II), CJ5H 320 3, aus A. gclbe Bliittchcn, F. 164°, in H2S 0 4 blaugriin 1., 
das mit dem Prod. von ULLMANN u . D e n z l e r  ident. war. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. 
pharmaz. Ges. 270. 551— 53. Dez. 1932. Berlin, Pharmazeut. List. d. Univ.) B e r g m a n n .

Karl Lauer, Konstitution und Reaktwnsfahigkeit. I. Mitt. D ie Sulfurierung des 
Anthrachinons. Vf. hat den Vers. gemacht, die beiden bei der Sulfurierung yon Anthra- 
cliinon beobachteten uberraschenden Tatsachen, daB direkt nur /J-Sulfosauren ent- 
stehen u. daB die Weitersulfuricrung der Monosulfosiiuren nie im selben Kern angreift, 
durch Fcstlegung der reaktionskinet. Daten zu erkliiren. Die Feststellung von ILJINSKI, 
daB die Bldg. geringer Mengen von a-Mono- u. a,/?-Disulfonsiiure bei der Antłu'achinon- 
sulfurierung auf Quecksilberspuren zuriickzufuhren ist u. durch Kochsalzzusatz ver- 
hindert werden kami, wird bestiitigt. Das etwas yerschiedene Verli. verschiedener 
Anthrachinonpraparate wird gleiehfalls auf —  nicht mehr nachweisbare —  Beimen- 
gungen von Hg zuriiekgefuhrt. Da auch bei starker Veriinderung der Bedingungen 
das Yerhaltnis a- : /i-Verb. beim selben Chinonpraparat stets dasselbe blieb, ist zu 
schlieBen, daB es sich bei der a- u. der ^-Sulfurierung um prinzipiell voneinander un- 
abhiingige Rkk. handelt. Unter Bedingungen, unter dencn Disulfurierung u. Osydations- 
prozessc prakt. nicht merkbar sind, wurde die /^-Sulfurierung verfolgt, indem das nicht 
umgesetzte Anthrachinon von Zeit zu Zeit bestimmt wurde. Aus den Geschwindigkeits- 
konstanten bei 130° (9,6 X  10~3; in Min.) u. 140° (12,3 X  10~3) ergab sich die A ktm e- 
rungswarme q zu 8220 cal, die Aktionskonstante a zu 2,61 X 102, aus den Werten bei 
140 u. 150° (18,5 X  10-3) zu 14 220 cal bzw. 3,76 X  105. —  Bei energischerer Einw. 
von konz. oder rauchender H2S 0 4 auf Anthrachinon entstehen ausschlieBlich die 2,6-
и. 2,7-Disulfosiiuren; die gelegentlich beobachteten 1,6- u. 1,7-Disulfosiiuren bilden 
sich nur, wenn a-Monosulfosaure entstanden w'ar. Eine direkte Best. der Bildungs- 
geschwindigkeit jeder der beiden Disulfosauren war nicht moglich; jedoch konnte Vf. 
die Differenz der Aktivierungswarmen q- —  qe nach der bekannten ScHEFFERSchen 
Formel q~ —  qls =  R T  ln K J K 7 bestimmen (die allerdings nur gilt, wenn die zu ver- 
gleichenden Rkk. angenahert gleiches cc haben —  ygl. dio folgende A rbeit). E s ergab 
sich die Differenz zu 414 cal; die beiden Stellen sind also gleichwertig; wie auch sonst 
nimmt das in geringerer i\Ienge entsteliende Isomere m it steigender Temp. zu. Dio 
Analyse der Rk.-Gemische erfolgt durch Uberfuhrung in das Gemisch der Chloranthra- 
chinone und Vergleich von dessen F . m it dem von Gemischen von bekannter Zus. —  
Auch die a-Monosulfurierung konnte in sauberer Rk. durchuntersucht werden, da sich 
zeigen lieB, daB die normalerweise mitentstehende /?-Mono- u.a,/?-Disulfosaure ilire Ent- 
stehung der ungeniigenden Menge Quecksilber verdankt (zu geringe Loslichkeit des 
Quecksilbersulfats in  Oleum). Bei Verwendung einer Saure von niedrigerem S 0 3-Geh. 
konnte die Menge wirksamen Quecksilbers ai3 5°/0 vom Anthrachinon erhóht u. da- 
durch die Bldg. der /3-Silure zuriickgedrangt werden; auBerdem yerursacht das niedriger-

OCH3

O
O
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proz. Oleum keine Disulfurierung u. Oxydation. Aus den Konstanten &130 — 1,11 x  10~-, 
kliQ =  1,58 X  10-2, kua =  2,40 X  10“3 ergeben sich die ęr-Werto 11 750 u. 14 600 cal, 
die a-Werte 2,4 X  104 und 9,5 X  105. Die Gescliwindigkeitskonstanten sind sicher die 
einer Stufenrk. u. dahor nicht mit denen der /?-SuIfurierung direkt yergleiehbar. Dio 
geschwindigkoitsbestimmende Stufe ist die Bldg. Hg-organ. Zwischonvorbb., da 
das Quecksilber erst nach langerer Zeit wirksam wird. Es wird in Reihenverss. gezeigt, 
daB nur Mercurisulfat relativ rasch wirkt, Quccksilber u. Mercurosulfat nur langsam, 
u. zwar, wie der Sonderyerbrauch an S 0 3 zeigt, ebcn infolge zunachst verlaufender 
Umwandlung in die Mercuristufe. Die yerschiedene Losungsgeschwindigkeit ist jeden- 
falls unwesentlich, da bei Verss. mit Mercurisulfat, das langerc Zeit vor dem Zusatz 
des Chinons m it Oleum behandelt worden war, dieselben Ergebnisse erhalten wurden.
—  Auch die a-Disulfurierung heB sich durch Vermehrung der Hg-Menge bei Ver-
gróBerung des El.-Yol. u. Benutzmig sehwiicheren Oleums frei von Nebenrkk. unter- 
suchen; durch allmahliehes Anheizen u. Emiedrigung der Rk.-Temp. wurde auch die 
Oxydationsrk. unterbunden. Es entstanden die 1,5- u. die 1,8-Disulfosaure (boi 150, 
170, 190°: 70,6; 69,3; 68,5% 1,5-Yerb. u. 29,4; 30,7; 31,5% 1,8-Yerb.). Die Differenz 
der Aktivierungswarmen —</ll5 ist im Mittel 726 cal, also bedeutend gróBer ais in
der Reihe der ^-Disulfonsauren. —  Wahrend die a-Sulfosauren iiber die Stufe einer 
Hg-Verb. gebildet werden, ist bei der /8-Sulfurierung S 0 3 das wirksame Agens. (J . prakt. 
Chem. [N. E.] 1 3 5 .164— 81.14/11.1932. Prag, Deutsche Techn. Hochsch.) B e r g m a n n .

Karl Lauer, Konstitution und Realclionsfdhigkeit. II. Mitt. Der Austausch der 
Sulfogruppe im  Anthrachinon gegen Wasserstoff oder Chlor. (I. vgl. yorst. Ref.) In der
I. Mitt. war die Annahme gemacht worden, daB bei Rltk., bei denen mehrere Isomere 
nebenoinander entstehen, die Konkurrcnzrkk. gleiche Aktionskonstante besitzen. Das 
ist in der Bzl.-Reihe von S ch effer  (C. 1 9 2 6 . II. 1817) gezeigt worden u. wird vom 
Vf. fiir die mit Schwefelsaure bei Ggw. von Quecksilbor durchzufiihrende Hydrolyse 
der a-Sulfosauren des Anthracliinons (Ersatz von S 0 3 durch H) untersucht, eine Rk., 
die die Umkehrung der a-Sulfurierung des Anthracliinons darstellt u. dereń Unters. 
infolgedessen auch Schliisse auf letztere Rk. gestattet. —  Bei Benutzung eines tlber- 
schusscs an W. (50 Moll. pro Mol. abzuspaltende Schwefelsaure) konnte die Rk. ais 
monomolekular betrachtct werden. Zur Hydrolyse wurde 85%ig. H 2S 0 4 yerwendet, 
die 1 Gew.-% Hg onthielt. Bei den Disulfosauren wurde nur die eine —  stets a-standige
— Sulfogruppe abgespalten; die Prodd. (Anthrachinon, 1- u. 2-Monosulfosaure) wurden 
in bekannter Weise isoliert u. bestimmt. Wie erwartet, sind die Rk.-Geschwindigkeitcn 
in den einzelnen Stellungen des Mol. sehr verschieden, ebenso dio Aktivierungswarmcn, 
hingegen sind die Aktionskonstanten deutlich gleich. Bei den Isomerenpaaren (1,5— 1,8 
u. 1,6— 1,7) zeigt sich, daB das bei der Hinrk. sckneller sich umsetzende Isomere auch 
bei der Hydrolyse rascher reagiert. 1-Sulfosaure: &170 =  2,1 X  10~3, /c180 =  4,3 X  10~3, 
k1!)0 =  7,8 X  10-3 (Zeit stets in  Min.) q =  28 370 (170— 180°) u. 25500 (180— 190°) cal, 
a =  13,0 bzw. 0,78 X 1010. —  1,5-Disulfosdure: k170 =  188; &i80 =  36,3; &190 =  64,1 X 
10~3, q — 26 380 u. 23 840 cal, a  =  16,2 bzw. 1,83 X  1010. —  1,8-Disulfosaure: k17„ —■ 
0,6 X  10~3, fc180 =  1,4 x  10-3, A:100 =  2,4 X  10-3, ? =  29 480 u. 26300 cal, a =  19,3 bzw. 0,58
X  1010. —  1,6-Disulfosaure: £17O =  0,3 X  10-3, kiSa =  0,6 X  10-3, klm =  1,2 X  10"3, q =  
30 560 u. 27 650 cal, a =  20,2 bzw. 1,02 X  1010. —  1 ,7-Disulfosdure: k170 =  1,1 X 10~3, 
k1S0 — 2,5 X  10-3, k100 =  4,6 X  10-3, q — 28 580 u. 25 900 cal, a =  12,8 X  1010 bzw. 
0,66 X  1010. —  Vf. hat weiter in entsprechender Weise die nach der Gleichung 
C14H 70 2’S 0 3H +  Cl3 — >-Ci4H70 2C1 +  H S 0 3C1 yerlaufende Rk. verfolgt, die auch dic 
/J-Śulfogruppen —  allerdings langsamer —  erfaBt; bei don Disulfosauren wurde wieder 
nur die Rk. der ersten Sulfosauregruppe untersucht. Die freie Saure wurde in sd. W. 
(bzw. sd. CaCl2-Lsg.) eingetragen, das mit Chlor gesattigt war u. dauernd von Chlor 
durchstrómt wurde. Unter diesen Umstanden konnte dio Rk. ais monomol. betrachtet 
werden; die entstehende Chlorsulfonsaure wurde sof ort zerstort. Auch hier wurde fiir 
alle a-Stellungen dieselbe Alrtionskonstante gofunden —  ebenso der gleiche Gang der 
Aktivierungswarmen wie bei obiger Rk. — , ebenso fur alle /?-Stellungen die gleiche, 
aber groBere. Bei den Isomerenpaaren setzt sich wieder das bei der Sulfurierung in 
groBcrer Menge entstehende Isomere rascher um. —  1-Sulfosaure: k9i =  8,3 X  10~3, 
k101 — 16,8 X  10-3, kn i =  33,4 X  10~3, q =  19 370 bzw. 20 430 cal, a =  0,25 bzw. 
0,99 X  1010. —  2-Sulfosaure: ksi =  3,0 X 10“3, kloi =  7,8 X  10~3, klu  =  16,0 X lO"3, 
q =  26 035 bzw. 21160 cal, a =  801,00 bzw. 1,2 X  1010. —  1,5-Disidfosaure: koi =
424,0 X 10-3, kim =  780,0 X 10“3, kn i =  1430,0 X 10“3, q =  16 800 bzw. 17 560 cal, 
a =  0,38 bzw. 1,0 X  1010. —  1,8-Disulfosaure: ku  =  2,41 x  10-3, k10i =  5,0 X  10“3,
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jfc114 =  10,6 X 10"3, q =  20 190 bzw. 22 000 cal, a =  0,22 bzw. 2,4 X  1010. — 1,6- 
Disulfosdure: kn  =  0,47 X  10-3, k10i =  1,0 X  10“3, &U1 =  2,2 X 10~3, q =  21 150 bzw. 
22 905 cal, ot =  0,16. bzw. 1,7 X  1010. —  1,7-Disulfosaure: k9i =  7,5 X  10“3, km  — 
15,1 X  10-3, kn i  =  30,9 X  10-3, q — 19 530 bzw. 20 860 cal, a =  0,28 bzw. 1,6 x  
1010. — 2,7-Disulfosaure: kn  — 0,06 X  10~3, k10i =  0,2 X  10"3, kiu  =  0,4 x  10-3, 
<7 =  28 840 bzw. 23 590 cal, a =  620,00 bzw. 0,7 x  1010. — 2,6-Disulfosiiure: kgi =  
4,04 X 10-3, k10i =  10,0 X  10-3, kn i =  20,1 X  10~3, q =  25 280 bzw. 20 040 cal, 
a =  720,00 bzw. 0,36 X 1010. (J. prakt. Chem. [N. F .] 1 3 5 .182— 92.14/11.1932.) B e r g .

Karl Lauer, Koiistitution und Reaktionsfahigkeit. III. Mitt. Der Ersatz der Sulfo- 
gruppen im  Anthrachinon gegen die Aminogruppe. (II. vgl. vorst. Ref.) Im AnscliluB 
an die vorst. ref. Arbeit untersucht Vf. die Umsetzung der Anthrachinonsulfosaurcn 
mit Ammoniak: Ci4H70 2-S 0 3H  +  N H 3 — y  C1,jH;0„-N H 2 -f- H 2S 0 3. Dabei mufi dio 
gebildete sehwefligo Siiure durch geeignete Kationen in Form unl. Salze unschadlich 
gemacht werden (pro Mol. Sulfosaure 1,5 Moll. Bariumehlorid u. 10 Moll. Amnion- 
chlorid). Es wurde ein so groBer N H 3-t)berschuB (100 Moll., 20°/„ig. Ammoniak) ver- 
w'endet, daB dio untersuchte Rk. ais monomol. botrachtet werden konntc; bei den 
Disulfosauren w-urdc wrieder nur dio Substitution der ersten Sulfogruppe verfolgt. 
Dio theoret. Ergebnisse stimmen m it denen der vorst. ref. Mitt. uberein. —  1-Sulfo
saure,: fc16„ =  12,1 X  10-4 , Icm  =  31,3 X lO-4 , oo =  67,1 X 10_1. Aktivierungs- 
warme q =  18 610 bzw. 16 340 cal, Aktionskonstante a =  0,027 bzwr. 0,002 x  108. —
2-Sulfosaure: kli0 =  2,3 X  10~4, k1R0 =  9,4 X 10-4, A-20o =  29,0 X 10-4 . q — 27 450 
bzw. 24 650 cal, a =  140,000 bzw. 6,3 X  10s. —  1,5-Disulfosaurc: kleo =  45,5 X 10~4. 
klsa =  114,0 X 10-4, fc2oo =  238,0 X  10- ł . q =  18 000 bzw. 15 820 cal, a =  0,049 bzw.
0,004. — 1,8-Disulfosaure: kloo =  4,8 X  10-4, k1S0 — 12,4 X 10-4, ^20o =  27,2 X  10“4. 
q =  19 160 bzw. 16 840 cal. a =  0,019 bzw. 0,002 X  108. —  2,7-Disulfosaure: kl6II =
0,2 X  10~4, ^1S0 =  1,1 X 10-4, I-200 =  3,9 X  10-4. q =  30 110 bzw. 26 390 cal, a  =
330,000 bzw. 5,3 X 108. — 2,6-Disulfosaure: km  =  7,3 X 10-4, &180 =  27,6 X  10~4, 
k200 — 82,8 X  10-4. q — 26 120 bzw. 23 280 cal, a =  92,000 bzwr. 4,1 X  108. (J. 
prakt. Chem. [N. F .] 1 3 5 . 204—08. 6/12. 1932.) B ergm an n .

Henry Gilman und Josepli B. Dickey, Konj ugier ta Systeme in  Furanłypen. 
(Vgl. auch C. 1 9 3 3 . I. 610.) Der Verlauf dor Substitutionsrkk. im Furankern ist sehr 
scliwer zu erklaren; nicht alle Substitutionen verlaufen nach dem gleiclien Mechanismus; 
cs ist bekannt, daB man in vielen Fallen Zwischonprodd. isolieren kann, wahrend in 
anderen nur Endprodd. oder Zwischenprodd. u. Endprodd. nebeneinander entstehen. 
Dio Substitutionen beginnen wahrscheinlich m it einer 1,4-Addition an die C-Atome 2 u. 5. 
Bei Verss., andersartigo Additionen, z. B. an Seitenketten, durch Addition von p-Toluol- 
sulfinsiiure, Thio-p-kresol oder p-Thiokresyl-MgJ CH3-CcH .,-S-M gJ an Furfurol oder

HCrr------r.CH H C r = jC I I  H |̂--------jCH H C ,= ,C H
i  h c l  I c h  i i  h c L  J e n  m  HCv J 9 H i v  i i o ^ J c h

o  o  0  o  :
Benzoylfuran nachzuwcison, wurden die Ausgangsmaterialien gróBtentcils wieder- 
gewonnen. Dio angewandten Rcagenzlen sind an Bich zum Nachweis von konjugierten 
Doppelbindungen in Seitenketten geeignet, donn Furfurylidenacetoplienon reagiert mit 
Toluolsulfinsaure u. m it Thiokresol. Bei Vergleichen mit Verbb. der Benzolreihe ist 
allerdings Vorsicht geboten, donn im Gegensatz zu Benzalacetophenon laBt sich Fuiy- 
lidenacetophenon nicht mit CCl3-C6H,,S'MgJ umsetzen, u. Furfurylacrylsaure reagiert 
im Gegensatz zu Zimtsaure nicht mit Thio-p-krcsol u. mit Toluolsulfinsaure. Das aus 
Furfurylidenacetoplienon u. Thiokresol crhaltene Sulfid lieB sich nicht zum Sulfon 
oxydieren. —  Die Bindungsverhaltnisse im Furankern lassen sich vielleicht durch 
Oszillation zwisehen Formeln, wie I u. II oder III u. IV wiedergeben. —  5-Bromfurfurol 
wird bei der Einw. von Thio-p-kresol in Xylol vollstandig zers.; das Thiokresol wird 
gróBtenteils wiedergewonnen. —  l-Bmzoyl-2-furyl-2-p-tolijhmrcaplodthan C2oH180 2S, 
aus Furfurylidenacetophenon u. Thio-p-kresol mit Piperidin in Bzl. Gelbe Krystalle 
aus PAe. +  Bzl., F . 78,5°. LaBt sich nicht zum Sulfon oxydieren. — l-Benzoyl-2- 
furyl-2-p-toluolmlfonyldthan C2oHj80.,S, aus Furfurylidenacetophenon u. p-Toluol- 
sulfinsaure in A. Nadeln aus Bzl. -)- PAe., F. 141°. (Iowa State Coli. J. Sci. 6. 381— 88. 
Juli 1932.) OSTERTAG.

Henry Gilman und Robert R. Burtner, Die stabilisierende Wirkung kemsliindiger 
Nitrogruppen in Furanłypen. ó-Nilro-2-furfurylchlorid und 5-NUro-2-furfurylmethyl-
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ulher. Bei der Nitrierung von Furfurylchlorid u. FurfurylmelhyUUher tritt i\T0 2 in 5. 
Die entstehenden Verbb. sind im Gegensatz zu den Ausgangsmaterialien ungewohnlich 
bestandig; der Nitrofurfurylmethylather wird durch H J weder am Furan-O, noch am

HC___ CH Ather-0 erheblich angegriffcn. —  5-Nitro-2-furfurylchlorid
1 v I C5H A N C 1 (I) X  =  CI), aus Furfurylchlorid u. rauchender

0 2N • C • O ■ C • CH2a  HNÓ3 in Acetanhydrid bei — 25° oder aus 5-Nitro-2-fur-
furylalkohol (G ilm an  u . W r ig h t ,  C. 1 9 3 1 . II. 236) u. SOCl2, crst bei 0, dann bei 60°. 
Gelbliches Ol, Kp.c 122— 1-24°, K p., 125— 129°, D .2°ao 1,429, n Da° =  1,5688. Wirkt 
blasenziehend. Gibt in absol. A. mit Ag-Acetat 5-Nilro-2-furfurylacelat, F. 45°. —  
5-Nitro-2-furfurylmełhylałher CGH 70 ,N 2 (I, X  =  OCH3), aus Furfurylmethylather u. 
H N 0 3 in Acetanhydrid bei —  25° oder aus Nitrofurfurylchlorid u. NaOCH3 in Methanol. 
Gelbliches Ol, Kp.., 114— 117°, D .2020 1,283, n c20 =  1,5343. —  S-Nilrofurfurylalkohol 
gibt mit M n02 u. 50% ig. H 2S 0 4 bei 40— 45° 5-Nitrofurancarbmisaure (F. 182°) u. 
5-Nitrofurfurol. (Iowa State Coli. J. Sci. 6. 389— 94. Juli 1932.) O s t e r t a g .

A. Stern und Gerhard Klebs, Calorimelrische Bestimmungen bei einfachen und 
melirkernigen Pyrrolderimten. (Vgl. R o th e m u n d  u . B e y e r ,  C. 19 3 2 . I. 1345.) 
Der Zuwachs der Yerbrennungsicarme pro CH2-Gruppe ist in a- u. /J-Stellung gleich, 
ebenso fiir eine CH2-Gruppe, die sich an der Methanbriicke zwischen zwei Pyrrolen 
oder Dipyrrylketonen befindet (im Mittel 155,8 kcal). Die thermochem. Gharakteristiken 
verscliiedener Gruppen werden berechnet u. tabelliert; fiir a- u. /3-CO, ■ CH3, sowie 
a- u. /?-CO'C2H,; ist der Wert gleich. Eine genaue Diskussion aller Yersuchsdaten 
ergibt, daB das Pyrrol in den verschiedenen Pyrrolderiw. energet. einen wenig ver- 
schiedenen Wert besitzt, namlich 559,6 kcal. Im Pyrrolkera ist die Bildungswarme 
der C—C-Bindungen kaum von denen von zwei C—C-Bindungen yerschieden; aber es 
ist bekannt, da(3 die C—C-Bindung keinen konstantcn Wert besitzt. Die Verhaltmsse 
im Pyrrol entspreclien denen im Bzl., Naphthalin u. Indol; das scheint auch fiir die 
Dipyrrylmethene zu gelten.

Bei einfachen u. mehrkernigen Pyrrolderiw. besitzt das Additivitatsgesetz weit- 
gehend Giiltigkeit, konstitutionelle Einfliisse haben geringen EinfluB, u. man kann die 
Verbrennungswarmen theoret. berechnen. —  Die Bestst. werden in der RoTH schen  
Mikrobombe bei ca. 15° u. 50 at 0 2 ausgefiihrt, unter Umstanden unter Zusatz von 
Paraffinol. Molare Verbrennungswarmen bei konstantem Druck in kcal. 2,4-Dimethyl- 
5-carbomethoxypyrrol 1029,4, 2,4-Dimetliyl-5-carbomethoxypyrrol-3-propionsaureme- 
thylester 1509,4, 2,4-Dimcthyl-3-propyl-5-carbathoxypyrrol 1645,3, 2,2',4,4'-Tetia- 
incthyl-3,3'-dicarbathoxydipyrrylmethaML 2414,4, 2,2',4,4'-Tetramethyl-3,3'-dicarbath- 
oxydipyrrylmethan 2472,0, 2,2/,4,4/-Tetramethyl-3,3'-dicarbathoxydipyrrylmethylme- 
than 2628,5, 2,4-Dimcthyl-3-propionyl-5-carbathoxypyrrol 1549,7, 2,4-Dimethyl- 
5-propioxyl-3-carbathoxypyrrol 1549,3 (der Wert in Mittcilung I, C. 19 3 2 . I. 1345 
ist zu streichen), 4-Methyl-3,5-dicarbathoxy-2-[a-oxathyl]-pyrrol 1603,6, 1-Phenyl- 
pyrrol 1286,6, a-Plienylpyrrol 1283,0, 2,4-Dimethyl-3,5-dicarbomethoxypyiTol 1184,9,
2.4-Dimethyl-5-carbomethoxypyrrol-3-acrylsauro 1288,2, 2,4-Dimethyl-3- carbathoxy- 
oxypyiT°l 1129,1, 2,2',4,4'-Tetramethyl-3,3'-diathyldipyrrylketon 2361,8, Dikrypto- 
pyrrylphoron 3614,9, 2,4-Dimethyl-3-carbomethoxypyrrol 1029,4, 2,4-Dimethyl-5-carb- 
ilthoxy-3-formylpyrrol 1233,8, 2,4-Dimethyl-3-carbathoxy-5-formylpyrrol 1233,7, 2,4-Di- 
methyl-3-vinyl-5-carbathoxypyrrol 1436,4, 2,4-Dimethyl-3,5-dipropionylpyrrol 1922,2,
2.4-Dimethyl-3-carboinethoxy-5-carbonsaurepyrrol 1023,4, 4-Methyl-3,5-dicarbathoxy-
2-oxymethylpyrrol 1459,9, 2,4,5-Trimethyl-3-carbathoxypyrrol 1338,1, 2,4-Dimethyl- 
5-carbathoxypyn’ol-3-glyoxylsaureathylester 1564,0, Dipyrrylmethan 1220,3, Dipyrryl- 
keton 1115,8, Indol 1021,1. Vff. geben auch die Bil&unqsvxirnien an. (Liebigs Ann. 
Chem. 500- 91— 108. 21/12. 1932. Miinchen, Techn. Hochsch., Organ.-chem. 
Inst.) W. A. R o t h .

H. Fischer und Max Neher, Synthesen a-substilnierter Pyrrole. Vff. haben Pyrrolc 
mit Propionsaure- u. Methylmalonsauregruppen in a-Stellung synthetisiert, weil solche 
Korper in erster Linie ais Ausgangsmaterial fiir Chloroph.yllporph.yrme mit Essigsiiure- 
rest an der y-Methingruppe in Frage kamen. Mcthylmalonsaurepyrrole boten be- 
sonderes Interesse, weil negatiye Substituenten am Endo der K ette yermutlich Por- 
phyrinbldg. erlcicktern. —■ Cyanvinylpyrrole aus /?-Formylpyrrolen waren bekannt 
u. leicht zuganglich (C. 1 9 2 4 . II. 2126). Ebenso leicht kondensieren nun a-Formyl- 
pyrrole m it Malodinitril bzw. Cyanessigester, m it Diiithylamin ais Kondensations- 
mittel u. es entstehen mit ersterem Verbb. I, II u. III. Das I zugrundeliegende Formyl- 
pyrrol ist am reaktionsfiihigsten. —  Analog entstehen mit Cyanessigester aus ent-
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sprechenden Formylpyrrolen die gelbgefarbten Pyrrole IV u. V. —  Milde Verseifung 
der Dinitrile laCt nur eine Nitrilgruppe yerseifen unter Bldg. von /fi-Cyau-/?-carboxyl- 
yinylpyrrolen, starkere Verseifung spaltet Doppelbindung unter Riickbldg. des Alde- 
liydes. So wird aus II in wss.-alkoh. Lsg. Kryptopyrrolaldeliyd erhalten, was mit 
friiheren Beobachtungen (C. 1 9 2 8 . I. 252. 1348) ubereinstimmt. — Kondensation yon 
oc-Formylpyrrolen m it Nitromethan u. methylalkoh. KOH fiihrt zur Bldg. von Nitro- 
vinylpyrrolen (vgl. auch C. 1 9 2 9 . I. 1348). So werden erhalten 2-Nitrovinyl-4-methyl-
3,5-dicarhathoxypyrrol (VII) uber Nitrooxathylstufe VI, indem zuniichst das K-Salz

HC1 der relatiy bestandige Nitroathylalkohol VI entsteht, wahrend 50%ig- H 2S 0 4 
Nitroyinylpyrrol VII bildet. Verb. VII wird durch Al-Amalgam in relatiy guter Ausbeute 
zum Oxim des Acetaldehydderiv. (VIII) reduziert. Beim 2 4-Dimethyl-5-carbałhoxy-
3-{t-nitfovinylpyrról, das auf gleichem Wege iiber den Aldehyd zu bisher unbekannten 
Oxy- u. Aminosauren der Pyrrole bzw. Porphyrine fiihren konnte, gelingt Red. nur 
bei 24-std. Schiitteln u. erhaltenes Oxim ist durch groCe Unbestandigkeit ausgezeichnet, 
sodaB Isolierung des freien Aldehyds nicht gelingt; dagegen Isolierung des gut kryst. 
Acetonitrils IX. Verseifung m it methylalkoh. KOH fiihrt zu X unter Erhaltung der 
/?-standigen Acetonitrilgruppe. —  Es wird weiter Darst. des sehon bekannten 4-Methyl- 
5-carbathoxy-3-propionsaurepyrrol-2- acetonitril X I (F isc h e r  u. A n d e r s a g , C. 1 9 2 7 . 
II. 2606) verbessert durch Ausschiitteln der Lsg. des bromierten Pyrrols in A. m it 
Cyankali. Verseifung in saurer Lsg. yerseift liier nur Acetonitrilgruppe in /3-Stellung 
unter Erhaltung der Carbathoxygruppe, Vorseifung in alkal. Medium nur Carbathoxy- 
gruppe. Es werden weiter dargestellt auf gleichem Wege X II u. aus demselben bromierten 
Pyrrol durch Kondensation m it Na-Cyanessigester in Aceton bzw. Pyi-idin X III u. aus 
entspreehenden Brommethylpyrrolen auch XIV, XV u. XVI. Der Tetraester XV fiihrt 
durch Verseifung m it wss. KOH zur stabilen Tetrasaure, mildere Verseifung fiihrt zu 
entsprechender Malonsiiure unter Erhaltung der Kerncarbathoxygruppen, die durch 
nachfolgende Decarboxylierung in XVII u. XVIII iibergehen. XVII sehon friiher auf 
anderem Wege dargestellt (C. 19 3 0 . II. 3579) fiihrt nach Verseifung u. Deearboxylierung 
der a-standigen Carbathoxygruppe zu X IX. —  Acetanhydrid bildet aus XVII gut 
krystallisiercndes Lactam XX. — Emfiihrung des Formylrestes in XIX ergibt iiber gut 
krystallisiertem Iminchlorhydrat den Aldehyd, der m it Opsopyrrol zu Methen XXI 
sich kondensiert. Mit 2-Eormyl-3-athyl-4-methyl-5-carbathoxy-(carbonsaure)-pyrrol 
kuppelt XIX zu Methen XXII, indem der Eormylrest des Aldehydes das Methinkohlen- 
stoffatom hefert. XXI ist auch cinfacher aus XIX m it HCOOH— HBr erhalthch. Analog 
wird aus 2,3-Propionsaure-4Umethyl-5-carbathoxypyrrol unter Absprengung der Carb- 
iithoxygruppe, Mełhen XXIII, sowie dessen freie Saure durch Erwarmen der alkoh. 
Lsg. mit Pyridin erhalten. —  Eine weitere a-Propionsaure wurde durch Kondensation 
von 2-Formyl-3-athyl-4-methyl-5-carbathoxypyrrol m it Malonsiiure, Red. der inter- 
mediar entstelienden Acrylsaure zur entspreehenden Methylmalonsaure u. Decarb- 
oxyherung der letzteren dargestellt. —  Umsetzung yon 2-Brommethyl-4-methyl-3-athyl- 
5-carbathoxypyrrol, sowie 2-Brommethyl-4-methyl-3,5-dicarbathoxypyrrol m it Rhodan- 
kalium ergibt entsprechende Rhodankórper. —  2,4-Dimethyl-3,5-diacetylpyrrol, dessen

I  jedoch statt carbiithoxy =  -propionsiiure.
I I  jedoch statt j5-dicyanvinyl in  2- =

I I  w ie I  jedoch statt carbiitlioxy =  -athyl.

-/?-cyan-/?-carb£ithoxy.
Y wie I I I  jedoeh statt /3-dieyanvinyl in 2- =

-/?-eyan-/?-carbiithoxy.
N H

V II wie V I jedoch statt
H3C

I^C jOOC V I I I  wie V II  jedoch statt
C H = C < ^ 0 j =  CHS— CH-NOH

H3C

H5CsOOCc

jCH2CN
-■CH,

X wie IX  statt C 00C 2H5 jedoch COOH 
X I wie X statt CH3 in /5-Stellung CH„CH,COOH

NH statt CHa iu a-Stellung CHaCN.
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1-1 aCn-----nCOOCjHs X II I  w ie X II  statt C1I,CN jedoch CHS-CH(CN)C00C,H6
w p  nnpll Hpft p w  x i y  wic X II  statt C 0 0 CjH5 in -3- CH2-CH2-COOH
T rs;  1 x v  wie X I1 statt CH,CN CH2CH(COOC2H5)2

X I1 N H  X Y I wie XV statt COOC2H6 in -3- CH2-CHs -COOH
HSC.J------jiCOOCjjHsCCHjCHjCOOH =  X V III] H3Cn----- nC00C2H5

H sO jO O ct^JcH sC H jC O O H  h | I ' cH2- C H , XX
X V II NH

X IX  wie X V II statt COOC2II6 in a-Stellung jedoch* II C— O
HfiCojj------nCH3 H3C = = p O C 2H6

X X I -------CH-------L ^ J c HjCHjCOOH
NH N

BBr

H6CjOOCrr |,CH3 H3C|------- |COOCjHrj X X III  wie X X II jedoch statt
HOOCH2CH2i t | | j l — 0 H = < ^ J c H aCH2C 0 0 H  4)4'-dicarbathoxy

N H  N  , , ,. . . .
X X II  HBr 4>4 -aipropionsaure

Darst. gegeniiber der friiheren (Za n e t t i, Ber. dtsoh. chem. Ges. 26 [1893]. Bef. 598) 
erheblich verbessert wurde, gibt Brommethylkórper, der m it Pyridin stabile Molekiil- 
verb. liefert.

V e r s u c h e. 3,5-Jjiimethyl-4-carl>atJioxy-2-(fi-dicyanvinyl)-pyrrol, C13H 130 2N3 (1), 
aus A. lange citronengelbo Nadeln, F. 170°. —  3,5-Dimethyl-4-athyl-2-(fi-dicyanvinyl)- 
pyrrol, Ci2H 13N3 (H), aus A. orange gefiirbte Nadeln, F . 191,5°. —  3,5-Dimełhyl-4-pro- 
pionsdure-2-(dicyanvinyl)-pyrrol, C13H130 2N 3 (HI), hellgelbe Nadeln, F . 235°. —
3,-r)-Dimelhyl-4-propionsawe-2-(f}-cyan-fi-carboxylvinyl)-pyrrol, C13H 140,iN2, aus A. gelber 
Korper, F. 199". —  3,5-Dimethyl-4-dtliyl-2-(f}-cyan-fl-carboxylvinyl)-pyrrol, C,2H140 2N ,, 
fiillt aus W. nach Absaugen des K-Salzes m it verd. HC1 in gelben Nadoln aus, F . 191°; 
Verseifung des Dinitrils mit wss. KOH ergibt Kryptopyrrolałdehyd. —  Kondensat.-Prod. 

,von 3,5-Dimethyl-4-athyl-2-formylpyrrol m it Cyanessigester, Cj4H 180 2N 2 (IV). Aus A. 
eitronengclbe Nadeln, F. 121°. —  Kcnidensat.-Prod. von 3,5-Dimethyl-4-propionsaure-
2-formylpyrrol mit Cyanessigester, C15H180.,N2 (V), aus A. orangegelbe Nadeln, F . 183°. —  
■l-Mełhyl-3/>-dicarballLOxy-2-(p-nitrovinyl)-pyrrol, C13H l0O„N2 (VII), aus A. gelber 
Korper. — 4-Methyl-3,5-dicarbathoxy-2-(f)-nitro-ot.-oxdthyl)-pyrrol, Ci3H J80 -N 2 (VI), 
aus A. farbloso Nadeln F . 157°, 1. in NaOH, beim Erkalten krystallisiert Na-Salz aus. —
4-Methyl-3,5-dicarbtithoxypyrryl-2-acetaldoxim, C13H ls0 5N 2 (YHI), aus Eg., F . 183°. —
2.4-Dimethyl-5-carbatlioxypyrryl-3-acetaldoxim, CuH1(i0 3N2, aus A., F . 17C°. —  2,4-Di- 
methyl-5-carbdthoxypyrryl-3-aeetonitril, Cu Hj (IX), aus A. lange Nadeln, F . 163°. —
2.4-Dimełhyl-5-carbonsdurepyrryl-3-acekmitril, C9H 10O2N 2 (X), aus A. schmale Spindeln, 
F. 178°. —  4-Methyl-5-carbdllioxypyrryl-2-essigsdure-3-propionsdure, C13H 170„N, aus
X I durch Erhitzen mit konz. HC1 in Eg., aus Eg. Zers. 215°. —  4-Melhyl-3,S-dicarb- 
dłhoxypyrryl-2-acełonitril, C13H 160 4N 2 (XII), aus Ameisensiiure-W. oder Ameiscnsiiure, 
F. 165°. — 4-Mdhyl-3,5-dicarbdthoxy-2-(p-cyan-j}-carbdthoxy)-dthylpyrról, C17H220 6N 2 
(XIH), aus A., F. 118°. —  4-Methyl-5-carbathoxy-3-propionsaure-2-(f}-cyan-f}-carbdthoxy)- 
dihylpyrrol, Cł7H22OcN2 (XIV), F . 178,5°. —  ~i-Melhyl-3,5-dicarbathoxy-2-m<lhylmalon- 
esterpyrrol, CwH270 8N  (XV), aus A. seidenglanzcnde Nadeln, F . 95°. —  4-Mełhyl-
3.5-dicarbonsdure-2-meihylmalonsdurepyrrol, CyHuOgN, durch Verseifung von XV mit 
30°/oig. wss. KOH. —  4-Methyl-3,5-dicarbdthoxy-2-methylmalonsdurepyrrol, C15Hjg08N , 
aus XV durch Verseifcn mit 20%ig. methylalkoh. KOH; aus A. Zers. 179°; 4-Methyl-
3.5-dicarldtlioxy-2-propionsdurepyrrol (XXH), aus XV durch Decarboxylierung bei 180 
bis 210°, aus A., F. 209°. —  2-Propionsdure-3-carbdthoxy-4-melhyl-5-carbonsdurepyrrol, 
C12H 15OgN, aus A., F. 203°; durch Decarboxylierung vorgcnannten Korpers, aus A.-W. 
wetzsteinfórmigo Krystalle, F. 150°; Athylester, F . 60°; Anhydrid, Cu H 130 3N  (XX), 
F. 110°. —  2-Propionsdure-3-carbathoxy-4-melhyl-5-formylpyrrol, Ci2H 150 6N, aus XIX  
durch Einfiihrung der Formylgruppe, aus h. W ., F . 165°; Oxim, Cj2H 10O6N 2, aus A., 
F. 196°. —  3,3'-Dimethyl-4 4'-dicarbdihoxy-5,5'-dipropionsdurepyrromeilienbromliydrat, 
C23H290 8N 2Br (X X n), aus Ameisensaure glanzende, gelbe Blattchen, F. 219°. —
3,3'-Dimethyl-4'-dthyl-4-carbdthoxy-5-propicmsdurepyrromethenbromliydrat, C19HŁr)0 1N 2Bi', 
rote Prismen aus Eg., F. 184°; Bromierung in Eg. ergibt in 5'-Brom C19H240 4N2Br2
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aus Eg. rote Blattchen, Dunkelfarbung 210°. —  4-Methyl-S-carbatlu>xy-3-propionsaure-
2-methylmalonesterpyrrol, C19H 270 8N, aus Eg., F. 111°; Pyridinverb., C]2H 10O4NBi" 
C5HSN, aus A., F . 197°, 11. in W., w l. in organ. Solventien. —  4-Mdhyl-5-carbathoxy-
3-propionsdure-2-m«ihylmdlonsdurepyrrol, C15H190 8N, aus A.-W. besser Ameisensaure, 
F. 184°. — 2,3-Propionsdure-4-methyl-5-carbathoxypyrrol, C14H 190 8N  (XVIII), aus 
vorherigeni Pyrrol durch Decarboxylierung, aus A.-W., F. 190°. — 3,3'-Diniethyl- 
4,5,4',5'-tetrapropionsdnrepyrromeihenbromhydrat, C23H290 8N2Br (XXIII), aus Ameisen
saure rote Nadeln, F . 229°; freie Base mit Pyridin in alkoh. Lsg., F . 180°. —  Kondensat.- 
Prod. von 2-Formyl-3-dtliyl-4-methyl-5-carbdtlioxypyrrol m it Malonsdure, aus A., Zers. 
222°; Red. u. DeearboxyIierung ergibt aus A. umkrystallisiert entsprechende Propion- 
saure, Ci3H laO.,N, F. 169°. —  Kondensat.-Prod. von 2-Brommethyl-4-methyl-3,5-dicarb- 
dthoxypyrrol mit K-Rh-odanid, C13H 10O4N 2S, aus A. oder Eg. vcrfilzte Nadeln, F. 171°. —  
Kondensat.-Prod. von 2-Brommelhyl-4-methyl-3-dtliyl-5-carbdthoxypyrrol mit K-Rhodanid, 
C12H 160 2N 2S, aus A., F. 127— 128°. — 2-Brommethyl-4-methyl-3,5-diacetylpyrrol, 
C10H 12O2NBr, aus A., weiBer Kórper, F . 149°; Pyridinverb., C10H 12O2NBr-C5H 5N, aus 
Pyridin, F . 286°, 11. in W., wl. in Pyridin u. A. —  2-Brommelhyl-4-methyl-3-propyl-
5-formylpyrrol, C10H 14ONBr, aus Chlf.-PAe., F. 175°. (Liebigs Ann. Chem. 496.
1 - 2 6 .  13/6. 1932. Munchen, Techn. Hochsch.) Or t h .

Q. Miagoia, Synthesen von Alkoholen der Pyrrol- und Indolreihe. (Vgl. C. 1932.
II. 2056.) Zur Darst. primarer Alkohole mit Pyrrol- u. Indolkern laBt Vf. gasfórmigen 
Formaldehyd u. Trioxymethylen auf Indolylmagnesium- u. 2-Methylindolylmagnesium- 
sowie auf Pyrrylmagnesiunwcrbb. einwirken. — Indolyl-{3)-carbinol, C9H9ON, aus 
Indolylmagnesiumbromid (vgl. Od d o , Gazz. chim. ital. 39 [1909]. I. 654) u. Trioxy- 
methylen in wasserfreiem A. Golbliche Krystalle, F. 158°. Bleibt unverandert beim 
Koehen mit 10°/0ig. Alkalien; liefert eine braune Ag-Verb. u. mit Benzoldiazonium- 
chlorid ein dunkelrotes Kupplungsprod. —  Diacetylderiv. C13H130 3N , hellkastanien- 

HCi------ nC* CH2 • O ■ H2C • Cn------nCH H C = C  ■ CIIa • O • HSC • C = C H

* „ 3 0 c -o h , . o . h !c . cU o h  11 h A = ^ I . o .?;"S?c = ^ h
N H  NH

braunes, mkr., krystallin. Pulver, F. 95#. Durch Oxydation des Alkohols mit KM n04 ent
steht Indolcarbonsdwre-(3), F . 213°. —  Bis-\indolyl-(3)-methyl]-dther, CJ8H 10ON2, ent
steht ebenfalls bei der Einw. von Trioxj’methylen auf Indolylmagnesiumbromid. 
Schmilzt nieht, sondern verbrennt mit ruBender Flamme. Beide Verbb. entstehen 
auch bei der Einw. von gasfórmigem Formaldehyd auf Indolylmagnesiumbromid. •—
2-Methylmdolyl-(3)-carbinol, C10H UON, aus 2-Melhtjlindolylmagnesiumbromid u. Tri-
oxymethylen in wasserfreiem A. oder mit gasfórmigem Formaldehyd. Hellgelbe K ry
stalle, F . 205—206°. Diacetylderiv., C14HI50 3N, F. 140— 142°. —  2-Metliylindolcarbon- 
saure-(3), durch Oxydation des Alkohols mit KM n04, F . 174°. —  Bis-\2-mbthylindolyl-(3 )- 
melhyl]-dther, C20H20ON2, entsteht auch bei der Herst. des oben beschriebenen Alkohols 
Dunkelviolettes Pulver, schmilzt nieht, sondern verbrennt mit ruBender Flamme. —  
Bei der Einw'. yon gasfórmigem Formaldehyd auf Pyrrylmagnesiunibromid entsteht 
nieht der primare Alkohol, sondern der Diallier eines Bis-[oxymethyl]-pyrrols, C12H 140 2N 2 
(I oder II). Schmilzt nieht. (Gazz. chim. ital. 62. 844— 54. August 1932. Pavia, 
Univ.) F i e d l e r .

R. Sto Ile, Uber Abkommlinge von N-substituierten Oxindolen und Isatinen. (Nach 
Verss. von H. Hecht und W. Becker.) In Fortsetzung der friiheren Unterss. (vgl. 
C. 1930. II. 3761) werden wcitere Kondensationsprodd. der Oxindole mit Aldehyden 
beschrieben. Athyl-l-oxindol (I) aus Chloracetanilid durch Schmelzen mit A1C13. Daraus 
m it Benzaldehyd in KOH-haltigem A. Benzalbis-(alhyl-l-oxindol), C27H20O2N 2, F. 194°.
—  Anisalbis-{dtliyl-l-oxmdol), C28H 280 3N 2. Aus Anisaldehyd u. I, F . unscharf 170°.
—  Kondensation von p-Dimethylaminobenzaldehyd mit I (Mol.-Verhaltnis 1 :1 ) gab 
C1BH20ON2, F. 154° (bei einem anderen Vers. F. 134°). —  p-Bimethylaminobenzalbis- 
(dthyl-l-oxindol), C29H310 2N3, wie das vorige (1 :3 );  F. 220°, vorher Erweichen u. Rot- 
fiirbung. Daneben Dimetliylaminobcnzaldthyl-l-oxindol vom F. 154°. —  Benzolazo-
3-phenyl-l-oxindol bzw. Phenyl-l-isatinphenyIhydrazon-3, C20H ,5ON3. Aus Phenyl- 
l-oxindol u. Benzoldiazoniumchlorid bzw. aus Phenyl-l-isatin u. Phcnylhydrazin, 
F. 147°. Lsg. in konz. H 2S 0 4 leuchtend rot. —  Óxyinetliylen-3-phenyl-l-oxindol, 
C15H u 0 2N. Aus Phenjrl-l-oxindol u. Ameisensaureathylester in Ggw. von Na. Rot- 
filrbung 180°, F . 194°. Alkoh. Lsg. farbt sich mit fuchsinschwefliger Saure rot. —  
Anisal-3-phenyl-l-oxindol, C22H 1;0 2N. Aus gleichmolekularen Mengen Phenyl-l-ox-
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indol u. Anisaldehyd, F. 139°. —  Benzyliden-3,3'-bis-[phenyl-l-oxindol],
Aus Phenyloxindol u. Benzaldehyd in KOH-haltigein A. F . unter Rotfarbung 220". 
Beim Einleiten von trocknem HCl-Gas in die alkoh. Lsg. der Komponenten entsteht 
das eitronengelbe Phenylbcnzyliden-3-oxindol. —  Anisal-3,3'-bis-[phenyl-l-oxi7id)l], 
C36H 270 3N 2. Aus PhenyI-l-oxindol u. Anisaldehyd (2 :1 ); F. 213°, Gelbfarbung bei 
ca. 206°. — p-Dimeihyla7ninobenzal-3-phenyl-l-oxindol, C23H20ON2. Aus Phenyl-l-ox- 
indol u. p-Dimetliylaminobonzaldehyd (1: 1) u. Pipcridin, F. 176°. Unter etwas anderen 
Bedingungen entstand ein Kondensationsprod. derselben Zus. vom F. 186°; Misch- 
F. unter 176°. — p-Dime.thylaminobe.nzyl-3-phenyl-l-oxindol, C23H22ON2 (im Original 
C27H24ON2. Ref.), durch Red. des vorigen in Eg. mit Zn-Staub, F. 112°. —  p-Dimeihyl- 
aminobenzal-3,3'-bis-[phenyl-l-oxindol\, C37H270 2N3. Aus Phenyl-l-oxindol u. p-Di- 
methylaminobenzaldehyd (3: 1); Orangefarbung 185°, E. 221°. Spaltct sich oberhalb 
200° anscheinend in Dimothylaminobenzalphenyl-l-oxindol u. Phenyl-l-oxindol. —  
p-Diathylamino-o-chlorbenzal-3-plie,nyl-l-oxindol, C25H230N.,C1. Aus Plienyl-l-oxindol 
u. o-Chlor-p-diathylaminobenzaldehyd (Kp.30 246—247°). F . 170°. —  Di-[plienyl- 
l-oxindolyl)-3,3'-phenyl-l-oxindol, C42H290 3N 3. Aus Pkenyl-l-isatin u. Phenyl-l-ox- 
indol (1 :2 ); F. 290° unter Dunkelrotfiirbung u. Gasentw. Entsteht auch in geringer 
Menge nebenDiphenylisoindigotin ausNitrosodim ethylanilinu.Phcnyl-l-oxindol inGgw. 
von NaOC2H5 u. in gróGerer Menge durch Eintropfen von Nitrosodimethylanilin in die 
alkal. gemachte alkoh. Oxindollsg. (Nebenprod. Diphenyl-l,l'-dihydro-3,3'-oxy-3- 
indigotin, F. 172°, vgl. C. 19 3 0 . II. 3408). —  Chloracelyl-ji-naphihykmilid, , Cl8H14ONCl. 
Aus /?-Naphthylanilin u. Chloracotylchlorid, F. 67°. LaCt sich durch AlCl3-Schmelze 
nicht in das entsprechendo Oxindol iiberfiihren. —  Chloracetyldi-f)-naphthylamin, 
C22H160NC1. Analog aus Di-/?-naphthylamin, F. 122°. Gibt mit A1C13 in CS2 fi-Naph-

lhyl-l-bc7izo-4,5-oxindol (II), Pulver, F. unter Rotfarbung ca. 203°. Konst.-Beweis 
durch Uberftihrung in /J-Naphthyl-l-benzo-4,ó-isatin beim Erwarmen mit Nitroso
dimethylanilin in Eg. Neben dem obigen wurde ein Prod. vom F. 268° erhalten, ident. 
mit der aus Di-/?-naphthylammoxalsiiurechlorid erhaltenen Verb. (vgl. C. 19 3 0 . II. 
3408). —  Alhyl-l-benzo-4,5-isalin  (III), C14H u 0 2N. Aus Atliyl-/3-naphthylamin u. Oxa- 
lylchlorid, F. 173°. Daneben Oxaldi-(dthyl-jS-naphthylamid), C20H 21O2N 2, E. 252°. —  
Phenyl-l-isatinsemicarbazoii-3, C15H 120 2N4, aus Phenyl-l-isatin u. Semicarbazidhydro- 
chlorid, F. ca. 217° (Zers.). —  Methyl-l-phenyl-9-indophenazin  (IV), C2lH i5N3. Aus 
Phenyl-l-isatin u. o-Toluylendiaminhydrochlorid, F. 204°. Farbrkk. in Lsgg. von konz. 
Sauren. —  Phenyl-l-oxo-2-bis-(p-dimethylanilino-3,3)-indolin, C3OH 20ON3. Aus Phenyl- 
l-isatin mit Dimethylanilin u. ZnCl2, F. 192°. —  Bei der Einw. von Phenylmagnesium- 
bromid auf Phenyl-l-isatin wurde das Anhydrid des Phenyl-l-diphenyl-2,3-dioxy- 
2,3-indolins (V), C2l)H19ON, erhalten; F. 161°. Daneben ein Prod. vom F. 238°. —  
Plienyl-l-indol, C14HUN. Durch Zinkstaubdest. von Phenyl-l-oxindol (aus Chlor- 
aeetyldiphenylamin u. A1C13); Kp.20 1 90°. Zeigt die im Schrifttum angegebenen Eigg. 
Rotviolettfarbung mit p-Dimethylaminobenzaldehyd u. HC1. Rotfarbung m it H N 0 3 
u. N aN 02. (J. prakt. Chem. N. F. 1 3 5 . 345—60. 30/12. 1932. Heidelberg, Chem. Labor. 
d. Univ.) H e l l r ie g e l .

Lydia Monti und G. Verona, Uber einige Chinolinderivate. II . Mitt. (I. vgl. 
C. 19 3 2 . I. 2587.) Vff. lassen N-Oxymethylbenzamid mit Oxychinolinen reagieren, wobei 
Oxychinolylmetliylbenzoylamine entstehen, die beim Verseifen die Baso ergeben. Ungewifi 
bleibt die Verknupfungsstelle der Gruppe — CH2N H 2 m it dem Chinolinkern. Beim  
8-Ozychinolin konnte es dio Stellung 7 oder 5 sein, beim 6-Oxychinolin dio Stellung 5 
oder 7 u. beim 6-Melhoxy-2-oxy-4-meihylchinolin 5 oder 7 oder auch die Stellung 3. 
Die Verseifung der Benzoylderiw. erfolgt in saurem Medium u. liefert die entsprechenden 
Aminę. Dio Verseifung in Alkali yerlauft anders u. ganz anomal; es findet N H 3- u. 
Formaldehydentw. statt u. beim 6-Oxychinolinderiv. entsteht Bis-[6-oxychinolyl]- 
methan. Beim 8-Oxychinolinderiv. dagegen wird eine griine, kolloidale Substanz er
halten, die ganz abnlich der ist, die beim Erhitzen von Bis-[8-oxychinolyl]-methan 
(nach Sc h u l l e r , J. prakt. Chem. 88 [1913], 180, aus 8-Oxychinolin u. Formaldehyd

XV. 1.
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in Ggw. von konz. H„SO.,) mit NaOH entsteht. Nach der Methode von Sc h u ł l e r  
(1. e.) entsteht jedoeh aus 6-Oxychinolin nicht Bis-\6-oxychinolyl\-methan, sondern 
der Methylendther des G-Oxy-x-oxymelhylchinolins. — H-Oxy-x-aminorndkylchinolin. 
Das H ydrochlorid, C10H10ON2- 2 IICI, entsteht aus dem Benzoylderiv. (vgl. E in h o r n , 
L ik b Igs Ann. Chem. 343  [1905], 251) vom F. 186° durch mehrstdg. Kochen m it konz. 
HC1 unter RiickfluB. Gelbes, krystallin. Pulver. Pikrat, schwefelgelb, F . 195° (Zers.). 
(l-Oxy-x-benzoylaminomethylchinolin, C17H I40 2N2, durch Einw. von 0-Oxychinolin auf 
N-Oxymethylbenzamid in eisgek lilii ter konz. H2SO,. Das Gremiach bleibt 2 Tage bei 
gewohnlicher Temp. sich selbst iiberlassen u. wird dann mit eiskaltem W. zers. Schwarzt 
sich bei 220°, F. 231— 232°. — 6-Oxy-x-aminomethylchinolin. Das Hydrochlorid, 
C10H i0OjST2'2 HCI, entsteht beim Verseifcn der vorigen Verb. mit konz. HC1. Die Base 
konnte nicht isoliert werden, weil sie sich in Alkali rasch zers. Pikrat, goldgelb, F. 185 
bis 187° (Zers.). —  Bis-[6-oxychinolyl]-methan, durch Verseifen der obigen Benzoyl- 
verb. oder des Hydrochlorids der Base mit 40°/oig. KOH. Schmilzt nicht bis 300°. 
Die Verb. entsteht auch durch Einw. von Formaldehyd auf 6-Oxychinolin in alkal. Lsg.
—  Hydrochlorid, C19H 140 2N a-2 HCI, gelbliche Nadeln. Diaceiylderh>., C23H 180 4N2,
F. 203— 204°. —  Methylendther des 6-Oxy-x-oxymelhylchinolins, CnH90 2N, durch Einw. 
von 40°/„ig. Formaldehyd auf 6-Oxychinolin in verd. H 2S 0 4 unter KUhlung. F . 119°. 
Gibt mit verd. H2SO., violett fluorescierende Lsgg. Liefert ein Hydrochlorid u. ein gelbes 
Pikrat, F. 216°. —  6-Methoxy-2-oxy-4-methyl-x-benzoylaminomethylchi7wlin, C1!)H 180 3N 2, 
durch Einw. von N-Oxymethylbenzamid auf 6-Methoxy-2-oxy-4-methylchinolin (vgl. 
C. 19 3 2 . I. 2587) in konz. H 2S 0 4 unter Kuhlung. Rosa Krystalle, F. 280—282°. Ver- 
lialt sich bei der Verseifung in saurer u. alkal. Lsg. analog den Kondensationsprodd. 
der anderen Oxychinoline. (Gazz. chim. ital. 6 2 . 878— 86. August 1932. Rom, Hoch- 
schule fiir Malariologie u. Univ.) F i e d l e r .

W ilson  Baker, E in neues Stereoisomeres des 2,3,5,6-Tetrachlordioxans. Bei der 
Darst. des 2,3-Dicklordioxans (vgl. BOESEKEN, T e l l e b e n  u. H e n r iq u e z , C. 19 3 1 .
II. 1862) wurde eines der fiinf Stereoisomeren des 2,3,5,6-Telraclilordioxans isoliert. 
Seine Konst. wurde durch Hydrolyse festgelegt, wobei sich Olyoxal (p-Nitrophenyl- 
osazon, F . 310°) bildete. Das Tetraclilorderir., aus Lg. F. 101°, ist nicht ident. mit 
einem der beiden von B u t l e r  u . Cr e t c h e r  (C. 19 3 2 . II. 1631) beschriebenen 2,3,5,6- 
Tetrachlordioxane vom F. 59— 60° bzw. 143— 144°, sondern ais ein drittes Stereo- 
isomeres anzusehen. (J. chem. Soc. London 1 9 3 2 . 2666— 67.) H e l l r ie g e l .

Marston Taylor Bogert und David Davidson, Oxydalionsfarberscheinungen beim 
ófi-Diaminouracil. Wahrend ortho-Diamine mit Oxydationsmitteln Diaminophen- 
azine bilden, p-Diamine Chiuonanile yom Typ der BANDROWSKI-Base, reagieren m-Di- 
amine nicht bzw. erst bei Ggw. von ortlio- oder para-Diaminen, was sich in intensiven 
Farberscheinungen iiuCerst. 5,6-Diaminouraeil gibt dementsprechend mit H 20 2 bei 
Ggw. von m-Phenylendiamin eine purpurrote, von m-Aminoplienol eine rosa, von 
Resorcin eine lachsfarbene Rk. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4754. Dez. 1932. Columbia 
Univ. New York.) B e r g m a n n .

Fritz Spaenhauer, K ry  sta llograph ische. Untersuchungen arn Hydrocinchonindihydro- 
bromid, Cn H2iON„- 2 H Br. Die von E m d e  (C. 19 3 2 . II. 65) neu dargestelltc Sub- 
stanz aus der Gruppe der Chinaalkaloide wurde krystallograpli. untersucht: Rhomb.- 
bisphenoid., nicht pyroelektr. Opt. zweiachsig-positiv. na =  1,601, n,j — 1,632, 
ny =  1,733. E s scheint Isomorphie m it dem von T r a u b e  (1898) gemessenen Chicho- 
nindihydrobromid, C19H22ON2 • 2 HBr zu bestehen. (Z. Kristallograph., Kristallgeo
metr.. Kristallphysik, Kristallchem. (Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.) 
83 . 113— 16. Juli 1932. Basel, Mineralog.-petrograph. Inst. d. Univ.) SKALIKS.

Hermann Leuchs und Helmut Schulte-Overberg, Weitere Versuche uber die 
Bromcyanspaltung des Brucins und erste uber die des Dihydrobrucins. ( Uber Strychnos- 
alkaloide. 69. M itt.). (68. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 1305.) Vff. erhielten ubereinstimmend 
mit Mo s l e r  (C. 19 1 0 . I. 1887) aus Brucin u. Bromcyan in Bzl. ein ąuartdres Salz, 
C47H620 8N 5Br; aus den Nebenprodd. wurde ein opt.-akt. neutraler K or per, C23H260 4N 2' 
CNBr isoliert. Yff. halten diesen Kórper, aus dem mit Silbersalz Brucin  zuruckerhalten 
wurde, fiir ein bromiertes Cyanamid. Der Korper enthalt die C : C-Bindung des Brucins, 
die gegen KM n04 in Aceton unbestandig ist. Dabei entstehen neutrale oder saure 
Prodd., aus denen eine Saure C24H260 7N3Br isoliert wurde. Diese Saure entsteht durch
Oxydation des Restes O ■ CH2 ■ C H : Ć-CH2-B r |(N C N <  zu dem der Ketosuure— O ■ CH2 •

C02H ]0Ó -C H 2-Br- |(N C )N < . Durch Kochen mit Methanol konnten aus dem Rk.-
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Prod. aus Brucin  u. BrCN noch Brucinhydrobromid u, eine neutrale, bei 0° gegen KM nO i  
in Aceton einigormaBen bestandigo Verb. C25H20O5N3 mit 3 OCH3-Gruppen, entstanden 
aus einem oder melireren dem beschriebenen isomeren Bromalkylcyanamiden durcli 
Austausch von Br gogen OCH3, erhalten werden. Dihydrobrucin łieferte mit BrCN 
ausschlieBlich die sehon von W ie l a n d  u. Gu m l ic h  (C. 19 3 2 . II. 67) beschriebene 
Verb. C23H2fi0.jN2 • BrCN, die beim Erhitzen mit P yridin  das ąuartare Salz C24H280 4N3-

+ —
Br-C6II5N  mit der Gruppierung CH2— PyrBr(NC— )N < R . Die analoge Behandlung
m it Dimelhylanilin  fiihrtc unter BrCSTAbspaltung u. Riickbldg. des Dihydrobrucins, 
das mit dem aus BrCN u. Dimethylsulfat gebildeten CH3Br reagierte, zurn Brommełhylat 
des Dihydrobrucins. Daneben entstand ein neutrales Prod. C,2H3S0 4N4, entweder durch 
Umwandlung des erwarteten guarlaren Salzes oder durch Ersatz von Br durch den 
Methylanilinrest. Die analoge Rk. mit Monomethylanilin lieferte neben 50°/o Di- 
hydrobrucinliydrobromid 20°/o neutrales Prod. C31H30O.,N4, entstanden durch Austausch 
des Monomethylanilinrestes gegen Br. Die Prodd., dio mit Mono- u. Dimelhylanilin 
entstanden, sind einander sehr iihnlich, ihre Identitat ist nicht ganz ausgeschlossen. —  
Die Verss. zeigen, daB BrCN mit Brucin u. Dihydrobrucin unter Rmgspaltung reagiert. 
Bei Abspaltung von BrCN bilden die entstandenen Prodd. den Ring zuruck, u. zwar
ohne daB Zmischenprodd. des Typs CH2-R : N(CN)Br gefaBt werden konnen. „Allo“ - 
Formen (siehe Mo s l e r , 1. c.) werden nicht gebildet.

V e r s u c h e .  Cyanamid, C24H260 4N3Br, aus Brucin u. BrCN in h. Bzl., Auf- 
nehmen des Riickstandes in Aceton u. Aufkochen des Prod. daraus mit Methanol; 
[a] =  -}-76,40/d; hefert beim Kochen mit Pyridin Brucinhydrobromid, C23II270 4N2Br, 
[oc]d21 =  — 29,9°/d; Methyldllier, C2!iH2!l0 5N 3Br, aus dem Acetonrest von vorst. Cyan
amid durch Auskochen m it Methanol, Eindampfen u. Ausziehen m it Bzl. Nach Ent- 
fernung des Brucinhydrobromids ([a] =  — 27,9°/ii)  mittels W. wird der Riickstand 
aus Methanol umgel.; Prismen, F. gogen 80°, Zers. gegen 90°, nach Umfallen aus Aceton 
u. Bzl. mittels A. u. W. F. 98— 100°, [a]D21 =  —89°Jd (Bzl.), — 88°/d (Eg.); oder aus 
vorst. Cyanamid durch Kochen mit Methanol, Zerlegen mit Bzl. u. W. u. Umkrystalli- 
sieren mit Methanol, Prismen, F. 80°, Zers. 90— 95°. [<x]d2S == — 84,5%Z (Eg.). —  
Saure, C24H20O,N3Br, aus dem yorst. Cyanamid durch Oxydation mittels KMji04 in 
Aceton bei 0°, spater bei 20°. M n02-Schlamm wird m it Chlf.-S02 behandelt, u. aus der 
Chlf.-Lsg. mittels n-K UC03 die Saure (oder Sauren ?) isoliert. Nach Ausziehen mit 
Essigester wird eingeengt u. mit W. versetzt, Nadeln, [a]n21 =  +86,2°/<Z, + 8 7 ,5 °/d 
(Eg.). —  Cyanamid, C24H 280 4N 3Br, aus Dihydrobrucin u. Bromeyan in Bzl. durch 
Eindampfen im Vakuum u. Aufnohmen in Aceton; Tafeln u. Prismen, die aus Aceton 
umgel. wurden. F. 240— 242° (Zers.); [a]o20 =  +58,2°/(Z (Chlf.). —  Quartdres P yridin- 
salz, C29H330 4N 4Br, aus vorst. Cyananńd u. Pyridin; gelbe Prismen aus viel Aceton, 
[a]n21 =  + 3 9 ,2 °/d (H20). Kein F. —  Brommełhylat des Dihydrobrucins, C24H310 4N2Br, 
aus vorst. Cyanamid u. Dimetliylanilin durch Kochen unter C 02. Kry stalle aus W., 
M d 20 — +  31,6°/c? (H20). —  Neutrales Prod., C32H3S0 4N4, aus dem Filtrat von vorst. 
Verb. durch Eindampfen im Vakuum, Auskochen mit W. u. Umkrystallisieren des 
Riickstandes aus A., Prismen, F . 168— 170° (nach Sintorn); [<x]d2° =  +41,7°/cż (Chlf.).
—  Dihydrobrucinhydrobromid, C23H290 4N 2Br, aus vorst. Cyanamid u. Monomethyl- 
anilin durch Kochen, Eindampfen im Vakuum u. Aufkochen mit W.; Prismen aus A., 
[a]n2° — +29,6°/ti. —- Neutrales Prod., C31H360 4N4; der in W. unl. Anteil von vorst. 
Rk. wird in Chlf. aufgenommen, m it A. versetzt u. eingeengt. Prismen aus A., F. 178 
bis 180° (nach Sintern bei 170°), [ajo20 =  + 4 0 ,8 °/rZ (Chlf.). (Ber. dtsch. chem. Ges. 
66 . 79—84. 4/1. 1933. Berlin, Univ.) A. H o f f m a n n .

H. Dieterle und K. Schaffnit, Ober Solanlnren, ein neues Nebenalkaloid aus 
Kartoffelkeimen. (Yorl. Mitt.) In den Mutterlaugen von Solanidin (C26H41ON, F. 218°) 
fanden Vff. ein neues Alkaloid, Solanthren, feine Nadehi vom F. 172° u. dćr Formel 
C26H41N. Es ist nicht ident. mit dem Solanizin, das H e id u s c h k a  u . SlEGER (Arch. 
Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 2 5 5  [1917]. 19) aus Solanidin erhalten haben. 
Bei der katalyt. Hydrierung entsteht Dihydrosolanthren, feine Nadeln, C26H43N, vom
F. 163°. Es gelang nicht, Solanidin in Solanthren iiberzufiihren. Der Stickstoff im 
Solanthren ist tertiar, Methylimid ist nicht vorhanden. Solanthren bewirkt am Katzen- 
auge keine mydriatische oder myotisohe Voranderung. Aus 40 kg friseher Kartoffel- 
keime wurden 0,2 g Solanthren erhalten. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 
2 7 0 . 550— 51. Dez. 1932. Frankfurt a. M. Pharmazeut. Inst. d. Univ.) B e r g m a n n ,

74*
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Richard Kuhn und Alfred Winterstein, Thermischer Ahbau der Carolinfarbstoffe. 
Uber iconjugierte Doppelbindungen. XXV. (XXIV. vgl. C. 19 3 2 . I. 3050.) Bei der 
therm. Zers. von Bixin (I) entsteht nicht nur m-Xylol aus der Gruppicrung A, sondern 
auch au3 den Systemen B Toluol, das ais Benzoesauro identifiziert wurde. Ebenso 
yerhieltcn sich /?-Bixin, Dihydrobixin, Azafrin u. Crocetin u. die carboxylfreien Verbb.

= C I I — C = C ti— C H = C H —-C =  „  = C H — C H = C H —C— CH—C H =
A CH3 CH, CH3

Carotin, Lysopin u. Zeaxanthin (bzgl. des Capsanthins s. Z e c h m e is te r  u . C h o ln o k y ,  
C. 1 9 3 0 . I. 2256). Die Ausbeuten waren: aus Azafrin 80°/o Toluol (20% Xylol), aus 
Bixin 20 (80), Crocetin 75 (25), Lycopin 25 (75), Carotin 20 (80), Zeaxanthin 70 (30). 
p-Xylol bzw. Terephthalsaurc wurden nie gefunden, so daB keine 1,4-standigen Methyl- 
gruppen Yorkommen. Aus der Bldg. von m-Xylol ergibt sich, daB auch im /3-Carotin 
u. Zeaxanthin 1,5-standige Methyle yorkommen. Entsprechend der genet. Verkntipfung 
von Lycopin u. /?-Norbixin (ygl. nachst. Ref.) ist das Verhaltnis Toluol: m-Xylol fiir 
beide Carotinoide etwa das gleiche. —  Bixin u. Azafrin lieferten in geringer Menge auch 
m-Toluylsaure. Dicser Befund liiBt auf das Vork. dor Gruppierungen ■ C H : CH • C H : 
C(CH3) • C H : CHCOOH oder ■ C H : C(CH,) ■ C H : CH • CI1: CH ■ CO OH schlieBen, so daB 
die Azafrinformel von K u h n , W in t e r s t k in  u. B o th  (C. 1 9 3 1 . I. 1767) nicht richtig 
sein kami. Dic Bixinformeł I  laBt m-Toluylsaureester u. p-Toluylsaure erwarten, es 
entstand aber neben orsterem nur m-Toluylsaure, u. Athylbixin gab ausschlieBlick 
m-Toluylsaureester. Danach muB die relatiye Stellung von freiem u. yerestertem Carb- 
oxyl zum nachsten Metliyl im Bixin gleicli sein, wie auch beim oxydativen Abbau die 
Tatsache (K u h n  u . W i n t e r s t e i n , C. 1 9 3 2 . I. 3049), daB immer nur die der linken 
Hiilfto yon I entsprechenden Spaltstiicke gefaBt werden, auf symm. Bau hinweist. Vom 
Bixin werden beim therm. Abbau 19 C-Atome gefaBt: 9 durch den RingschluB zu 
m-Toluylsaureester zwisehen C; u. C6, 8 (Ci3 bis C18) durch Bldg. der m-Toluylsiiure, 
mindestens 2 wreitere (an C7 oder C12) durch m-Xylolbldg. Ob das Mittelstuck C7 bis C12 
ais o-Xylol bzw. (nach der Oxydation) ais Phthalsaure auftritt, konnte nicht eindeutig 
entschieden werden. Die unsymm. Verteilung der Methyle war friiher durch die Be- 
hauptung von VAN HASSELT (Recueil Tray. cliim. Pays-Bas 3 0  [1911]. 1) gestiitzt 
worden, daB dio Carboxylgruppen ungleichwertig sind. Das konnte an sich auch be- 
dingt sein durch die unsymm. Lagerung einer cis-konfigurierten Doppelbindung im Mol. 
(K u h n  u . W i n t e r s t e i n , 1. c.). Die Entscheidung zwisehen beiden Mogliolikeiten 

' durch Priifung der Frage, ob Bixin u. Isobisin m it Jod dieselbe trans-Verb. /?-Bixin 
geben, scheiterte an dem MiBlingen der Darst. yon Isobixin nach v a n  HASSELT. Die 
symm. Formel II fiir das Bixin ist inzwischen von K a r r e r  u . Mitarbeitern (C. 1 9 3 3 .
I. 615) bewiesen worden, ebenso Formel III fiir Crocetin. Crocetindimethylester gibt ihr 
entsprechend keine Toluylsaure beim Abbau, wohl aber den Dimethylesler CX6H220,i 
einer Tetramelhyloctaieiraendicarboiudure vom F. 135° neben etwas unyerandertem 
Crocetindimethylester, an dem zum ersten Małe Fluchtigkeit eines Carotinoids beob
achtet worden ist.

IIOOC ■ C H : CH • [C(CHS): CII • CH: CH], • COOII I
•COOH IICH30 0 C  • C II:C H .C :C H •CH:CH- C H :C -C H :C H

CH3 . 2 c h 3
HOOC ■ O: CH • CH: CH ■ C: CH • CH: CH • CH: C • CH: CH • CH: C • COOH III

ĆH8 CHS CII, c h 3
V e r s u c h e. Fiir die Darst. von Azafrin u. Bixin werden neue Vorschriften an- 

gegeben. Azafrinmethylesłer, C20H.12O4, m it Diazomethan dargestellt, F. 193°. Therm. 
Zers. gab m-Toluylsaureestcr. •—■ Aus Zeaxanthin wurde neben Toluol u. m-Xyloł ein 
KW-stoff vom F. 103— 103,5° erhalten; die angegebenen analyt. Daten ontsprechcn der 
Formel CUH 12 oder C13H 14. (Ber. dtsch. chem. Ges. 65 . 1873— 80. 7/12. 1932. Heidel
berg, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. medizin. Forschung.) B e r g m a n n .

Richard Kuhn und Christoph Grundmann, Die Konstituticm des Lycopi?is. Die 
Formel I fur das Lycopin C40H5(. ist bisher nicht siclier begriindet; fiir sie spricht, daB 
bei der Oxydation (1,6 Mol.) Aceton entsteht, u. daB sie aus zwei symm. yerkniipften 
Phytolresten aufzubauen ist. Von K u h n  u . G r u n d m a n n  (C. 1 9 3 2 . II. 72) war gezeigt 
worden, daB die Cr03-Oxydation (3 Atome Sauerstoff) zum Methylheptenon u. dem  
tiefroten, 11-fach ungesatt. Aldehyd Lycopinal C;!2H420  fiihrt. Es wird nachtraglich 
gezeigt, daB das Lycopinaloxim die n. Eigg. bat, also nicht etwa ein Isoxazolin ist: es
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liefert m it Metliyl-MgJ glatt 1 Mol. Metlmn. Bei der weiteren Oxydation des Lyco- 
pinals mit der 2 Atome n O entsprechenden Mengc Chromsaure wird n«n nochmals 
Methylheptenon abgespalten. AuBerdcm bildet sich ein farbiges Spaltprod. mit 
24 C-Atomen, aus dem der Dialdehyd C24H 2a0 2 hcrausgearbeitet wurde. Er liefert beim 
Ozonabbau kein Aceton, liefl sich aber nicht zur entsprechenden Dicarbonsaure oxy- 
diercn, weil alle Oxydationsmittel Sprengung der C-C-Doppelbindungen bewirkten, 
was damit zusammenhiingen diirfte, daB der Dialdehyd nicht autoxydabel ist. D ie Um- 
wandlung des Aldehyds in die entsprechende Dicarbonsaure gelang durch Behandlung 
des Dioxims m it Acetanhydrid unter Stickstoff u. Verseifung des gebildeten Dinitrils. 
Die erhaltene Saure ist ident. mit /?-Norbixin. Der Aldehyd ist also /S-Bixindialdehyd (II). 
Da durch die Synthese des Berhydrobixins (KARRER u . Mitarbeiter, C. 1933 . I . 615) 
die Form el des /?-Norbixins (III) sichergestellt ist, erweist sieli das Lycopin ais 
2,6,10,14,19,23,27,31-Octamethyldotriakontatridekaen —  (2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24, 
26,30). —  Ob das Lycopin wirklich aus 2 Moll. Phytol entsteht, erscheint mehr ais 
fraglich: Die Bilanz der Farbstoffbldg. an reifenden Pliysaliskelchen u. reifenden 
Tomaten zeigt, daB yiel mehrCarotinoid gebildet wird, ais der imChlorophyll gebundenen 
Phytolmenge entspricht. Moglicherweise bildet die Pflanze vom hypothet. Proto- 
phytol (IV) aus durch Hydrierung Phytol, durch Dimerisierung u. Dehydrierung Caro- 
tinoide. —  Ob das Lycopin dem /9-Norbixin (III) auch stereochem. entspricht oder wie 
Bixin cis-standige Doppelbindungen enthalt, lassen die Verss. nicht erkennen. Ein dem 
Isocarotin entsprechendes Isolycopin ist bisher nicht bekannt. Unter den Entstehungs- 
bedingungen des Isocarotins wurde aus Lycopin Bldg. eines neuen Farbstoffs beobaehtet, 
der die langwelligsten Carotinoidbanden 535 u. 499 m/< besitzt. — Dio Verss. bilden eino 
Stiitze der Ansicht von K u h n  u. WlNTERSTElN (C. 1 9 3 2 . I. 3049; vgl. K u h n  u. 
B r o c k m a n n , C. 1 9 3 2 . II. 71), daB die Carotinoidcarbonsauren aus den Carotinoid- 
KW-stoffen durcli enzymat. Oxydation entstehen. Vielleicht ist auch die eigenartige 
natiirliche Paarung des Crocetins m it Gentiobiose dahin zu verstehen, daB die Paarung 
vor der oxydativen Carboxylbldg. an einem enol. (phenol.) OH erfolgt ist.

(CH3)S • C : CH • CH2- CH, • C(CH4)=j=C H- C H : CH • C(CH3) : CH-CH: CH-C(CH3): CH-CH
(C H,)t • C: CH • C Hs • CH, • C(CH„H=CH. CH: CH • C(CH3): CII-CH: CH -C(CHa): CH-CH 

OCH • CH:CH• C(CHa) :CH• CH: CH• C(CH3) : CH • CII 
OH C • CH: CH • C(CH3): CH • CH: CH • C(C Ha) : CH • <3h 
IIOOC • CH: CH • C(CHS): C H • OH: CH • C(CH3) : CH • CH

1 IIOOC • CH: C H • C(CH3): CH • CH: CH • C(CH3): CH • CH
IV HO-CHj-C1I:C(CH3)-CH,-CH.,-CH:C CH3)-CH2-CH2-CH:C(CH3)-CHJ-CH2-CH:C(CII3)1

V e r s u c h e. Es wird ein yerbessertes Verf. zur Gewinnung von Ly copin aus ' 
Tomatenmark angegeben. Griine (halbreife; vollreife) Tomaten enthalten in 100 g 
(frischer Friichte) 0,11 (0,84; 7,85) mg Lycopin, 0,16(0,43; 0,73) mg Carotin, 0,02 (0,03;
0,06) mg Xanthophylle u. 0,00 (0,02; 0,10) mg Xanthophyllester. Der Chlorophyllgeh. 
der griinen Friichte liegt unter 3,0 mg in 100 g. Die Xanthophyllć sind Yorwiegend 
Zcaxantliin u. Lutein, das Carotin ist /f-Carotin. —  Bixindialdehyd, C2iH280 2 (II). Aus 
Lycopinal in Bzl.-Eg. mit wss. 1/io-n- Cr03 (2 Atonie Sauerstoff), oder aus Lycopin mit 
5 Atornen 0 2, neben Methylheptenon, Aceton, Formaldehyd. Aus reinem Py. blau- 
violett gliinzendo Prismen, F. 220° (im Vakuum). Geht beim Verteilen zwischen Benzin 
u. 90%ig. Methanol in die untere Schicht. Absorption: CS2 539,5; 502,0; 467,5 m/j. 
Py. 534 5; 494,0; (459) m/<■ Chlf. 529,0; 490,5; (456) m/i. Benzin 502,0; 468,0; 437,5 mu. 
Dioxim, C24H30Ó2N 2, in  Chlf. m it Hydroxylamin in Py. dargestellt, Niidelchen, Zers. 
zwischen 250 u. 300° unter Dunkelfiirbung u. starkom Sintern. Spektrum in Py.: 517, 
482, 452 m/ł. Oberfiihrung in /J-Norbixin wie oben: Dimethylcster, aus Py. blau- 
glanzende, in der Durchsicht granatrote Nadeln vom F. 206— 207°. (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 65- 1880— 89. 7/12. 1932. Heidelberg, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. medizin. 
Forschung.) B ergm an n .

Richard Kuhn und Hans Brockmann, Flavom nłhin. In den gelben Bliiten- 
bliittern von Ranunculus acer kommt ein bisher unbekanntes Carotinoid vor, das 
wegen seiner besonders hellen gelben Farbę ais Flavoxanthin bezeichnet wird. Im  
ganzen kommen in den Blutenblattern mindestens 4 verschiedene Xanthophylle vor, 
die zur Hiilfte verestert sind. Es iiberwiegt das Lutein, dann folgt ein durch starkę 
blaue HCl-Rk. charakterisiertes Xanthophyll (Xanthophyl! (i von T w e t t  ?), weiter
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Taraxanthin, mit etwas Yiolaxanthin yerunreinigt, endlich Flavoxanthin. Die Rei- 
nigung gcschah durch Yerteilen zwisehen Bzn. u. W.-haltigem Methanol —  soweit 
notig, nach dem Vereeifen — , die Trermung durch chromatograph. Analyse an CaCO;! 
aus Bzn.-Lsg. Ohen bildet sich eine breite, griinstichig gelbe Zone von „Xanthophyll jS“ 
aus; in ihren unteren Teilen findet sich das Taraxanthin. Dann foJgt die schmale 
citronengelbo Zone des Flavoxanthins, schlieBlieh die goldgelbc des Luteins. Durch 
wiederholte Adsorption u. Krystallisation aus Methanol wurden aus 1 kg trockenen 
Bliiten 110 mg rohes, 40 mg reines Flavoxanthin erhalten: bei raschem Abkiihlen 
gelbe Prismen mit blaulichom Oberfliichenglanz, bei langsamer Krystallisation lachs- 
rotc, mit Kryatalhnothanol (bis zu 25% OCH3), der im Hochvakuum bei 100° ent- 
weicht. F. 184°; [a]cd20 =  190° (in Bzl.), Formel C,10I l50O;. Alle drei O-Atome gehoren 
IIydroxylgruppen an; bei der Hydrierung werden 11 Moll. H» aufgenommen. Flayo- 
xanthm stelit also zwisehen den Xanth.oph.yHon CdoH560 2 (Lutcin, Zeaxanthin) u. 
C40Hs0O4 (Yiolaxanthin, Taraxanthin), was auch im Adsorptionsverh. u. der Yerteilung 
zwisehen Bzn. u. 70%ig. Methylalkohol zum Ausdruek lcommt: letzterer nimmt Lutein  
nicht, Flavoxanthin wenig (1: 9), Violaxanthin starker (1: 6) auf. Die extrem kurz- 
wellige Lage der Absorptionsbandcn laBt Yff. vermuten, daB nicht allo Doppelbin- 
dungen konjugiert sind. Die Banden liegen an derselben Stelle wio boi Crocetin (9 kon- 
jugierto Doppelbindungen). Im Sichtbaren sind nur zwei (in CS2 3) Banden yorhanden, 
zwei weitere liegen an der Grenze des Sichtbaren, bzw. im Ultraviolctt: CS2 478, 
447,5, 420. Bzl. 458,5, 430. Chlf. 458, 429,5. Bzn. 450, 422. Hexan 449, 422. Athyl- 
alkohol 448, 421. Methanol 447, 420. —  Konz. HjSO^ u. schm. Trichloressigsaure lóst 
Flavoxantliin rein blau; die Eg.-Lsg. wird m it wenig konz. HC1 snmragdgrun, dann 
auf Zusatz von W. oliyfarben. HCOOH lost grasgriin, ebenso ath. Pikrinsaure. Die 
m it SbCl3 in Chlf. entstehende blaue Lsg. zeigt neben Endabsorption eine Bandę bei 
548 m/f. Die A.-Lsg. wird beim Unterschichten mit 20%ig. HC1 schwach, m it 25°/0ig. 
HC1 stark blau; doch yerblaBt die Farbę schnell iiber Violett. — Flavoxantkin ist 
ziemlich selten; Yff. haben es noch im Fruhlingskrouzkraut (Senecio vernalis) auf- 
gefunden. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 2 1 3 . 192— 98. 6/12. 1932. Heidelberg,

Richard Kuhn und Edgar Lederer, Vber TaraxdmMn. Das Vork. von Tara- 
xanthin (K u h n  u. L e d e r e r , C. 1 9 3 1 . II. 2019) schien bisher auf die Familio der 
Compositen beschrankt zu sein. Zu ihnen gehort auch Leontodon autumnalis, in dessen 
Bliitenblattern dio Xanthophylle aus 60°/o Lutein u. 40% Taraxanthin bestehen, wio 
Yff. festgestellt haben. — Vff. haben aber Taraxanthin auch in den Bliiten von Im- 
patiens noli me tangere (Balsaminacee) aufgefunden, aus denen es besonders leicht 
rein zu gewinnen ist, da die chromatograph. Analyse hier fortfallen kann. F . 181— 183°; 
,[a]cd22 =  +200°; Bandenschwerpunkte bei 501, 468, 439 mfi (CS2). Vff. yermuten, 
daB einige der bisher ais Violaxanthin bezeichneten Praparate teilweise Taraxanthin 
sind, da gewohnlich der positive Ausfall der blauen HCl-Rk. ausschlieBlich ais Argument 
herangezogen wurde, der natiirlich kein Beweis gegen das Yorhandensein von Tara- 
xanthin ist. Eindeutige Entscheidung ist erst an krystall. Priiparaten móglich. —  
Yff. halten im Gegensatz zu K a r r e r  u. N o tth o ft  (C. 1 9 3 3 . I. 233) an der yon ihnen 
yorgeschlagenen Nomenklatur (K u h n , W i n t e r s t e in  u . L e d e r e r , C. 1 9 3 1 . II. 251) 
fest. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 2 1 3 . 188— 91. 6/12. 1932. Heidelberg, ICaiser- 
W ilb.-lnst. f. med. Forsehung.) B e r g MANN.

Arthur Stoli und Erwin Wiedemann, Uberfuhrung von Clilorcyphyll b in  Chloro- 
phyll a. DaB, wie in der letzten Mitt. (C. 1 9 3 3 . I. 237) formuliert, der Porphinkern 
von Chlorophyll a u. b gleich u. ein Unterschied nur in bezug auf die Atomgruppierungen 
bei C9 u. C10 yorhanden ist, beweisen Vff. durch die DberfuŁrung von Chlorophyll b in a: 
Phaophorbid b oder Phaophytin b gehen mit atherhaltiger Salzsaurc in „Anhydro- 
phaophorbid b“ uber, das wegen der spektralen Ahnlichkeit m it den Oximen von 
Phaophorbid b u. Bhodin g eine Doppelbindung an C10 besitzt, u. zwar wegen der

Kaiser-Wilh.-Inst. f. med. Forsehung.) B e r g m a n n .
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Fahigkeit zur Bldg. eines Benzoylderiv., nicht aber eines Oxims, eino solche yon Cin 
nach C9 (W.-Austritt). Iled. z. B. mit TiCl3 gibt Phaophorbid a (gelbe Phase, Abbau 
zu Chlorin e u. Protophaoporphyrin a). Das Rk.-Schema siehe yorhergehendo Seito. 
Anhydrophaophorbid b (C35H 370 5N.,C1 ±  H 2) gibt m it Pd u. H 2 einheitliches Hydro- 
phiiophorbid a, das sich zu Hydrochlorin e verseifcn laBt. Hydrierung zur Leukoverb. u. 
nachtragliche Dehydrierung oder abcr Abbau m it Eg.-H J gibt Protophaoporphyrin a. 
Da sich Chlorophyll b in Phaophorbid b verwandehi laBt u. umgekehrt aus Phao
phorbid a durch Einfuhrung von Mg (Chlorophyllid a) u. enzymat. Vcresterung mit 
Phytol Chlorophyll a erhalten werden kann, ist der Kreis geschlossen. Die nahe Ver- 
wandtschaft der beiden Chlorophyllkomponenten laBt den SchluB zu, daB ihre Funktion 
im AssimilationsprozeB gleichartig ist. (Naturwiss. 20. 889. 2/12. 1932. Basel, Wisa. 
Lab. d. Chem. Fabr. vorm. Sandoz.) B ergm ann.

C. J. Watson, Uber Stercobilin, Kopromesobiliviolin und Kopronigrin. II . Mitt. 
(I. vgl. C. 1 9 3 2 .1 .1252.) Vf. beschreibt Trennung des in der I. Mitt. (1. c.) beschriebenen 
Stercobilinchlorhydrates von begleitenden, mesobiliviolin ahnlich.cn Substanzen, uber 
krystallisiertes Porphyrin u. unregelmaBig vorkommende Substanzen aus menschlicher 
Faeces. —  Stercobilinchlorhydrat zu 40—70 mg pro 500 g Faeces enthalten, von bc- 
gleitender, mesobiliviolinahnlicher Substanz, Koprobiliviolin  genannt, durch mehr- 
maliges Umkrystallisieren aus Chlf. befreit. Betreffs Stellung des Stercobilins zu 
Mesobilirubinogen wird Red. zu Leukoverb. versucht, dio zu keinen lcrystallisierten 
Prodd. fuhrt. —  Oxydation m it Chromsaure-Eg. ergibt wahrscheinlich Hamatinsaure. 
Jedenfalls besteht Bezichung zwischen Stercobilin u. Bilirubin. Farbstiirko des Sterco- 
bilins wird bestimmt. DaB Pyrrolfarbstoff vorliegt, beweisen Red.-Prodd. m it E iir l ic h -  
scher Rk. Vf. halt Stercobilin u. Urobilinogen fiir verschieden, gleiches gilt fiir Steroo- 
bilin u. Harnurobilin. —  Kopromesobiliviolin, ebenfalls zu 40—70 mg pro 500 g Faeccs 
enthalten, ist dem aus Mesobilirubinogen (C. 1924. II. 1206) gewonnenen Mesobili- 
violin sehr iihnlich, aber nicht damit ident. Ahnlichkeit auch in Absorptionsstreifoi 
bei 600 u. 500 m/i. Streifen des Mesobiliviolin bei 560 m /i besitzt die aus Facces iso- 
lierte Substanz nicht. Beide geben mit alkoh. Zn-Acetatlsg. intensiv griine Fluorescenz. 
Kopromesobiliviolin, F . 164— 172°, Sinterung 117°. Steht auch zu Stercobilin in Be- 
ziehung u. laBt sich durch Eisenchlorid-HCl quantitativ in dieses zuriickverwandeln. 
Gibt blauviolette Cu-Vcrb. m it zwei Streifen 640 m/< u. 500 m /i. — Kopronigrin  zu 
60— 100 mg pro 500 g Faeces enthalten, zeigt keine Fluorescenz. Mit Zn-Acetat fallt 
quantitativ Zn-Verb. aus. Nach Amalgamred. EHRLlCHsohe Rk., verwaschene Ab- 
sorption ab 500 m//. HJ-Red. spaltet in bas. u. saure Fraktion, letztere m it E h r lic h -  
scher Rk. Amalgamred. liefert zuweilcn farblose Krystalle ohne diese Rk. —  Aus der 
Faeces eines Falles m it pernizióser Anamie wird Deuteroporphyrinester isoliert, fiir 
dessen Entstehen aber auch die Lebertherapie des Patienten verantwortlich sein kann.

V e r s u c h  e. Trennung des Stercobilinchlorhydrates von Kopromesobiliviolin 
durch Chlf.-TJmkrystallisation. Stercobilinchlorhydrat, C33H,150 8N,,C1, Absoiption 496,1; 
Koprcrrwsobiliviolin, Absorption in Essigester oder Essigester-Chlf., zwei Streifen
1. 602,1, II. 489,1; alkoh. Zn-Acetatlsg. 1 .633,6 , II. 581,8, III. 488,0. Oxydation 
liefert in saurer Fraktion bei 120° sublimiorende Krystalle. Parallele Auslóschung dor 
prismat. Krystalle wie bei Hamatinsaure. Dio saure Fraktion der HJ-Red. des Sterco- 
bilins gibt m it Chlf. extrahiert u. von EHRLiCHScher Rk. gebendem Pyrrol durch 
Kupplung m it Diazobenzolsulfosaure befreit, aus Ch.lf.-PAe. Krystalle yom Habitus 
der BilirubinsiŁure. Nach der Chlf.-Extraktion der m it Eg. angesauertea Bicarbonat- 
lsg. des Stercobilinchlorhydrates (C 02!) gibt die Mutterlauge folgondes Spektrum:
I. 533,0, II. 480,5; Freies Stercobilin, Cg3Hj.,08N 4, aus dem Chlorhydrat m it Vio'n - 
NaOH, lange Prismen. Absorptionskoeff. der aOcal. ammoniakal. Zn-Acetatlsg. A —
0,00005439; Riickverwandlung des Kopromesobiliviolins in Stercobilinchlorhydrat mit 
gesatt. FeCl3-Lsg. in 25°/0ig. HC13, Aufarbeitung iiber Chlf.-PAe.; Cu-Verb. des Kopro- 
inesóbiliviolins, C33H ,0O8N 4Cu2, aus CH3OH kleine Stabchen, F . 182— 190°. —  Das 
aus erstem Chlf.-Extrakt bei der Darst. des Stercobilins nach Abstumpfcn mit HC1 
erhaltene Kopronigrin  wird iiber verd. NaOH/Eg. gereinigt, aus h. CH3OH-Lsg. fallt 
mit Zn-Acetat Zn-Verb., C42H 50O].,N3Zn2; Freie Base des Kopronigrins, C^H^OuN,, 
aus Zn-Salz 10%ig. HC1, aus h. CH3OH umkrystallisiert kein seharfer F. —  2 Kryatali- 
photographien. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 208. 101— 19. 1932. Miinchen, 
Techn. Hochsch.) Orth .

Fritz E. Lipmann und P. A. Levene, Serinphosphorsdure ais Produkt der Vitellin- 
saurehydrolyse. Vff. untersuchen die Struktur der P u. N  enthaltenden Yitellinsaure,
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dic in molir qualitativer Weise vor allem von PoSTERNAK u. POSTERNAK (C. 1928-
I. 211) studierfc worden ist; das Praparat wurde nacli L e v e n e  u. ALSBERG (J. biol. 
Chemistry 2 [1906]. 127) dargestellt; nur wurde es zur Reinigung aus W. mit Salzsaure 
umgefallt. Der hohe Stickstoffgeli. von 17°/0 deutet auf einen groBen Anteil —  nach 
der Phospliorwolframsiluremethode roh zu 40°/0 des Gesamt-N bestimmt —  von bas. 
Aminosauren im Peptidrest. Es konnen nur 70°/o des Stickstoffs in Eorm von Amino- 
gruppen vorliegen, u. es mussen zwei Aminosiiurereste auf einen Phospliorsaurerest 
kommen. Bei der Dephosphorylierung m it I/1-n. Alkali wird das Polypeptid prakt. 
nicht yerandert. Es enthfift wie der Peptidanteil der Vitellinsaure 17°/0 N u. gibt boi 
der sauren Hydrolyse 18°/o Ammoniak; davon stanim t nicht melir ais ein Viortel aus 
Amid-N. Die hohe N H 3-Menge ist ein Anzeichen dafiir, daB im Mol. der Vitellinsaure 

CH . CII(NII )• COO- l reichlich Serin vorkommt (dessen OH durch Phosphor-
sauro vcrestert ist). In der Tat gelang cs den Vff., 
aus der mit 2-n. HC1 erhaltenen Hydrolysenfl. ein 
Bariumsalz zu erhalten, dessen Analyse der nebenst. 
Formel eines Serindoriv. entspracli. Reinigung durch 
Auflósen in 2-n. HC1, Neutralisicron, Filtrieren, Baryt- 

alkalischmaehen u. Fallen mit A. bis zu einer A.-Konz von 50°/o, bei der Wiederholung 
25% in der FI. Das Salz CcH 10N 20 12P 2Ba3 zeigte in 10%ig. HC1 die Drehung [oc]d25 =
4-8,2°, ber. auf dio Saure + 17 ,3°. Nebenlier entstand ais in 50%ig. A. 1. Anteil das 
Salz C3H 0O6N PBa (zweibas. Salz dor Serinphosphorsaure) (J. biol. Chemistry 98. 
109— 14. Okt. 1932. Now York, Rockefeller Inst. for Medical Research.) BERG M ANN.

0
1 O
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O

Charles Doree, Mcthods of ccllulosc chemistry. New York: Van Nostrand 1933. (488 S.) 
8°. S 7.—.

[russ.] Boris Alexejewitsch Pawlow, Kurzes Lelirbuch der organ. Chemie. 2. Aufl. Moskau- 
Leningrad: Goschimtechisdat 1932. (2G7 S.) Rb). 4.—.

Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. 4. Aufl. Die Literatur bis 1. Jan. 1910 um- 
fassend. Hrsg. von d. Deutschen Chem. Gesellschaft. Bd. 16. Berlin: J. Springer
1933. gr. 8°.

IG. Isocyclisclie Reihe. Azoverbindgn., Diazoverbindgn., Azoxyverbindgn., 
Nitramine, Nitrosohydroxylamine, Triazanc, Triazene, Hydroxytriazene . . . C-I’hos- 
phor, C-Arscn, C-Antimon . . . Verbindgn.; metallorgan. Verbindgn. (System-Nr. 2085 
bis 2358.) (XXII, 1040 S.) Lw. M. 212.—.

E. Biochemie.
F. Gowland Hopkins, Alomphysik und Lebenshrafte. (Naturę, London 130. 

869— 71. 10/12. 1932.) ' L. E n g e l .
Rene Wurmser, Die biologische Bcdeulung der Ozyreduktionspolcntiale. t)ber- 

sichtsreferat. (Biol. Rev. biol. Proc. Cambridge philos. Soc. 7. 350— 81. Okt. 1932.) Opp.
M arian Irw in, Kann Eiwei/3 ais Trager fiir  die Penelration wirken 1 Nach 24 Stdn. 

Aufenthalt in Kresylblau-Lsgg. bei pa =  9 u. 5,5 (Temp. 10°) hat Gelatino (mit dest. 
W. gewaschen, geschmolzen u. colorimctr. gopriift) bei Ph =  9 mehr Farbstoff auf- 
genommen ais bei pu =  5,5. (Hohere Konz. negativ geladener Proteinionen bei 
pH =  9,9, die bofiihigt sind, m it den Farbstoffkationen sich zu verbinden.) Dio boi 
pH =  9 gefiirbtc Gelatine kommt in Pufferlsgg. u. nach 12 Stdn. wird dic Farbstoff- 
konz. der Pufferlsgg. colorimctr. festgestellt. Bei pa =  5,5 ist mehr Farbstoff aus der 
Gelatine ausgelreten ais bei Ph =  9. Ursache: Abnahme der negativ geladenen Protein
ionen bei ph =  5,5. Folgerungen fiir die Aufnahmefahigkeit von Farbstoffen in lebendc 
Zollen. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 342.) O PPEN H EIM ER .

Biochemisches Handlexikon. Hrsg. von Emil Abderhalden. Bd. 14. <Erg. Bd. 7.) Berlin: 
J. Springer 1933. gr. 8°.

14. <Erg. Bd. 7.> Proteinę, Pyrolldcrirate, Tierisohc Farbstoffe u. synthet. Por- 
phyrinc. Gallenfarbstoffe. Sterine. Nueleinsauren, Nuelcotide, Nueleoside. Bearb. 
von Lawrence W. Bass u. a. (963 S.) M. 123.— ; Lw. M. 126.—.

E ,. E n zy m ch em ie .
Bengt Andersson, Ober Hexosediphospltatdnhydrogenase und Carboxylase in 

Pflanzensamen. Vf. zeigt, daB die Phosphatextrakte rerschiedener Samen (Phalaris 
canariensis, Sorghum cemuurh, Arena sativa, Hordeum vulgare, A llium  schoenopra-sum) 
auf Zusatz von Co-Zymase Methylenblau bei Ggw. von Hexosediphosphat entfiirben.
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Der von TnUNBERG (Lunds Uiiiversitets Arsskrift N. F . Avd. 2 Bd. 27 [1931]) ver- 
mutete Nichtgeh. an Hexosephosphatdehydrogenasc ist also nur auf dic Abwesenlieit 
von Co-Zymase zuruckzufuhren. Einen entsprechenden Befund hatten bei Corcliorus 
capsularis E u l e r  u . N ils s o n  (C. 1931. I. 3131) gemacht. Das gesteigerte Vermogen 
zur Methylenblaured. (Zymophosphat ais Donator) wahrend der Keimung ist auf eine 
Vermehrung der Co-Zymase zuruckzufuhren, wie Vf. in Verss. an Weizensaimn zeigt. —  
Erbsenmehl enthalt neben Carboxylase einen dialysierbaren, relatiy thermostabilen 
Aktivator fiir diese, der durch Co-Carboxylase aus Hefe vertreten werden kann u. 
selbst die Atiozymase zu aktm eren vermag. Vf. zeigt weiter, daB die Carboxylase des 
Erbsenmehles ebenso wie diejenige der Hefe (A u h a g e n , C. 1932. I. 2192) zu ibrer 
Wirksamkeit der Ggw. von Mg bedarf. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 210. 15— 29. 
1932. Stockholm, Univ.) W il l s t a e d t .

K. Myrback, H. v. Euler und H. Hellstróm, Weitere Untersuchungen iiber die 
Hefen-Co-Zymasc. Die Co-Zymase ist, wie Vff. an ihren reinsten Priipp. wiederholt 
festgestellt haben, m it der Muskeladenylsdure nicht ident. Sicherlich steht sie ihr 
jedoch chem. ziemlich nahe, wie auch aus neuen Analysendaten hervorgeht, die die 
Vff. iiber Co-Zymasepraparate von ACo 100 000— 160 000 mitteilen. Auch bei den 
reinsten Praparaten gelang es aber noch nicht, krystallisierte D eriw . herzustellen. 
Bei der Desaminierung m it H N 0 2 entsteht eine Saure, dereń krystallisiertes Ba-Salz 
in der Zus. u. den Eigg. m it dem inosinsauren Ba  ubereinstimmt. —  Vff. haben das 
uUravioleitc Absorptionsspektrum  der Co-Zymase m it dem der Muskeladenylsaure, der 
Ilefeadenylsaure, des adcnosintripliosphorsauren Ca, des Adenosins, des Guanosins u. 
des inosinsauren Ba verglichen. Alle D eriw . des Adenins zeigen ein Absorptions- 
maximum bei 2580— 2500 A; ist die 6-Stellung des Purinkerns m it Hydroxyl oder 
Sauerstoff besetzt, so liegt das Maximum bei 2500 A. —  Ein gegeniiber Glycerophosphat 
hochwirksamcs Praparat yon Nierenphosphatase war gegen Co-Zymase vóllig oline 
Wrkg. (Hefeautolysensaft bewirkt dagegen schnelle Inaktivierung, wie schon H a r d e n  
festgestellt hat.) —  Eine Ursache fiir die Hitzeinaktivierung der Co-Zymase ist noch 
nicht bekannt. Vff. zeigen, daB das Mol.-Gew. (m it der Diffusionsmethode bestimmt) 
sich bei der Hitzeinaktivierung nicht iindert u. bestatigen ihren friiheren Befund, daB 
wahrend der Inaktivierung eine Abnalimc der negatiyen Drehung erfolgt. Sic beob- 
achten weiter, daB hitzeinaktivierte Praparate zur Ncutralisation auf pn 9,5 melir 
Alkali verbrauchen ais akt. Praparate, daB aber beide, akt. u. inaktivierte Praparate, 
weniger Alkali yerbrauchen ais Muskeladenylsaure. Zur yollstandigen Neutralisation 
(pH =  12) verbrauchen akt. u. inaktivierte Praparate 2 Aquivalente Alkali. Aus diesen 
Befunden schlieBen Vff., daB bei der Hitzeinaktiyierung keine neuen sauren Gruppen 
freigesetzt werden, sondern nur dic Konstanten der vorhandenen Gruppen yerandert 
werden. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 212. 7— 25. 11/10. 1932. Stockholm, 
U niv.) W i l l s t a e d t .

E s. P fla n zen p h y slo lo g ie . B ak terio log ie .
K. Scharrer und W. Schropp, Weitere Untersuchungen iiber die Wirkung steigender 

Jodmengcn in Form von Jodid-, Jodat- und Perjodation sowie elementarem Jod auf die 
Keimung und die erste Jugenden Iw i c Hun g verscliiedener Kulturpflanzen. X X V . Mitt. 
żur Kenntnis des Jods ais biogenes Element. (X XIV. vgl. C. 1932. II. 2980.) Die Verss. 
sollten iiber folgendc Fragen Aufklarung bringen: 1. Welchen EinfluB haben stei- 
gende J-I\Iengen in Form elementaren Jods (wss. Lsg.), sowie ais Jodid, Jodat u. Per- 
jodat auf die Keimung von Getreidepflanzen. 2. Welche Wrkg. haben J  u. Jodverbb. 
auf das weitere Wachstum der Pflanzen. 3. Wie wird das Erntegewicht beeinfluBt 
u. 4. Veriindert Joddiingung die Rk. des Bodens ? Dio Verss. wurden mit K- u. Na- 
J-Verbb. ausgofiihrt. Ergebnisso: Hohe Jodgaben wirken ungiinstig auf die Keimung. 
J 2 wirkt am schlechtesten, es folgt Jodat, wahrend Perjodat dio geringsten Schadi- 
gungen ergab. K J  wirkte schadlicher ais NaJ. Am cmpfindlichsten war Hafer, es folgte 
Sommergerste, Weizen, Wintergerste, Roggen. Ahnliche Verhaltnisse zeigen sich beim 
weiteren Wachstum der Pflanzen. Hinsichtlich der schadlichen Wrkg. sehr hoher 
Jodgaben wurde folgendes beobachtet: K J  >  N aJ  >  J 2 > K J 0 3 >  N a J 0 3 >  K J 0 4>  
Na JO.]. Das Erntegewicht wurde durch Hochstgaben in Form von K J, N aJ, J 2, K J 0 3, 
I< JO., bei samtlichen Pflanzen vermindert, in Form von N a J 0 3 bei Weizen, Gerste 
u. Hafer, in Form von Na.JO.t nur bei Hafer. Bei geringeren K J-Gaben waren die Ernte- 
ertrage meist gleich der Grunddiingung. Die Bodenrk. wurde durch K J, ICJ03 u. KJO., 
nicht merklich yerandert. (Biochem. Z. 239. 74— 93. Weihenstephan.) SciIONFELl).
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Julius Schwaibold und Bernhard Harder, Die Bestimmung des Jods in bio- 
chemischen M aterialim . X X V I. M itt. zur Kennlnis des Jods ais biogenes Element. 
(XXV. vgl. vorst. Ref.) Zu der friiher (vgl. S c h w a ib o l d , C. 19 2 9 . I. 1133) beschrie- 
benen Methode zur Vorbrennung von organ. Materiał in einem geschlossenen System  
mit 0 2 ohne sonstige Reagenzien wird eine Neukonstruktion des Verbrennungsofens 
angegeben, welehe sich besonders fiir gróBere Mengen schwer verbrennbaren Materials 
(wie Lebertran) eignet. Die Methode gestattet, noch den absol. geringen Jodgeh. von 
boispielsweiso Lebertran, von der durch die Verbrennung erhaltenen Fl. ausgehend, 
durch Titration zu bestimmen. Dio Jodbesl. erfolgt durch Uberfiihrung in Jodsaure 
mittels Chlorwasscr (vgl. Sc h w a ib o l d , C. 19 2 9 . II. 2349). (Biochem. Z. 2 4 0 . 441 
bis 453. Munchen, Deutsche Forschungsanstalt f. Lebonsmittelchemie.) S c h o n f e l d .

Hermann Emde, Biosyntliese und Pharmakognosie. X I. Mitt. (X. vgl. C. 1932.
II. 2973.) Vortrag. Am Beispiel des Arbutins (Hydrochinonglucosid) werden Móglieh- 
keiten fiir die Biosynthese von Alkaloiden aufgezeigt. Der Hydrochinonteil des Arbutins 
diirfte aus Chinasaure entstanden sein, wio aus pharmakognost. u. chem. Tatsachen 
geschlossen wird. D ie Chinasaure kann man sich ais Prod. gekoppelter Rkk. aus Hexosen  
entstanden denkon, wobei dio Chinaalkaloide die anderen Endprodd. sein durften. 
(Apoth.-Ztg. 47. 1418—21. 1433—36. 16/11. 1932. Konigsberg Pr., Univ.) E r l b a c h .

Frank Knowles und J. E. Watkin, D ie Menge und Verteilung einiger Phosphor- 
und Stickstoffverbindungen im  Weizen wahrend des Waclistums. Best. des Gesamt- 
P ,0 5, Phytin-P20 6, Lipin-P20 B, sowie von Gesamt-N, Protein-N u. proteinfreien N- 
Verbb. in kurzeń Zcitabstandcn. Aus graph. Darstst. ergibt sich der parallele Verlauf 
der Kurven fiir Phytin-P2Os u. Protein-N. Von den P20 5-Verbb. enthielt die Abrc 
zur Zeit der Reifo 75% Phytin, 80% Lipin u. alle anorgan. P„05-Vcrbb. Protein u. 
prot-einfreie N-Verbb. waren zu 80% in der reifen Ahre vorhanden. (J. agric. Sci. 22. 
755—66. Okt. 1932. Chelmsford, East Anglian Institute of Agriculture.) W . S c h u l t z e .

John Vargas Eyre, Bemerknngen uber die Olentwicklung im  Samen einer waclisenden 
Pflanze. Die (Jnters. der Olbldg. u. der Veranderungen im Charakter des Ols in 
Flachssamen (Linum usitatissimum u. L. cribrosum) wahrend ihrer Entw. u. des Reifens 
zeigte, daB die sauren Bestandteile sich zuerst bilden. Ob das Glycerin glcichzeitig 
entsteht u. sich erst spater mit der Saure verbindet, oder sich iiberhaupt erst spater 
bildet, konnte nicht entsekieden werden. Dio Olbldg. selbst vollzieht sich im Laufc 
von ctwa 14 Tagen, die Vcrandcrungen in der Natur des Ols setzen sich jedoch noch 
nach der maximalen Olbldg. fort, wobei sich der ungesiitt. Charakter des Ols steigert. 
(Biochemical J. 25 . 1902— 08. 1931.) K l e v e r .

H. v. Euler, D. Burstrom, H. Hellstrom und B. v. Kohler, Entwicklungs- 
chemische Studien an Ghlorophyllmutanten der Gerste. Vff. hatten in einer friiheren 
Unters. (C. 1 9 3 2 . II. 2668) zum erstenmal stoffliche Unterschiede zwisehen yerschie- 
denen Sippen chloropliylldefekter Gerstenmutanten nachgewiesen. D ie bei manchen 
Sippen beobachtete Absorption der A.-Extrakte bei 287 u. 270 m/i mufi einem Indol- 
deriv. zukommen. Tryptophan kommt aber nicht in Betracht, da dessen Konz. in allen 
Mutanten gleich war. Vff. untersuchen nun dio Ultraviolettabsorption der A.-Extrakte 
auch anderer Chlorophyllmutanten der Gerste, namlich Xantha 3 und Virescens 6 
(N il s s o n -E h l e ). Bei diesen geht das Verhaltnis Chlorophyllgeh. defekt : Chlorophyll- 
geh. n. nicht parallel m it dem gleichen Verhaltnis der Gehh. an im TJltraviolett ab- 
sorbierenden Substanzen, sondern ist wesentlich geringer. —  An den Keimblattern von 
Mutanten wurden Tryptophan- u. jTł/rosmbestst. ausgefiihrt. Vff. haben neue Verss. 
iiber den Mg-Geh. chloropliylldefekter u. chlorophyllnormaler Keimbliitter angestellt, 
u. zwar mit Hilfe der colorimetr. Methode von H a h n  (C. 1 9 3 0 . I. 1184). Es konnten 
bei diesen Verss. jedoch zum Unterschied von friiheren Messungen (E u l e r  u . R u n e h - 
JELJI, C. 1 9 3 0 . II. 1384) keine Unterschiede im Mg-Geh. festgestellt werden. (Hoppe- 
Seyler’s Z. physiol. Chem. 2 1 2 . 53— 60. 11/10. 1932. Stockholm, U niv.) WlŁLST.

M. Braecke, Untersuchungen iiber die Veranderungen der Pflanzenfarben im  Ver- 
lauf ihres Trooknens. t)ber das Vorkommen eines durch Emulsin spaltbaren Helerosuls 
in Bergcnia cordifolia (Haw.) A. B . Etiolierte Blatter von Bergenia cordifolia (Haw.) A. B. 
sind entweder schokoladebraun u. schwarzen sich dann oder sind blaBgelb u. nohmen, 
wenn die Zcllen abgestorben sind, eine schwarzlich dunkelviolette Farbung an. Um  
diese Erscheinung aufzukliiren, wurden gesticlte Blatter untersucht, die Saccharose u. 
eine betriichtliche' Menge eines oder mehrerer durch Emulsin hydrolysierbarer heterosid. 
Kórper cnthielten. Die Aglucone sind durch A. ausschuttelbar. Der fiir dio Violett- 
farbung yerantwortlichc Korper besteht aus dem Aglucon (goldgelbe Krystalle), das
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sich bei /J-Glucosidasespaltung des Nd. bildet, don bas. Bleiacetat aus dem A.-Extrakt 
fiillt. Durch Oxydation (schon durch Luftsauerstoff) werden dio Krystallo grunschillemd 
violett (yiolet-mordore). Auch dio von Adventivwurzeln befreiten rhizomartigen Haupt- 
wurzeln (tiges rhizomateuzes) enthalten dasselbe heterosid. Prinzip in kleinerer Mongc. 
(Buli. Soc. Chim. biol. 13. 1228— 41. 1931. Briissel, Univ.) H a r m s .

Kurt Meyer, Uber den Einflu/3 der Monojodcssigsaure au f die baktcrielle Milcli- 
siiurebildung. (Vgl. L u n d s g a a r d ,  0 . 1930. II. 579 u. H in s b e r g  u . H o l l a n d ,  C. 1932.
II. 2198.) Monojodcssigsaure (MJE.) hemmt die baktcrielle MUchsaurebIdg. aus Glucose 
in Mengen, dio weit unter der abtotenden Dosis liegen u. keine allgemein sehadigende 
Wrkg. auf dio Baktericn ausiiben, wie daraus folgt, daB auch die Saurebldg. sich ver- 
mehrender, also in yoller Lebcnstiitigkoit bofindender Baktericn gehemmt wird. Dio 
Hemmungswrkg. ist also gegeniiber der bakteriellcn Milchsaurebldg. ahnlich elektiy 
wio gegeniiber der Milchsaurebldg. des arbeitonden Muskels. Die Hemmungswrkg. ist 
fiir dio MJE. spezif., da andere Gifte, wio Formaldehyd u. Phenol, die Milchsaurebldg. 
nur in Dosen, die der abtotenden Konz. naheliegen, hemmen. Durch die elektive Hem
mungswrkg. der MJE. auf den isolierten Stoffwechselvorgang des Zuckorabbaues diirfto 
sich dio Tatsache erklaren, daB boi ihr dio Spanne zwisehen entwicklungshemmender u. 
abtotender Konz. weit groBer ist ais bei Formaldehyd u. Phenol. (Biochem. Z. 256. 
105— 14. 7/12. 1932. Berlin, Bakteriolog. Abt. d. Rudo]f-Virchow-Krankenh.) K o b e i .

Heinrich Wieland und Robert Sonderhoff, Uber den Mechanismtis der Oxy- 
dationsvorgange. 32. Die cnzymatische Ozydalion von Essigsdure durch Hefe. (31. vgl. 
O. 1932. II. 998.) Mit einer von oxydicrbaren Zellbestandteilen befreiten Hefesuspen- 
sion kann Essigsaure (bzw. Na-Acetat in gepufferter Lsg.) rasch zu C 02 u. H20  ab- 
gebaut werden. Unterbricht man vor dem Ende, so ist der Hauptteil des angegriffenen 
Acetats auch schon yerbrannt; auBerdom aber konnen Bornstoinsaure (5°/0 der um- 
gesetzten Essigsaure) u. Citronensaure (10°/o) gefaBt werden. Boi vólligem Verbrauch 
des Acetats yerschwindot auch dio Bemstcinsaure -wiedor. Zur Isolierung der Citronen
saure wurden auch Verss. m it Ba-Acetat durchgefuhrt, die don gleiohen Verlauf nahmen 
-— nur daB das Bariumion etwas hemmt. Isolierung dor Citronensaure ais Bleisalz, 
Identifizierung auch ais Chininsalz (aus W. Nadeln, F. 194°). Athylalkohol tritt ais 
Reaktionsprod. nicht auf. —  Die Oxydation der Essigsaure hangt mehr von der Sub- 
stratkonz. ab ais dic des A .; doch besitzt auch sie noch auBerordentlich grofie Affinitat 
zur aktiyen Enzymoberfliiche; eine "71C8-Lsg. reagiert noch 3/ t so schnell wio eine 
"74-Acetatlsg. Die Oxydation beschlcunigt sich selbst, d. h. Zwischenprodd. werden 
schneller oxydiert ais Essigsaure selbst. —  Zur eingehenderen Erforsehung der Rk. 
haben Yff. festgestcllt, wolcher 0 2-Verbrauch u. welche C 02-Bldg. dor jeweils umgesetzten 
Essigsauro entsprechen. 0 2 sowio C 02 vorhalten sich zu Essigsaure bei vollstandiger 
Oxydation wie 2 :1 , C 02: 0 2 ist stets 1. Aus letzterer Tatsache folgt, daB die Essig
saure nur direkt —  ohne Zwischenstufen —  zu C 02 u. H20  abgebaut wird. Die Ergeb- 
nisse dieser Gasstoffwechselverss. bestatigen also das Resultat der priiperativen Unters. 
Beriieksiehtigt' man Eigenatmung dor Hefe, so wird C 02: 0 2 etwas kleiner. DaB 
0 2: CHjCOOH zu 1,7— 1,8 (statt genau 2) gefunden wurde, erkliirt sich eben aus dem 
Auftreten von Bernsteinsiiure u. Citronensaure. —  Es ist naturlich unwahrscheinlich, 
daB die Methylgruppe dirokt oxydiert wird; Glykolsiiure u. Oxalsaure kommen ais 
Zwischenprodd. nicht in Frage, da sie vom enzymat. System der Hefe boi Ggw. yon O., 
nicht angegriffen werden. Gegen die Annahme, daB Bemstcinsaure das Zwischen- 
prod. ist, scheint zu sprechon, daB sie langsamer umgesetzt wird ais Essigsaure (ł/3 
so schnoll). (Auch bei ihr besteht kaum Konzentrationsabhiingigkeit, also Selbststeige- 
rung dor Rk.-Geschwindigkeit, in der ersten Zeit yerlauft die 0 2-Aufnahme nach der 
nullten Ordnung.) Vff. nehmen an, daB die Bernsteinsiiure, die an der Enzymober- 
flacho entsteht, einen angeregten Zustand darstellt (sic besitzt dio Aktivierungswarme 
ihrer Entstehung, die dom n. chem. Mol. fehlt). Bekanntlich tritt bei der Alkohol- 
dehydrierung zu Essigsaure der Acetaldehyd, der normalerweise nur etwa gleichschnell 
oxydiert wird wie A., bei imYollstśindiger Rk. nur in geringer Menge auf. Hier wio dort 
yerlauft die Rk. iiber angeregte Zwischenprod.-Moll., die sich nur zum kloinen Teil 
zum n. Mol. der Bornstoinsaure bzw. des Acotalaldehyds inaktivieren. E s s i g s a u r e  
w i r d  a l s o  i i b e r  B e m s t c i n s a u r e  a b g e b a u t ,  wio schonT h u n b e r g  an
genommen hat. Der weitere Wcg geht iiber Fumarsaure, Apfelsiiure, Oxalessigsaure, 
Brenztraubensaure u. wieder Essigsaure. —  Fumar- u. Apfelsaure konnten bisher bei 
der unvollstiindigen Oxydation der Essigsaure nicht nachgewiesen werden, obwohl 
sie von 0 2 u. Hofo erheblich langsamer ais Essigsaure umgesetzt werden. Hingegen
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gclang es, bei der enzymat. Oxydation von Milehsaure u. Brenztraubeusiiure Essig- 
saurc u. (ersterenfalls aueh) Bernsteinsaure zu erhalten (wird noch publiziert). Dor 
Sauerstoff laBt sich bei der Dehydrierung von Essigsiiure, Bernsteinsaure oder Apfel- 
saure m it Hefe nicht durch Methylenblau ersetzen. Da bei Ggw. des letzteren Bernstein
saure durch Muskel glatt dehydriert wird, ist anzunehmen, daB dem Hefecnzym die 
Affinitat zum MB fehlt. —  Bzgl. der Bldg. der Citronensaure vermuten Vff., daB dio 
Oxalessigsaure des obigen Schemas sich m it Essigsaure aldolartig kondensiert. In der 
Tat entsteht aus Bernsteinsaure durch Hefe keine Citronensaure. Die an sich langsame 
Hefcoxydation der Citronensaure kommt nur allmahlich in  Gang. Es konnte gezcigt 
werden, daB ihr eine enzymat. Abspaltung des tertiiir gebundenen Carboxyls voraus- 
geht, boi der dio Sclbststeigerung der Geschwindigkeit bemerkenswert ist. Das wahr- 
scheinliche Reaktionsprod. fi - O xy gl u ta rsau ro wird wohl sofort zu Acetondicarbonsaure 
dehydriert werden, so daB auch von der Citronensaure aus, die ja in der Natur weit 
yerbreitet ist, ein Zugang zur Gruppe der Acetonkorper vorhanden ist. —  Mit den neuen 
Befunden erscheint der Kohlehydratstoffwechsel der Hefe analog dem liingcr bekannten 
der Schimmel- u. Schleimpilze. Vff. nehmen an, daB der Synthese von Bernsteinsaure 
u. Citronensaure aus Kohlehydraten ein enzymat. Zuckerzerfall in A. +  C 02 oder aber 
in Milehsaure vorangeht. Letztere kann ja (s. oben) von Hefe in Essigsaure verwandelt 
werden. (Liebigs Ann. Chem. 499 . 213— 28. 30/11. 1932. Mtinchen, Bayer. Akad. 
d. Wiss.) B e r g m a n n .

[russ.] Nikołaj Nikolajewitsch Iwanow, Metlioden der Physiologic u. Biochemie der Pflanzeń;
2. Aufl. Leningrad: Goschimtcchisdat 1932. (240 S.) Rbl. 5.—.

E 4. T ierchem ie.
A. H. Wiebe, E . G. Gross und D. Slaughter, Arsengelialt des breitmauligen, 

scliwurzai SeebarsrJis (Micropterus Sahm ides Lace.pede). Eine Konstanz der Beziehungen 
zwischen As20 3-Gch. des W. u. der darin gehaltenen Fische ist nicht feststellbar. (Proc. 
Soc. exp. Biol. Med. 29 . 275— 76. State Univ. of Iowa, Dep. of Pharmacol.) OJ’l’.

Y. Khouvine, Rontgenuntersucliung des Chitins von Aspergillus niger, von Psalliola 
campeslris und ton  Arm illaria mellea. Róntgendiagramme der genannten Substanzen 
wurden m it einem Diagramm tier. Chitins (Krebsschalen) verglichen. Sie crwiesen sich 
ais Y ó ll ig  ident., ebenso wie die chem. Zus. in allen 4 Fallen gleich war. (C. R. hebd. 
Sćances Acad. Sci. 195 . 396— 97. 1/8. 1932.) Sk a l ik s .

Hans SchmalfuB und Guido Fischer, Stoffe der Zahnmarkfaule (Gangran). I. 
(Nach Verss. von Wilhelm Moring.) In den Markresten markfauler Zahne (Gangran) 
wurden Indolkórpcr gefunden. In lebensstarken gesunden Zahnen fehlte Indolstoff 
im Zahnmark, der nur bei gesehlossener Zahnmarkfaule gefunden wurde. Urspriing- 
lich vorhandene freie oder gebundene fluchtige Base fehlte in gesunden Zahnen, war 
aber nachweisbar in markfaulen Zahnen. Inhalte von Faulniskanalen konnen stark 
bas. soin. Bei frischeitriger Entziindung im Zahnfaeh u. Zahnmark waren die Inhalte 
der Wurzelkanale oft sauer, bei Dauerentzundungen dagegen bas. Zur Priifung auf 
Indol wird FlieBpapier mit 0,01 cem l% ig. alkoh. Vanillinlsg. benotzt. 0,01 ccm rauch. 
HC1 aufgebracht u. die feuchte Stelle mit dem Faulnisstoff bestriehen (Hellrot—  
Kirschrot in Ggw. von Indol). Zur Priifung auf freie Base wird ein Stuckchen rotcs 
Lackmuspapier mit 1 Tropfen W. auf ein Uhrglas geheftet u. getrennt davon 1 Tropfen 
NESSLER-Lsg. aufgetragen. Das Uhi-glas dient ais Deckcl fur ein zweites, m it 1 Tropfen 
W. (Blindvers.) bzw. Markresten versehenes Uhrglas. Bei Ggw. fluchtiger Base trubt 
sich die NESSLER-Lsg. u. bliiut sich das Lackmuspapier. Zur Freimachung der ge
bundenen Base verwendet man ]Mg(OH)2 bei Zimmertemp. Das Lackmuspapier u. 
die NESSLER-Lsg. crfassen noch 5 -10-7 NH3 in 0,01 ccm Lsg. (Zahnarztl. Rdscli. 
41 . Nr. 28. 6 Seiten. 1932. Hamburg, Univ. Sep.) Sc h o n f e l d .

Heinrich Waelsch, Zur Kenninis der natiirlichen Melanine. Vf. untersucht das 
Chorioideapigment u. Fuscin aus Rinderaugen, ferner das Pigment zweier maligner 
Melanome von Mensclicn (aus der Leber m it primarem Sitz des Tumors im Auge). In 
der bisherigen Literatur (vgl. das Original) war die Reinigung gewohnlich durch Auf- 
lósen in Alkali u. Fallen mit Saure durchgefiihrt worden. Docli sind die Lsgg. natiir- 
lich kolloid. Immerhin gibt die Alkalibehandlung eine grobe Trennung, da es in Alkali 
oder Ammoniak 1. Priiparate gibt —  aus Metastasen primarer Hauttumoren ■— u. 
andererseits unl. Melanine — aus primaren Augentumoren. —  Auf der anderen Seite 
kann der Schwefelgeli. m it Alkali behandelter Melanine wesentlich yon dem der
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natiycn Prodd. yerschieden sein; ferncr konnen sich wic in der Alkalischmolze 
Umwandlungen in der Richtung auf die 11. Melaninsauren vollziehen. — Vf. hat eine 
schonendere TJntersuchungsmethode ausgcarbeitet. Nach Entfernung des Blutfarb- 
stoffes wurden die Organe mit Pepsin-HCl yerdaut, wobei allerdings dio Móglichkeit 
gegeben ist, dafi ein Fe-haltiger Komplex oder komplexgebundencs Fe abgespalten 
wird. Weiterhin wurde die Methodc der Flotation angewandt (vgl. HEIDELBERGER, 
J. biol. Chemistry 53 [1922]. 34), dio die Beobachtung benutzt, daB bei der Ausbildung 
einer Grenzflache Toluol-W. das Pigment allein zu Boden sinkt. Nach dieser Behand- 
lung enthalt es einen unverdaulichen EiweiBrest, der nach der Entfernung yon Fett 
durch langdauernde, salzsaurc Hydrolyse abgetrennt werden kónnte. Die Melaninc 
hatten alle verschiedene Zus.; im Pfcrdeaugo kommen mindestens 7 mg Chorioidea- 
melanin u. 0,34 mg Fuscin vor. Das aus dem Pigment mit Salzsaurc abgespaltene 
EiweiB ist in auffallender Weisc charakterisiert durch holien Amid- u. Nichtamin- 
Stickstoff u. niedrige Monoaminsaurefraktion; auBerdem enthalt es viel Sauerstoff. 
An sich ist es trypt. nieht yerdaubar, wolil aber nach der Einw. von Brom in Eg. 
Spuren Eisen wurden nur im Chorioideamelanin gefunden. Hingegen entlialten alle 
Melanine Schwefel, u. zwar reichert er sich mit Ausnahme des eben genannten Pig- 
ments bei der Hydrolyse in der „Farbgruppe" an. Dio beiden Sarkommelanine hatten  
gleich zusammengesetzte Farbgruppen (C 56,55 u. 56,65; H  4,87 u. 4,69; N  7,78 u. 7,73; 
S 4,78 u. 4,83; O 26,02 u. 26,10); yerschieden davon war die Zus. des Chorioidea- 
melanins (C 58,93; H  4,54; S 8,97; N  8,1; O 26,46) u. des Fuscins (C 55,21; H  4,99; 
S 5,32; N 8,8; O 26,58). Vf. yermutet, daB das Mol. des Melanins aus einem farblosen 
EiweiB durch partielle Umbildung zu einer Farbgruppe entsteht. Dabei sind yielleicht 
die cycl. Komplexe des EiweiC (Tyrosin!) beteiligt, u. das „Resteiweifi11 ware der bei 
diesem Mechanismus nieht verwendbare Anteil von Aminosauren. Móglicherweise hat 
hierbei dor uberraschend hohe S-Geh. prinzipielle Bedeutung. (Hoppe-Seyler’s Z. 
physiol. Chem. 213 . 35—57. 28/11. 1932. Prag, Medizin.-chem. Inst. d. Deutschen 
Univ.) B e r g m a n n .

M. Henze, Ober das Vanadiumchromogen des Ascidienblutes. Unter Mitarbeit von  
R. Stohr und R. Miiller. Die fruhere Feststellimg (H e n z e , Hoppe-Seyler’s Z. physiol. 
Chem. 86 [1913]. 340 u. friiher), daB im Blut der Ascidien, speziell Phallusia mamillata, 
Blutkórperchen yorhanden sind, die eine in stark saurem Milieu geloste Yanadium- 
verb. enthalten, erganzen Vff. durch eine yollstiindige Analyse des Vd-Komplexes 
bzw. des blauschwarzen Endoxydationsprod.; im Mittel C 38,96, H  4,63, N  7,46, V 10,16. 
Uberraschend ist, daB der N-Geh. nur etwa halb so groB ist wie bei einem n. EiweiB- 
korper. Die Stickstoffyerteilung im Chromogen wurde nach W in t e r s t e in e r  bestimmt. 
(C. 19 2 8 . II. 259): Humin-N I 5,20% des Gesamtstickstoffs, Humin-N II 13,59, Am- 
moniak-N 13,57, N  in der Phosphorwolframsaurefallung 25,41, Amino-N im Filtrat 
der Phosphorwolframsaurefallung 11,35, Niclitaminostickstoff darin 30,77%- Dor H u
min-N ist sehr hoch; móglicherweise begiinstigt das Vanadin Oxydationen u. Zerss. 
bei der Hydrolyse. Vielleicht ist aber auch das Chromogen reich an Pyrrolkórpern 
(hoher Nichtamino-N in dem Filtrat der Phosphorwolframsaurefallung!), wofiir auch 
die Fiehtenspanrk. des Chromogens spricht. Tyrosin ist nieht yorhanden. —  Das genuine 
Chromogen („braunc Lsg.“) enthalt sieher Vanadin auf einer niederen Oxydations- 
stufe, das sich um so leichter irreversibel oxydiert, je melir der Sauregeh. des Milieus 
yermindert wird. Die „braune Lsg.“ reduziert Ferrisalze, Permanganat, Chromat, 
ebenso Methylenblau oder Indigo. Das ist, wie Vff. zeigen, eine Eig. der zweiwertigen 
Stufe des Vanadins, das dabei dreiwertig wird. Also ist auch im untersuchten Chromogen 
das Vauadin zweiwertig; bei der Titration mit Indigo oder Methylenblau wird nur die 
dreiwertige Stufe erreicht; erst beim Stehen der austitrierten Lsg. tritt allmahlich 
dio Endoxydation ein. —  Das Vanadiumchromogen ist sieher kein Analogon des 
Hiimoglobins oder Hamocyanins, sondern hat nur die Eigg. eines starken Reduktions- 
systems; ein H-Donator im ublichen Sinne kann es nieht sein, weil das Reduktions- 
potential, das zur Wiederherst. der zweiwertigen Stufe nótig ware, biolog, unmóglich 
ist. AuBerdem hat die Natur durch das saure Medium die optimalen Bedingungen 
fiir eine Stabilitat der zweiwertigen Stufe geschaffen. Vff. stellen die Annahme zur 
Diskussion, daB das Yanadiumchromogen —  evtl. unter Ausnutzung von Lichtenergie
— wie die Chloroplastcn die Umwandlung von Kohlensaure zu Kohlehydrat bowirkt, 
das bei den Ascidien bekanntlich ais einzigen Tieren in Form von Cellulose (Tunicin) 
auftritt. Ais Argument hierfiir wird angefuhrt, daB bei Phallusia im Gegensatz zur 
Norm der C 02-Geh. des Blutes bedeutend unter dem des umgebenden W. liegt; es
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muB also C 02 Tom Blut oder Organismus verbraucht werden. Gaswecliselyerss. sprechen 
vielleieht auch dafiir, docli sind die Resultate noch unsicher. (Hoppe-Seyler’s Z. pliysiol. 
Chem. 2 1 3 . 125— 35. 6/12. 1932. Innsbruck, Medizin.-chem. Inst. d. U niv., u. Neapel, 
Zoolog. Station.) BERGMANN.

William James Griffiths, Die Isolierung eines Pignienls m it direkler van den 
Bergh-Reaktion aus Galie. Von G r i f f i t h s  u. K a y e  (C. 1933 . I . 628) war gezeigt 
worden, daB fiir die „indirekte" (d. h . in Ggw. von  A. positive) VAN DEN BERGHSchc 
Rk. (mit Diazobenzol-p-sulfosiiure) im Blutserum bei Gelbsucht das Bilirubin verant- 
wortlich ist, wahrend der Trager der „direkten" (sehon in  wss. Lsg. positiven) R k. noch  
unbekannt ist; weder die Annahme, daB es ein intramolekular umgelagertes Bilirubin 
ist, noch die, daB es ein Salz oder Deriv. des letzteren darstellt, erschemt begriindet. 
Aus getrockneter Galie aus menschlichen Gallenblasen konnte Vf. nach Entfernung 
des Bilirubins durch Extraktion mit Chlf. das direkt reagierende Pigment isolieren, 
indem das in Chlf. unl. Prod. in schwachem Alkali gel. u. mit Aceton ausgefallt wurde. 
Das Pigment blieb am  N d. adsorbiert u. konnte nach dem Trocknen mit 80°/oig. Aceton 
eluiert werden. Der Acetonriickstand konnte 111 W. gel. u. mit Sauren ausgefallt werden. 
Das Pigment ist ein amorphes, griinliches Pulver, das sich in A. zu einer griingelben, 
bald dunkel werdenden El. lost. Dio Lóslichkeit in A. war nicht immer yoUstandig, 
ebenso war dio Lóslichkeit in Chlf. manehmal gering, manohmal betrachtlich. Der in  
A. 1. Teil des Praparats ist in Chlf. unl.; auf dem Wege iiber die alkoh. Lsg. ist also eine  
gewisse Reinigung móglich. Das Pigment enthśilt keinen Phosphor, gibt bei der Zink- 
staubdest. Pyrrol u. verliert seine Befiiliigung zu direkter VAN DEN BERGH-Rk. beim 
Stehen an Luft u. Licht. An drei Priiparaten (F. 145— 150°, 142— 150°, 145— 150°) 
wurde die Formel zu C32H60On N 2 gefunden. Das einzige Pigment mit nur 2 N-Atomen,
das bisher bekannt ist, ist dic Bilirubinsaure von F is c h e r  u . R o se  (Ber. dtsch. chem.
Ges. 45  [1912]. 1579). Das Pigment wird Cholebilirubin genannt. (Biochemical J. 26. 
1155— 63. 1932. London, Medical U niv., St. Thomas’s Hospital.) BERGMANN.

G. Rastelli, Ober die Konstitution von Indigogrun. Das von BENEDICENTI aus 
Mensclienharn isolierte Indigogrun ist, im Gegensatz zu Indigoblau, in den gebriiuch- 
lichsten organ. Lósungsmm. 1. Zur Best. der Konstitution wurde Indigotin mit Di- 
methylsulfat methyliert. Rk.-Prod. mit Chlf. ausziehen, aus letzterem verblieb eine 
tiefblaue Verb., 1. in den iiblichen organ. Solventien, wl. in PAe. 11. W. Die neue Verb. 
enthielt 14,42°/0 Schwefel u. entspriclit den Fonneln I oder II, wahrscheinhch jedoch

CO CO CO n - c i i3

I IISO3—C,jH8<Q)C— C<^^>C0H3—SOsH 111 C J 1 /^ 'C -C /^ C o I ^
n -c h 3 n - c ii3 n  • c h 3 Co

co co
II  CH3S03—C6II3<^^C— C<^>C9II3—S03CH3 

NII NH
H, da sie keinen Saurecharakter hat. Auf kehien Fali ist das erhaltene Methylierungs- 
prod. des Lidigotins ident. mit dcm Indigogrun. Zur Aufklarung der Konst. fiilirtc 
jedoch das Verh. des gewóhnlichen Indigos, der in Ggw. von KOH in Amylalkohol 
suspendiert wurde. Bei vorsichtigem Erwiirmen bildet sich eine klare Lsg. von smaragd- 
gruner Farbc, die der des Indigogriins ahnlich ist. Schiittcln mit W. oder Zusatz eines 
Methylierungsmittels liefert wieder das Ausgangsprod. Es handelt sich bei dieser 
Erscheinung um die Anwandlung des in Amylalkohol unl. Indigos in ein sehr wenig 
stabiles, grimes, nicht methyliertes u. 1. Prod. Da somit dic griine Farbung nicht durch 
eine Alkylierung am N  allein bedingt sein muB, so kommt fiir das Indigogrun ( = N —N- 
Dimethylindigotin) nur eine Strukturverschiedenheit in Frage u. zwar eine Stereoiso- 
merie. V f. gibt dem Indigogriin die Formel HI, welche allen chem. u. physikal. Eigg. 
gerecht wird. (Arch. int. Pharmacodynam. Therap. 40 . 482— 86. 1931. Genua.) Grim .

E j. T ierp h ysio log le .
Walter Biingeler, Ober energetische Grundlagen endokriner Wirkungen. E s wird 

hervorgehoben, daB die Problemstellung u. die Methodik zur Frage „der energet. Grund- 
lagon liormonaler Wachstumserscheiuungen“ zuerst von BijNGELER u. E r iia r d t  
(vgl. C. 1 9 3 1 . I. 2692) bearbeitet worden sind, so daB die Ergebnisse von R e i s s , 
D r u c k r e y  u. F i s CHL (vgl. C. 1 9 3 2 .1. 2598) nur ais Bestatigung dieser bereits friiher
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vorliegenden Resultate betrachtet worden kónnen. (Endokrinologie 11 . 429—33. 
Dez. 1932. Frankfurt a. M., Univ., Senckenberg. Patliol. Inst.) W a d e h n .

L. Riccitelli, U ber das Bestehen einer hormonalen Funktion der Prostata. (Zu- 
sammenfassung der Ergebnisse klin. u. experimentoller Forschungen.) Es werden die 
Ergebnisse von Unterss. iiber die Einw. yon Prostataextrakt auf Kauląuappon (Bc- 
schleunigung der Metamorpkosc), Kaninchen (Kachexio, Haarausfall), Kiicken (Um- 
wandlung des Gefieders), Pflanzen (fruhere Keimung, Verlangsamung des Wachstums) 
kurz wiedorgegeben, aus denen ebenso wie aus dem Ausfall der Enzymrk. beim 
Mamie die inkretorische Tatigkeit der Prostata hervorgeht. (Endokrinologie 1 2 . 23— 24. 
Jan. 1933. Perugia, U niv., Inst. f. speziollo Pathol.) WADEHN.

Willard M. Allen, Zur Physiologie des Corpus luteum. V III. Uber den Gcgensalz 
von Ostrin und Corpus luteum in  bezug auf ilire Wirkungen auf das reife Kaninclien. 
(Vgl. C. 1 9 3 0 . II. 2793.) Die Injektion von 3 Kanincheneinheiten Progestin bleibt auf 
den Uterus des kastrierten Kaninchens olme Einw., wenn zugloicli 075 Ratteneinheiten 
Ostrin injiziert werden. Die pragravide Umwandlung tritt in diesem Fali also nicbt ein.
—  Worden wahrend der orsten 5 Tage nach der Kopulation im ganzen 1000 Einheiten 
Ostrin gespritzt, so wird die pragravide Umwandlung der Uterussclileimhaut verhindort, 
cs entwickeln sich aber anscheinend n. Gelbkórper im Ovar. Wird dieselbe Dosis vom 
5. bis 10. Tag nach der Kopulation injiziert, so kommt es zu ausgedehnten nekrot. Er- 
seheinungen im Endometrium, zur Abartung der sich entwiekelnden Plazenten u. zum 
Tod der Fóten. Die Corpus luteum-Kórper waren histolog. normal. (Amer. J . Physiol. 
100 . GB0— G3. 1932. Univ. of Rochester, School of Med. and Dent., Dep. of Ana- 
tom y.) WADEHN.

Francis A. Ford und Selma C. Mueller, Unlersuchung iiber das óstruserregende 
Hormon im  zirkulierenden Blut der normalen Frau. Die Ergebnisse mit dem von 
R. T. F r a n k  vorgeschlagenen Test waren wenig befriedigend; sie haben auch diagnost. 
u. prognost. nur zweifelhaften Wert. (Amer. J . Obstetrics Gynecol. 2 4 . 329— 33. 
Sept. 1932. Mayo Clinic; Section on Therapeutic Eadiol.) WADEHN.

George Van S. Smith und O. Watkins Smith, Die Ostrinausscheidung bei der Frau. 
Frauen m it yerschiedenen Storungen im Menstruationszyklus erhielten 200— 300 
Ratteneinheiten Progynon peroral. Die Ostrinaussclieidung im Harn wurde unter
sucht. Es konnte nur dann im Harn Ostrin nachgewiesen werden, wenn der Organisinus 
dem EinfluB des Gelbkórpers unterstand. Es ist móglich, durch Feststellung der 
Ostrinausscheidung im Harn, sich ein Bild iiber dio Funktion des Gelbkórpers zu machen. 
Bei kompletter Amenorrlioe findet liberhaupt keine Ostrinausscheidung statt, da im 
Ovar ein Gelbkórper nicht gebildet wird. (Amer. J. Physiol. 1 0 0 . 553—58. 1932. Brook- 
line, Free Hosp. for Wonien, Fearing Res. Labor.) W a d e h n .

Bernhard Zondek, Uber die Ausscheidung von Prolan im  Harn alter Frauen. Ent- 
gegen den Befunden von Oe s t e r r e ic h e r  (vgl. C. 1 9 3 2 . II. 3265) war im Harn von 
alten Frauen (50— 95 Jahre) nur in 15% der untersuchten Falle Prolan nachzuweisen. 
(Klin. Wschr. 1 1 . 1839. 29/10. 1932. Berlin-Spandau. Stadt. Krankenh., Geburts- 
hilfl. Gynakol. Abt.) W a d e h n .

Casimir Funk und Peter Zefirów, Die Darslellung von gonadolroptn Hormonen aus 
normalem Harn und aus Schwangerenliarn. Zum Harn wird pro 1. 30 g in A. gel. Benzoc- 
saure in kleinen Anteilen unter Schuttehi gegeben; am nachston Tag wird der Nd. ab- 
getrennt, mit A. u. A. gewaschen u. wiederholt m it W. ausgezogen. Die entstehende 
Hormonlsg. wird in nicht naher beschriebenen Weise durch Fraktionierung mit A. 
verscliiedener Konz. gereinigt; schlieBlich wird unter vermmdertcm Druck vorsichtig 
eingeengt. Die reinste Fraktion wurde beim Eindampfen aus einer A.-Lsg. von 40%  
A. gewronnen, bei mikroskop. Betrachtung erschien sie semikrystallin. 40 y  in 5 Tagen 
yerabfolgt, verursacht bei jungen Ratten eine Gewichtssteigerung der Samenblasen 
um das 3 facho, der Uteri um das Doppclte. Die Ausbeute betrug 3 mg pro 1 Schwan- 
gerenliarn. —  Der gonadotrope Wirkstoff ist ein farbloses Pulver, das seine A ktivitat 
fast unverandert iiber 1 Jahr lang behalt. Es ist teilweise 1. in 40%  ig. A. u. prakt. 
unl. in 60°/0 A.; es ist nicht durch Pikrinsaure fiillbar. Im m it CHC13 konservierten 
Harn halt sich das Hormon jahrelang. —  Diese Fallung m it Benzoesaure laBt sich auch 
sehr gut bei der Schwangerschaftsdiagnosc verwenden u. zur Feststellung yon gonado- 
tropem Hormon im Harn n. Personen. —  Gemeinsame Injektion des gonadotropen 
Hormons +  Andronin (miinnliches Hormon) hatte bei Kapaunen geringeren Effekt 
ais Injektion von Andronin allein. (Biochemical J . 2 6 . 619— 21. 1932. Rueil Malmaison, 
Casa Biochemica.) W a d e h n .
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Artur Lejwa, Uber die Dcirstcllung ton Keimdrusenreifungsliormon aus Scliwangeren- 
ham  in kryslallisierter Form. I. Der Schwangerenharn wird mit Essigsaure angesituert, 
filtriert u. auf 1 1 mit 40 g Ammonsulfat vcrsetzt. Der entstehende Nd. wird in W. 
aufgenommcn, das Filtrat mit Essigsaure auf pii =  3,5— 4 gebracht u. m it Permutit
2 Stdn. geschiittelt. Der Permutit wird abgetrennt, gewaschen u. mit 0,125°/oig. 
Ammoniak eluiert, wobei das Hormon in Lsg. geht. Dio wss. Hormonlsg. wird dann 
in nicht naher beschriebencr Weise m it A. yerschiedener Konz. fraktioniert gefallt. 
„Um weitere Begleitstoffe yon der wirksamen Substanz abzutrennen, wird das Filtrat 
mit Aceton versetzt. Der gebildete weiBe Nd. wird in 50°/oig. A. gel. u. dann durch 
Aceton wiedcr gefallt. Zur Gewinnung des Hormons in krystallisicrter Form wird 
das Filtrat m it Essigester cxtrahicrt u. aus wss. alkoh. Lsg. bei 0° krystallisiert.“ Das 
Krystallisat erzeugt, in einer Menge von 0,001 mg in die infantile Maus injiziert, Reifung 
u. Luteinisierung der Follikel in den Ovarien. Da bereits 1 y  viele Follikel luteinisiert, 
so liegt —  nach der ZoNDEKschen Definition der E inheit —  1 E inh eit erheblich unter  
1 y  Krystallisat. (Biochem. Z. 256. 236—38. 7/12. 1932. Warschau, Staatl. Hygien. 
Inst., Biochem. A bt.) W a d e h n .

R. Yorke Herren und H. O. Haterius, Uber den Meclianismus der Einuiirkung 
bestimmter Ovarhormone auf das Zentralnervensystem. Im Ostrus ist der Achillesreflex 
zeitlich verandert. Durch Durehschneidung des Sympathikus in yerschiedener Hohe 
u. durch Beobachtung des nun eintretenden Reflexes wird festgestellt, daB wahr
scheinlich die Wrkg. der Ovarialhormone auf die hoheren Zentren nicht direkt, 
sondern unter Vermittlung der sympath. Verbb. zustandc kommt. (Amer. J. Pliysiol. 100. 
533— 36.1932. State Univ. of Iowa, Psychopathic Hosp. u. New York Univ., Washington 
Sąuare Coli.) W a d e h n .

Samuel R. M. Reynolds, Uber die Wirkung der ovarstimulierenden Substanz aus 
Schwangerenharn auf die M otilitat des Uterus beim nicht anasthetisierten Kaninchen. Zwei 
bis fiinf Stdn. vor der Ovulation sinkt die Motilitat des Uterus beim Kaninchen bis 
zur yolligen Bewegungslosigkeit. Es gelingt durch Injektion von oyarstimulierendem  
Hormon (P a r k ę ,  D a v is )  in einer Dosis, die eine Ovulation noch nicht erzwingt, sondern 
nur die VergroBerung der Follikel bewirkt, die Motilitat des Uterus zu yermindern. 
GroBere Doscn, die Ovulation erzeugen, fiiliren zur yolligen Ruhestellung des Uterus. 
Mit iihnlichen Dosen gelingt es auch bei kastrierten Kaninchen, dereń Uterus durch 
Theelin in Motilitat yersetzt wurde, den Uterus zum Stillstand zu bringen. Jedoch 
scheint das Ovar den Hormoneffekt zu unterstiitzen. (Amer. J. Pliysiol. 100. 545— 52. 
1932. Baltimore, C a r n e c u e  Inst. of Washington, Dep. of Embryology.) W a d e h n .

Bruce Webster, Uber die Therapie m it Follikdhormon bei Omrialinsuffizienz und 
in der Menopause. Giinstige Erfahrungen mit der Behandlung von AmenoiThoe u. 
Beschwerden der Menopause mit Follikelhormon. Das Hormon wurde in Form von  
Vaginalpessaren zugefiihrt. (Amer. J . med. Sci. 184. 822—30. Dez. 1932. New York, 
Cornell Uniy. Med. Coli.) W a d e h n .

M. Reiss, R. Pick und K. A. Winter, Unterschiede in der Wirkung des Hypo- 
physenvorderlappen-Sexualhormons aus D m se und H am . Dio Injektion groBer Dosen 
von aus Schwangerenharn gewonnenem Vorderlappensexualhormon (7 Tage taglich
50 M.E.) hatte auf das Kammwachstum junger weiBer Leghornhiihne keino Einw.
Dagegen braclite die Einspritzung einer Emulsion von 200 mg frischer Priihypophyso 
bereits eine fehlerfreie Steigerung des Kammwachstums innerhalb von 6 Tagen u. 
die Injektion von taglich 500 mg Prahypophyse einen sehr kraftigen Effekt (Steigerungen 
um 40 bis 90%)- Auf Grund dieser Befunde ist die Identitat der beiden aus Harn 
u. aus Prahypophyse gewonnenen Wirkstoffe unwahrscheinlich. Die Hoden der mit 
Prahypophyse behandelten Hahne waren zum Teil auf das 10-fache der Kontrollen 
gewachsen; in allen Hodenkansilchen fand sich bei der histolog. Unters. regste Spermio- 
genese, die Zwischenzellen waren nur in auBerst geringer Zahl vorhanden. Harnhormon 
gab diese Effekte nicht. (Endolcrinologie 12. 18—22. Jan. 1933. Prag, Deutsche Univ., 
Inst. f. allgem. u. experim. Pathologie.) W a d e h n .

Walter J. Siebert und Erie W. Thurston, Uber die Wirkung von Konibinationen 
von Kaliumjodid m it Sdureextrakten der Prahypophyse, m it Armours Yorderlappen- 
prdparat und m it Schilddrusensubstanz auf den Grundumsatz von Meerschweinchen. 
Saureextrakte aus der Rinderprahypophyse bewirken beim Meerschweinchen eine 
deutliche Steigerung des Stoffwechsels, erhebliche Gewichtsabnahme u. histolog. 
Veranderungen in der Schilddriise. Wird mit dem Saureextrakt auch K J gegeben, 
so werden die Steigerung des Stoffwechsels u. der Gewichtsyerlust weitgehend unter-
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bunden. —  Schilddriisensubstanz u. A r m o u r s  Vorderlappenpraparat verursaohcn 
ebonfalls eine Steigerung des Stoffwechsels u. Gewiehtsabnahme beim Meerschweinchen; 
die Kombination mit KJ fiihrt hierbei aber zu keiner Verminderung, sondern —  besonders 
bei A r m o u r s  Vorderlappenpriiparat —  zu einer Verstiirkung der Wrkg. —  Zwischen 
der Wrkg. auf den Grundumsatz von Saureextrakt u. K J  u. den histolog. Veranderungen 
in der Schilddriise bestehen enge Beziehungen. (J . Pharmaeol. exp. Therapeutics 46. 
293—301. Nov. 1932. St. Louis, Washington Univ. Sehool of Med., Dep. of Pathol.) W a d .

S. W. Britton und H. Silvette, Ober die anscheinend iiberragend wichtige Funktion 
der Nebenniere. Unter Mitarbeit von C. W. Dawson. (Vgl. C. 1932. II. 3265.) Die 
experimentełlen Grundlagen fiir die Ansioht, daB die Nebennierenrinde eine auBerst 
wichtige Rolle im Kohleliydratstoffwechsel spielt, werden ausfiihrlich mitgeteilt. Die 
schweren Storungen des Kohlehydratstoffwechsels treten nach Zerstorung des Neben- 
nierenmarkes nicht ein. (Amer. J . Physiol. 100. 701— 13. 1932. Univ. of Virginia, 
Med. Sehool., Physiol. Lab.) WADEHN.

Theodore Koppanyi und Arno B. Luckhardt, Untersuchungen iiber die hamo- 
dynamische Wirkung von subcutan injiziertem Adrenalin. II. Experimenleller Beweis 
der iiber die Adrenalinwirkung gegebenen Inlerprelaticmen. Adrenalin wird nach sub- 
cutaner Injektion wegen der lokalen Vasokonstriktion nur langsam resorbiert. Wird 
durch Massago der Injektionsstelle die Resorption beschleunigt, so steigt der Blut- 
druck rasch u. kurz an. Ephedrin wird spontan aus dem subcutanen Gewebe resorbiert, 
der Blutdruckanstieg ist langsam u. anlialtend. Nach kurz wiederholten intravendsen 
Adrenalininjektionen u. nach Splanchnicusreizung yermindert sich der Adrenalineffekt 
immer mekr, A. yermindert die pressor. Wrkg. des Adrenalins u. zwar zum Teil durch 
Depression der sympath. Endungen im Splanchnicusgebiet. Ephedrin hat zuerst eine 
yerstilrkende, dann eine hemmende Wrkg. gegen Adrenalin u. Pituitrin. Eine groBe 
Dose Ephedrin yerhindert die pressor. Wrkg. einer folgenden Adrenalininjektion oder 
yerkehrt sie in eine blutdrucksenkende Wrkg. (Arch. int. Pharmaeodynam. Thćrap. 40. 
344— 56. 1931.) W a d e h n .

Perry C. Baird jr. und Fuller Albright, Ober die Behandlung von Addisonscher 
Krankheit m it Corlin (Harlmann). Bericht iiber vier Falle. Cortin erwies sich von 
hochstem Wert in Fiillen von ADDlSONscher Krankheit, die in moribunder Verfassung 
zur Behandlung kamen; klin. Besserung wurde weiter erreicht durch das Verschwinden 
von Ubelkeit u. Erbrechen, Wiederherst. des Appetits, Erhóhung der Muskelkraft. 
Der EinfluB der Cortinbehandlung auf eine groBo Rcilie yon Substanzen in Blut u. 
Harn, auf den Grundstoffwechsel u. den elektrokardiograph. Befund wurde laufend 
untersucht, ohne daB irgendeine der ermittelten Zahlenreihen ein gutes Bild von den 
im Laufe der Behandlung eintretenden Veranderungen des Krankheitsbildes erbrachten. 
(Arch. internal Med. 50. 394— 408. Sept. 1932. Boston; Massachusetts General 
Hosp.) W a d e h n .

K. Mizutani, Ober den Einflufi der Cyankalivergiftung auf die Oewebsatmung, ins- 
besondere iiber den E influp verschiedener Hormone auf die Cyankaliwirkung. I. Mitt. 
Ober den E influp des Insulins, der Schilddriisensubsianz und des Adrenalins auf die 
Cyankaliwirkung. Dio subcutane Injektion von KCN-Lsg. (taglich 0,8 mg pro 100 g 
Kórpergewieht, 10 Tage lang) yermehrt bei der R atte den 0 2-Verbrauch im Herzmuskel, 
yermindert den 0 2-Verbrauch in Leber, Niere, Skelettmuskel, Schilddruse u. Milz. 
Bei der gleichzeitigon Injektion von Insulin wird die Stórung der Gewebsatmung ge- 
hemmt, durch Injektion von Schilddrusenextrakt oder Adrenalin zusammen m it der 
KCN-Lsg. wird die Storung verstarkt, ausgenommen bei der Leber unter der Schild- 
driiseneinw. (Folia endocrinol. japon. 8. 35— 36. 20/10. 1932. Kyoto, U niv., I. med. 
IClin.) W a d e h n .

K. Mizutani, Ober den E influp der Cyankalii-ergiflung auf die Gewebsatmung, ins- 
besondere iiber den E influp versehiedener Hormone auf die Cyankaliwirkung. II  Mitt. 
Ober den E influp der Oeschlechtsdriisen auf die Cyankaliwirkung. (Vgl. vorst. Ref.) 
Injektion von Hodenextrakt zugleich m it der KCN-Lsg. yerstarkt die durch die KCN- 
Verabfolgung verursachtc Stórung in allen Organen. Injektion von Extrakt aus inter- 
stitiellem Gewebe beeinfluBt bei weiblichen Ratten die KCN-Storung in Niere u. Milz 
nicht, yerstarkt sie aber in den anderen Organen; Injektion von Corpus luteum-Estrakt 
hemmt die KCN-Storung in allen Organen. (Folia endocrinol. japon. 8. 36— 37. 20/10. 
1932. Kyoto, Univ. I. med. Klin.) W a d e h n .

M. Mitani, Ober die durch Einverleibung von Darmeiweipfdulnisprodukten erzeugle 
Lipamie und den Einflup verschiedener Hormone darauf. I. Mitt. Ober den E influp
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der Schilddruse. Nacli Gaben von Tyramin, Indol, Phenol, Na-Benzoat u. Histamin  
steigt der Fett- u. Lipoidgeh. u. besonders dor Cholesteringeh. des Blutes. Wird auch 
Schilddriisenpulyer gegeben, so wird die Vcnnehrung der Fette u. Lipoide gehemmt. 
Beim schilddriisenlosen Tier bewirkt die Verabfolgung der genannten pharmakolog. 
Wirkstoffe eine Verjnekrung der Gesamtfettsaure, aber keine Lipoidvermekrung. (Folia 
endocrinol. japon. 8. 47—48. 20/12. 1932. Kyoto, Univ. I. med. Klin.) W a d e h n .

M. Mitani, Uber die durch Einverleibung von Darmeiweiflfaulnisprodukten erzeugte 
Lipdm ie und den Einflu/3 verschiedener Hormone darauf. II. Mitt. Uber den Einflu/3 
des Adrenalins. (Vgl. vorst. Ref.) Nach Injektion von 1,5— 1,2 cem einer 0 ,l° /oig. 
Adrenalinlsg. ist beim Kaninchen nach 11/2 Stdn. Fett- u. Lipoidgeh. des Blutes ver- 
mehrt, nach 6 Stdn. vermindert. Die durch Tyramin yerursachte Lipainie wird durch 
einmalige Adrenalininjektion yerstarkt. —  Wird Adrenalin mehrere Tage hintereinander 
gespritzt, so yermindern sich Fett- u. Lipoidgeh. des Blutes; fortgesetzte Adrenalin- 
injektionen hemmen die Lipamie nach Tyramin u. Indol. (Folia endocrinol. japon. 8. 
48—49. 20/12. 1932. Kyoto, Univ. I. med. Klin.) W a d e h n .

N. Nakatsugawa, Uber die Einfliisse der verscliiedenen Hormone auf die Wasser- 
sloffionenkonzeniration des Blutplasma. I. Mitt. Uber den Einflu/3 der Schilddruse und 
des Insulins. Sclulddrusenfutterung (0,1 g Schilddriisenpulver pro Tag u. Kaninchen) 
fiihrt zu einer Abnahme des pa Im Blut, dio m it der Fiitterung von Tag zu Tag bc- 
schleunigt wird (Acidose); Thyreoidcktomie fiihrt zu leichtein Anstieg des pn 
im Blut (Alkalose). Einmalige Insulininjektion bewirkte 2 Stdn. nach der Injektion 
eine Abnahme des pn (acidot. Phase); nach 6 Stdn. ist der Normalwert wieder erreieht, 
es folgt eine mehr oder weniger ausgesprochen alkalot. Phase. Wird mit dem Insulin 
auch Traubenzucker intravenos gegeben (1 g Glucose auf 1 klin. Einheit), so fiillt die 
acidot. Phase fort, im weiteren Yerlauf erseheint dann aber dic alkalot. Phase. Bei 
Injektion groBerer Dosen Insulin (5 klin. Einheiten) kommt es rasch zu starker Acidose. 
Wiederholte Insulininjektionen (% klin. Einheit pro kg, 1— 2 Wochen lang) liatten 
eine Zunahme des pH-Wertes zur Folgę. (Folia endocrinol. japon. 8. 39— 40. 20/10. 
1932. Kyoto, U niv., I. med. Klin.) W a d e h n .

Gaudenz Monsch, Das Aschebild der normalen und der kropfigen Schilddruse, zu- 
gleich ein Beitrag zur Deutmig von Aschebildern. (Beitr. pathol. Anat. allg. Pathol.
90. 479—96. 1/12. 1932. Basel, Univ., Pathol. Anat. Anstalt.) W a d e h n .

Gustaf Mylirman, Untersuchungen iiber den Einflu/3 des Thyroxins auf die Oxy- 
dation in den Geweben. (Acta med. scand. 79. 323—30. 30/12. 1932. Stockholm, 
Serafimerlazarettet, I. Med. Klin. — C. 1933. I. 627.) W a d e h n .

Willard Owen Thompson, Lawrence L. McLellan, Phebe K. Thompson und 
Lois F. N. Dickie, Uber die Ausnutzung von Thyroxin und von gelrockneter Schilddruse 
beim Menschen. Die Beziehung zwisehen dem Jod in der gelrocknelen Schilddruse und 
im  Thyroxin. Bei zwei Personen mit Mysodem wurden die Menge Thyroxin u. die Menge 
Scliilddrusenpulver bestimmt, die bei taglicher Gabe notwendig waren, nm den Grund- 
umsatz zur Norm zu steigern. U m  diese Grundumsatzsteigerung zu erreichen, waren 
0,3— 0,35 mg Thyroxin S q u ib b  oder 1,25— 1,5 grain Schilddriisenpulyer W ils o n  
erforderlich. Der J-Betrag ist in beiden Fallen prakt. der gleiche. Dieser auffalligo 
Befund wird dahin erklart, daB das gesamte J  der getrockneten Schilddruse in einer 
Bindung sich befindet, die es physiolog. dem Thyroxin iiquivalent macht. —  Bei 
mangelnder Schilddriisensekretion ist der Anstieg des Stoffwechsels nach Thyroxin 
annahernd der yerabfolgten Dosis entsprechend. Die einmalige intravenóse Injektion  
yon 10 mg Thyroxin ruft bei Myxódem dieselbe Anzahl von Pluskalorien heryor, wie 
dieselbe Dosis, wenn sie tśiglich in 0,3 mg Anteilen gespritzt wird. —  Die im Korper 
auBerhalb der Schilddruse sich befindende Menge Thyroxin diirfte etwa 10 mg Thyroxin 
S q u ib b  physiolog. entsprechen. (J . clin. Invest. 12. 235—46. Jan. 1933. Chicago. 
Rush Med. Coli., Dcp. of Med. and the Presbyterian Coli.) W a d e h n .

O. Zimmermann, Uber den Einflti/3 des Dijodtyrosins auf Hypertliyreosen. Es  
wird uber sehr gute Erfolge m it peroralen Gaben von Dijodtyrosin bei Hyperthyreosen 
berichtet. Der Grundumsatz sinkt innerhalb 2—3 Wochen um 30— 70°/o- Es pflegt 
dann eine erneute Steigerung des Umsatzes trotz des anlialtcnden guten Allgemein- 
befindens einzutreten; nach Einschiebimg einer Ruhepause, in der das Praparat nicht 
gegeben wird, wirkt die erneute Yerabfolgung des Dijodtyrosins wieder senkend auf 
den Grundumsatz. Ausgezeiehnete Vorbereitung fiir die Operation wird erzielt. Der 
Effekt ist keine J-Wrkg.; Dijodtyrosin wirkt viel starker ais LuGOLsche Lsg. (Med. 
Klinik 29. 82— 85. 13/1. 1933. Wicn, Uniy. II. Med. Klin.) W a d e h n .
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Georg Peritz, Ober das NebenschilddrusenJiortnon und iiber die Frage seines Vor- 
kommens in  anderen Organen. Nacli der Injektion von NebenschilddrusenextTakt 
kommt es beim Hundo erst zu einer Senkung des Ca, dann zu einer Steigerung des Ca 
im Serum u. gelegentlieh nochmals zu einer Senkung. Diese Erseheinung ist darauf 
zuriickzufuhren, daB im Nebensehilddrusenextrakt eine Ca-steigernde u. Ca-senkendo 
Substanz nebeneinander yorkommen. Es gelang in nieht angegebener Weise beide 
Faktoren yoneinander zu trennen. Die Fraktion, die den Ca-Spiegel senkt, gibt die 
PAULYsche Diazork. Mit Histamin ist aber dieser Wirkstoff nieht ident., im Gegon- 
teil, er hebt dio Wrkg. des Histamins auf den D ann auf, so daB ein Antagonismus 
zum Histamin besteht. Der Ca-steigernde Faktor kann duroh mehrfaohes Umfallen 
ganz T o m  Ca-senkenden Wirkstoff befreit werden u. bildet einen kolloiden Korper; 
er gibt die PAULYsche Bk. nieht. —  In der Plazenta kommen beide den Ca-Geh. be- 
einflussendo Wirkstoffo vor. Der aus der Plazenta gewonneno Ca-steigernde Faktor 
wirkt in gleicher Weise gefaBerweiternd wie das Ca-steigernde Nebensehilddrusen- 
hormon, er wirkt wie dieses stark hyperam. auf die inneren Organe u. setzt beim Menschen 
die GefaBspannung herab. Er hat biolog, u. klin. die gleichen Eigg. wie das aus der 
Nebensehilddruso gewonneno Hormon. In allen iibrigen Organen lieBen sich Ca- 
steigernde Substanzen niclit auffinden. (Dtsch. med. Wschr. 58. 1354— 56. 1932. 
Berlin.) W a d e h n .

F. A. Mc Junkin, W. R. Tweedy und H. C. Breuhaus, Ober das Nebenschild- 
drusenhormon; seine regulatorische Wirkung auf die Nebenschilddriisen und sein tozischer 
Effekt auf das Gewebe bei der Ratie. Die Injektion yon Nebenschilddriisenhormon ver- 
hindert das Auftreten von Mitosen in der Nebenschilddriise; diese Hemmung wird bereits 
durch Hormondosen erreicht, die auf den Ca-Spiegel noch keinen EinfluB liaben. Es gelang, 
Nebenschilddriisenhormon reyersibel zu inaktivieren; derartiges inaktm ertes Hormon ist 
auf das Ca imSorum ohne Einw., hemmt aber dieMitosenbldg.— Die durch lioheHormon- 
gaben im Gewobe gesetzten Schadigungen (Nekrosen) sind primar, d. h. sic sind nieht 
die Folgo von Gefafistorungen. Dio direkte Injektion von Nebenschilddriisenhormon 
in Organo, z. B. dic Niere, fuhrt zu Nekrosen, die denen gleichen, dio nach Einfiihrung 
des Hormons in den Blutstrom eintreten. Derartige Nekrosen treten auch nach intra- 
peritonealer Injektion von Ca-Glukonat auf. Metastat. Verkalkungen sind bei der 
Katte nach Parathormon nieht zu beobachten. (Areh. Pathology 14. 649— 59. Nov. 
1932. Chicago, Loyola Univ. School of Med., Dcpp. of Pathol. and Biochem.) W ad.

Heinz Kiistner und Walther Eissner, Ober den Einflufi von ullraviolełłem Licht 
auf die physiologische Wirksamkeit des Insulins. D ie am Kaninchcn angestellten Verss. 
gaben kein einheitlielies Bild. In manchen Fallen erzeugte besłrahlte Insulijilsg. nach
24 Stdn. noch die gleiclie maBige Erniedrigung des Blutzuckors, wie unmittelbar nach 
der Bestrahlung, in anderen hatte sich die Wrkg. nach 24 Stdn. fast yerdoppelt. (Klin. 
Wschr. 11. 1668— 69. 1/10. 1932. Leipzig, Univ.-Frauenldinik.) F r a n k .

Ernest L. Scott und Louis B. Dotti, Insulindosierung und Blutzuckerschwan- 
kungen. Im Zusammenhang m it dor Verfolgung von Blutzuckerschwankungen nach 
kleinen Insulingaben wird eine Reihe von Erfahrungen iiber die Auswertung von 
Insulin am Kaninchen ausfuhrlich mitgeteilt. Innerhalb einer erheblichen Dosisbreite 
(Vi o Einheit pro kg Korpergewicht bis 1/2 Einheit pro kg) ist 30 Minuten nach der In- 
jektion dic relative Blutzuckersonkung proportional dem Logarithmus der verabfolgten 
Insulindosis. Die Ernahrungsart war auf diese relative Blutzuckersenkung ohne E in
fluB; ebenso wird bei der vorgeschlagenen Auswertungsweiso der EinfluB des Korpcr- 
gcwichtes, der bei der Best. der absoluten Blutzuckersenkung erheblich ist, ausge- 
sehaltet. Dic Insulinauswertimg erfolgte am selben Tier nur einmal in der Woche. 
(Areh. internal Med. 50- 511— 37. Okt. 1932. Columbia Univ. Dep. of Physiol.) W a d .

T. Fukui, Ober den Einflufi des Insulins und der Schilddruse auf den Milcltsaurc- 
gelialt des Blutes nach Injektion von Nalrium lacticum. Erhalten Kaninchen auBer dem 
Na-Lactat noch Insulin oder Insulin -{- Traubenzucker injiziert, so ist der Ansticg 
der Milehsaure im Blut geringer ais mit Na-Lactat allein. Die Futtcrung mit Schild- 
driisonsubstanz erhóht den Anstieg der Milclisaure nach Na-Lactat. Die Injektion 
von Insulin hemmt auch in diesem Fali den Anstieg dor Milehsaure. (Folia endocrinol. 
japon. 8. 50. 20/12. 1932. Kyoto, Univ. I. med. Klin.) W a d e h n .

Roger S. Morris, Leon Schiff, John H. Foulger, Murray L. Rich und James
E. Siem ian, Untermchungen iiber das blutbildende Hormon (A ddisin ) bei der pemiziosen  
Anamie. Wird im Vakuum stark eingeengter Magensaft yon Schwein oder Mensch 
Personen intramuskular injiziert, die an pernizióser Anamie leiden, so bessert sich
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das Blutbild in auffallender Wcise. Es kommt zu einer starken Vermehrung der Reti- 
culooyten, zur Reifung der roten Blutzellen; die Zahl der Blutplattehen u. Leukocyten 
kehrt zur Norm zuruck. Besonders bemerkenswert ist, daB diese Besserung nach einer 
einzigen Injektion (4 ccm aus 3 1 Magensaft vom Schwein) iiber viele Wochen aulialt. 
Dio Art der Herst. des Injektionspraparates ist nicht naher beschrieben. Der fur den 
therapeut. Effekt verantwortlicho Wirkstoff ist das Addisin. Er ist dialysabel durch 
Kollodium u. wird durch Kochen zerstort; er ist widerstandsfiihig gegeniiber chem. 
Behandlung, die Enzyme zerstort. —  Addisin ist im Magensaft von gesunden Menschen 
vorhanden, ebenso bei Carnivoren u. Herbivoren, es fehlt bei Perniziosen; Addisin wird 
ais das Hormon angesprochen, das den n. Blutzustand aufrecht erhalt. (Brit. med. J . 
1 9 3 2 . II. 1050— 5 i. 10/12. Cincinnati, Univ. of Cincinnati, Dep. of Int. Med. u. 
Cincinnati General Hosp., Med. Clin.) W a d e h n .

K. Felix und A. v. Putzer-Reybegg, Isolierung einer neuen, auf den Kreislauf 
wirkenden Substanz aus Organextrakten. (Vgl. L a n g e , C. 1 9 3 2 .1. 1802.) Aus der Argi- 
ninfraktion des Gekrosecxtraktes lieB sich der neue Wirkstoff (C4H X2N 6) ais gut kry- 
stallisiertes Elavianat isolieren; das Flavianat (F. 226— 227°, Zers. 230°, unkorr.) hat 
die Summenformel C1H 12N 6(C10H6N2SO8)2; 2,5 y  senkten bei Katze u. Kaninchen den 
Blutdruck sehr deutlich; Pilcrat (F. 196— 197°) u. Chloraurat (F. 204°) krystallisierten 
ebenfalls gut. —  Der neue Wirkstoff gibt negative Diazork., dagegen positive Sa k o - 
GUCHI-Rk. (Klin. Wschr. 11. 1838— 39. 29/10.1932. Miincken, U niv„ Labor. II. Med. 
Klin.) W a d e h n .

Fritz Kogi, Auxin, ein pflanzlicher Wuchssloff. Ubersicht. (Umschau Wiss.

Kenneth V. Thimann und James Boimer, Untersuchungen iiber das Wuclis- 
hormon, der Pflanze. II. Der E inlritt der Wachstumssubslanz in die Pflanze. (I. vgl.
0 . 19 3 2 . I. 2341.) Werden die den Wuchsstoff enthaltenden Agarblócke mehrfach 
zum Testvers. an Haferkoleoptilen benutzt, so werden die erhaltenen Neigungs- 
winkel bei den folgenden Verss. langsam aber gesetzmaBig kleiner. D ie erhaltenen Werte 
werden mathemat. diskutiert. Es geht stets derselbe Bruohteil des im Agarblock vor- 
handenen Wuchsstoffes in die Koleoptile iiber. Unter der Annahme, daB der Betrag 
des Wuchsstoffes, der in die Pflanze eintritt, proportional der Konz. im Agar ist, wird 
die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante des Prozesses errechnet. Diese Konstantę ist 
unabhangig sowohl von der Konz. des Wuchsstoffes ais auch von der GroBe des ver- 
wendeten Agarblockes. (Proc. Nat. Acad. Sci., U. S. A. 1 8 . 692—701. Dez. 1932. 
California, Inst. of Technology, W il l ia m  G. K e r c k h o f f  Labor.) W a d e h n .

Fritz Ewer, Untersuchungen uber den Bromgehalt des menschlichen Blutes. Der 
B r-Geh. des Blutes schwankt um 1 mg-°/0 u. wird, auch bei Jodici-Medikation oder 
Yerstarlcter JYaCl-Zuiuhr, zah festgehalten. Nach intravenóser Thyrozin-Injektion 
steigt der J-Spiegel steil an u. kehrt nach 48 Stdn. zur Norm zuruck. Cl steigt ebenfalls, 
Br jedoch fallt ab, jedoch nicht unter die unterste Grenze der Norm (0,7 mg-%). Eine 
vermehrte Ausscheidimg von Br mit dem Harn konnte nicht beobachtet werden. (Z. klin. 
Med. 122 . 244— 52. 4/10. 1932. Berlin, Krankenh. am Urban, 1. inn. Abt.) Opp.

Herman C. Mosenthal, Bezieliung zuńschen Zuckcr und Cholesterin im  Blut. Dio 
durch Zufuhr von Dextrose per os verursachte Zunahme des Blutzuckers geht m it 
Anderungen in der Konz. des Cholesterins im Blutplasma einlier, das abnehmen, gleich- 
bleiben oder zunehmen kann. Fiir manche dieser Veranderungen mogen vielleicht 
osmot. Einfliisse die Ursache sein. (Arch. internal Med. 50 . 684— 89. Nov. 1932.) Fk.

Augustę Lumiśre und S. Sonnery, Magnesiumtliiosulfat und die Blutgerinnung. 
Mg-Thiosulfat (I.) hindert in 3°/0 Lsg. die Blutgerinnung in vitro ebenso wie eine 2%- 
Lsg. von Na-Citrat (II.). Von II. ist bekannt, daB in  Y iv o  der Effekt umgekehrt ist: 
Die Blutgerinnung in vivo wird durch II. erlióht. Vff. finden ais Beitrag zu diesem 
ungeklarten Phanomen der Umkehrung dor Wrkg., daB I. analog II. wirkt. Mg-Citrat 
ist nicht wirksamer ais II., wie ais Analogie vermutet wurde. Da Na-Thiosulfat sehr 
viel unwirksamer ist, kann weder ein bestimmtes Anion noch Kation fiir diesen Effekt 
verantwortlich gemacht werden. (C. R . Seances Soc. Biol. Filiales Associees 111 . 
391— 92. 28/10. 1932.) _ R e u t e r .

Paul Linde, Der Ubergang des Athylalkohols in  den Parolisspeichel beim Menschen. 
(Naunyn-Schmiedcbergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 6 7 . 285— 91. 12/9. 1932. 
Stockholm, Karol. Inst., Pharmakolog. Abt.) Op p e n h e im e r .

Hermann Steinitz, Uber die stickstoffhaltigen Bestandteile des reinen Magensaftes.
1. Aminoniak im  Magensaft. Ais Quelle des Magensaft-NH3 (2— 9 mg-% in der Norm)

Tecłrn. 36 . 785—88. 1/10. 1932.) W a d e h n .
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ist der Blutliamsloff anzusprcchen. (Arch. Verdauungskrankh. 52. 31—37. Juli 1932. 
Berlin, H u f e l a n d  Hosp.) Op p e n h e im e r .

I. Newton Kugelmass, D ie Ernalirung fiir  vorzugliclies Wachstum. Eingehende 
Ausfiihrungen iiber den Bedarf des wachsenden rnenschlichcn Organismus an ge- 
samter Energie, an EiweiB, Kohlehydratcn, Fett, Mineralstoffen u. Vitarainen. (Arch. 
Pediatrics 49. 713—29. Nov. 1932. New York.) S c h w a ib o l d .

Harold D. Lynch, Trockenmilchpidver mit Cilronensaurezusalz bei der Ernalirung 
des Kindes. Aus entspreehenden Ernahrungsyerss. an Kindern ergab sich, daB Zusatz 
von Citronensśiure zu Trockenmilchpulyer keinerlei EinfluB auf dessen Verwcrtung 
bewirkt im Gegensatz zu dem giinstigen EinfluB des Zusatzes yon 2 bzw. 4 g  zu 1 1 
frischer Yollmilch. Vf. nimmt an, dafi der Trockenvorgang dio Milch in einer Weiso 
giinstig beeinfluBt, daB dio Wrkg. der Citronensiiure nicht mehr in Erscheinung treten 
kann. (Arch. Pediatrics 49. 763— 68. Nov. ,1932. Evansyille, Ind.) S c h w a ib o l d .

Alan Brown undFrederickF.Tisdall, Uber die Rolle der Mineralstoffe und Vilamine 
beim Wachslum und bei der Widerstandsfdhigkeit gegen Infektionen. (Vgl.C. 1931.11.2631.) 
Kurzer Bericht iiber Unterss. an Ratten u. Meerschweinchen zur Feststellung dor Folgen 
mangelhafter Zufulir von Calcium bzw. Pliosphor bzw. Eisen bzw. der Vitamino A, B, C 
u. D hinsichtlich Wachstum u. Widorstandsfiihigkeit gegeniiber Infektionen, wobei 
im allgemeinen in allen Fallen das Wachstum yermindert wurde u. bei Mangel an 
Vitamin B oder D im besonderen dio Widerstandsfahigkeit gegen Infektion yermindert 
war. Es wird berichtet, daB bestrahltes Ergosterin in Brot yorarbeitet wird, um be- 
sonders in den Wintermonaten gewisse Beyólkerungskreise m it Vitamin D  zu ver- 
sorgen. Es wird eine Spezialcerealicnmischung angegeben: Weizenmehl 53%, Hafer- 
mehl 18%. Weizenkeimlinge 15%. Knochcnmchl 2% , Trockenhefo 1%, Alfalfa 1%. 
Mit diesem Gemisch wurde bei Kindern wesentlieh gunstigeres Wachstum bewirkt 
ais m it einem im wesentlichen aus den Getreidemehlen bestehenden Gemisch, wegon 
dessen Armut an Mineralstoffen u. a. (Brit. mcd. J. 1933. I. 55— 57. 14/1. Toronto, 
U niv. Dcp. Paed.) SCHWAIBOLD.

Bernard B. Badanes, Fetle und fettlosliche Vitamine ais didtetische Faktoren bei der 
vorbeugenden Zahnheilkunde. Ausfiihrungen iiber die allgemeinen Zusammenhiingo 
zwischen Ernalirung u. Gesundheitszustand unter besonderer Beriicksichtigung der 
Wrkgg. von Vitamin A u. D  auf Knochen u. Zahne. (Dental Cosmos 74. 980—85. 
Okt. 1932. New York.) S c h w a ib o l d .

Marston Taylor Bogert, Die Struktur des Vitamins A und die Synthese von 
lonenen. Die Feststellung, daB Vitamin A iiber die Zwischenstufen eines Naphthalin- 
dcriv., dann des Ionens zu 1,6-Dimethj’lnaphthalin umgewandelt wird (H e il b r o n , 

CH3 CH3 CH, CH, c h 3 c h 3
S T  CH S r

II C CH III

- C H 3

CHj CH CH
Mo r t o n  u . W e b s t e r , C. 1933. I. 250; ygl. R u z ic k a  u . R u d o l p h , C. 1928. I. 689), 
hat Yf. zu einer Unters. der Struktur des Ionens yeranlaBt, fiir das bisher die Formeln 
I, II u. III yorgeschlagen worden sind. Es gelingt, durch folgende Synthese Formel I 
zu beweisen: m-Mcthylzimtestor wurde zu y-(m-Tolyl)-propylalkohol reduziert. Dio 
Mg-Verb. des entspreehenden Bromids wurdo m it Aceton umgesetzt u. das entstehendo 
Carbinol mit H 2SO., zu Ionen cyclisicrt. (Science 76. 475— 76. 18/11. 1932. Columbia, 
U n iv .) B e r g m a n n .

Richard Kuhn und Hans Brockmann, Hydrierungs■ und Oxydatio7isprodulcte der 
Carotine ais Vorstufen des A -Vitam ins. a- u. /J-Carotin besitzen bekanntlich in etwa 
gleichen Mengen (5 y  pro Tag u. R atte) Vitamin-A-Wrkg. Von konstitutiy yeranderten 
Carotinen sind bisher nur die mit Al-Amalgam entstehenden oligen, uneinheithehen 
D ihydroderiw . untersucht worden. Sie wirken gleiclifalls, u. es war angenommen 
worden, daB die Bldg. von A-Vitamin aus Carotin solcho Hydrierungsstufen durch- 
lauft, weshalb auch noch starker hydrierte Praparato in bezug auf Farbę u. Farbrkk. 
m it Vitamin A aus Leberólen yerghchen worden sind (K a r r e r , E u l e r  u . H e l l st r o m , 
C. 1931. II. 869). Die Nachprufung fiihrte jedoch zu dem SchluB, daB die relatiy 
geringe u. schwankende Wirksamkeit (lOOy) von Dihydrocarotinpraparaten mit einer
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zunachśt verlaufenden Dehydrierung zusammenliangt. Nacli Fiitterung m it Dihydro- 
carotin enthalt namlicli dio Leber Carotin in Mengen, die den móghchen Carotingeh. 
der verfiitterten Praparate 10-fach ubersteigen. Dem entspricht die Beobachtung von  
K u h n  u. Drumm (C. 1932. II. 3415), daB Dihydropolyene m it Luftsauerstoff 
glatt zu den cntsprechenden Polyenen dehydriert werden kónnen. —  Von den gut 
krystalhsierten Oxydationsprodd. des Carotins zeigt /?-Oxy carotin C10H58O3 noch 
in Mengen von 5 y  pro Tag u. Ratte A-Wrkg., /J-Ćarotinon C40H6(,O4 liingegen 
nicht einmal in Dosen von 30 y. Nur /}-Oxy carotin onthiilt einen unversohrten Ionen- 
ring, der noch zur A-Bldg. ausgenutzt werden kaim. In der Tat konnte nach Fiitterung 
von /?-Oxy carotin in  den Leberólen die Blaufarbung m it SbCl3 u. das Spektrum der 
blauen Vitaminverb. (620 m/i) nachgewiesen werden. /i-Oxycarotin ist also das dritte 
Provitamin; eine R\ickverwandlung in Carotin erscheint unmóglich. —  Aus Benzin 
wird p-Oxycarotin an A120 3 ais scharfe gelbe Zone adsorbiert; l° /0 /?-Carotin ist bereits 
ais erste Zone unterhalb" der gelbon erkonnbar. Bei der Oxydation m it Cr03 in Bzl.- 
Eg. wurden gelbe Nadelchen vom F. 190— 191° erhalten, die bei der Verteilung zwischen 
Benzin u. 90°/oig. Methanol in ersterem blieben u. nach Lóslichkeit u. Adsorption dem 
/J-Oxycarotin glichen, aber hóhcr schmolzen u. in Bzn. Banden bei 473, 443, 419 m/i 
zeigten. —  Weiteroxydation von //-Carotin (8 Atome Sauerstoff) gab hellgelbe Nadeln,
F. 142° (aus 70°/oig. A.), Banden bei 462 u. 436 m/i, die bei der Verteilungsprobe fast 
ganz in 90°/oig. Methanol gehen. —  Das verwendete a-Dihydrocarotin wurde aus 
a-Carotin von [a]c<l20 =  365° (Bzl.) m it Al-Amalgam in A. hergestellt; [a]cd20 =  
-(-140° (Bzl.). Mit SbCl3 in Chlf. gab es blaue Lsgg., Banden bei 587 m /i u. 650 m/t 
(letztere wenig scharf). — Dio Grundkost war fiir die physiol. Verss. etwas anders 
ais bislier. 20 Teile Casein (mit Methanol cxtrahiert, 24 Stdn. auf 170° erhitzt), 15 Teilc 
Dextrin, 35 Teile Reisstarke, 15 Teile durchliiftetes (8 Stdn., 150°) Arachisól, 10 Teilo 
Marmite, 5 Teile Salzmischung nach Mc Co llu m  u. SlMMONDS (J. biol. Chemistry 
33 [1918]. 55.). (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 213. 1— 7. 28/11. 1932. Heidelberg, 
Kaiser-Wilhelm-Institut fur medizin. Forschung.) BERGMANN.

Ebba Virgin und Erika Klussmann, Uber die Carotinoide der Huhnereidotter nach 
carotinoidfreier Fiitterung. Nach einer t)bersicht iiber die Literatur beschreibon Vff. 
Verss., die an dio Beobachtung von E u l e r  u . K ltjszm an n  (C. 1932. II. 2674) an- 
knupfen, daB die Wachstumswrkg. des Hiihnereidotters sich nicht auf den Geh. an 
Carotin u. Vitamin A allein zuruckfuhren liiBt. Es wurden drei Gruppen von Hennen 
untersucht: a) nur m it Grundkost (gekochte, carotinoidfreie Kartoffeln; hartes Brot, 
gehartetes Arachisfett, gekochter Kabeljau, Vigantol, Reiskórner, Schneckenschalen). 
b) Grundkost +  0,1 ccm Tran (1,2 C. L. O.) pro Tag. c) Grundkost -j- 0,11 mg Carotin 
pro Tag. Die Eidotter wurden analysiert. Die gróBte Zahl gelegter Eier fand sich bei 
Gruppe a. —  Die gelbe Farbę der Eidotter, ebenso die der Beinhaut, Schnabel u. Kamme 
nahm wahrend der Yerss. kontinuierlich ab. Der gesamte Carotinoidgeh. dor Eidotter 
ist boi carotinoidfreier Nahrung geringer ais boi Carotinzusatz, aber der OberschuB 
von Carotinoid ist letzterenfalls kein Carotin, sondern besteht aus Xanthophyllen. 
Vitamin A wurde nicht in den Eidottern gefunden. Auch in den Lebern wurde in allen 
drei Gruppen nur Xanthophyll, kein Carotin gefunden; das gleiche g ilt’fiir die Lebern 
der Kuchlein frisch nach der Ausbriitung. Der Farbstoffgeh. war letzterenfalls nattir- 
lich geringer ais boi Kiichlein aus n. Eiern. Der Vogelorganismus scheint also imstando 
zu sein, Xanthophyll in ein Provitamin A oder wahrscheinlicher ein vom Carotin- 
vitamin verscliiedenos Wachstumsvitamin iiberzuftihren. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. 
Chem. 213. 16— 20. 28/11. 1932. Stockholm, Biocliem. Inst. d. Univ.) B ergm an n .

Arthur Polak und J. A. Stokvis, Untersuchungen uler die prophylalcłische Dosis 
von Yitamin A  in  Form von Carotin. Die an Ratten durchgefiihrten Futterungsverss. 
ergaben, daB eine tagliche Dosis von 0,5— 1 y  Carotin, prophylakt. m it A-freiem Futter 
verabreicht, sowohl Xerophthalmie yerhindert ais auch n. Wachstum gewiihrleistet.—  
(Arch. nćerl. Physiol. Homilie Animaux 17. 299—306. Aug. 1932. Amsterdam, U nir. 
Labor. physiol. Chem.) S c h w a ib o l d .

E. E. Seidmon und Lloyd Arnold, Uber den Einflu/3 von Vitamin A- und l i 
i i  ang cl auf das mtestmale Sdurebasengleichgewiclit und die Bakterienflora. Unterss. 
an einer groBen Anzahl von Ratten. D ie pa-Messungen in den verschiedenston Teilen 
des Verdauungsextraktes ergaben fiir die Vitamin A- u. B-Mangeltiere durchwegs 
etwas lióhero Zalilen. Bei diesen Tieren war auch die Bakterienflora durchwegs in 
merklich gróBerer Menge Torhanden. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 488— 90. 1932. 
Illinois, Univ. Coli. Med.) S c h w a ib o l d .
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E . Seidm on und Lloyd Arnold, Uber den E influp von Vilamin A-Mangel auf 
die iniestinale Permeabilitat fiir  Bakterien. Ratten wurden 9 u. 10 Wochen A-frei er- 
nahrt (daneben ebenso viele Kontrolltierc), sodann wurden nach 24 Stdn. Fastcn 3 Billi- 
onen B. typhi murii m it Magensonde gegeben u. die Tiere nach % bzw. 1 Stde. ge- 
tótet. Die Unters. yerschicdener Organe (Niore, Milz, Leber, Lunge) ergab, daB von  
den A-Mangeltieren eine wesentlich gróBerc Anzahl Infektionen zeigte ais die von  
den Kontrolltieren. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 393— 94. 1932. Illinois, Univ. 
Coli. Med.) S c h w a ib o ld .

C. A. E lvelijem , O. L. K lin e , J. A. K eenan und E . B . H art, Eine Unter- 
suchung iiber die Hitzebestandigkeil der vom Kiiken benotigten Yitamin B-Faktoren. 
Die entsprechenden Futterungsverss. an Kuken ergaben, dafi Vitamin B, in Hefc 
oder naturlichcm Futter durch Erhitzen in feuchtem Zustande wahrend 24 Stdn. 
bei 100° weitgehend zerstórt wird. In trockenem Zustande tritt unter diesen 
Umstanden keine Zerstórung ein. Bei feuchtem Zustand wird die Zerstórung durch 
Erhóhung der Wasserstoffionenkonz. vermindert. Die Zerstórung von Vitamin B2 in 
trockenem Zustand ist abhangig von der Dauer des Erhitzens: nach 24 Stdn. ist kein 
Verlust vorhanden, nach 72 Stdn. ein solcher der Halfte u. nach 144 Stdn. ein soleher 
der ganzen wirksamen Substanz. In der gleichen Zeit (144 Stdn.) yerliert Backerhefe, 
die 25 mai soviel Vitamin B2 enthalt wie natiirliche Nahrung, die Halfte ihrer Wirksam- 
keit. Kuken bediirfen offenbar weder des Faktors B3 noch eines anderen, der durch 
Erhitzen auf 100° oder darunter wahrend 24 Stdn. zerstórt wird. (J. biol. Chemistry
99. 309— 19. Dez. 1932.) S c h w a ib o j .d .

R obert C. Grauer, Uber die Erzeugung von Ostitis fibrosa durch Uberdosierung 
von Vitamin D. Mit hohen Dosen —  bis 15 mg taglich —  von bestrahltem Ergosterin 
konnte bei Meerschweinchen O s t i t i s  f i b r o s a  c y s t i c a  hervorgerufen werden. 
Die patholog. Erscheinungen am Organismus u. die aufgetretencn Veranderungen an 
den Knochen werden beschrieben. DaC nicht die bei anderen Tieren sich einstellendc 
tox. Hypercalcamie auftritt, wird auf die Fahigkeit des Meerschweinchens zuriick- 
gefiihrt, Calcium in entsprechendem Mafie auszuscheiden. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 
29. 466— 67. 1932. Pittsburgh, Allegheny Gen. Hosp.) S c h w a ib o ld .

E . Leśne und R obert C lśm ent, Uber den antirachitischen Faktor in  konservierlen 
E iem . Auf Grund von Fiitterungsverss. an weiCen Ratten wird festgestellt, daB Eier 
durch Lagerung wahrend 8 Monaten in Kalkwasser oder Silicatlsgg. nicht wcsentlich 
an diesem Faktor yerheren, auch nicht durch Hartkochen (1/4 Ei taglich geniigte zum 
Schutz). Auch im Handel erhaltliche Eipulver waren noch entsprechend D-haltig 
(2°/0 des Futtcrs). Es wird betont, daB der D-Geh. des Eies nicht hoch ist u. fiir eine 
therapeut. Behandlung nicht ausrcicht. (C. R. Sćanees Soc. Biol. Filiales Associees 
107. 1533— 34.) S c h w a ib o ld .

W alter C. R ussell, M. W . Taylor und D . E . W ilcox , Das Schicksal des anti
rachitischen Faktors beim Kiiken. II. Die Wirksamkeit des Faktors bei oraler und intra- 
peritonealer Verabreichung. (I. vgl. C. 1932. I. 1116.) In Verss. an Kiiken wurde mit 
beiden Formen der Yerabreiehung von Lebertran bzw. bestrahltem Ergosterin der 
gleiche %-Geh. an Knochenasche gefunden. Das Kórpcrgewicht der Tiere, die In- 
jektionen erhielten, war aber betrachtlich geringer. Bei Fehlen yon aufieren Erschei
nungen (Beinschwache) in beiden Fallen war doch der %-Geh. der Asche der Tiere, 
die Lebertran erhielten, merklich hóher ais bei den Tieren, die bestraliltes Ergosterin 
erhielten. Auch das Kórpcrgewicht war bei ersteren wesentlich hóher. Hinsichtlich 
der Werte des Serumealciums wurden keine derartigen Unterschiede gefunden. Der 
anorgan. Phosphor des Blutserums war bei oraler Zufuhr (in Pillenform) hóher ais bei 
Injektion oder Zufuhr mit dem Futter, wobei die Werte in den beiden letzten Fallen 
ais n. anzusehen sind. (J. biol. Chemistry 99. 109— 18. Dez. 1932. New Brunswick, 
Agric. Exp. Stat.) S c h w a ib o ld .

Francis F . H eyroth  und John R . Loofbourow , UUrauiolettabsorption und 
chemische Konstitulion des Vitamins B t . Die Feststellung von B o w d e n  u. S n o w  
(C. 1932. II. 2673), daB Vitamin B t drn-ch ein Absorptionsmaximum von 2600 A aus- 
gezeiohnet sei, war durch die verwendete, rein physikal. Methodik angesichts der Un- 
reinheit der Praparate nicht sicher gestutzt (vgl. M o r t o n  u. H e i l b r o n ,  C. 1932. II. 
2674). Vff. haben fiir eine Reiho yon Vitamin-Br Praparationen nebeneinander dio 
absorptionsspektroskop. u. biolog. Eigg. gepriift. Dio inaktivsten Konzentrate zeigten 
starkę Absorption um 2600, sicher infolge der Gg^v. yon Pyrimidin- oder Purinderiw. 
ohne Yitaminwirksamkeit. Naeh dereń Entfernung zeigte sich gute Parallelitiit zwisehen
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der Wirksamkeit u. der Absorption bei 2600 A: Wenn fiir das W iNDAUSsche Praparat 
beide GroBen gleich 100 gesetzfc werden, so sind die Wirksamkeit u. Absorption fiir
4 untersuchto Konzentrate durcli folgende Zahlcnpaarc charakterisiert: 26,7;
29,8 — 24,0; 32,8 —  6,7; 7,0 — 4,8; 14,4. Daraus wird geschlosson, daB das Band bei 
2600 A tatsachlich dem Vitamin B x zukommt. Die Absorption gleicht der der Pyrimidin- 
deriw . oder der Verbb. vom Ergothioneintypus (vgl. H ey k o t ii  u . L o o f b o u r o w ,
C. 1 9 3 2 -1. 191). So ist der molekulare Extinktionskoeff. des W lNDAUSschen Praparats 
bei 2600 A 8225 nach dessen empir. Formel bzw. nach der Formel von VAN V e e n  
(C. 1931. II- 1876 u. fruher) 8925, der des Uracils bei derselben Wellenlange 9500. —  
In einer Nachschrift betonen Borden u. Snor die Sicherheit ihrer Schlusse aus der 
Beobachtung, daB die physiolog. Wirksamkeit yon Vitamin B durch monochromat. 
Bcstrahlung mit der Quecksilberlinie 2537 zerstfirt wird. (Naturę, London 130. 773. 
19/11. 1932. Cincinnati, Ohio, Univ., Basic Science Research Lab.) B e r g m a n n .

H. G. K. Westenbrink, Ist die Gewebsatmung bei Beriberi em iedrigl? (Eine 
kritischo t ) b e r s i c h t  m it statistischer Bearbeitung des publizierten Zahlenmaterials.) 
Das Ergebnis dieser Studie ist, daB von den 15 Unterss., die der Gewebsatmung ver- 
schiedener Organe von n. u. Beriberitieren ge wid met sind (colorimetr. u. manometr.), 
nur 2 einen Unterschied nachweisen, der aueh bei statist. Bearbeitung der Ergebnisse 
sich ais reell erweist. (Arcli. nćerl. Physiol. Homme Animaux 17. 239— 56. Aug. 1932. 
Amsterdam, U niv., Labor. physiol. Chem.) SCHWAIBOLD.

E. G. Cox, E. L. Hirst und R. J. W. Reynolds, Hexuronsaure ais antislcor- 
butisches Vitamin. Die Hexuronsaurc von Sz e n t -G y o r g y i  nimmt in wss. (ncutraler 
oder saurer) Lsg. 2 Atome Jod auf u. gibt 2 Moll. H J  ab. Dio Rk. spielt sich an einer 
Doppelbindung ab, u. das Prod. kann zu Hexuronsaure reduziert werden, namlich wenn 
man die wss. Lsg. in Ggw. von H J eindampft. Die biolog. Wrkg. der Saure diirfte durch 
dieses Oxydoreduktionsverh. bedingt sein, das an Glutathjon erinnert. —  Das m it Jod 
erhaltene Prod. kann m it Na-Hypojodit weiter oxydiert werden; es wird die 1 Atom O 
cntsprechende Menge verbraucht; 2 neue COOH-Gruppen werden gebildet, u. 1 Mol. 
Oxalsaure entsteht. Saures Permanganat fiihrt zu schneller Aufnahme von 1 Atom  
Sauerstoff, zu langsamer von 2 weiteren, wobei C 02 entwickelt wird, u. sich eine Tri- 
oxybuttersaure (wohl d-Threonsaure) bildet, die ais akt. Amid der Formel CH2OCH3- 
CHOCH3-CHOCH3-CO-NH2 isoliert wurde. Erhitzen m it HC1 fiihrt Hexuronsiiure 
quantitativ in Furfurol iiber. Danach besitzt Hexuronsaurc, die, wie die Analyse ihrer 
Salze zeigt, eine einbas. Saure C.-H70.,C 00H , nicht das Lacton einer Saure C5H 90 6- 
CO OH ist, die Formel: HOOC-CO-CO-CH2-CHOH-CH2OH. Dementsprechend gibt 
sie ein Diphenylhydrazon u. Di-p-bromphenylhydrazon, sowie ein krystallin. Kondon- 
sationsprod. mit o-Toluylendiamin. FeCl3 gibt mit dem Na- u. Ca-Salz eine intensive, 
m it der freien Saure eine vergangliche Violettfarbung. Nitroprussidnatrium farbt das 
Na-Salz tiefblau, dann griin u. rot. Hexuronsaurc u. ihre Salze zeigen ein kraftiges 
Band mit dem Schwerpunkt bei 265 m / i .  —  Die Hexuronsiiure gibt ein Triacetyl- u. 
ein Trimethylderiv., offenbar infolge Enolisierung des CO-CH2-Systems; beide ent- 
farben neutrales Permanganat. Bei 175° wird C 02 abgespalten, ohne daB Verfarbung 
oder Schmelzen eintritt (letzteres bei schnellem Erhitzen bei 192°). Die Saure zeigt in 
W. [<x]67S0 =  + 2 4 °, das Na-Salz +105° in W ., + 135° in Vio_n- Alkali (Keto — > Enol), 
eine Lsg., die gegen Luftsauerstoff stabil ist. Ein Lacton existiert nicht, die 
Lsgg. zeigen keine Mutarotation. Der allmiihliche schwache Anstieg von + 2 4  
bis + 3 1 °  durfte auf die Bldg. von Alkalisalz mit dem Alkali des Glases zuriick- 
zufuhren sein. Die angegebene Formel entspricht auch dem krystallograph. u. róntgeno- 
graph. Befund. —  Der absorptionsspektrometr. ermittelte Geh. von decitriertem  
Citronensaft. an Hexuronsaurc entspricht der antiskorbut. Wirksamkeit, wie sie an 
isolierter Hexuronsaure bestimmt wurde. (Naturę, London 130. 888. 10/12. 1932. 
Edgbaston, Birmingham, Univ.) B e r g m a n n .

Johannes Bruggemann, Entmeihylierung des Narkotins und Vitamins C. Das 
Vitamin C soli nach R y g h  bekanntlich partiell entmethyliertes Narcotin sein, u. zwar 
sollen die beiden Methylgruppen der Mekoninkomponente abgespalten sein. Diese An- 
gaben konnten nicht bestatigt werden. In 11 Verss. wurden nach der Methode von  
Ma t t h ie s s e n , F o s t e r  u . W r ig h t  (Ann. Supp. 7  [1870]. 63) entmethylierte Narcotin- 
praparate (verschieden lange Erhitzungsdauer; Arbeiten teiis bei Ggw. von Luft, teils 
unter N 2) hergestellt, die samtlich amorph waren u. auch nach den Angaben von R y g h  
nicht krystallisiert erhalten werden konnten. Die Methoxyhverte schwankten zwischen 
den fur Dimethylnomareotinhydrochlorid u. den fiir Nomarcotinhydrochlorid be-
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rechneten Zahlen. Auch der F . u. dio Farbo der einzelnen Praparate ist recht 
yorschieden. In keinem Falle wurde antiskorbut. Wrkg. festgestellt (Dosen von 50,
100, 200, 500y; 1 u. 2 mg pro Tag); bei allen Versuchstieren (Meerschweinchen) trat 
bei folgender Grundkost: Hafer 49 Teile, Weizenkleie 20, Gerstenmehl 20, Fischmehl 10, 
Kochsalz 1, Calciumoarbonat 0,1, in autoklavierter Miloh — Skorbut ein. Bei einer 
taglichen Zulage von 2 ocm decitriertem Citronensaft hingegen blieben die klin. Sym- 
ptome des Skorbuts aus. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 211. 231—40. 22/9. 1932. 
Lcipzig, Tiorphysiolog. Inst. d. Univ.) B e r g m a n n .

R. C. Wats und C. M. E. Eyles, Uber einige Quellen des Vitamin C in  Indien.
II. Oekeimte Samen, Tomaten, Mangofruchte und Bananen. (I. vgl. C. 1932. I. 12G2.) 
Verss. an Meerschweinchen m it dem friiher benutzten Grundfutter. Die antiskorbut. 
Wirksamkeit scheint nicht von dem Grad der Keimung abzuhangen. Mung (Phaseolus 
mung) zeigte den besten antiskorbut. Wert (3 g  taglich) neben der besten Keimkraft. 
Rote u. griine Bananen waren 2 bzw. 3 mai weniger wirksam ais gelbe Bananen, von  
denen 5 g taglich zur Verhiitung von Skorbut ausreichten. Von Tomatensaft waren
5 ccm taglich nótig, also mehr ais von engl. oder amerikan. Von Mangofriichten waren
10 g Substanz taglich nótig. Ais fiir menschlichen C-Bedarf ausreichende Mengen 
worden angegoben: Mung 30 g, Erbsen mehr ais 50 g, Tomatensaft 50 ccm, rote 
Bananen 100 g, griine Bananen mehr ais 150 g, Mango 100 g. (Indian J. med. Res. 
20. 89— 106. 1932. Burma, Maymyo. District Labor.) ScHWAIBOLD.

Otto Fiirth und Eduard Herbert Majer, Uber die Kohlehydratspeicherung in  der 
Leber speclcgefiilterłer Hat len. Zugleich ein Beilrag zum Problcmc der Rohfaservencerlung. 
Der Glykogengoh. der Lebcr von Ratten, die mit Speck m it u. ohne Zusatz von Kohle- 
hydraten (Rohfaser, reine Cellulose, Hydratopektin) u. den Na-Salzen organ. Sauren 
(Milchsaure, Essigsaure, Buttersiiure, Bernsteinsaure, Valeriansaure) gefiittert worden 
waren, dio ais Giirungsprodd. bei der Rohfaserverdauung im Darm in Betracht kommen, 
wurde nach angegebener Methode bestimmt. Bei Speckfutterung kommt es meist 
nicht zu Glykogenanhaufung, bei mafiiger Zufuhr (bis 21 Cal. pro 100 g Kórpergewicht) 
unterhalb l,4 ° /0. erst bei hohen Werten bis zur doppelten Menge. Das Glykogen- 
bildungsvermógen von Rubenschnitzeln, die durch Dialyse von Zucker u. anderen 
Extraktivstoffen befreit worden waren, wurde einwandfrei festgestellt (Glykogenwertc 
von 3,0— 3,6°/„). Eine Speicherung von Glykogen auf Grund der Zufuhr von chem. 
reiner Cellulose konnte nicht nachgowiesen werden. Pektinstoffe kónnen zum Zucker- 
aufbau im Organismus der R atte offenbar nur unter besonderen Bodingungen (Darm- 
flora) verwertet werden. Das Glykogenbildungsvermógcn der Garungsmilchsiiure er- 
scheint sichergestellt, dagegen ergab sich kcin Hinweis, daB Essigsaure, Buttersaure 
Bernsteinsaure u. Valeriansaure fiir einen Kohlehydrataufbau im Organismus dienen 
kónnen. (Pflugors Arch. ges. Physiol. Mensehen Tiero 230. 475— 88. 16/8. 1932. 
Wien, Univ., Med.-Chem. Inst.) ScHWAIBOLD.

Otto Fiirth und Eduard Herbert Majer, Beobachtungen iiber die Phlorrhizin- 
glylcosurie beim Schweine. Zugleich ein Beitrag zum Probleme der Rohfaserverwertung. (Vgl. 
vorst. Ref.) Verss. an einem Ferkel von 10 kg, bei taglich 0,3 kg Gewichtszunahme. Kohle- 
hydratfreies Grundfutter: Pferdefleisch, gebraten, Blutmehlu. Schmalz. Ais Assimilations- 
grenze fiir Traubenzucker ergab sich 2— 3 g pro kg Kórpergewicht, also hóher ais beim 
Mensehen u. auch bei anderen Vers.-Tieren. Auch wurden grofie Phlorrhizingaben 
per os ohne Wrkg. vertragen. Es kam auch nur etwa die HaKte des zugefiihrten Trauben- 
zuekors oder Starkę ais „Extrazucker“ im Harn zum Vorschein. Bei Verfiitterung 
von zuckerfreien Rubenschnitzeln war das Ergebnis bezuglich der Zuckerbldg. im 
Organismus positiv, bei Yerfutterung von Rohfaser u. Cellulose negativ, bei Pektin  
inkonstant. Es wird angenommen, daB, wenn das Sehwein Rohfaser verwertet, dies 
eher auf dem Wege etwa einer Fettsynthese aus Garungsprodd. ais auf dem Wege 
einer Zuckerbldg. erfolgt. (Pfliigers Arch. ges. Physiol. Mensehen Tiere 230. 489— 98. 
16/8. 1932.) SCHWAIBOLD.

Samuel Judd Lewis, Die Assimilation von Aluminium durch den menschlichen 
Organismus. Mittels des Quarzspektrographen ohne Reagenzien wurde gezeigt, daB 
n, Blut u. Milch gewóhnlich kein Al oder nur sehr klcine Spuren (0— 0,3 Teil/Million) 
enthalten. Nach Einnahme Al-haltiger Speisen treten meBbare Mengen (bis zu 4,5 Teilen  
im Blut, bis zu 0,9 Teilen in Milch verschiedener Tiere) auf. (Biochemical J. 25. 2162 
bis 2167. London W. C. 1.) Gb o s z p e l d .

Arthur G. Mulder, Irwin E . Phillips und Maurice B. Visscher, D ie Ausschei- 
dung anorganisclien Phosphors m it dem Harn bei Hunger, m it besonderer Bcriicksichtigung



des Effektes kórperlicher Arbeit. (J. biol. Chemistry 98. 269— 79. Okt. 1932. Chicago, 
Univ. of 111., Dep. of Physiol.) Op p e n h e im e r .

C. A. Elvehjem und W. C. Sherman, Die liolle des Kupfers im Eisensloffwechsel.
(Vgl. C. 1932. II. 1801.) (J. biol. Chemistry 98. 309— 19. Okt. 1932. Madison, Univ. 
Wisconsin, Dep. of agricult. Chem.) OPPENHEIMER.

Karl Marbe, U ber die vermeintliche Leislungssieigermuj durch Recresal und Nalrium  
bicarbonicum. (Naunyn-Schmiedebergs Arcli. cxp. Pathol. Pharmakol. 167. 404— 12. 
12/9. 1932. Wiirzburg, Univ., Psycholog. In sti) Op p e n h e im e r .

Paul W. Smith und Maurice B. Visscher, Unters-uchungen iiber die K inetik  
der Milchsaurdbildung in Muskeln unter dem Einflufi der Jodessigsaure. Vorgebildete 
oder zugesotzto Milehsaure verschwindet in der anaeroben Erholungspliase jodessig- 
saurcvergifteter Muskeln nieht. Schwachc Jodessigsaurekonzz. hemmen nur z. T. dio 
Milchsaurebldg. bei Muskolreizung. Jodessigsaure vermindcrt die Reizbarkeit dor 
Muskeln, aber dio Hemmung der Lactatbldg. ist nieht die Folgę der mangelndcn lleiz- 
barkeit; denn bei der Chlf.-Starre yergifteter Muskeln wird der bei unyergifteten 
Muskeln gefundeno hohe Milchsauregeh. nieht beobachtet. Im Muskelbrei steht die 
Hemmung der Lactatbldg. in dirokter Abhangigkeit von der Konz. der Jodessigsaure. 
(Amer. J. Physiol. 102. 448— 59. 1/11. 1932. Chicago, Univ. of Illinois, Coli. of Med., 
Dep. of Physiol.) ' Op p e n h e im e r .

A. Buschke und I. Vasarhely, Die Wirkung des ullraviolellen Lichtes au f die 
experirnentell erzeugte Thalliumalopecie bei R  alt en. Eine Anzahl von m it T l behandelten 
Tieren wurde tiiglich m it der (Juarzlampe bestrahlt, bei diesen nahm die Kahlhcit 
spater ihron Anfang ais bei den unbcstrahlten Tieren. Bei der bestrahlten Gruppc 
stellte sich schneller ein neuer Haarwuchs ein u. machte das Kórperwachstum bessero 
Fortschritto, ais bei den unbestrahlten Tieren. Es scheint, daB das (Juarzlicht auch 
bei anderen Erscheinungen der chroń. Tl-Vergiftung eine Gegenwrkg. auszuiiben im- 
stande ist, duroh Vigantol konnte die chroń. Tl-Wrkg. in keiner Weise beeinfluBt werden. 
(Klin. Wschr. 11. 1678— 79. 1/10. 1932. Berlin, R u d o l f  ViRCHOW-Krankenh.) Fk.

H. E. Shih und T. S. Jung, Thrombocytopenische Purpura haemorrhagica experi- 
mentdl durch Thorium hemorgerufen. Verss. m it „Thorotrast“. Bei zu hohen Dosen 
(intravenós bei Kaninchen) tritt die Neigung, Thi-ombocytenabfall zu yerursachen, 
hervor. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 243— 45. Peiping, China, U niv., Med. Coli., 
Dep. of Surg.) Op p e n h e im e r .

H. E. Himwich, G. S. Goldman und M. Y. Krosnick, Studien iiber die subcutane 
Resorption. Von einer 50°/oig. Lsg. sind nach 45 Min. resorbiert: Dioxyucelon 59,3%> 
Glucose 48% , Galaktose 39,2% , Fructose 37%- Von der 2,5% ig. Glucose-lasg. sind 
nach 1 Stde. 62°/0 von der 5% ig. Lsg. 53,9% resorbiert. (Amer. J. Physiol. 102. 
365— 69. 1/11. 1932. New Haven, Yalo School of Med., Dep. of Physiol.) Op p .

D. E. Gregg, t/ber die calorigene Wirkung des Lecithins. Per os gegeben, hat
Lecithin eine orheblich kleinere spezif.-dynam. Wrkg. ais die iso-calor. Menge Neutral- 
fett u. bei intravenóser Injektion bleibt bei Lecithindosen bis zu 1 g pro kg (Hund) 
jeder calor. Effekt aus. Diese Ergebnisse geben daher der Auffassung, daB das Lecithin 
in dem intermediaren Stoffwechsel der Fetto eine Rolle spielt oder daB es ein bevor- 
zugtes Materiał bei der Oxydation ist, keine Stutze. (Amer. J . Physiol. 100. 597. 
1932. Cleveland, Western Reserve Med. School; Dep. of Physiol.) W a d e h n .

Floyd J. Brinley, D ie Wirkung von Coffein auf die Melanophoren von Fundulus. 
(Vgl. C. 1932. II. 3437.) Die Melanophoren von Fundulus sind spezialisierte glatte 
Muskelzellen, die sympatii, aber nieht parasympath. innerviert werden. Sie bilden 
daher ein gutes Materiał fiir Unterss. iiber Coffein. Coffein (7x00— Viooo mol., in Sec- 
wasser gel.) yerursaehte Expansion bei kontrahierten Melanophoren; eine Kontraktion 
expandierter Zellen findet anseheinend nieht statt. Melanophoren, dereń nervóse Verbb. 
durchschnitten waren, reagierten nieht mit Coffein. Es folgt, daB Coffein einen aus- 
gesprochen depressiven Effekt auf das die Melanophoren Yorsorgende sympatii. Nerven- 
system hat, aber keine Wrkg. auf die abgeartete gla tte Muskelzelle austibt. (J. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 46. 325—33. Nov. 1932. Woods H ole; Mass., Marinę Biol. Lab.) W a d .

Ludwig Aschoff, t/ber die verschiedenen Auswirkungen des Bilirubins I  und Bili- 
rubins I I  auf den iibrigen Organismus. Inhalt eines Vortrages. (Med. Klinik 28. 1553 
bis 1554. 4/11. 1932. Freiburg i. B ., Univ.) F r a n k .

G. H. A. Clowes und Anna K. Keltch, Einflufi der Wassersloffionenlconzentration 
auf das Andsthesierungsvermogen einer Reihe von allgemeinen und lokal icirkenden An- 
dstheticis und Hypnolicis. An Laryen yon Arenicola wird der narkot. Grenzwert im
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Milieu mit pn =  7,0, 8,0 u. 0,0 festgelćgt, u. zwar von 1sopropylalkoliol, Propylalkohol, 
Allylalkohol, Isoamylalkóhól, Clilf., Chloreton, Cocain, Procain (Novokairi), Neothesin, 
Butyn, Isoamylathyl-, Didthylcarbinyldthyl-, n-Amylathyl- u. Propylmethylcarbinyl- 
dlhylbarbitursaure. (Proc. Soo. exp. Biol. Med. 29. 312— 13. Woods Hole, Mass., 
Marinę Biol. Lab.) >t Op p e n h e im e r .

Wilhelm Baetzner, Uber eine. neue intravendse Narkose mit Evipannalrium. Intra- 
venose Applikation von E vipan-Natrium  (I. G. F a r b e n ) narkotisiert sehncll, tief u. 
laflt ohne die iiblichen Begleit- u. Nacherscheinungen erwachen. Ein wesentlicher 
Vorteil besteht darin, daB der Kranke ohne Riieksieht auf vorangegangene Nahrungs- 
aufnahme sofort operationsfiihig gemaeht worden kann. (Dtsch. med. Wschr. 59. 
48— 50. 13/1. 1933. Berlin-Grunewald, Martin-Luther-ICrankenh.) F r a n k .

C. Holtermann, Klinische Erfahrungen m it der inlravendsen Evipannalrium- 
(E.-Na)-Narkose in  der Gynćikologie und Ceburtshilfe. Vf. empfiehlt auf Grand seiner 
klin. Erfahrung die Evipannarkose bei allen geburtshilfliehen u. gynakolog. Eingriffen. 
(Dtsch. med. Wschr. 59. 50— 52. 13/1. 1933. Koln, Univ.-Erauenklinik.) F r a n k .

S. Katzenelbogen, Calciumgchalt des Gehirns und die Calciumrerleilung in den 
verschiedenm Gebiełen bei der Diallylbarbilursdurenarkose. (Vgl. C. 1932. II. 87.) Der 
Gesamt-Ca-Geh. des Gehirns n. u. narkotisierter Tiere ist annahernd derselbe. Die 
hypothalam. Region hat einen hoheren Ca-Geh. im Vergleieh mit anderen Regionen, 
aber sowolil bei den Kontrollen ais auch bei den behandelten Tieren. (Arch. Neurol. 
Psychiatry 28. 405— 12. Aug. 1932. Baltimore, Johns Hopkins Hosp., Dep. of intern. 
Med.) Op p e n h e im e r .

W. Heyde, Uber Prominal- und Luminalwirhung bei scliweren epileptischen Er- 
lerankungen. Die krampflindcrnde Wrkg. des Prominals kam bei klin. Verss. des Vf. 
der des Luminals mindestens gleich, im typ. Allgemeinbefinden der Kranken zeigten 
sich nach Prominal ganz erheblich weniger Storungcn. (Klin. Wschr. 11. 1874— 75. 
5/11. 1932. Wurzbnrg, Univ.) F r a n k .

Gr. L. Rasmuśsen, Averlin ais ein Narkosemitlel fiir  operativ-experimenlelle Ein- 
griffe am Zentralnervensystem der Kalze. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 283— 84. 
Univ. of Minnesota, Dep. of Anat.) Op p e n h e im e r .

G. Braams, Wirhung des Coramins und Cardiazols auf die Avertinnarkose des 
Kaninchens. Bei der ^ foim narkose am Kaninchen lieB sich die Atmung durch Cor- 
amin  in den mcisten Fiillen verbessern, ohne daB eine Narkosekurzung beobachtct 
wurde. Cardiazol kurzt die Dauer der Narkose ab, seine Einw. auf die Atmung ist 
aber bei der Avertinnarkose unsicher. (Klin. Wschr. 12. 69— 70. 14/1. 1932. Kieł, 
Univ.) E ra n k .

Erich Hesse, Erich Baumgart und Hertha Dickmann, Zur Wirkungssleigerung 
der Sćhlafmittd durch Analgetica. Yff. verfutterten unwirksamc Schlafmittelmengen 
m it schmerzlindornden Stoffen an Mause u. beobachteten, ob ein Schlafzustand auf- 
tritt. Sio fanden eino Reihe wirksamer Kombinationen, wie: Phenazetin +  Veronal, 
Treupeltabletten +  Bromural bzw. Veronal, Veramon +  Chloralhydrat. Aber erst 
Verss. am Krankenbett konnen iiber die Brauehbarkeit derartiger Kombinationen 
eino definitive Entscheidung geben. (Klin. Wschr. 11. 1665—68. 1/10. 1932. Breslau, 
Univ.) _ _ E r a n k .

Edith Klemperer, Zu-ei beachtenswerle Praparale (Alcabrol und Dicabról) ais 
Hypnolikum, Sedalim m  und Analgelikum. Alcabrol u. Dicabrol, Verbb. von Br, Vale- 
riana u. Ca, bewiihrten sich sowohl ais Schlafmittel, wie auch ais Beruhigungsmittel 
ohne unerwiinschte Nebenersclieinungen. (]\Ied. Klinik 28. 1751— 52. 9/12. 1932. 
Wien, Univ.) _  ̂ F r a n k .

0 .  D. Jarvis, Weitere Untersiichungen uber die Behandlung der chronischen, gut- 
arligen, tertiareń M alaria m it Plasnwchin und Chinin. (Indian. J . med. Res. 20. 627— 31. 
Okt. 1932. Kasauli, Malaria Treatmcnt Centro.) Op p e n h e im e r .

Henry Lenzen Schmitz, Unlersuchungen iiber die Wirkung von Diurelica. I . Die 
Wirhung des Euphyllin und Salyrgan auf die Glomerulusfiltration und Tubulusresorption. 
D ie Glomerulusfiltration wird durch Euphyllin Yerstiirkt, wahrend die Riickresorption 
wenig beeinfluBt erscheint. Das Hg-diuretikum vermindert die Riickresorption. Er- 
orterungen iiber die Folgerichtigkeit klin. Anwendung von Purinderiw. einerseits, 
Salyrgan oder Novasurol andererseits. (J. clin. Inyest. 11 .1075— 97. Nov. 1932. Chicago, 
U niv., Dep. of Med. Lasker Founat. Med. Res.) Op p e n h e im e r .

G. Wagner, Germanin bei D erm atilij herpetiformis Duhring. Mit Germanin wurde 
bei einem langwierigen Falle von Dermatitis herpetiformis ein sohlagartig auftretender
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giinstiger Erfolg erzielt. (Miinch. med. Wschr. 79. 1963. 2/12. 1932, Hermannstadt, 
Siebenbiirgcn.) F r a n k .

M. Krutsch, Zur Partagonbehandlung der weiblichen Oonorrhde. Partagonstabchen 
Ieistcten bei Behandlmig weiblicher Gonorrhóe nach wie vor gute Dienste. (Med. 
Klinik 28. 1680— 81. 25/11. 1932. Berlin.) F r a n k .

Paul D. Lamson und Charlotte B. Ward, Die anthclmintisclien Eigenschaften 
ciniger Alkylkrcsóle. (Vgl. C. 1 9 3 2 .1. 2735.) 4-n-Hexyl-m-kresol totet in vitro Ascariden 
ab u. treibt die Wiirmer bei Hunden auch aus. (Proc. Soc. cxp. Biol. Med. 29. 340—41. 
Vanderbilt, U niv., School of Med., Dep. of Pharmacol.) Op p e n h e im e r .

C. Leyaditi, J.-Gr. Mezger und R. Schoen, Untersucliung uber die vorbeugende 
Wirkung des Stomrsol (Acełyloxyaminoplienylarsinsdure) bei der experimmtellen Sypliilis. 
(Buli. Acad. Mćd. [3] 108 (96). 1605— 28. 20/12. 1932. Paris, Inst. Pasteur.) Op p .

Fritz Lasch, Klinische Untersuchungen iiber die Wirkung eines neuen, pcroral 
den Zuckerstoffwechscl beeinflussenden M ittels „A n tic o m a n A n tic o m a n  enthalt ais 
wirksamen Bestandteil diweinsaures Dekamethylendiguanidin. Es gelang m it diesem 
Mittel in vielen Fallen leiehter u. mittelschwcrer Diabetes Glykosuric u. Blutzucker 
giinstig zu beeinflussen. Das Praparat ist kein Ersatz fiir Insulin bei schweren Fiillen. 
(Med. Klinik 28. 1743— 45. 9/12. 1932. Wien, Stiidt. Versorgungshospital.) F r a n k .

P. Grippain, Zur Germaninbehandlung des Pemphigus vegelans. Ein F a li von 
Pemphigus chronicus, der sogenannten Vegetansform, wurde durch Germanin zur 
Heilung gefiihTt. (Miinch. med. Wschr. 79. 2118. 30/12. 1932. Altona, Stadt. 
Krankenh.) F r a n k .

Frederic Wertham, Das Zentralnervensystem bei der akuten Phosphorvergiftung. 
(Arch. Neurol. Psychiatry 28. 320— 30. Aug. 1932. Dtseh. Forsch.-Inst. f. Psych.) Op p .

Nuck und Jaffe, Sonderfalle von Vergiftungsmoglichkeilen durch Arsenwasserstoff. 
Ausfiihrlicher Bericht iiber Yergiftungsfalle durch beim Befeuchten von Zinnkratze 
m it W. entstandenen A sH 3 in einem Zinnwerk. 14 Personen erkrankten, von denen 7 
starben. Anfiihrung weiterer Vergiftungen gewerblicher Art durch AsH3 aus der 
Literatur. (Arch. Gewerbepathol. Gewerbehyg. 3. 496— 508. 3/8. 1932. Hannover, 
Gewerbeaufsichtsbezirk.) F r a n k .

St. Litzner und F. Weyrauch, Untersuchungen iiber den Bleigehalt des Blutes und 
Harns, seine BezieJiungen zum Auftreten klinischer Krankheitserscheinungen sowie seine 
diagTiostische Bedeutung. Krankhafte Veranderungen im Organismus konnen erst nach 
einer bestimmten Konz. des Pb im  Blut auftreten, 0,01-—0,03 mg-%  haben keinerlei 
objektive Veranderungen ergeben. Bei abgelaufenen Pb-Erkrankungcn braucht ein 
Pb-Spiegel im Blut von 0,01 bis 0,02 mg nicht gegen einen Zusammenhang m it der 
fruheren Pb-Vergiftung zu sprcchen. Von 0,06 mg-0/ ,  Pb an zeigen sich offensichtliehe 
Haufungen objektiver Erkrankungen; Vf. mochte diesen Geh. ais den krit. Grenzwert 
ansehen. Von 0,07 mg-°/0 an zeigen sich fast ausschlieCIich Fiille khn. melir oder 
weniger ausgeprilgter Pb-Sehadigungen. Die sehwersten Falle von Pb-Vergiftungen 
brauehen jedoch nicht immer auch die hóchsten Pb-Werto des Blutes aufzuweisen, 
in den meisten Fallen mit ausgesprochenen Symptomen bewegte sich der Pb-Geh. 
des Blutes zwischen 0,07 u. 0,01 mg-°/0. Pb-Vergiftung ohne erhohten Pb-Geh. des 
Blutes wurde nic beobachtet. Zwischen Blut-Bleispiegel, Bleisaum u. Bleikolorit 
bestehen bestimmte Beziehungen, erst von 0,06 mg-1/ ,  Pb des Blutes an konnten Vf. 
cinwandfreien Bleisaum u. voll ausgepriigtes Bleikolorit feststellen. Der Pb-Geh. des 
Harnes ist erheblichen Schwankungen unterworfen, zwischen Pb-Geh. des Blutes u. 
dem des Harns bestehen kcino engen Beziehungen. Der dem krit. Blutbleispiegel 
von 0,06 mg-0/ ,  entsprechende Wert im Urin betragt etwa 0,01 mg pro die, aber selbst 
bei einwandfreier Pb-Vergiftung wurden Pb-Mengen im Harne gefunden, dio nieht 
groBer waren ais bei vollkommen Pb-Gesunden. Eine einmalige Urinunters. hat dem- 
nach keinen diagnost. Wert. In Fallen, wo die Pb-Krankheit schon kiirzere oder langere 
Zeit zuriickliegt, gibt der chem. Nachweis Rechenschaft dariiber, wie weit noch ein 
gefahrliches Pb-Depot im Korper zuriickgeblieben ist. (Arch. Gewerbepathol. Gewerbe
hyg. 4. 74— 106. 8/10. 1932. Halle, Univ.) F r a n k .

Emanuel Kost, Das Bluibild der Bleivergiftung. An Hand von Unterss. von 35 Pb- 
Kranken werden die liamatolog. Veranderungen bei Pb-Vergiftung festgestellt u. ihrc 
diagnost. Bedeutung gewiirdigt. Keiner einzelnen Blutverandcrung kommt eine fiir die 
Pb-Intoxikation pathognomon. Bedeutung zu, nur ihre Gesamtheit ermoghcht in vielen 
Fallen dio Diagnose der Pb-Vergiftung. Ausgesprochene Erkranlvungen pflegen meist 
mit nachweisbaren Yeranderungen der Blutzellen einherzugehen. Zur Sieherung der
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Uiagnose empfichlt Vf. die chem. u. spektroskop. Unters. der Faeces u. des Urins auf Uro- 
bilin, Urobilinogen u. Hamathoporphyrin. (Areh. Gewerbepathol. Gowerbehyg. 4. 
42— 73. 8/10. 1932. Berlin-Neukolln, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

Helene Freifeld, Verdnderungen des Nervensystems bei Bleivergiftung. Entstehung
der Bleikolik. Es wird iiber die Unters.-Ergebnisse der Leiehe eines an Pb-Vergiftung 
yerstorbenen 26-jiihrigen Schmelzers berichtet. Das patholog.-anatom. Bild deutet 
nicht auf eine spezif. Schadigung einzelner Ganglienzellen, sondern auf Kreislauf- 
stdrungen. D ie Pb-Kolik wird bedingt durch Pb-Resorption seitens der Lymphbahnen 
iiber die geschiidigte Diekdarmsehleimhaut. D ie Folgę sind LymphgefaCentzundungen 
u. LymphgefaBerweiterung. (Virchow’s Areh. pathol. Anat. Physiol. 2 8 7 . 549— 54. 
17/12. 1932. Moskau, Obuchsches Inst.) F r a n k .

Wahle, Vergiftungen durch Cadmium. Zusammenstellung des in der Literatur 
yorhandenen Materials uber Giftigkeit des Cd u. iiber Cd-Vergiftungen. (Zbl. Gewerbe- 
hyg. Unfallverhutg. 19 . (N. F . 9) 223— 26. Okt.-Nov. 1932. Osnabruck.) F r a k k .

Ernst W. Baader, Mangaiwergiftungen in  Elemeniefabriken. Vf. konnte 2 Falle 
ausgesprochener Mn-Vergiflung bei Arbeitern aus 2 yerschiedenen Fabriken, dio Trok- 
kenelemente herstellten, beobachten. Zu dioser Fabrikation wird in umfangTeichem  
MaBe Braunslein  verwendct. Beim Wiegen, Mischen, Einsehiittcn in dio Mischtrommel 
u. Entleeren derselben entsteht viel Braunsteinstaub, der von den Arbeitern ein- 
geatmet wird. Der eine Patient zeigte typ. extrapyramidalen Symptomenkomplex, 
der andore bot das typ. Bild eines striaren Syndroms. Es erscheint berechtigt, bei 
Bewertung der Gesundheitsverhaltnisse von Braunsteinmischern in Elementefabriken 
in Zukunft auch auf Pnoumonien zu achton. Die Aussclieidungen von Mn im Stuhl u. 
Harn sind yorlaufig noch diagnost. vorsichtig zu bowerten. (Areh. Gewerbepathol. 
Gewerbehyg. 4 . 101— 16. 8/10. 1932. Berlin-Lichtenberg, Kaiserin Augusto-Viktoria- 
Krankenh.) FRANK.

Edmund Hoke und Rudolf Wachter, Alcute Vergiftung mit Kaliumpermanganat. 
Vergiftungsvers. eines 17jahrigen Mannes, der zunachśt das Hg eines Zimmerthermo- 
meters u. sofort darauf etwa 23 g KMnO., zu sich nahm. Schwero Krankheitserschei- 
nungen. Ausgang in Heilung. (Med. Klinik 28 . 1558. 4/11. 1932. Komotau [Bohmen], 
Bezirkskrankenhaus.) F r a n k .

Esther M. K iilick , Wirkungen wiederholter Kohlenmonoxydzufv.hr. Toleranz- 
erscheinungen bei MenscJi undT ier. (Iron CoalTrades Rev. 1 2 5 . 964. 23/12.1932.) Opp.

C. J. Mijnlieff, Ist bei Kohlenoxydvergiftungen und verwandten Zustanden nur 
Sauerstoff oder Sauerstoff und Kohlensdure anzuwendcn ? Nur in besonderen Fallen 
von Asphyxio verdient Einatmung von 0 2 m it 5%  C0.2 den Vorzug, wenn namlich 
dio Reizbarkeit des Atemzentrums bei erhaltener Herzkraft bedeutond geschadigt ist. 
Gleichgiiltig dabei ist, ob diese Beschadigung durch CO, Narkose oder Morphium be
dingt ist. (Nederl. Tijdschr. Gcneeskunde 76 . 5745— 59. 17/12. 1932. Amsterdam.) Gd.

H. Engel, Uber die Anwendung der Bestrahlung mit ultravioleltem Licht zur Be- 
handlung der Kohlenoxydvergiftung. Die Bestrahlung m it ultraviolettem Licht kann 
dio iiblichen Heilverff. bei CO-Vergiftungen (0 2-Inhalationen m it oder ohne Beigabe 
von C 02) nicht ersetzen. (Zbl. Gowerbehyg. Unfallverhutg. 19  (N. F . 9). 242— 45. 
Dez. 1932. Berlin.) " F r a n k .

Ernst W. Baader, A n Ilim tum or erinnemde Vergiflungserscheinungen durch 
Schwefelkohlensloff. Es wird uber 3 gewerbliche CS.,-Vergiftungen berichtet, die wegen 
der damit verbundenen starken Kopfschmerzen u. des tagelangen schweren Erbreehens 
zuniiehst ais Hirntumoren diagnostiziert wurden. In einem Falle trat Iirblindung ein. 
(Med. Klinik 2 8 . 1740—41. 9/12. 1932. Berlin, Kaiserin - Auguste-Yiktoria-Kranken- 
haus.) F r a n k .

Eugen Lederer, Chronische Benzolvergiftung unter Morbus Gaucher-dhnlichem 
Bilde 1 Erkrankung u. Todesfall eines 31-jahrigen Bahnarbeiters, der mit Rostschulz- 
Anstrichfarben, die ais wesentlichen Bestandteil Bzl. enthielten, arbeitete. Eino echte, 
typ. Morbus Gaucher lag kaum vor, yielleicht dieser ahnlicho Veranderungen. Tier- 
experimentelle Unterss. an Katzen u. Hunden iiber dio chroń. Bzl.-Wrkg. durch In- 
halation von Bzl. gaben kein einwandfreies Ergebnis. (Areh. Gewerbepathol. Ge
werbehyg. 3. 535— 48. 3/8. 1932. Miinchen, Bayer. Inst. f. Arboitsmed.) F r a n k .

Joseph Dieckhoff, E in Fali von chronischer Benzolvergiftung durch Verschlucken. 
Klin. Berieht iiber Erkrankung eines 30-jahrigen Mannes, der beim Abhebern von Bzl. 
aus einem VorratsgefaB haufig durch Ansaugen geringe Mengen Bzl. in den Mund 
bekommon u. yerschluekt hatte. Schwero Erkrankung, yerbundon mit Zalinfleisch-
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blutungon, fiihrte zum Tode. Es konnten hochgradige Leukopenie u. Anamie, charak- 
terist. fiir Bzl.-Vergiftung festgestellt werden. (Arch. Gewerbepathol. Gcwerbehyg. 3. 
549—54. 3/8. 1932. K oln, Uniy.) F r a n k .

N. S. Wedroff, Zur Frage der Sensibilisierung der Haul: D ie Sensibilisierung fu r  
DinitrocMorbemol unter Gewerbebedingungcn. Unter Gewerbebcdingungen ist dio Entw. 
einer spezif., monovalenten allgemeinen Sensibilisierung móglich. Dinitrochlorbenzol 
yermag eine yerstiirkte Hautentziindung bei einer sehr groBen Melirzalil der Mensehen 
hervorzurufen, es ist demnaeh ein starkes Allergen. Beim Auftreten yon Haut- 
affektionen durch Dinitrochlorbenzol entwickelt sich bei allen Kranken eine gesteigerte 
spezif. Empfindliclikeit, die lange Zeit bestehen bleibt. Sie entsteht ais Folgę friiherer, 
durch Einw. dieses Stoffes durcngemachter Hautaffektionen. D ie erhóhte Rk.-Fahigkeit 
gegen Dinitrochlorbenzol bei Hautaffektionen wird hervorgerufen durch diese Substanz 
in Staub- u. Dampfform, zu ihrer Feststellung kann die Tropfenmethodik benutzt werden. 
Eine lokale Hautreizung kann schon nach einer einmaligen Applikation mit Eintrocknen 
von 1 Tropfen A., der 11000000 Chlornitrobcnzol enthalt, innerhalb 12— 24 Stdn. 
entwickelt werden. Das Ausbleiben einer Rk. auf Lsgg. von 1: 100 spricht m it Be- 
stimm theit gegen den Zusammenhang einer Hautaffektion m it Dinitrochlorbenzol. 
Personen m it holier Empfindlichkeit gegen diesen Korper, 1: 100000 bis 1: 1000000, 
durfen im Dinitrochlorbenzolbetrieb nicht weiter beschaftigt werden. (Arch. Gewerbe
pathol. Gewerbehyg. 3. 509—22. 3/8. 1932. Moskau, Obuch’s Inst. f. Gewerbekrank- 
heiten.) ' F r a n k .

M. Kartagener und F. Ramel, Tódliche, medizinale Trypaflavinvergiftung. 
Todesfall eines 43jiihrigcn Mannes nach intravenóser Injektion von 2 Mai je 8 ecm 
einer 8%'g- Trypaflavin\&g. Das klin. Bild der Trypaflavinvergiftung war das einer 
nekrotisierenden Nephrose. (Sammlg. v . Ycrgiftungsfiillen Abt. A. 3. 285—8G. Dez. 
1932. Zurich, Univ.) F r a n k .

A. Esser und A. Kiihn, Tódliche, medizinale Dioninvergiftung. Bei einem 
2 y 2jahrigen Kinde wurden an Stelle von 0,2 g Anasthesin 0,2 g Dionin  ais Zapfchen 
eingcfuhrt. Dionin konnte sowohl in den ubriggeblicbenen Zapfchen, ais auch in den 
Organtcilen nachgewiesen werden. (Sammlg. v . Vergiftungsfallen Abt. A. 3- 293— 96. 
Dez. 1932. Bonn, Univ.) F r a n k .

Carl Riebeling, Medizinale Skopolamin-Atropinvergiftung. Klin. Bericht uber 
eine Skopolamin-Atropin-BiltermandehoasscryergHtung bei einer iilteren Frau. (Sammlg. 
v. Vergiftungsfallen Abt. A. 3. 299—302. Dez. 1932. Hamburg- Friedrichshag, Staats- 
krankenanstalt.) F r a n k .

Erich Leschke, Cocainvergiftung (Selbslmord). Selbstbericht iiber die Erscliei- 
nungen einer Cocainyergiftung einer Krankenschwester (2 g oral). Der Tod trat etwa 
nach 1 Stde. ein. (Sammlg. y . Vorgiftungsfallen Abt. A. 3. 303— 04. Dez. 1932. 
Berlin.) F r a n k .

A. Hertz, Akute Nicotinvergiftung m it besonderem Herzbefunde bei einem Giirlner. 
Vergiftungserscheinungen eines 29jahrigen Gartners beim Verstiiuben einer etwa 
20°/0ig. Nicotinlsg. zwecks Bekampfung der Buchcnwollaus. (Sammlg. v . Vergiftungs- 
fallen Abt. A. 3. 305—06. Dez. 1932. Hamburg-Barmbeck, Allg. Krankenh.) F k.

A. Ibrus-Maar, Todlicher Vergiftungsfall durch Oleum Chenopodii. Vcrgiftung 
eines 3jahrigen Kindes, dem ais Mittel gegen Spulwurmer Ol. Chenopodii eingegeben 
worden war. (Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med. 20. 158— 60. 21/12. 1932. Tartu [Estland], 
Univ.) F r a n k .

F. Engelmann, Interrwptin, Aretus (Proiocol) w id  Antigramd ais Abortha. Hin- 
weis auf die groBen Gefahren, die mit dieser Art von Schwangerschaftsunterbreehung 
yerbunden sind. Nach S trau b  u . B orst handelt es sich bei den Todesfallen liaupt- 
saclilich um Blutschadigungen dui'eh resorbierte Salze, weniger um Fettembolien. 
(Sammlg. v. Vergiftung3fallen Abt. A. 3. 205— 06. Aug. 1932. Dortmund, Stadt. 
Frauenklinik.) F r a n k .

Wilhelm Stoeltzner, Die Ursache der Haffkrankheit. Auf Grund von Tierverss. 
kommt Vf. zu dem Ergebnis, daB die in dem Fichtcnholz, welches die ICónigsberger 
Zellstoffabriken yerarbeiten, enthaltenen Harzsiiuren die Ursachen der Haffkrankheit 
sind. Die Krankheitserscheinungen der Haffaale u. dio von Katzen nach Zufuhr yon 
Harzsiiuren gleichen yollkommen denen der Haffkrankheit. (Dtsch. med. Wsehr. 58. 
1929— 32. 2/12. 1932. Kónigsberg i. Pr., Uniy.-Kinderklinik.) F r a n k .

F. Eichholtz, Ursache der Haffkrankheit. Mit Haffzander gefiitterte Katzen 
gingen unier den typ. Erscheinungen der Haffkrankheit zugrunde. Die Fisclie er-



1 9 3 3 .  I . F . P h a r m a z ie . D e s i n f e k t i o n . 1 1 6 3

schienen vollkommen gcsund, der Geschmaek war sowohl roh, wie gekoclit vóllig n. 
In manchen Fangen sind nach Schatzung des Vfs. 10—30% der Fische giftig. Empfind- 
lich fiir dieses Gift ist besonders dic Katzc, dic Katto ist fast vollig unempfindlich, 
die Empfindlichkeit des Menschen stcht in der Mitte. Da m it gekochtem Zander bei 
vóllig n. Katzen die typ. Ersckcinungen der Haffkrankheit erzeugt werden kónnen, 
kann keine Infektion, sondern nur eine Vergiftung yorliegen. Die Natur des Giftes 
konnte nicht niiher festgestcllt werden. Vf. unterschcidet zwischen der naturlicheh 
Haffkrankheit u. der durch Harzsaurenzufuhr verursaehten Pseudohaffkrankheit. 
Nach chroń. FischgenuB entsteht beim Menschen Haffkrankheit, nach chroń. Zufuhr 
von Harzseifen wurdon beim Menschen keino Vergiftungssymptome beobachtct. (Dtsch. 
med. Wschr. 58. 1932— 34. 2/12. 1932. Kónigsberg, Univ.) F r a n k .

Kaiserling, Die histologische Unlersuchung liaffkranker Kalzen. Es besteht eine 
weitgehendo tlbereinstimnnmg der anatom. Veranderungen unter den einzelnen haff- 
kranken Katzen, sowie dieser mit denen des Menschen. Der Fiktion „Haffkrankheit11 
diirfto nach den Unters.-Ergebnissen des Vfs. eine wolilcharakterisierte anatom. Wirk- 
lichkeit gegeben sein. (Dtsch. med. Wschr. 58. 1934— 35. 2/12. 1932. Kónigsberg.) Fk.

Biirgers, Bachmann und Hettche, Experimenlelle Untersuchungen iiber die Ur- 
sache der Haffkrankheit. Bei haffkranken Kalzen  u. Menschen konnten Harzsauren 
bis jetzt mit Sieherheit nicht nachgowiesen werden. Harzsaure Salze, in gróBeren Mengon 
.Menschen langere Zeit per os gegeben, riefen keine Krankheitssymptome hervor, die 
Harzsauren waren im Urin leicht nachweisbar. In alkoh. Fischextrakten von Fischen 
aus dem Frisehen Haff konnten Vff. bis jetzt den Nachweis von Harzsaure nicht fiihren, 
es wurde aber auch nicht geklart, was aus den harzsauren Salzen im Fischkórper w ird. 
(Dtsch. med. Wschr. 59. 53— 54. 13/1. 1933. Kónigsberg, Hygien. Inst.) F ra n k .

Martin Schieblich, Futtermischungcn fiir den Nachweis von Vitaiuinen im Tieryersuch und 
biologische Yitamin-Einheiten. Berlin: Junlc 1932. (S. 281—291.) gr. S°. nn. M. 1.50. 
Aus: Tabulae biologicae periodicae. Bd. 2.

William Hale White, Materia medica, pharmacj', pliarmacology and therapeutics. 21 st ed., 
rev. by A. H. Douthwaite. London: Churchill 1932. (557 S.) 8°. 10 s. 6 d. net.

F. Pharmazie. Desinfektion.
ZdSnek F. Klan, Hisłochemische UntersuclnCng der Alkaloide und ihres Gehaltes in 

einzelnen Organen von Hyoscyamus niger L . im  Ijiufe der Vegelati<msdauer und in  ver- 
scliiedenen Entmclclungsstadien. Der Geh. der verschiedcnen Pflanzenorgane an Hyos- 
cyamin u. Skopolamin wird fiir dio yerschiedenen Entwicklungsstadien sehr ausfiihrlich 
untersucht. Atropin, Tropin u. Skopolin kommen in den Organen von Hyoscyamus 
niger L. nur selten u. in geringer Mengo vor. Literaturverzeichnis. (Ćasopis ćeskoslov. 
LekArnictva 12. 168—76. 194— 203. 225—36. 246— 53. 1932.) Ma u t n e r .

H. Will, Drogenuntersuchungsergebnisse 1931. (Apoth.-Ztg. 47. 828—30. 13/7. 
1932. Berlin. Hageda.) P. H. S c h u l t z .

Stśpan Dubsky, Die Zubereitung der Drogen fiir die Extraktion zur Herslelhmg von 
Tinkturen. Verschiedene Tinkturen (gentianae, valerianac, saporianao u. strainonii) 
wurden einerseits nach der Ph. A. V III. u. andererseits durch 24-std. Macerieren der 
Drogo mit W. u. nachtragliches Zugeben von A. zum Macerat, hergestellt. Beim zweiten  
Verf. wurde der abgeprefite Rtickstand mit W. gewaschen u. —  (die Konz. des A. war 
dieselbe, wie sie vom Ph. A. VIII. yorgeschrieben wird) —  die Tinktur auf das urspriing- 
liehe A.-Gewicht aufgefullt. Es zeigte sich, da(3 dio Quellung der Drogo vor der eigent- 
lichen Extraktion mit A. einen gróBeren Extraktgeh. in der Tinktur gibt; ebenso ist 
der Geh. an Alkaloid u. an Bitterstoffen bei der Tinct. gentianae bei dieser Arbeits- 
woise gróBer. (Casopis ćeskosloy. Lekdrnictva 12. 189— 93. 15/8. 1932.) Ma u t n e r .

Istvan Temesvary, Unlersuchung der Tinkturen der Pharmacopoe Hungarica I I I  
in  fillrierłem ultravioletlem Lichle. Es wurden 30 yom A.-Geh. befroite u. m it Blei
acetat gereinigtc Tinkturen im Sonnen- u. im ultrayioletten Lichto im sauren sowie im 
alkal. Zustande untersucht. Ergebnisse in  Tabellen im Original. —  Tinct. absinthii, 
Bolladonnae, Cannabis, Digitalis u. Lobeliae wurden ais chlorophyllhaltig gefunden. 
(Magyar gyógyszerćsztudomdnyi Tarsasag Ertesitóje 8. 444— 56. 1/12. 1932. Buda- 
pest, Univ.) S a il e r .

A. Kofler und R. Fischer, Untersuchungen uber die Molekiilverbindung im
V er amon. Die Mol.-Verb. aus Veronal u. Pyramidon krystallisiert monoklin. Winkel
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der Achsenebene gegen dio Langsrichtung 47°, opt. Charakter negatiy, Achsenwinkel 
sehr klein. F. 116— 117°; beim Sehmclzen findet Zers. statt, wobei ein Teil des Veronals 
auskrystallisiert; dies lóst sich erst bei etwa 140° im gesekmolzenen Pyramidon. 
Letzteres krystallisiert aus Lsgg. triklin, beim Sublimieren wahrscheinlich monoklin 
(rechteckige Blattchen). Die Verwendung von Veramon diirfte keinen Vorzug haben 
vor der eines Gemisches aus 28,5% Veronal u. 71,5% Pyramidon. (Arch. Pharmaz. 
Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 270. 441— 49. Nov. 1932. Innsbruck, Pharmakognost. Inst. 
d. Univ.) B e r g m a n n .

— , Spezialilalen und Geheimmittd. Abfuhr-Rotaletlen (R ic h a r d  Schram m , 
Dresden-N.): rot gefarbte Dragees mit pflanzlichen Extrakten. —  Abszessin-Blut- 
reinigungs-Tablełłen (Chima S.-A. St. Gallen): „Wismutsulfid 0,4, Albuminproteinat 
0,03, Phenole 0,02, Glucose 0,4, Cacao 0,1, Aromatica 0,05“ . Antiphlogisticum u. 
Specifieum bei Staphylo- u. Streptokokken-Infektionen. —  A irodyn  (C hupha G. m.
B. H ., Chem.-pharm. Labor., Ntirnberg-W.): Acid. acetylosalicyl., Dimethylamino- 
phenyldimethylpyrazolon, Lactylphenetidin, Acetyl-p-phenetidin, Ćoffein. Analgeticum.
—  Amag-Fichtengeist (Chem. F a b r . A lb e r t  M e n d e l A.-G., Berlin-Tempelhof): 
alkoh. Lsg. von Latschenkiefembl, Menthol u. aromat. Stoffen. Zu schmerzlindernden 
Einreibungen. —  D r. Richters Antiasthmaticum  (H e im fr ied -L a b o r . d . S c h lo s z -  
APOTHEKE, Hannoyer): Rauchermittel, das u. a. feingeschnittene Stechapfelbliitter 
enthalt. —  Argala-Asthmapulver (vgl. C. 1 9 3 2 . II. 3576): neue Zus.: Herb. Lobelia 
plv. gr., Fol. Stramonii plv. gr., K N 0 3. — Arsenosol-Bad (N ovopIN -F ab rik , P harm a- 
cosm a G. M. B. H ., Berlin- Johannisthal) ist den bekanntesten natiirhchen As-Badern 
nachgebildet. Gegen Anamien, Hautkrankheiten usw. —  Arteriosal (A p oth . M an 
W a g n e r s  CHEM. F a b r ., L e ip z ig 0  5): Tabletten aus „Chlorophyll-Composition 
Wagner11, gemahlenen Brennesselblattern, Kakao, Milchzueker. „Verjungungsmittel“, 
insbcsondcre zur Heilimg der Arteriosklerose. —  Bełula-Osmosat (D r. S c h e e r m e s se e , 
Dessau): gegen harnsaure Diathese, vgl. Osmosate. —  Biox-Hautcreme (M ax E lb  A.-G., 
Dresden): ,,Isocholesterinemulsion“. Hautereme in Blechschachteln u. Tuben. —  
Bomone.rv Ptdver (A d le r -A p o th e k e , Augsburg, D r . A. C am erer) : abgeteilte Pulyer 
aus Phenyldimethylpyrazolon, Veramon, „Midolor“ Acid. citric., Coffein. Analgeticum, 
Antirheumatieum usw. —  Calciumbromatyl (D r. B e y r ic h  U. Co., G. M. B. H ., Neu- 
greuBnig b. Dobeln i. Sa.): Lsg. yon 10°/o CaBr2 in Sirup. Gegen Krampfbereitschaft 
der Kinder, nervóse Encgungszustande. —  Calciumchloratyl (Herst. dera.): Lsg. von 
10°/o CaCl2 in Sirup. Bei allgemeinen nervósen Errcgungszustanden, Purpura, Nessel- 
sueht usw. —  Camphopin (N o v o p in -F a b r ik  PHARMACOSMA G. M. B. H ., Berlin- 
Johannisthal): Einreibung aus Chlf., Kaliseife, Salicylsaurc, Senf- u. Rosmarinól. —  
Ckamomilla-Óstmsat: gegen Spasmen u. Neurosen. Naheres vgl. Osmosate. — Claudenior- 
Salbe (vgl. C. 1 9 3 2 . I I .  3916): hier fiir Claudemor. An Stelle von Athyl. aminobenzoic. 
wird auch Athyl. aminobenzoic. +  Aminobenzoyldiathylaminoathanol genannt. Ab- 
fiillung in Tuben mit aufgeschraubter Kaniile. —  Compligon zur Sero-Diagnose 
(S c h e r in g -K a h lb a u m  A.-G., Berlin N  65) dient zur Serodiagnose der Gonorrhoe. 
Vgl. Compligon (C. 1 9 3 3 . I. 811). —  Condurango-Osmosat: Ersatz fur Decoct. Con- 
durango. Naheres: Osmosate. —  Contralgin-Pasła (I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A.-G., 
Lererkusen a. Rh.): 2°/0 Pantocain sowie das Desinficiens Solbrol (C. 1 9 2 6 . II. 2203) 
in fettfreier, leicht resorbierbarer Salbengrundlage von guter Haftfestigkeit auf Sehleim- 
liiiuten. Zur Anśisthesierung u. Desinfektion von Schleimhautpartien yor Injektionen, 
Aufpassen yon ICronenringen usw. —  Dvielćos (Soc. Parisienne d’Expansion Chimique 
„Specia“ Paris, fiir Deutschland T h. T r a u ls e n ,  Hamburg): 1 ccm enthalt 225 Mili. 
Ducrey-Bazillen u. etwas Phenol. Ampullen von 1, l 1̂ , 2, 2V2 u. 3 ccm. Gegen weichen 
Schanker u. seine Komplikationen. —  Doba-Fichtennaddbad (G ebr. D o l l f u s ,  chem.- 
pharm. Fabr., Chemnitz): 80 g Fichtennadelextrakt u. „kalksalzlósender, schaumender 
Korper" zur Resorptionsfórderung. —  Doba-Fichtennadd-Schyreielbad (Herst. ders.) 
enthalt auBerdem noch kolloidale S-Verbb. —  Doba-Kohlensdure-Bad (Herst. ders.): 
Sauretrager ist ein saures Sulfat. AuBerdem Greh. an Schaumkórper. —  Doba-Sauer- 
stoff-Bad  (Herst. ders.): Perborat, Katalysator u. Schaumkórper. —  Dornal-Stulił- 
zdpfchen (B o m b a stu s-W erk e , Freital-Zaucherode b. Dresden): Extr. Flor. Salv. off., 
Adeps Lanae, Yaselinum, B (0H )3, Aqua Rosae, Bals. peruv., Ol. Cacao. —  Eldoron 
Markę „Berka1' (P r iv . B e r g -A p o th e k e , Fabr. pharm. Prapp., Kónigsberg i. Pr.): 
Salbe m it Bi-Salzen, ZnO, Hamamelisextrakt, Anasthesin u. Menthol in Tuben mit 
aufschraubbarem Ansatzrohr. Hamorrhoidalsalbe. —  Exdolan (D r. C. Y. S t r o e v e r s  
KONIGIN-LUISE-APOTHEKE, Berlin W  57) enthalt jetzt an Stelle von Diathylbarbitur-
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saure Coffein. —  Faex-Osmosal: gegen Furuukulose. Naheres: Osmosate. —  Gastro- 
drnin (H ch . R e c k e w e g , Herford): Mischung von Decocten, Iiifusen u. Extraktcri aus 
Tai'axacum off., Acliillea Millefol., Salvia off., Sanicula europaea, Arnica montana, 
Cardamom, Artemisia Absinthium, Humulus Lupulus, Erythraea centaur. Bei Ulcus 
duodeni u. ventriculi. —  Habormenth (L abor. D r. L in d n e r , Karlsruho): Schnupfen- 
salbe aus B(OH)3, Menthol, Paraffin, Lanolin u. Aromaticis. Mit u. ohne Suprarenin u. 
Novocain. —  Hagctussin (H a g e d a  A.-G., H a n d e ls g e s .  d e u t s c i i e r  A p o th e k e r ,  
Berlin NW  21): Extr. Droserae, Extr. Thymi, Extr. Primulae, Extr. Castan. vesc., Kai. 
sulfoguajacolic. in Zuckersaft. —  Heimfried-Asthma-Dragees (H e im fr ied -L a b o r . d . 
S c h lo s z -A p o th e k e , Hannover): Ca- u. Br-Verbb., Ephetonin, S i0 2-haltige Drogen- 
extrakte. Krampflósendes u. sehleimabsonderndes Mittel bei Asthma. — Heimfried- 
Stoffweclisd-Dragees (Herst. ders.): Extr. Rhei comp., Extr. Cascarae, Sapo comp. 
Abfiihrmittel. — Hepatrat-Komer: Nachtrag zu C. 1933. I. 811): 100 g entsprechen 
1 kg Frisehleber. — Hcpaventrat-Kórner (N o rd m a rk -W erk e  G. m. b . H ., Ham
burg 27): 100 g entsprechen 500 g Frisehleber u. 500 g frischer Magenselileimhaut. 
Gegen pernieiose u. sekundiire Anamien, achyl. Chloraniimie usw. — Josicol (F ab r. 
OHEM.-PHARM. P rapp. A p o th . P a u l  B o ld e r ,  Koln a. Rh.): 2 g K J  in 3°/0ig. 
kolloidaler S i0 2-Lsg. mit anorgan. Serum-Schutzkolloid. Bei Arteriosklerose, Kropf, 
Gicht usw. — Jtwenal (D eru p h arm a  G. m. B. H ., Hamburg 21): Natr. nuclein. 0,01; 
Lecith. cerebr. 0,09; Cale. glycerophospli. 0,05; Extr. Guaranae 0,15. Obduc. Cacaon. 
(Tabletten). Bei Neurasthenie, leichter Ermudbarkeit usw. —  Lacpinol-Tablełten 
(W o lo  G. M. B. H ., Freudenstadt (Schwarzwald): 21 bzw. 35 g schwere Tabletten 
mit hohem Geh. an Coniferenolen. Fluoresceinhaltig. —  Merz A llium  (M erz u . Co., 
Chem. F a b r ., Frankfurt a. M.): „Sirup. Allii sativ. comp.“ (enthiilt neben Knoblaucli 
noch Extrakte von Viseum album, Eąuisetum arvense u. Crataegus. Vorbeugungs- 
mittel gegen Arterienverkalkung, sowie gegen Darmkatarrh, Rheuma usw. —  M ille- 
folium Osmosat (Dr. S c iie e r m e s se r , Dessau): gegen Gallen- u. Leberleiden. Naheres: 
Osmosate. —  Mucotrat-Komer (vgl. C. 1933. I. 811): Nachtrag: 100 g entsprechen
1 kg frischer Magenschleimhaut. Das Praparat ist eingestellt auf seine proteolyt. 
Fahigkeit. — Okanimal fiir Tiere (H orm o-P harm a G. m . b . H., Berlin S 14): 20 g 
schwere Tabletten in 4 Sorten: Salztabletten fur Tiere; Salztabletten fiir Stiere; Zucker- 
tabletten fiir Stuten, Zuekertabletten fiir Hengste. Wirksame Bestandteile: Ovarium- 
bzw. Testes-Substanz, Hypophysenvorderlappen- u. Gehirnsubstanz, Extr. Yohimbe, 
Extr. Colae u. Extr. Gentianae, aul3erdem Zucker bzw. NaCl. Gegen Anaphrodisie, 
Sterilitat der Kiihe u. Stuten, Impotenz usw. —  Okatona (Herst. ders.): Tabletten u. 
Ziipfchen. Zus.: Epiphyse, Lupulin, Monobromcampher, Belladonna (D  6), Phenyl- 
allylmalonylharnstoff. Gegen Ejaculatio praeeox u. Pollutionen. —  Omnasulf (Dr. R . u. 
Dr. O. W e il ,  CHEM.-PHARM. F a b r ., Frankfurt a. M.): hochdisperses kolloidales S-Prii- 
parat. 1 Ampulle zu 2 ccm =  1 mg reiner S. Zur S-Reiztherapie unter Vermeidung 
von Fieberrldk. bei Artliritiden, Neurititiden, sept. Prozessen usw. —  Osmosale. (Dr. 
S c iie e r m e s se r s  L o w e n -A p o th e k e , Dessau): nach elektro-osmot. Yerf. ohne An- 
wendung von W&rme hergestellte konz. Pflanzensafte. Unbegrenzt haltbar. Ais Ersatz 
der Decocte u. Infuse. Flaschen von 20 g. Handelsformen ais Einzelstichworte. —  
Pankremtal (Pharm . P rapp . A p o th . F r a n z  K o n iz e k , Oberhausen i. Rhld.): Natr. 
phosph., Cale. glycerinophosph., Cale. lactic., Na2SO.j, Pankreon, jNIagn. phosph.; in 
homoopath. Verd.: Syzygium Jarnb., Uran. nitr., Phaseolum, Taraxaoum, Natr.- 
eholeinic. Pulver. Bei leichtem u. mittelschwerem Diabetes. — Paratropin (Dr. E r n s t  
S i ł t e n ,  Berlin NW. 6): Kombination aus Atropin, Papayerin u. Calciumbenzyl- 
plithalat. Gegen Spasmen des Magen-Darmkanals des Urogenitaltraktes u. der Bron- 
chien. —  Pastin-Magentee (L o w en -A p o th ek e , Annaberg i. Erzgeb.): Teemischung 
aus Pastinac. vulg. bulg. u. Species aromat, gegen Blahungen u. Magenkatarrli. —  
Petroselinum-Osmosat: zur Verstarkung der Diureso. Naheres: Osmosate. —  Plios- 
vitanon (CHEM.-PHARM. A.-G., B ad  H om burg, Werk Frankfurt a. M.): Extr. Chin. 
standard. 12,5; Extr. Sem. Colae recent. standard. 25; Extr. Strychni standard. 0,015; 
Cu-, Fe-, Mn-Salze 0,06; Br-Mg-Salz 0,1; bittere Drogenausziige q . s., Traubenzueker- 
phosphorsaure-Verb. 7. Tonicum. —  Plantagin-Zdtclien Bad Reichmliall („A sth -  
m osana" R u d o lf  M. M a y er , Bad Reiehenhall): Extr. Plantag. u. Codein. phosph. 
Bei bronehialem Krampfhusten u. Hustenreiz. — Radium-Emanosan (H orm o-P harm a
G. M. B. H., Berlin S. 14): neuer Name fiir Livrosin. 0,8 g schwere Tabletten aus 
Natr. phosph., Na2S 0 4, Ń a2C 03, Cale. glycerophosph., Magn. glycerophospli., Silić, 
colloid., NaCl, Perkolat aus Herba Equiset., Herb. Galeops., Fucus vesic., Drosera 
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u. Ra-Lsg. (600 MACHE-Einlieiten auf 100 Tabletten). Zur Bekampfung der Adern- 
verka!kung. —  Bliecombetlen (G od a  A.-G., Breslau 23): Extr. Rhei 0,1; Aloin 0,016; 
Strychu. nitr. 0,0005; Ipecacuanha 0,004; Extr. Belladonn. 0,005; Phenolphthalein 
0,03 je rotviolett gefiirbtes Dragee. Bei aton. u. spast. Obstipation. —- Eheum (Chem. 
L ab or. Dr. A d o l f  E bei,, Wiesbaden): Ol. Abictis p.; Ol. Rosm., Ol. Eucalypt., Ol. 
Terebinth., Origan. oret., Liqu. Ammon., Spir. campłior. Einreibemittel. —  Rotanermn- 
'Tablcłlm (R ic h a r d  Schram m , Dresden-N), friilier Rotapurin: Coffein, Acid. acetylo- 
salicyl., Phcnacetin. Analgetioum. — Secale-Osnwsat: Uterostyptieum. Naheres: Os
mosate. —  Sedocalcium (N o v o p in -F a b r ik  P h arm acosm a G. M. b. H ., Berlin- 
Johannisthal): Vereinigung aquimolekularer Mengen CaBr2 u. Cale. lactic. Gegen 
nervose Schlafstórungen. —  Sedocalcium comp. (Horst, ders.): Sedocalcium +  Mono- 
bromcampher. In der Gonorrhoebeh. zur Vermeidung schmerzliafter Erelctionen, 
Hypererotismus usw. -Selcrelin-N ordm ark  (N o rd m a rk -W erk e  G. m. B. H ., Hamburg 
21): trubc schwarzliche Fl., die ein durch Saurehydrolyso aus Chenopodiaceen u. Urti- 
caceen gewonnenes Sekretin enthalt. Zur Anregung der Magensaftsekretion bei Achylia 
gastrica, gastrogenen Diarrhoen usw. — Sinechlor (CHEM. F a b r . A lb e r t  M e n d e l A.-G. 
Berlin-Tempolhof): Cl-freies diatet. Speisesalz. —  Taraxacum-Osmosat: Zur Blut- 
reinigung. Naheres: Osmosate. — Thymo-Serpyll-Osmosat: gegen Husten, ICatarrho 
usw. Naheres: Osmosate. —  Tracliaesin (B e r g -A p o th e k e , Kónigsberg i. Pr.): Tab
letten aus Anasthesin, Pyrazolon, Borax, Monthol, Vanillin gegen Hals- u. Blasen- 
erkrankungen. —  Turipol (Dr. R. u. Dr. O. W e il ,  Frankfurt a. M.): terpen- u. pinen- 
baltiges Paraffinolpraparat. Klarę rotliche F l. gegen Katarrhc des Hals-, Nasen- u. 
Rachenraums. —  Tussarex-Boribons u. Tussarex-Huslmsaft (A p oth . am B a y e r . P la t z ,  
Berlin W. 30) enthalten NH.,Br, Extr. Castan. vesc. dialys., Ol. liucalypt. —  Viscalin- 
Knoblauchsaft (Dr. Ch r . B r u n n e n g r a b e r s  U x iv e r s i ta t s -A p o t h .,  E r n s t  W eb e r ,  
Rostook): konz. Knoblaucbextr., konz. Mistelauszug, pflanzlicho S i0 2, Corrigentien. 
Gegen Artcrienvei'kalkung. —  Viscum Osmosai: gogen Hypertonie u. Artcriosklerose. 
Naheres: Osmosate. — Zdpfchen „Neunzehn“ nach Pcof. Dr. H. M uch. (B a i/ lo w itz  u. 
Co., Bcrlin-Pankow): jo Stiick 0,2 g Extr. Fel. suis „Much“, Gegen Verstopfung. —  
Zellogen (Chem. F a b r . A lb e r t  M e n d e l A .-G., Berlin-Tcmpelhof): pflanzliches 
Abfiihrmittel. —  Zetta-Gall (PHARM. F a b r . A l f r e d  ZwiNTSCHER, Heidelberg): „Rhiz. 
Curc. long. 50,0; Herb. Cent., Herb. Hyperic., Aloe, Fol. e t Rad. Tarax., Rhiz. Gram., 
Rad. Eryng. ana ad 100,0. Tabletten von 0,4 g gegen Gallen- u. Leberlciden. —  
Zmkoderm-Puder (N o v o p in -F a b r ik , P harm acosm a-G . M. b . H ., Berlin-Johannis- 
tal): parfumierter Korperpuder aus Talcum, Mg-Stearat, Menthol, B(OH)3. (Apoth.- 
Ztg. 47. Nr. 92. Neuo Arzneimittel etc. Lfg. 3. H eft 11. 47— 74. 16/11. 1932.) H arm s.

H. Selter und H. Fetzer, Die wasserujc schweflige Saure ais Desinfektionsmiltel. 
S 0 2 aus N a2S20 3 +  H2SO., nach K l e in  (vgl. nachst. Ref.) zeigto bedeutende bakteri- 
cido Wrkg. auf Bakterien u. Sporen. Dio Lsgg. sind zur Desinfektion von Wundflachen 
sehr geeignet u. yielleicht auch fiir innere Desinfektion yerwendbar. (Zbl. Bakteriol., 
Parasitenkunde Infcktionskranldi. Abt. I. 124. 369— 76. 1932. Bonn, Uniy.) Gd.

W. Klein, Besłimmung der ganz freien S 0 2 in Lósungen und die Abhangigkeit der 
baktericiden Wirkung von dem Anteil der ganz freien Saure. Die Best. crfolgt durch 
Schiitteln der Lsg. m it Luft u. Messung der dabei nach dem H en rysch cn  Gesetz an 
die Gasphase abgegebenen SO, m it Jodlsg. Der Verteilungskoeff. fiir gleicho Voll. 
wurde zu 0,013 gefunden. Einzelheiten des Vers. im Original. Die Desinfektionswrltg. 
yon S 0 2-Lsgg. beruht allein auf Geh. an freier S 0 2. Bei Umsetzung yon N a,S20 3 mit 
N aH S 04 (wie bei dom Praparat Reinosal) wu-d S in foinster Verteilung abgeschieden 
u. infolge der starken Pufferwrkg. Reizung der Schleimhaute bei der Anwcndmig ver- 
mioden. Bericht iiber yerschiedone Desinfektionsyerss. mit Roinosal auch bei intra- 
ycnoser Zufuhr. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde Infektionskrankh. Abt. I. 124. 
377— 83. 1932. Bonn-Poppelsdorf, Landw. Hochschule.) Gr o s z f e l d .

Jan Bećka, Briinn, Isolierung des Pankreashormons (Insulin). Dio frische Pan- 
kreas wird m it sauer reugierenden Schwcrmetallsalzen oder Metallsalzen unter Zuaatz 
von Siiure derart yermisclit, daB das ph unter 4 betragt. Z. B. wird die Pankreąsdriise 
mit 10°/„ FeCl3 yermahlen u. hierauf mit 95°/„ig. A. extrahiert. Das Filtrat, pn =  ca. 3, 
wird m it N a,C 03 auf pn =  5 gebraeht; das dabei ausgeschiedone Fe(OH)3 wird ab- 
filtriert u. ausgewaschen u. das Insuhn mit iiblichen Lósungsmm. extrahiert. (Tsche- 
chosl. P. 36 921 vom 4/8. 1926, ausg. 25/7. 1931.) S c h o n f e l d .
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Florence Mary Burkę, iibert. von: Charles Brown, Melbourne, Miltel zur B e
handlung von Verdauungsstorungen. Das Mittel besteht aus jo 1 Teil Aloe, Kamillen, 
Rhabarber, Enzianwurzel, Anis, Lówenzahnwurzel, Lakritze u. W. (Austr.P. 3458/1931 
vom 11/8. 1931, ausg. 18/8. 1932.) S c h u t z .

Angelo C. Antonucci, Philadelphia, Wachsmasse fiir  Zahnabdriicke. Die M. be
steht aus iiber 45% ScheUack, 30% Fiillmillel, z. B. Talkum, etwa 2,5% eines me.hr- 
wertigen A ., z. B. Olycerin, u. einer geeigneten Menge eines Farbstoff es; der R est besteht 
aus einem Fettsaure-Harzsduregemisch. (A. P. 1889 622 vom 1/3. 1932, ausg. 29/11. 
1932.) S c h u t z .

Jean Ripert, Frankreich, Raumdesinfektion. Gemisehe eines leicht oxydierbaren 
Metalles, wie Fe, 'An, N i o. dgl., eines in Ggw. von Feuehtigkeit oxydierenden Stoffes, 
z. B. eines Alkali- oder Erdalkalisulfats, -borats oder -chlorats, eines CH20  entbindenden 
Stoffes, vorzugswciso Trioxymethylon u. gegebenenfalls eines ath. Oles werden mit, 
wenn erforderlich, sehwaoh angesauertem W. iibergossen. Die festen Persalze k6nnen 
durch scliwaeh angesauerte Lsgg. von H „02 ersetzt werden. Es entwickelt sich feuchter 
C H ,0. (F. P. 736300 vom 21/8. 1931, ausg. 22/11. 1932.) K u h l in g .

Abbott Laboratories, North Chicago, iibert. von: Roger Adams, Urbana, Illinois, 
V. St. A., Baklericide M ittel. Zur Abtótung bzw. Hemmung des Wachstums saiu-e- 
fester Bakterien, beispielsweiso der die Leprakrankkeit vcrursachenden Keime, werden
Verbb. der allgemeinen Formel ^>CH-COOZ, in der R u . R j  gesatt. oder ungesatt.
aliphat. KW-stoffreste u. Z ein Wasserstoffatom, ein Alkali- oder Erdalkalimetallatoni 
oder einen KW-stoffrest bedeuten u. die Carboxylgruppe moglichst in der Mitte einer 
aus 10— 21, vorzugsweise 15— 1S C-Atomen gebildeten K ette sich befindet, vor- 
gesclilagen. Solche Carbonsiiurcn oder Carbonsaurederiw. konnen aus Estern mit akt. 
Methylengruppen, wie Malonsaureestern u. Acetessigester, durch aufeinanderfolgende 
Einfiihrungen von KW-stoffresten u. gegebenenfalls darauffolgende Behandlung mit 
Alkali bzw. Abspaltung einer Carboxylgruppe erhalten werden. Ein Beispiel fiir Verbb. 
obiger Art ist Di-(n-heptyl)-essigsduredthylester. (A. P. 1873732 vom 28/12. 1928, 
ausg. 23/12. 1932.) _____  R, H e r b s t .

David Preswick Barr, Necessary druga und tlie knowlcdge, essential to their use. St. Luis 1932.
(124 S.) S°. pap. § 2.—.

A. Masotti o C. Silvestrini, Farmacia Galenica. Vol. 4. 5. Bologna: L. Cappelli 1931.
(350 S.) IG” . L. 12.—.

G. Analyse. Laboratorium.
W. EiBner, Eine neue Makro-Mikrobiirette. Die Vorr. bestelit aus einer in 3 ccm 

eingeteilten Makrobiirette, die an den Marken 3, 6, 9 usw. ccm den gleichen inneren 
Dm-chmcsser besitzt, wie die mit ihr verbundeno Mikrobiirette, die 3 ccm faflt u. in 
0,01 ccm eingeteilt ist. Man titriert aus der Makrobiirette genau bis zum Umschlags- 
punkt, driickt dann aus der gefiillten Mikrobiirette Titrierfl. in die Makrobiirette bis 
zur nachstniedrigen Markę. Die wirklich verbrauclite Menge ergibt sich dann aus der 
Summę der Markenablesung u. der abgelesenen Menge der Mila-oburette. Die Atiordnung 
kann auch fiir wesentlich genauere Ablesungen ausgefiihrt werden. (Z. analyt. Chem.
91. 172— 73. 1932. Lcipzig, Univ.-Frauenklinik.) E c k s t e i .y .

R. B. Dustman, Eine inodifizierle Mikrobiirelte. Eine kurze Biirette steht mit 
einem ais Kugclrohr ausgebildeten Teil in Verb., aus dem dio Titrierfl., wenn notwendig, 
in die Biirette nachgefiiOt worden kann. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 4. 345 
bis 346. 1932. Morgantown, W est Virginia Univ.) Sc h On f e l d .

Alfred Rieche, Neuere Erfahrungen iiber die Beslimmung des Molekulargewichtes 
nach der Mikro-Siedemethode. Es wird ein neues Modeli beschrieben, welches die An
wendung eines Heizbades gestattet zur Hintanhaltung von Uberhitzung. Zur Er- 
ganzung der Arbeitsvorschrift werden genaue Angaben gemacht. (Jlikrochemie 12 
(N. F. 6). 129—32. 1932. Erlangen, Univ., Chem. Lab.) Za c h e r l .

Albert Dietz, Eine verbesserte Methode zum Eiribringen der Subslanz in  die Viktor 
Meyer-Verdampfungskammer. Bei dem Dampfdichtebest.-App. nach V jk to r  Me y e r  
wird das Endo der Innenróhre durch einen Gummistopfen verschlossen, durch den 
ein Glasrohr gefiihrt wird. An das untere Ende dieses Glasrohres wird ein auf beiden 
Seiten zugeschmolzenes Rohrchen mit der Substanz mittels Gummisehlauch befestigt.

76*
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Durch einen Glasstab, der mittels Gummischlauck dicht, aber beweglich in das Glasrohr 
eingesetzt ist, kann dann das Glasróhrchen zu gegebener Zeit zertriimmert werden. 
(J. ehem. Eduoat. 9- 2096— 98. Dez. 1932. Toledo, Ohio, Univ.) L o r e n z .

U. S. Bureau of Standards, Chromnickellegierungen fiir  Geivichte. Gcwichte aus 
Nichrom  (80°/o Ni, 20°/o Cr) u. einer Fe-Cr-Legierung (60°/o Ni, 15°/0 Cr, 25°/0 Fe), 
meist ohne Hólilung unter dem Schraubenknopf, werden 2 Jahre hindurch untersucht, 
mit W. gekockt, auf 100° in Luft erkitzt u. konz. HCl-Dampfen ausgesetzt. Gewicktc 
aus einem Stuck sind bis auf 1: 106— 107 konstant. Die Gewichte mit Schrauben
knopf iinderten sich um 2— 3 auf 105. Fiir Prazisionsgewiclitssatze hóchster Art ist 
die Stabilitat nicht gentigend, wohl aber fiir gewóhnliche Priizisionssiitze; fiir Handels- 
eichgewiclite m it kleinen Einschrankungen. (J. Franklin Inst. 214. 594— 95. Nov. 
1932.) W. A. R o t h .

Jaroslav Chloupek und Vladislav Z. Daneś, Eine universelle automatische 
Filtrationsrorrichtung fiir das Laboratorium. Zwei nach bekannten Prinzipien gebaute 
App. werden gepriift. (Chem. Obzor 7. 237— 40. 30. Nov. 1932. Prag, Cech. Techn. 
Hockseh.) MAUTNER.

Edmund Griinsteidl, Ober den Ei7iflup von Filtrierpapier auf Chlorwasserstoffsdure. 
Zufolge eingehender Verss. erscheint die Annahme, daI3 Filterpapier auf HOl oxy- 
dierend wirkt, nicht riehtig. Die von friiheren Autoren ais beweisend angenommene 
Zers. von K J muB auf die Einw. von HC1 im Verein mit Licht u. Luft zuruckgefiihrt 
werden. (Mikrockmie 12  (N. F. 6). 174—86. Aug. 1932. Wien, Hocksch. f. Welt- 
handel.) Za c h e r l .

A. Schleede und M. Welhnann, N otiz iiber die Ilerstellmuj eines Lindemannglases 
fiir Capillaren zicccks Aufnahme von luftempfindlichen Subsianzen m it langwelliger 
Róntgenstraldung. Die von der Technik bezogenen fertigen Capillaren erwiesen sich 
ais ungeeignet, sie wurden von der Luftfeuchtigkeit angegriffen u. entglasten beim 
Erwarmen. Vff. haben ein Glas m it besseren Eigg. hergestellt: 4,3 Gewichtsteile 
Li2C 03, 1,4 BeC03 u. 18,5 H 3B 0 3 wurden gemischt, fein gepulvert u. iiber einem Ge- 
blase im Pt-Tiegel gesehmolzen. Porzellantiegel wurden vermiedon. Es wurde so 
hoch u. so lange erhitzt, bis alle C 02 ausgetrieben u. die Schmelze homogen u. klar 
war. Dann wurde dic Temp. so weit erniedrigt, daB die Sclimelze gerade noch zahfl. 
war. Hierauf erfolgte die Herst. der Capillaren, die kurz besckrieben ist. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. (Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., 
Petrogr.) 83 . 148— 49. Juli 1932.) S k a l ik s .

Burrows Moore, Eine verbesserte Leitfahigkeitszelle. Es wird eine Zelle fiir Leit- 
fiihigkeitsmessungen an Elektrolyten besckrieben. Die Elektroden haben die Form  
starrer Zylinder oderStabe: Metalle sind auf isolierende Trager aufgeschmolzen oder 
galvan. abgeschieden. Die Zelle andert sich wahrend des Gebrauckes nicht u. braucht 
nur seiten kalibriert zu werden. (J . sci. Instruments 9. 389— 90. Dez. 1932. The Tlier- 
mal Syndicate.) Sk a l ik s .

A. Oka6, Uber die JRulirung des Bades durch Einblasen von Gas bei der Mikro- 
deklroanalyse. Ammoniakal. u. sonstige Lsgg. wahrend der Elektrolyse zu erwarmen, 
ersckeint unzweckmaBig: Um die FI. dennoch in Bewegung zu halten u. dadurch die 
Abscheidung zu beschleunigen, wird mittels K ip p  oder Gasometer ein indifferentes 
Gas durchgedriickt. Entsprechende Vorr. werden besclirieben. (Mikrochemie 12  
(N. F. 6). 205— 10. Sept. 1932. Brunn, Maaaryk-Univ.) Za c h e r l .

Erich Tiede, Bemerkung zu den Veroffenllichwigen von M ax Hailinger (Wien) 
iiber „E in  lichtstarkes Fluorescenzmikroskop“. Hinweis auf die Veróffentlichung von 
T ie d e  u . Go l d sc iim id t  (C. 1929. I. 2512), in der eine luminescenzanalyt. Anordnung 
fiir lichtschwache Praparate beschrieben ist, die auf demselben Prinzip wio die Lampe 
von H a it in g e r  (C. 1931. II. 1321) beruht, u. auf das diesbeztigliche D. R. P. 478 646. 
(Mikrochomio 12 (N. F. 6). 269. 1932. Berlin.) K u t z e l n ig g . '

Max Haitinger, Erwiderung auf die vorslehenden Bemerkungen des H erm  Erich Tiede. 
(Ygl. vorst. Ref.) Die Vorteile der Konstruktion des Yf. gegeniiber der von T ie d e  
(z. B. langere Brenndauer) werden betont. (Mikrochemie 12 (N. F. 6). 270— 71. 1932. 
Wien.) K u t z e l n ig g .

J. Wouda, Eine Apparatur zur schnellen Ausmessung von Mikrophologrammen. 
Ein auf einem Schlitten beweglicher Zeiger gleitet auf der Sehwarzungskurve eines auf 
einer Trommel gespannten Photogramms. Die Bewegung des Zeigers wird elektr. in 
die Drehung eines Spiegels iibertragen, der eine Lichtlinie auf die Sehwarzungs-
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intensitatskurve eiuwirft. Dadurch ist dic direkte Ablesung der Intensitat ermoglicht. 
(Z. Physik 79. 511— 15. 3/12. 1932. Utrecht, Uniy., Pliysikal. Inst.) B o r is  R o s e n .

B. Lange, Ober ein neues lichtelektrisches Colorimeter. Es wird ein Colorimeter mit
zwei Halbleiterphotozellen in Kompensationsschaltung bcschrieben (zu beziehen durch: 
V e r e in ig t e  F a b r ik e n  F. La b o r .-B e d a r f , Berlin N  65, Scharnhorststr. 22) u. 
seine Anwendung an cinigen Beispielen erlautert. (Chem. Fabrik 5. 457— 59. 30/11. 
1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilh.-Inst. f. Silicatforsch.) S k a l ik s .

J. Heyrovsky, Anwendung der polarographischen Metliode in  der Mikroanahyse. 
Vf. fiihrt die polarograph. Methode, dio auf der automat. Registrierung streng reprodu- 
zierbarer Stromspannungskurven beruht, welche die Vorgange bei der Elektrolyse mit 
einer langsam tropfenden Hg-Kathode u. groBer Hg-Anode wiedergeben, in die Mikro- 
chemie ein, da dio Methode fur dic Unters. auBerst verd. Lsgg. (bis 10“G n.) besonders 
geeignet ist, nur selir kleine Voll. (0,1 ccm) erfordert u. die Lsgg. durch die Elektrolyse 
unycrandcrt bleiben. Die dazu erforderliche Apparatur wird in ihren Einzelheiten 
bcschrieben, die Auswertung der Polarogramme u. die Ausfiihrung der Bestst. werden 
besprochen. Angewandt werden kann die Methode fiir die Best. a) der meisten der 
bei gewohnlichen Analysen yorkommenden Kationen (auBer Hg", Ag', Au‘", Mg", 
Tav), schwer trennbar sind Na'-, K'-, Rb'-, Cs'-, Sr“-Ionen, sowie Li'- u. Ca''-Ionen; 
b) reduzierbarer Anionen, wic z. B. P b 0 2", Z n02", S n 02" usw .; c) reduzierbarer ncu- 
traler Molekule, wie z. B. S 0 2; d) sehr geringer Beimengungen in cliem. u. pharmazeut. 
reinsten Praparaten, in Nahrungsmitteln usw. Es wird eine tabellar. Ubersicht uber 
die Abscheidungspotentiale sein- violer anorgan. u. organ. Stoffe gegeben, dgl. ein Litc- 
raturverzeichnis von 1923—1931. (Milcrochemic 12 (N. F. 6). 25— 64. 1932. Prag, 
Physikal.-Chem. Inst. d. Karls-Univ.) W o e c k e l .

K. Sandera, Anwendung der Konduktomelrie in der teclmischen Chemie. Ubersicht 
mit Literaturangaben. (Chem. Obzor 7. 173— 75. 31. Aug. 1932.) Ma u t n e r .

M. Verain, Ein neues Potenliometer. Beschreibung u. Abbildung eines neuen 
Potcntiometers. Einzelheiten ygl. Original, 600 pn-Messungen an B lu t ergaben Ubcr- 
einstimmung bis auf 0,03 ph- (C. R. Sćances Soc. Biol. Filiales Assoeiśes 106. 821 
bis 822. 1931.) B a c h .

C. Naegeli und A. Tyabji, Potenłiomelrische Ausmessung einiger Borax-Nalron-
lauge- und sek. Natriumphosphat-Nalronlaugepuffergemische. Die H -A ktivitaten yon 
Puffermischungen aus 0,15-mol. sek. Natriumphosphat u. 0,1-mol. Natronlauge, sowie 
aus 0,05-mol. Borax u. 0,1-mol. Natronlauge werden bei 18° gemessen u. tabelhert. Sie 
umfassen das pn-Gebiet von 10— 12,4. (Helv. chim. Acta 15. 751— 58. 1/7. 1932. 
Ziirich, Chem. Inst. d. Uniy.) J. La n g e .

C. Naegeli und A. Tyabji, Trubungsindicatoren. II. (Vgl. C. 1926. I. 2723.) Vff. 
geben einen ausfuhrlichen Uberblick iiber das gesa:mte Problem u. besprechen die 
seit 1926 erschienene Literatur. Die Unterscheidung zwisehen kolloiden Elektrolyten 
u. kolloiden Nichtelektrolyten wird prazisiert. Wie eingehend erórtert wird, kommen 
wahrscheinlich nur erstere ais Trubungsindicatoren in Frage. Der EinfluB der Indicator- 
konz. wird besprochen. Ein wichtiges Anwendungsgebiet sind unter anderem die 
Kolloidrkk. des Serums u. der Ruekenmarkfl. in  der medizin. Chemie. —  Ais Indicatoren 
werden 8 yerschicdene Isonitrosoaeetylaminoazobenzolkohleniuasserstoffe benutzt. Darst. 
u. Konst. ygl. C. 1932. II. 204. Die Umsehlagspunkte u. Intervalle werden in Borax- 
HC1- bzw. Borax-NaOH- oder Phosphat-NaOH-Puffem gemessen (ygl. vorst. Ref.). 
Wegen der zahlreichen theoret. u. experimentellen Einzelheiten vgl. Original. (Hely. 
chim. Acta 15. 758— 92. 1/7. 1932. Ziirich, Chem. Inst. d. Univ.) J. L a n g e .

O. Tomićek und B. Sucharda, ,,Chloramin“ ais Reagens in der Mafianalyse. 
(Coli. Tray. chim. Tchecoslovaquie 4. 285— 99. Juli/Aug. 1932. —  C. 1932. I. 
1123.) Ma u t n e r .

H. Bongards, Ober den Einflufi der Beliiflung auf die Angdben des feuchten Thermo- 
melers. Diskussion der Vorgange am Psychromcter an Hand der Literatur u. eigener 
Arbeiten. (Z. Instrumentenkunde 52. 498— 505. 542— 48. Dez. 1932. Berlin-Steg- 
litz.) Sk a l ik s .

G. S. Callendar, Die Reduktion von Plalinwiderstandsthermometern auf die inler- 
nationale Temperatur skala. Der erste, nicht kurz wiederzugebendc Teil enthalt Um- 
rechnungsformeln; im zweiten wird die Reproduzierbarkeit der Messungen diskutiert, 
an Hancl von  Beispielen (K p. von Bmzophenon m it zwei yerschiedenen Pt-Thermo- 
metern: bei 760° 305,81— 305,83°). Zwei unabhangige Beobaehter konnen zwisehen
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200 u. 500° um 0,02° verschiede.il messen, zwischen 550 u. 600° um 0,05°; das stimmt 
m it der Erfalirung uberein. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 14. 729— 42. Nov. 1932.) W. A. II.

Erich Einecke, E in  Probierróhrchen zur Entwicklung und zum qualiialiven Nachweis 
ron Oascn und Ddmpfen. (Z. analyt. Chem. 91. 14— 15. 1932. Kie], Univ.) E c k s t e in .

E le m e n te  u n d  a n o r g a n lsc h e  V e r b in d u n g e n .
A. Castiglioni, Yolumdrische Bestimmung ron freiem Scliwefel. Verf. beruht auf 

der Tatsache, daB sieli beim Kochen des Aceton-S-Auszuges mit ubersekiissigem KCN 
aus dcm S quantitativ KCNS bildet, das in Abanderung des Verf. von SCHULEK 
(C. 1 9 2 5 .1. 2324) direkt m it A gN 03-Lsg. u. F e(N 03)3 ais Indicator titriert werden kann. 
Dio Titration der KCNS-Lsg. muB unter standigem Umruhren bis zum ganzlichen 
Verschwinden der Rotfarbung erfolgen. (Z. analyt. Chem. 91. 32—33. 1932. Turin, 
Kgl. Handelsliochschule.) E c k s t e in .

P h. P h otiad is, Beitrage zur Beslimmung der SO.:-Ionen. Krit. Unterss. der volu- 
metr, Best. der S 0 4-Ionen durcli Fallung m it uborschussigem BaCl2, Ausfallen des in 
Lsg. bleibenden Ba m it uberschussigcr Chromatlsg. u. jodometr. Ermittlung des CrO/'- 
Uberschusses. Ais zweckmaBigste Arbeitsyorschrift gibt Vf. an: Die Sulfatlsg., die 
lióchstcns 0,12 g S 0 4" enthaltcn darf, wird im 200-ccm-MeBkolben auf 100 ccm verd., 
bis zum Geh. an 1 ccm freier HC1 angesauert, tropfenweise u. unter Umruhren mit
25 ccm 0,1-n. BaCl2-Lsg. versotzt, 5 Min. gekocht, nach dem Erkalten u. Zugabe von 
5 g  Na-Acetat auf 150 ccm verd. u. tropfenweise m it 25 ccm 0,1-n. (NH4)2Cr20 7-Lsg. 
versetzt. Auffiillen u. durch trockenes Filter filtrieren. 100 ccm des Filtrats werden 
dann in einer Flasche m it eingeschliffenem Stopfen m it 15 ccm konz. HC1 u. 2 g  jodat- 
freiem K J  yersetzt, nach 10 Min. m it 300 ccm W. verd. u. m it 0,1-n. Na2S20 3-Lsg. 
titriert. Die Menge der SO,-Ioncn ergibt sich aus der Formel [o —  ( b — c- 0,666)] • 
0,0048, wobei a =  ccm BaCl2-Lsg., b =  ccm (NH4)2Cr20,-L sg., c =  ccm N a2S20 3-Lsg. 
mai 2, n. 0,666 =  Proportionalitatsfaktor zwischen Na2S 20 3- u. (NH4)2Cr20 7-Lsg. Ca 
u. P O /"  storen nicht, Fe muB yorher entfernt werden, ebenso naturlicli alle Substanzen, 
die J  aus K J  in Freiheit setzen. Die Methode ist auch zur Best. sehr kleiner S 0 4-Mengen, 
wie in Wassern, anwendbar. Hierfiir besondere Arbeitsvorschrift. (Z. analyt. Chem. 91. 
173— 80. 1932. Atlien, Univ.) E c k s t e in .

J. A. Atauasiu und A. J. Velculescu, Die potenlicmietrische Bestimmung der 
Sulfałe durch indirekle Titration m it Benzidin. Verf. beruht auf der Abscheidung des 
Sulfats durch uberschussige, eingestellte Benzidinlsg. u. Rucktitration des iiberschiissigen 
Benzidins im Filtrat durch KNO^-Lsg. Arbeitsvorschrift: 30—50 ccm der S 0 4"-Lsg. 
werden aus einer Burette m it 0,1-mol. Benzidinlsg., die 3%  HC1 entalt, bis zur siclieren 
volligen Ausfallung des Benzidinsulfats versetzt. Der Nd. wird abfiltriert, mit k. W. 
ausgewaschen, das Filtrat mit 10 ccm HC1 versetzt, auf 100 ccm verd. u. mit 0,1-mol. 
K N 0 2-Lsg. potentiometr. bei 60°, wie fruher besehrieben (C. 1932. II. 2084) titriert. 
Die Biirettenablcsung ist bis auf 0,05 ccm genau vorzunehmen. (Z. analyt. Chem. 90. 
337— 40. 1932. Bukarest, Univ.) E c k s t e in .

V. Hovorka, Studie iiber die gravimetrische Bestimmung ron Selen in  <S'e'v- Ver- 
bindungen mitlels Hydrazin und seiner Salze. Der EinfluB versckiedener organ. u. anorgan. 
Sauren auf die Red. von H 2S e03, Sedimentation des Se u. Bldg. von H 2Se wird untor- 
sucht. Die Red.-Geschwindigkeit u. Sedimentation wird durch die anorgan. Sauren 
gunstig beeinfluBt; da aber auch die Bldg. von H 2Se bei den Mineralsauren am starksten 
ist, wird die Verwendung der Citronensiiuro empfohlen. Die m it dieser erzielten Werte 
entspreehen den mit S 0 2 ais Reduktionsmittel ermittelten am ehesten. (Coli. Trav. 
chim. Tchćcoslovaquie 4. 300— 18. Juli/Aug. 1932. Prag, Inst. f. anal. Ch. der cech. 
T. H .) Ma u t n e r .

Theodor Bersin, Die Fdllung der Tellursaure ais Hexamminchromsalz. Die 
Te(OH)e gibt nur mit koordinativ stark gesatt. Kationen, wie den Komplexverbb. des 
Co oder Cr, schwerlosliclie Salze. Vf. benutzt zur quantitativen Best. des Te das 
Hcmmminchromnitrat, [Cr(NH3)6] (N 0 3)3, das in w. 40°/oig- Lsg. aus 80° h. ammoniakal. 
Na-Telluratlsg. das Te ais [Cr(NH3)8]2(H4T e0 6)3 ausfallt. Kochen ist zu yermeiden. 
Cl', N O / u. SO./' storen nicht, dagegen liefern P .,0 /'" , S iF /', Fe(C N )/'" , Co(CN)/", 
Cr(CN)0" ebenfalls Fallungen. (Z. analjrt. Chem. 91. 170— 71. 1932. Marburg [Lahn], 
Uniy.) E c k s t e in .

Alfons Schloemer, Mikrohalogenbeslimmung ohne Yerbrennung, durch Fdllung aus 
organischen Ldsungsmitteln anwendbar bei Substanzen, die das Halogen in  leicht ionisier- 
barer Form enlhalten. Vf. fiihrt bei Substanzen, die das Halogen locker gebunden oder
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in leieht abspaltbarer Form enthaltcn, Mikrohalogenbestst. ohne Verbrcnnung durch, 
dio sich z. B. bei Dihydrodichlorabietinsaure oder Monohydromonochlorabietinsaure 
foIgendermaBen gestalten: Das Wiigeschiffchcn m it der Substanz (3— 8 mg) wird mit 
20 ccm eines Lósungsm. (Essigester, Eg., Aceton, A. oder CH30H ) abgespiilt, dio Lsg. 
m it 1 ccm H N 0 3 u. alkoh. A gN 03 (3 mai so viel ais theoret. nótig) yersetzt. Nach 
15 Minuten langem Stchen erhitzt man 30 Minuten bis fast zum Sieden des Lósungsm., 
laBt den Nd. absitzen, saugt die iiberstehende FI. ab u. wascht m it dem Lósungsm. 
nach. AnschlieBend wird m it A. u. abwechselnd m it A. u. H N 0 3-haltigem W. ausge- 
waschcn, bis der Nd. quantitativ auf das Filter gcbracht ist. Zum Filtrieren benutzt 
man die Filtrierrorr. m it dem Halogenfilterróhrehen u. zum Trocknen den Ecgene- 
rierungsblock nach P r e g l .  Ist das Hydrohalogenid in W. oder H N 0 3 1., so kann man 
in wss. Lsg. arbeiten (B u ló w  u . D e ig lm a y r , Ber. dtsoli. chem. Ges. 3 7  [1904]. 1797, 
H e r n l e r  (C. 1 9 3 0 . I . 1187). Saurecliloride werden in W. gel., m it N a2C 03 neutrali- 
siert u. in H N 0 3-saurer Lsg. m it A gN 03 gefallt (M ey er , Monatsh. Chemie 22  [1901]. 
109. 415). Halogene in Seitenketten lassen sich auch aus organ. Lósungsmm. oft mit 
alkoh. A gN 03-Lsg. fallen. Die angefuhrten Kontrollanalysen, die m it einem Vor- 
brennungsrohr nach A. SOŁTYS, das statt Pcrlen eine Hartglasspiralc enthalt, ausge- 
ftihrt wurden, erweisen die Genauigkeit der Methode. (Mikrochemie 1 2  (N. F. 6). 
114—16. 1932. Aachen, Organ. Lab. d. T. H.) W o e c k e l .

M. B. Stschigol, Żur Bestimmung des Chlors nach Volhard. Vf. empfiehlt, zu der 
zu titrierenden Chloridlsg. 5— 10 ccm Bzl., Toluol oder Xylol zuzusetzen, u. ihr einen 
ObcrschuB von 0,1-n. A gN 03-Lsg. u. H N 0 3 zuzugeben. Das Gemisch wird durch-

fesckuttelt, wobei das AgĆl gerinnt u. sich an der Grenzc beider Fil. ausscheidet. Der 
IberschuB des A gN 03 wird m it 0,1-n. NH.,CNS-Lsg. in Ggw. yon 1 ccm Fe(NH ,) (S 0 4)2- 
Lsg. bis zur hellrosa Farbung zurucktitriert. Abfiltrioren des AgCl-Nd. orgibt infolgo 

Adsorption des Ag durch AgCl zu hoho Cl-Werte. A. cignet sich an Stelle von Bzl. 
weniger, weil die Óberflachenspannung an der Grcnze der F il. A.-W. niedriger ist, ais 
dio von Bzl.-W ., u. dadurcli ihre gegensoitige Loslichkeit grófier wird; hierdurch 
wiederum wird die Adsorbierbarkeit des AgCl an der Grenzo A.-W. vermindert, u. dio 
in dio W.-Phase ubergehenden AgCl-Teilchen reagieren mit den CNS-Ionen. (Z. analyt. 
Chem. 9 1 .182— 85.1932. Kiew, Forsch.-Lab. d. Allukrain. Apotheken-Verw.) E c k s t e in .

Bolge Troberg, Die poientiometrischc Bestimmung von Hypochlorit und Chlorat 
m it Kupferchlorur. Vf. bespricht die in Anlehnung an die Arbeit yon MULLER u. 
T a n z l e r  (C. 1 9 3 2 . II. 2494) ausgefiihrten Verss. zur potentiomotr. Titration von NaOCl 
u. KC103 in derselben Lsg. mit Cu2Cl2. 20 ccm einer clcktrolysierten konz. KCl-Lsg. 
werden m it 20 ccm W. verd., nach Zusatz von etwa 1 g N a2C 03 mit einer ungefahr 
0,1-n. Cu2Cl2-Lsg. bei 18° titriert, darauf nach Zugabe von 10 ccm H 2S 0 4 1: 1 u. 1 mg 
T1C1 bei 80° zu Ende titriert. Der Zusatz yon T1C1 beschleunigt die Potentialoinstollung. 
Noch zweckmaBiger ist es, zur C103'-Best. einen tjborschuB an Cu2Cl2-Lsg. zuzugeben, 
u. diesen m it ICjCrjO- bei 80° zuriiekzutitrieren. (Z. analyt. Chem. 91 . 161— 65. 1932. 
Dresden, Techn. Hochsch.) E c k s t e in .

Geza Csegezy, Neueres Verfahren zur Bestimmung kleiner Mengen Jod. Das mit 
verd. H N 0 2 freigemachte Jod wird aus der Lsg. m it CC14 ausgeschiittelt u. in Ggw. 
yon verd. HC1 durch Chlorwasser zu Jodsaure oxydiort. Nach Zugabe von W. wird 
das uberschiissige Cl2 u. CC14 durch Kochen yortrioben. Die abgekuhlte Lsg. wird mit 
H 3P 0 4 angesauert u. in Ggi\r. yon K H C03 u. wenig K J  nach kurzem Stehenlassen mit 
0,005-n. Na2S20 3-Lsg. titriort (Indicator Starkelsg.). Mit diesem Verf. kann man in 
100 g Lsg. noch 0,05 mg Jod genau bestimmen. (Magyarg gógyszeresztudomanyi 
Tarsasag Ertesitóje 8. 457—64. 1/12. 1932. Budapost, Univ.) Sa il e r .

W. Lepper, Eine. neue Form des Destillationsaufsatzes fiir  die Stickstoffbestimmung. 
Beschreibung eines emfachen Dcst.-Aufsatzes, der ohne Kiihler u. Kuhlung der Vorlago 
u. unter Vermeidung des Zurucksteigens der Saure eine quantitative Best. des NH3 
crmóglicht. (Z. analyt. Chem. 91 . 15— 16. 1932. Augustenberg i. Baden, Staatl. Land- 
wirtschaftl. Vers.-Anst.) E c k s t e in .

K. Steinhauser und J. Stadler, Phosphorbestimmung im  Aluminium. Gegen dio 
Anwendung von H 2S 0 4 oder Sulfaten bei der P-Best. in Al, wie sie yon den Vff. u. a. 
besonders zum Vertreiben der H F empfohlen w'urde (vgl. C. 19 3 1 . I . 489), waren Be- 
denken laut geworden. Vff. stellen fest, daB die Vorschrift in der ursprunglichen Form 
bestehen bleiben kann, wenn móglichst wenig H 2S 0 4 yerwandt, yorsichtig erhitzt u. 
nach dem Erhitzen u. Aufnelimen mit W. etwa 1 Stde. zum Sieden erhitzt wird. In 
Ggw. von H F geniigt ein kurzes Erhitzen der Pt-Schale auf Dunkelrotglut, um P-Ver-
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luste zu vermciden. Selicm 5 Min. langes Erhitzen auf 500°, auch nach Zusatz von NaOH, 
gibt zu niedrige P-Werte. (Z. analyt. Chem. 91. 165— 70. 1932. Tóging, Ver. Alum. 
Werke, A.-G.) E c k s t e in .

Wolfgang Ehrenberg, Eine neue Mcthode zur Bestimmung von Alum inium ozyd  
in Aluminiumlegierungen. Die bisher ubliohen Verff. der A l20 3-Best. in Al, die auf der 
Verfluchtigung der Metalle im Gasstrom beruhen (vgl. J a n d e r  u . B a u r , C. 1927. II. 
142. 1928. II. 924, u. LOWENSTETN, C. 1931. II. 2712) liefern in Ubereinstimmung mit
F. L. H a h n  (C. 1930. I. 3700) ungenaue Ergebnisse. Vf. empfiehlt ein iwsscs Verf., 
das auf der Trennung der Metalle vom A120 3 u. Si durch konz. CuCL-Lsg. berulit. GroBe 
Sorgfalt ist auf die genaue Durchschnittsprobenahme zu venvenden. Ausfiilnliche 
Arbeitsvorschrift. (Z. analyt. Chem. 91. 1— 5. 1932. Munchen.) E c k s t e in .

Gr. Balanescu und Maria D. Motzoc, Die Bestimmung des Aluminiums ncbcn 
Phosphorsaure mil o-Oxychinólm. Vff. empfehlen ais Verbesserung der friiher von B erg  
(C. 1928. I- 946) angegebenen Methode folgende Arbeitsvorschrift: Die Al u. PO./" 
enthaltende Lsg. wird vorsiclitig m it n. NaOH yersetzt, bis der AlPO.,-Nd. sich eben 
lost. Dann verd. man auf 100 eem, erwarmt auf 50°, fallt mit alkoh. o-Oxycliinolinlsg., 
kocht kurz auf u. filtriert. Nach Auswaschcn des Nd. mit h. W. u. Lósen in 4-n. HGl 
wird nach B e r g  bromometr. titriert. Das Verf. ist auch in Abwesenheit von P O /"  
zur Al-Best. geeignet. (Z. analyt. Chem. 9 1 .188— 91. 1932. Bukarest, Univ.) E c k s t e in .

Rudolf Lang und Josef Zwefina, Volumelr-ische Bestimmung von Cer m it arseniger 
Saure. Das Verf. beruht auf der katalyt. Red. des Ce(4)salzes durch MnSO.,; das ent- 
stehende Mn(3)salz unterliegt dann bei Ggw. von Spuren J śeinerseits der jodkatalyt. 
Red. durch As20 3. Die Oxydation von Ce(3)salz mit Persulfat erfolgt rasch\bei An
wendung von N iS 0 4 ais Katalysator (L a n g , C. 1927- I- 2579); dic Titration erfolgt 
dann in schwefelsaurer Lsg. nach Zusatz yon HC1, einer Spur K J 0 3, MnSO., u. iiber- 
sehiissiger 0,1-n. As20 3-Lsg. mit 0,1-n. KM n04-Lsg. Auch die potentiometr. Best. lafit 
sich m it diesem Verf. nach der Kompensationsmethode oder nach der des entgegen- 
gesehaltcten Umschlagspotentials genau ausfuhren. Die Pt-Indicatorelektrode darf 
hierbei erst nach Zerfall der Ni-Salze in die Rk.-Łsg. getaueht werden. Dio Oxydation 
des Ce(3) in salpetersaurer Lsg. ist unvollstandig, ebenso die m it Hilfe des Ag-Salz- 
Pcrsulfatverf. nach WlLLARD u. J u n g  (C. 1928. II. 86). (Z. analyt. Chem. 91. 5— 12. 
1932. Briinn, Dtsch. Techn. Hochseh.) E c k s t e in .

A. Okać, Uber die mikroeleklrische Eisenbeslimmung. Besehreibung einer Aus- 
fiihrungsform, Kritik der Ergebnisse u. Vergleich m it anderen Methoden. Literatur. 
(Chem. Listy Vedu Prumysl 26. 595—97. 25/11. 1932. Briinn, Inst. f. anal. Ch. der 
Masaryk-Univ.) Ma UTNER.

Aug. von Hedenstrom und Ernst Kunau, Studien uber die Rhodaneisenreaklion. 
Dic Intensitat der Rotfarbung des undissoziierten Fe(3)-rhodanids, gemessen in der 
iith. Lsg., wird durch starko wss. Verdunnung infolgo Hydrolyse beeintrachtigt. Schwer- 
metallsalze, vor allem Sulfate, Borate, Arsenate, Phosphate, sowie HE, Fluoride, Ag-, 
Hg-Salze, Oxa]s;iure u. alle Alkahverbb. der organ. Sauren storen die Earbung am 
stiirksten. In salzsaurer Pe(CNS)3-Lsg. storen Pyrophosphat, Oxalsaure, H g” , H F, F ' 
u. C uS04. Die storende Wrkg. der Alkali- u. Erdalkalisalze steigt vom NaCl iiber KC1, 
NH.,C1, SrCl2, BaCl2, MgCL bis zum CaCL. (Z. analyt. Chem. 91. 17—25. 1932. Riga, 
HERDER-Inst.) ’ E c k s t e in .

Olga Michajlowa, Sophie Pevsner und Natalie Archipowa, D ie Anwendung 
mikrochemischer Methoden bei quantitativer Bestimmung des Rheniums in einer Menge 
von 1 mg nach rorheriger Trennung ton Molybdan. Nach Ge il m a n n  u . W e ib k e  
(C. 1931. II. 1605 u. 3126) laBt sich Mo vom Re durch Fallung mit 8-Oxychinolin trennen, 
Re wird im schwach sauren Filtrat durch Nitron  bestimmt. Vff. gebon eine wonig 
abgeiinderto mikroehem. Arbeitsvorsclirift an unter Verwendung von Mikrobeeher u. 
Mikrosaugstabchen ais Filtriervorr., die gestattet, Re in Mengen von 1 mg in 1 ccm Lsg. 
zu erfassen. Sie ist sowohl fiir empir. Lsgg., ais auch zur Analyse von Mo-Glanz ver- 
wendbar. (Z. analyt. Chem. 91. 25— 28.1932. Moskau, Inst. f. Volkswirtschaft.) E c k s t .

J. E. Orlow, Quantitative Trennung von Manganat und Permanganat. In  einer 
fruheren Arbeit (C. 1932. II. 3276) war mitgeteilt worden, daB zur Entfcrnung von C 03" 
aus M n04'- u. MnO.,"-Misclumgen kein BaCl2, sondern nur CaCl2 Yerwandt werden darf, 
da sich wl. BaMnO, bildet. Vf. stellt fest, daB die Fallung von BaMnO., in Ggw. von 
MnO.)' quantitativ ist. Durch Zentrifugieren w;ird das BaM n04 u. event. vorhandenes 
BaC03 vom M nO/ getrennt, dieses jodometr. bestimmt u. das MnO./' aus der Differenz
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zwischen der gesamten oxydativen Fahigkeit u. der des Mn O./ crmittelt. (Z. analyt. 
Chem. 91. 186— 87. 1932. Moskau, Chem.-Pharm. Forschungsinst.) E c k s t e in .

P. Nuka, Zur Loslichkeit des Nickeldimethylglyozims. Vf. zeigt an Hand zalil- 
rcicher Verss., daB die Loslichkeit des Ni-DimethyIglyoxim-Nd. in h., A.-haltigem W. 
dic Ni-Best. wesentlicli bceinflussen kann. Dic Filtration u. das Auswaschen des Nd. 
darf demnach nur in abgekiililter Lsg. u. mit k. W. erfolgen. Die Fallung des N i mit 
kry stal lin. Dimethylglyoxim —  zur Ausschaltung des Nd. losenden A. —  ergibt eben
falls gute Werte. Ein t)berschul3 des Fiillungsmittels stort hierbei nicht. (Z. analyt. 
Chem. 91 . 29—32. 1932. Riga, Univ.) E c k s t e in .

O rganische Substanzen.
Ernest Kahane, Zersetzung gróflerer Mengen organischer Substanz miltels Perchlor- 

sdure. (Buli. Soc. Chim. biol. 14 . 294— 304. 1932. —  C. 1932- I. 1272.) S c h o n f e l d .
Douglas F. Hayman, Methode zur Analyse von extrem hygroskopischen Stoffen. 

M i k r o - D u  m a s -  M e t h o d e .  Eine Glasstopselwiigeflasche nach P r e g l  (10 X
40 mm) wurde auf eine Lange von 15 mm abgeschnitten, schnell gefiillt, 20 Minuten 
im Exsiccator evakuiert u. gewogen. Die Substanz wurde dann schnell in einer Schuttel- 
flasche m it trockenem GuO-Pulver yermischt. Die in den Exsiccator gelangende Luft 
wurde iiber Mg-Perchlorattrihydrat geleitet. Es konnten so konstanto N-Wertc cr- 
halten werden (untersucht an Cholinchlorid). —  C-H-B e s t. Die luftgetrocknete 
Substanz, entsprechend der Zus. R - 3 H 20  (die nach Trocknen stets noch wenigstens
1 H ,0  zuriickzuhalten scliien) wurde im Pt-Schiffchen gewogen, in ein Verbrennungs- 
rohr gebracht, dann wurden die Absorptionsrohre angeschlossen. Hierauf wurde ge- 
trockneter N 2 wahrend l ł/2 Stdn. iiber das auf 100— 105° erhitzte Materiał geleitet; 
die AbsorptionsgefaBe wurden nach weiterem 20 Minuten langem Durchleiten von Luft 
gewogen. (Ind. Engng. Clicm. Analyt. Edit. 4. 256. 1932. Rahway.) Sc h o n f e l d .

Ernest Kahane, Qualilatiye und ąuantitatiye Bestimmung des Arsens in organischen 
Stoffen nach Zerstorung m it Uberchlorsaure. Ahnlich dem friiher beschriebenen Verf. 
(C. 19 3 2 . I. 1272) benutzt Vf. eine Mischung von 2 Voll. HC104 -f- 1 Vol. H N 0 3 an 
Stelle reiner HC10., in einer Pyrexglasapparatur mit Schliffen, dio die Kondensation 
der abgegcbenen Diimpfe gestattet. Das wss. Kondensat enthalt viel nitrierte D er iw . 
u. nur eine geringe Menge organ. Substanzen, z. B. Fettsauren, dio mit W.-Dampf 
fluchtig sind. 250—300 g Rindcrleber mit 1 mg bis 4 g As in organ. Form dienten ais 
toxikolog. Versuchsobjekte. Die weitere As-Best. erfolgt nach einer der klass. Methoden. 
Vorzugsweise wird die von S c h u le k  u. V i l l e c z  (C. 1 9 2 9 . II. 1329) angewendet 
(Red. der Arsensaure mit Hydrazinsulfat u. Titration m it J  oder nascierendem Br). 
Mit einer ganzen Reihe organ. As-Verbb., die von techn. Interesse sind, werden gute, 
mit der Theorie ubereinstimmendc Resultate erzielt. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 
1 9 5 . 48— 50. 4/7. 1932.) K r u m m a c h e r .

J. C. Morrell und I. M. Levine, Bestimmung der Olefine durch Titration m il Brom.
2 ccm Ol (bzw. ein 1-—5 ccm Br-Lsg. verbrauchendes VoI.) werden mit olefinfreiem 
Leuchtol zu 10 ccm verdiinnt u. eine 4%ig. Br-Lsg. (Vol.-°/0) in CC14 wird unter Riihren 
in Anteilen von 0,1 ccm zugesetzt. Der Endpunkt ist erreicht, wenn die Orangefarbung 
30 Sekunden bestehen bleibt. Die Titration ist bei diffusem Licht durchzufuhren. 
Enthalt die Vergleichslsg. u. die Probe nur einen 01efin-K\V-stoff, so wird der Olefin- 
geli. nach U =  1 \ /T 2 S  berechnet (U  u. S  Olefingeh. der Probe u. des Standards;

u. T 2 Titer der Lsg. u. des Standards). 2 ccm Octylen in 4°/oig. Lsg. verbrauchen
0,166 ccm Br2. Zum Vergleich kann man auch ein Ol verwenden, das aus dem gleichen 
Olefintyp bestelit ^vie die zu untersuchende Probe. So sind z. B. die Olefine von ge- 
cracktem Bzn. wahrscheinlich stets vom gleichen Typ,- so daB ein Crackbzn. m it genau 
ermitteltem Olefingeh. ais Standard verwendbar ist. Die Methode laBt sich auch dann 
anwenden, wenn die (bekannten) Olefine der Probe mit den Standardolefinen nicht 
ident. sind; in diesem Falle mussen die DD. u. Mol.-Geww. der Olefine bekannt soin. 
Enthalt die Probe mehrere Olefine, so berechnet man don Olefingeh. nach 

U =  T J T 2 S -(N s M 1 D s)I(N 1 M s D j) ;
M v  Dj u. N i sind die mittleren Mol.-Geww., D D  u. Anzahl der Olefine in der Probe, 
M s, Ds u . N s die gleichen Werte des Standards, Zur Kontrolle dieser Gleichung wurden 
Lsgg. von 2-Penten, Pinen u. A llylsulfid  titriert. Zum Vergleich wurde Octylen heran- 
gezogcn. Die beiden Doppelbindungen des Allylsulfids u. die Doppel- u. Briicken- 
bindung des Pinens werden quantitativ abgesattigt, ebenso wie im Nerol (vgl. S o d e n  
u. Ze it s c h e l , Ber. dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 266). Die Pinenlsg. absorbiert 60%
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der theoret. Br-Menge, ehe die Lsg. eine Gelbfarbung zeigte; eine Octylenlsg. wird bc- 
roits bei bcginnender Titration golb. Das Verh. des Pinens entspricht dem Befund 
von E a r a g h e r , Gr u s e  u . Ga r n e r  (Ind. Engng. Chem. 13  [1921] 1044), wonach 
Diolefine am Anfang sehr schnell Hlg absorbieren. Auch Craekbenzine nehmen sehr 
yiel Br2 vor der Gelbfarbung auf, sie scheinen also reicli an Pólyólefinen zu sein. Dio 
Titrationsfaktoren von Amylen, Pinen, Limonen u. A llylsulfid  im Vergleich zu Ootylcn 
sind 1,44, 1,97, 1,92 u. 2,43. Dio Br2-Titration kann nicht bei Olefingeinischen mit 
unbekanntcn mittleren Mol.-Gcww. u. DD. benutzt werden. Enthalt das Gemisch
2 bokannte Olefine, so kann man ihro Konz. durch Entfernung von einem Olofin bo- 
stimmen. So z. B. in einem Gemisch von Oclylen u. Liimnen  durch Titration vor u. 
nach Entfernen des Limonens durch solektivo Polymerisation. Hierzu eignet sich am 
besten H2 S 0 4. Die Ollsg. wird 30 Minuten mit 30°/o 80°/oig. H 2SO,, geschuttelt u. nach 
Abtrennen von der H2S 0 4-Schicht bis zum ursprunglichen Kp. destilliert. Das Dostillat 
enthielt 7°/o Limonen. Boi dieser Rk. gehen aber auch 11% des Octylens verloren. 
Das D estillat enthalt also 7%  des ursprunglichen Limonens u. 89%  des Octylens. Dio 
Methode laSt sich ferner fiir Gemisclie von Pinen  u. Linalool u. wahrscheinlich auch 
fiir andero Terpeno u. Terponalkohole anwcnden. Dagegen wird Trimathylaihylen 
canzlich, 3-Methylcyclohexen zu 2L polymerisiert. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit.
4 . 319—21. 1932. Chicago.) S c h ó n f e l d .

J. C. Morrell und I. M. Levine, Annahemde Bestimmung der Olefine und aro- 
matischen Kolilenwasserstoffa. 100 ecm Ol werden m it 3 Voll. 91%ig. H2S 0 4 % Stde. 
geschuttelt, dio Saure nach 30 Minuten abgelassen u. nach weiteren 30 Minuten der 
Sclilamm entfernt. Das Ol wird dann aus einem kurzhalsigen 200 ccm-Rundkolben 
bis auf 5° iiber den ursprunglichen Kp. destilliert. Der Dest.-Verlust betragt bei Eis- 
kuhlung der Vorlage ca. 1 ccm. Das Destillat wird in dem zuvor benutzten Scheide- 
trichtor mit 3 Voll. 98%ig. H 2S 0 4 behandelt. Olefine +  Aromate sind gleich S — 
V}— ( F2 +  l), worin V1 das urspriingliche Olvol., F2 das nach Einw. der 98%ig. H2S 0 4 
yerbleibonde Ol u. I der Dest.-Verlust ist. Empir. wurde das Gemisch des Dest.-Riick- 
standes u. der Olefingeh. bei einer Reihe yon bei 400— 4S0°, 480—510° u. 510—570° 
hergestellten Grackbenzinen ermittelt. Das Verhaltnis zwischen Olefingeh. des Crack- 
benzins u. dom Dest.-Riickstand scheint ziemlich konstant zu sein, unabhangig vom  
Crackverf. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 4. 321—22. 1932. Chicago, Universal
Oil Products Co.) ' ‘ S c h ó n f e l d .

J. A. Shaw, Bestimmung von Phenolen in  wćisseriger Losung. Anwendung der 
Brommethode au f Konzentrationen zwischen 1 und 75 Teilen/M illion. Die Phenolbcst. 
crfolgt naoh der vom Vf. C. 1 9 3 0 . II. 848 beschriebenen colorimetr. Schnellmcthodc, 
nachdem dio Lsg. durch Extraktion m it A., Extraktion der atli. Lsg. m it 10%ig. NaOH, 
Ansauern u. Dest. konz. wurde. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 3 . 273 bis 
274.) Sc h u s t e r .

B estan d teile  v o n  P flanzen  un d  Tieren.
Golluow, Ober eine sichere Methode zur Bestimmung der Blulgerinnungszeil m il dem 

Koagulometer (nach Dr. med. B . Jegorow). Um die Blutgerinnungszeit unter stets 
gleichen Bedingungen zu messen, wird auf Grund der Angaben yon B. JEGOROW 
(Ż. ges. exp. Med. 2 9  [1922]. H. 5/6) ein App. angegeben. Das Blut wird in eine Glas- 
capillare gebracht, wo es auf konstanter Temp. (Kórperwarme des Patienten) gehalten 
wird. Durch einen besonderen Mechanismus kann der Luftdruck im App. beliobig u. 
meCbar (Hg-Manometer) yeriindert werden. Durch kleine Druckanderungen wird die 
Blutsaule in  der Capillare bewcgt u. das erste Auftreten eines Gerinnsels ais Beginn 
der Gerinnung festgelegt. Wird der Druck dann bis auf 60 mm Hg erhohbar, ohne 
daB die Blutsaule sich noch vetschieben liiBt, so ist hiermit das Ende der Gerinnung 
bestimmt. Die bei yerschiedenen Messungen erhaltenen Werte werden durch diese 
Methode yergleichbar. (Zbl. inn. Med. 54 . 33— 34. 14/1. 1933. Charlottenburg.) R e u t .

L. N. Lapin, Eine Bestimmungsmelliode der Restoxydabilitdt des Blutes und der 
Oxydierbarkeit v<m Stoffwechsdzwischenproduktcn. Mit ,,Restoxydabilitat“ bezeichnet 
Vf. die zur Oxydation von 100 ccm enteiweiBtem Blut nótige Oa-Menge in mg. Die 
Best. erfolgt durch Titration m it alkal. K M n04-Lsg. u. erfafit nicht nur Zucker, sondern 
alle Stoffwechselzwischenprodd., dio im Organismus nicht oxydiert werden kónnen. 
(Biochem. Z. 256. 20— 36. 7/12. 1932. Tomsk, Staatl. medizin. Inst.) S im o n .

Gabriel Bertrand, Vber ein Reagens, m it dem man aus Blut leicht Haminkrystalle 
erhalten und konservieren kann. (Buli. Soc. Chim. biol. 13 . 1263— 67. 1931. —  C. 1 9 3 2 .
I. 2745.) H a r m s .
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Gr. A. Brossa, Vber den Nachweis der Labilitdt des Serums m it Hilfc eines capillar- 
analytischen Verfahrens. Emo Nachtblaulsg. stcigt in Filtrierpapier um so hoher, je 
groBer der Albumingeh. des zugesetzton Scrums ist; Globulin hat keine Wrkg. Das 
Albumin sehiitzt also don Farbstoff vor dor Koagulation in Filtrierpapier. (Biochem. Z. 
256. 55—63. 7/12. 1932. Turin, Medizin. Klinik u. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. 
f. physikal. Chemio.) Sim on .

J. Khouri, E in  klinischer qtialitaliver Nachweis der p-Ozybutlarsaure im  Urin und 
anderen biologischen Flussigkeiten. Die /?-Oxybuttersiiure wird durch Oxydation mit 
N a20 2 zu Aceton abgebaut u. dieses mittels der FROMMERschen Bk. (Salicylaldohyd) 
nachgewiosen. Enthalt der Urin mehr ais l°/o Glucose, so muB dieso orst nach einer 
der bekannten Methodo cntfernt werden. (C. R. Seances Soo. Biol. Filiales Associecs
111. 370—71. 28/10. 1932.) _ REUTER.

J. H. C. Nievergeld, Quantitative Bestimmung von Kontraslmittcln im Urin. Zur 
Best. des Jodgeh. (yon Uroselectan, Abrodil, Perabrodil) werden 5 ccm Urin +  2 g 
K 2C 03 zur Trockno yerdampft, schwach gogliiht, nochmals m it W. angefeuchtet, gc- 
trocknet u. gegliiht. Der Buckstand wird h. in W. gel. u. mit festem KMnO., bis zur 
schwachen Violettffirbung oxydicrt. Nach Zers. des Ubcrschusses m it A. wird im 
Filtrat das K J 0 3 mit K J  umgesetzt u. mit Tliiosulfat titriort. Ergebnisse 95— 99°/o- 
Vorss. iiber ausgeschiedene Mengen der Kontrastmittol naoli 3 u. 27 Stdn. durch dio 
Niere in einer Tabello. (Pharmac. Weekbl. 69. 1422— 25. 17/12. 1932. Hcerlcn, 
St. Joseph Ziekenhuis.) GROSZFELP.

Arthur Isaac Kendall, Lebende Organismen ais chemische Reagentien. Vf. cr- 
liiutert den Wert der Analyse mittels Baktericn an einem Rrankheitsfall, bei dcm 
rascli ontsebieden werden muBte, ob eino reduzierende Substanz im Harn Glucosc 
oder Lactose war. — Um dio Arboitstechnik zum Nachweis dor Stoffe, die von don 
Bakterien wahrend ihres Wachstums gebildet werden, zu schildorn, wird der Vorgang 
zum Nachweis u. zur Jdcntifizierung von Histamin u. dessen Wrkg. u. Bkk. beschriobon. 
(J. chem. Educat. 9. 2013— 25. Dez. 1932. Chicago, 111., Northwestern Univ. Modical 
School. Dept. of Research Bacteriology.) L o r e n z .

M. Wagenaar, Der mikrochemische Nachweis von Norocain. Es werden folgende 
Rlck. zur Analytik des Noyocains beschriobon: Fallung mittels N H 4C1, Krystallbldg. 
mit Au-, Pt-, Hg-Salzon, mit Pikrolonsiiure, Pikrinsaure, m it Alkalibichromatlsg., 
Br-W., Farbstoffbldg. mit Furfurol sowie Krystallbldg. m it Alkaliperchlorat. Die jc- 
weiligen Erfassungsgrenzen werden angegeben. (Mikrochemio 12 (N. F . 6). 143— 50. 
1932. Botterdam.) Z a c i i e r t . .

Elemer Schulek und Pal Menyharth, Neues Verfahren zur titrimetrischen Bc- 
slimmung des Pyramidons (Dimethylaminophenyldimethylpyrazolons) auch in  Oegenwarl 
i:on A ntipyrin , Acetanilid, Phenacetin, Coffein usw. Inhaltlich ident. m it der C. 1932.
II. 2497 ref. Arbeit. (Magyar gyógyszeresztudomAnyi Tarsasiig Ertesitójo 8. 399—410. 
1/12. 1932.) “ S a i l e r .

Zdenfik Rektofik, Beitrag zur quanlitaliven Bestimmung des Morphins im  Opium  
und offizindlen Zubereitungen. Zur Fallung des Morphins m it CaO nach der Holi. Phar- 
makopóo V. genugt bei Opium 30 minutenlanges, bei Opiumextrakt 25 minuten- 
langes, bei Opiumt.inktur 10 minutenlanges Schiitteln. Bei Opium u. Opiumextrakt 
muB vor dem Schiitteln das Prod. (3,3 g) mit 15 ccm W. u. 0,35 g CaO verrieben werden. 
Die Yollstandige Ausfallung des Morphins ais Ca-Morphinat nach Zusatz von NH.jCl 
ist beim Extrakt u. der Tinktur nach 3 Stdn., bei Opium nach 8-std. Stehen vollendet. 
(Casopis ceskoslov. LekArnictva 12. 285— 92. 1932. Prag.) S c h o n f e l d .

O. Fernandez und L. Soeias, Bestimmung des Santonins m it 2,4-Dinitrophenyl- 
hydrazin. Anwendung der C. 1932. II. 2497 beschriebenen Methodo der Vff. zur Wert- 
best. yon Semen-contra u. zur Best. von Santonin in Schokolade. (J. Pharmac. Chim. 
[8] 16 (124). 49— 54. 16/7. 1932. Madrid, Pharmazeut. Fak.) W i l l s t a e d t .

Laszló Ekkert, Eine neue kennzeichnendc Reaktion des Pctpaverins. Die Mischung 
yon Papaverin, ZnĆL u. Benzoylchlorid farbt sich beim Erhitzen zunachst rosenrot 
bis blutrot, verblaBt nachher u. wird m it griiner Fluorescenz gelb bis gelbgriin. Dic 
alkoh. Lsg. fluoresciert noch lobhafter, besonders im CJuarzlampenlicht. (Magyar 
gyógyszeresztudomanyi Tursasag Ertesitóje 8. 411— 13. Pharmaz. Zentralhalle Deutsch- 
land 74. 24.— 25. Jan. 1933. Budapest, Univ.) Sa il e r .

Askania-Werke A.-G. vorm. Ceutralwerkstatt Dessau und Carl Bamberg- 
Friedenau, Berlin-Friedenau, Drehwaage nach Edtvós mit mehr ais einem Gehange,
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bei der jedes Geliange fiir sieli in einem besonderen Geliiiuseteil untergebracht ist u. 
die Gehuuseteile leieht auswechselbar seitlich an einem Mittelkorper befestigt sind, 
dad. gek., daB der Mittelkorper ein die Optik u. die Ablese- u./oder Registriereinrichtung 
aufnehmendes Gehiiuse bildet. —  Die Bauweise ist vornelimlich deshalb yorteilhaft, 
weil sie die Herst. der. Waage aus einer Anzahl untereinander gleiclier Teile gestattet 
u. weil bei prismat. Ausbildung des den Mittelkorper bildenden Gehauses die gleiehe 
Drehwaage fur Messungen mit verschiedener Anzalil von Gehiingen benutzt werden 
kann. (D. R. P. 565 847 KI. 42c vom 30/7. 1931, ausg. 6/12. 1932.) H e in r ic h s .

Willy Kordatzki, Miinehen, Verfaliren zur Dauermessung der Wassersloffionenkonzen- 
iralion mittels Chinhydrcmelektrode bei kontinuierlicher oder intermittięrender Beschiekung 
des ElektrodengefiiBes, dad. gek., daB dem Strom der zu messenden Lsg. vor der Be- 
riihrung mit der Elektrodę eine Lsg. von Chinhydron in einem Lósungsm., wie z. B. 
Aceton, das gegeniiber W. bei Zimmertemp. ein mehr ais siebenfaches Losungsyermogen 
fur Chinhydron besitzt, dauernd zugesetzt wird. —  Gegeniiber der Verwendung yon 
festem Chinhydron ergibt sich der Vorteil, daB in kurzer Zeit eine ausreichende Sattigung 
der zu messenden Lsg. erfolgt u. daB auch die stiindige Naclilieferung des Chinhydrons 
einfaeh durchfiihrbar ist. Ein Zusatz von nur etwa 8,5% einer gesatt. Chinhydion- 
Aeetonlsg. geniigt. (D .R. P. 564468 KI. 421 vom 18/11. 1930, ausg. 19/11. 
1932.) ___________________ H e in r ic h s .

E. Agasse-Lafont, Lc Laboratoire modernę du praticien. Paris: Vigot frfcres 1932. (577 S.) 
8°. 70 fr.

Franz Holzl, Anleitung zur MaDanalysc. Eine Einf. in d. Elemente. d. Thcorie u. in d. prakt. 
Arbeiten f. Studierende d. Chemie u. Pharmazie. Łeipzig u. Wicn: Deuticko 1933. 
(X, 141 S.) 8°. M. 4.—.

Paul H. Prausnitz, Glas- und keramischc Filter im Laboratorium fiir Filtration, Gasverteilg., 
Dialyse, Extraktion. Leipzig: Akad. Vcrlagsges. 1933. (VIII, 193 S.) gr. 8°. M. U .— ; 
kart. M. 11.80.

Hanns Stockbauer, Urin-Untersuchungen und ihre diagnostisohe Anwendung. 2., neubcarb.
Aufl. Miinehen: Muller & Steinickc 1933. (73 S.) 8°. M. 2.90.

Adalberto ZueeUi, Manuale di chimica analitica pura ed applicata. II. Analisi quantitativa. 
Milano: A. Vallardi 1931. (187 S.) 10 . L. 3.—.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine cłiemische Technologie.

Barnett F. Dodge, Physikalisch-chemische Faktoren bei der Konslruktion von 
llochdruclcanlagen. Vf. bespriclit die beim Bau yon Hochdruckapparaturen zu be- 
rucksiclitigenden Faktoren: mechan. Eigg. der Apparaturmaterialien, Druek-Vol.- 
Temp.-Bcziehungen der Gase u. Gasgemischo (Kompressibilitatsfaktoren, Zustands- 
gleichungen), spezif. Wiirme der Gase bei liohem Druek, homogene chem. Gleich- 
gewichte u. Gas-Fl.-Gleichgewiehte in Mehrkomponentensystemen bei hohen Drucken 
auf Gnmd der Literaturangaben. (Ind. Engng. Chem. 24. 1353—63. Dez. 1932. 
New Haven, Conn., Yale Uniy.) R. K. Mu l l e r .

Z. PeSka, Die Erzaugung und Yerwendung fester Koldensaure. Vortrag. (Chem. 
Listy Vedu Prumysl 26. 366— 68. 15/9. 1932.) Ma u t n e r .

Walter Trebst, Trockeneis der I . G. Farbeninduslrie Akl.-Ges. Ubersicht iiber 
Herst., Eigg., Anwendung u. Vorteile des von der I. G. F a r b e n in d u s t r ie  in Oppau 
u. Leuna hergestellten Troekeneises (festes C 02). (Trockeneis 1. Nr. 9. 5— 8. 15/9. 
1932. Leuna-Werkc Sep.) " H e l l r ie g e l .

Hugo Schrdder, Hochvakmim-Fraklionierapparate. (Vgl. C. 1932. II. 3450.) 
Vf. beschreibt eine Anlage fiir Hochyakuumdest. von Schmierol u. Kolonncn mit Fiill- 
kórpern u. m it Siebboden. Die Trennung von o-, m- u. p-Nitrotoluol ist bei Hoclivakuum  
wegen der geringen Unterschiede im Kp. aussiehtslos, zweckmaBig wird bei einem Druck 
von 50 mm Hg dest. Dagegen bietet bei der Dest. von Feitsauren u. von Glycerin Hoch- 
yakuum den Vorteil einer betrachtlichen Wiirmeersparnis. (Chem. Apparatur 19. 
169— 72. 197— 200. 10/12.1932. Bcrlin-Hessenwinkel.) R . K. Mu l l e r .

D. S. Cryder und E. R. Gilliland, Wdrmeuberiragung von Melallflachen auf 
siedende Fliissigkeilen. I. EinfluP der physikalischen Eigenschaften der siedenden Flussig- 
keit auf den FlussigkciLsfilmkoeffizienlen. Vff. bestimmen dio Warmeiibergangskoeff. 
von sd. W., wss. Na2S 0 4-, NaCl-, Glycerin- u. Zuckerlsg., IMethanol, Kerosin, Bzn.,
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CC]., u. n-Butylalkoliol bei direkter Verdampfung m it einem elektr. erhitzten Mossing- 
rohr. Auf Grund der Vers.-Ergebnisse werden Gleichungen fiir die Berechnung des 
Wiirmeiibergangs aus den physikal. Eigg. abgelcitet. (Ind. Engng. Chem. 24. 1382— 87. 
Dez. 1932. Pennsylyania, State College.) R . K . Mu l l e r .

R. Leiser, Wien, Transport und Lagerung verfliissigler Gase bei tiefen Tempp. 
in warmeisolierender Umhiillung, dad. gek., daB das fl. Cas in einem yerschlieBbaren 
GefiLB aufbewahrt wird, so daB bei Warmezutritt das Gas in dem Kessel yerbleibt, 
infolgedessen eine Temp.- u. Drucksteigerung auftritt. Weitere Unteranspriiche sind 
der apparativen Ausstattung gewidmet u. geben verschiedene Anweisungen, wie ein 
unnotiges Verdampfen der wertvollen yerfliissigten Gase yermieden worden kann. 
Zumisehen (yon leichter verdampfenden fl. Gasen, HilfsgefiiBen mit yerfliissigten 
Gasen, Kiihlaggrcgat.) (Ung. P. 104459 vom 20/G. 1930, ausg. 1/10. 1932.) KÓNIG.

Ges. fiir Industriegasverwertung m. b. H., Berlin-Britz, Vergasen von ver- 
fliissiglen Gasen mit niedrigem Kp., z. B. 0 2, in Druckbchaltcrn gemiiB Dan. P. 40 40G, 
dad. gek., daB man die Restgase aus dem einen Verdampfer in einen anderen, bercits 
m it fl. Luft gefiillten Verdampfer zwecks Erwarmung derselben leitet, u. dabei abermals 
den entleerten Verdampfer unter Ausnutzung seiner Restgase zur weiteren Dureh- 
fiihrung des Verf. benutzt. (Dan. P. 43 309 vom 14/3. 1930, ausg. 3/11. 1930. D . Prior. 
5/4. 1929. Zus. zu Dan. P. 40 406; C. 1932. I. 3911.) D r e w s .

Pierre Felix Pingault, Frankreich, Ausfiihrung ckemischer Iłeaktionen mit um- 
laufenden Gasen. Die Umlaufbewegung erfolgt nicht durch Pumpen, sondern durch 
Erhitzen der Gase in einer aufsteigenden u. Abkiihlen in der absteigenden Leitung. 
Das Verf. eignet sich besonders zur Trocknung oder Yerkohlung von C enthaltenden 
Stoffen mit h. inerten Gasen, wie N 2, u. zur Kohlehydrierung bei n. oder erhóhtem 
Druck. Der Einbau yon besonderen Gasbeforderungsyorr., die bei den hohen Tempp. 
leicht angegriffen werden, wird yermieden. (F. P. 729 979 vom 1/4. 1931, ausg. 4/8. 
1932.) _ _ Ge is z l e r .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Behindeln ron rerdampften kohlen- 
stoffhalligen Stoffen im eleklrisclien LicJitbogen. In den in Frage kommenden Stoffen 
worden durch den Lichtbogen nicht yeranderbarc fein yerteilte Prodd., wie z. B. Sand, 
suspendiert. Dio Suspension wird der Einw. des Liehtbogens ausgesetzt. Es wird dic 
Herst. von CM,, aus CH4 bzw. dio Gewinnung von H CN  erwahnt. (E. P. 382 690 
vom 24/8. 1931, ausg. 24/11. 1932.) D r e w s .

L’Auxiliaire des Chemins de Fer et de 1’Industrie, Frankfurt, Herstellung von 
McUtUen in  feinverteiltem Zuslande. Dic Mctalle werden auf kiinstlichen oder natiir- 
lichen Zeolithen niedergeschlagen u. gegebenenfalls reduziert. Vorteilbaft werden 
kiinstliche, moglichst poróse Zeolithe benutzt. Die Mctalle konnen in dieser Form ais 
Katalysatoren oder fur biolog. Zwecke Verwendung finden. (F. P. 714 264 vom 4/7. 
1930, ausg. 10/11. 1931.) H o r n .

E. T. Etinburg, U. S. S. R ., Begenerierung gebrauchter Nickelkatalysatoren. Dic 
in h. H 2SO., gel. Nickelkatalysatoren werden mit Soda in der H itze neutralisiert u. 
zwecks Abscheidung des Fe, P  u. Al zuerst mit Na-Hypoehlorit u. dann m it Na-Acetat 
ycrsetzt. (Russ. P. 23 963 vom Marz 1929, ausg. 30/11. 1931. Zus. zu Russ. P.

[russ.] L. K. Martens, Technische Enzyklopiidio. Bd. XIX. Moskau: Ssow. Enziklopcdija 
1932. (407 S.) Rbl. 10.—.

Der Chemie-Ingenieur. Ein Handb. d. physik. Arbeitamethoden in chem. u. yerwandten 
Irulustricbetrieben. Hrsg. von Arnold Eucken u. Max Jacob. Bd. 1. Physik. Arbeits- 
prozesse d. Betriebes. Tl. 1. Lcipzig; Akad. Verlagsgcs. 1933. gr. 8°.

1, 1. Hydrodynam. Materialbewegung, Warmeschutz u. Warmeaustauseh. Bcarb. 
von M. Jacob u. Śiegmund Erk. (XIX, 539 S) M. 52.— ; Lw. M. 54.—.

Hermann Engelhard und Karl Piitter, Ober die Arbeilsweise von Atemfillern. 
Bei der Beurteilung der Arbeitsweise von Atemfiltern, die auch von der Ausatmungsluft 
durchstromt werden, ist die Beladung der Ausatmungsluft mit Feuchtigkeit u. ca. 4%  
COn u . die C 02-Anreiclierung im Totraum, die zu einer yertieften Atmung fiihrt, zu be- 
riicksichtigen. Durch Untera. yerschiedener Atemfilter (akt. Kohle) mit einer kiinst- 
lichen Lunge bei Ein- u. Zweiwegatmung (Giftzusatz 0,22— 0,23 u. 0,54 Vol.-0/ 0 Phosgen

15 592; C. 1931. II. 751.) R ic h t e r .

II. Gewerbehygiene. Rettungswesen.
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bzw. S 0 2 in einer 0,25% Phosgen entsprechendon Konz.) wird festgestellt, daB durch die 
Ausatmung eine weitgehende Regeneration der Filter erfolgt. Walirend bei der Zwei- 
wegatmung (Ausatmung ins Freie olme Durcligang durch das Filter) infolge der er- 
hóhten Strómungsgeschwindigkeit die Leistung eines Filters nur etwa dio Halfte der 
im kontinuierlichen Luftraum gemessenen betragt, steigt sie bei Einwegatmung (Aus
atmung durch das Filter) auf das 3—6-fache. Die Einwegatmung ist jedoch m it Atem- 
erschwerung durch den Atemwiderstand des Filters u. seinen Totraum yerbunden. 
(Z. Elcktrochem. angow. physik. Chem. 3 8 . 906— 11. Dez. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Heinrich Klebe, Die wirlschaflliche Bedeulung des Arbeitsschulzes, insbesondera 
der Gewerbehygiene. (Zbl. Gewerbehyg. Unfallverhutg. Beih. 23. 1— 128. 1932. 
Munchen.) P f l u c k e .

H. Zangger, Arbeitsunfalle und Arbeitergefalirdung bei der Arbeit im  Innem  von 
geschlossenen Behdltern ( Reservoiren, Tanks, Transporlu-agen usw.). tlberall da, wo bei 
Arbeiten in geschlossenen Behaltern aus Riickstanden vernebęlten oder oinschlieCcnden 
Materials oder aus Abgasen der SchweiBflamme giftige, das BewuBtsein stórende 
Dampfe u. Gase entstehen kónnen, sollten diese Arbeiten nur durch angeseilte Arbeiter 
unter dauernder Beaufsichtigung eines Wachpostens ausgefiihrt werden. Hauptsachlicli 
handelt os sich um Innenanstriche mittels Spritzverf. oder Streichen m it Anstrich- 
mitteln, die fluchtigo Stoffe enthalten, ferner um mechan. Arbeiten, Reinigungen u. 
SchweiBung. (Arch. Gewerbepathol. Gewerbehyg. 4 . 117— 40. 8/10. 1932.) F r a n k .

Erika Rosenthal-Deussen und W. Rosenthal, Geiuerbehygienische Beobachtungen 
in einer Emailliererei (Badewannenpuderei). Bei den in einer Emailliererei beschaftigten 
erkrankten Arbeitern konnte kein Anhaltspunkt fiir eine spezif. Schadigung der Ar- 
beitenden festgestellt werden. Es handelte sich aber um schwere kórperliche Arbeit, 
die unter erschwerenden Temp.-Bedingungen ausgefiihrt wird u. deshalb die Leistungs- 
fahigkeit des Kreislaufsystems in  auBergewóhnlichem MaBe beansprucht. Zu befiirchten 
ist deshalb eine relativ friihe Erschópfung auch bei ausgewiihlt kraftigen Leuten. 
(Arch. Gewerbepathol. Gewerbehyg. 4 . 191— 98. 8/10. 1932. Magdeburg.) F r a n k .

Fred. W. Freise, Berufskrankheiten von Manganerzbergleulen und -terladern. 
Beobachtungen aus brasilianischen Betrieben. Vf. beschreibt die Berufskrankkeiten, 
welche in brasilian. Mangane,rzbergwerken u. bei den Manganerzverladern beobachtet 
wurden. Es handelt sich bei diesen hauptsachlicli um Ekzeme, die ais Dermatitis 
venenata zu bezeichnen sind. Es gelang, den positiven Nachweis zu erbringen, daB 
der dauernde GenuB von kolloidalem Mangansilicat im Trinkwasser fiir die Entstehung 
der Erkrankung verantwortlich gemacht werden muB, sowio daB eine sehr bedeutende 
Einschrankung der Krankheitsfalle schon durch eine reichliche Zufuhr von Kalit ins 
Trinkwasser erreicht werden kann. Das sogenannte Verladerekzem nirnmt seinen Aus- 
gang von der atzenden Einw. der ais Polianit, Pyrolusit, Graubraunslein bekannten 
Manganoxyde, auch des seltener verladenen Psilomełan u. Mangansclmumes. Es er- 
scheint entsprechend der Dauer der Einw., dem Grade der Verunreinigung diesor Erze 
m it Kalk, TiO, P y r it sowie der Empfindlichkeit der angegriffenen Hautpartie von 
yerschiedener Intensitat. Am ersten angegriffen werden FuBgelenke, Arme, Hals u. 
Brust; von erheblicher Mitwrkg. scheinen intensive Sonnenbestrahlung, salzbeladene 
Luft u. nebligo Atmospharo zu sein. Vf. bezweifelt die angeblich vollkommeno Harm- 
losigkeit des in die Speisewege eindringenden Manganerzslaubes, der m it der Entstehung 
von Magen-Darmentzundungeu in ursachlichen Zusammenhang gebracht werden muB. 
(Ai-ch. Gewerbepathol. Gewerbehyg. 4. 1— 13. 8/10. 1932. Rio de Janeiro.) F r a n k .

A. Brandt, Zur Vergiflung durch Losungsmitlel in Tiefdruckereien. Bericht iiber 
Unterss. an in Tiefdruckereien beschaftigten Personen, die mit Iióntge>islrahlen sowie 
m it Bzn., B zl., Toluol, X ylol, Sangajol u. ahnlichen Stoffen zu tun hatten. Die durch 
diese verursachten chroń. Schadigungen am myeloischen App. sind fiir die Beuretilung 
einer Schadigung, besonders ais Friilisyniptom, yon auBerordentlicher Bedoutung. 
Trotz vorhandener Absaugvorr. u. sonstiger MaBnahmen der Betriebe in gesundheit- 
licher Richtung halt Vf. eine dauernde arztliche t)berwachung des Gesundheitszu- 
standes der in Tiefdruckereien beschaftigten Arbeiter fur unbedingt erforderlich, min- 
destens 1/ 2-jahrlich ist die Anfertigung eines yollstandigon Blutbildes vorzunehmen. 
(Arch. Gewerbepathol. Gewerbehyg. 3. 527— 34. 3/8. 1932. Hamburg, Gewerbeauf- 
sichtsamt.) F r a n k .

St. Litzner und W. Edlich, Uber Toluolschadigungen bei der Herstellung ton 
Tiefdruckfarben. Bei Arbeitern, die langer ais 2 Jahre in Betrieben der Tiefdruck- 

/ał-6e?iindustrie beschaftigt waren, traten mannigfachę Beschwerden, aber rolatiy ge-
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ringo objektiv nachweisbaro Verandcrungen ein, die in erster Linio das liiimatopoet. 
System betrafen. Subjektivo Kranklioitserscheinungen waren: tlberempfindliohkeit 
gegen A., Magenbeschwerden u. heftige Kopfsohmerzen. (Med. Klinik 28. 1741— 43. 
9/12. 1932. Halle, Univ.) F r a n k .

F. K. Meyer-Brodnitz, Zur gewerbehygieniachen Bedeutung des Paraffinspritz- 
verfalirens. Der automat. Gp.Al.lWEB.-Paraffinzerslaubungs- u. Auftrugsapp. wird an 
der 2-Touren- oder an der Rotationsmaschino angebracht u. spriiht auf den friseh 
gedruekten Bogen einen Haucli feinzerstaujbten, erkalteten Paraffins. Dieses bildet 
eine mechan. Treimschieht zwischen der nassen Druckfarbe u. dem niichstfolgenden 
Bogen, der Paraffinauftrag ist so gering, daB er auf dio (Jualitat des Druckes keinen 
EinfluB ausiibt. Die an der Maschine oder in ilirer Kalie arbeitenden Personen erkranken 
haufig an Appetitlosigkeit, Brennen der Augen, Katarrhen etc., die nach Anbringung 
einer Absaugeeinrichtung fast aufhórten. (Arch. Gewerbepathol. Gewerbehyg. 3. 
523— 2G. 3/8. 1932. Berlin, Gewerbehygien. Abt. d. Allg. Dtsch. Gewerkschafts- 
bundes.) ' F r a n k .

A. T. Wilford, Auspuffgase und Luftverunreini<jung. Die Angaben von R e o a n  
(C. 1932. II. 1666) iiber den CO-Geli. yon Auspuffgasen diirften fiir nichtamerikan. 
Verhaltnisse zu hoch sein. Die RuBentw. bei Schwerolmotorcn liiBt sich nach neueren 
Erfahrungcn an Autobussen verineiden. (J . Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. 655. 
1932. London.) 11. K. Mu l l e r .

J. E. Nyrop, Auspuffgase und Luflverunreinigung. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. fiihrt 
die Zunahme der Erkrankungen an Lungenkrebs auf die Auspuffgase zuriick u. warnt 
vor Ausdehnung des Automobilverkekrs. (.1. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. 692. 
12/8. 1932. Kopenhagen.) R. K. Mu l l e r .

C. M. Whittaker, Auspuffgase und Lufti-erunreinigung. (Vgl. vorst. Reff.) Gegen- 
iiber WlLEORD weist Vf. darauf hin, daB nach seinen Erfalirungen an nordengl. Ornni- 
bussen eine gesundheitsscliadliehe RuBentw. nicht immer vermieden wird. (J. Soc. 
chem. Ind., Chem. & Ind. 51. 692. 12/8. 1932. Cheadle Hulme, Cheshire.) R. K. Mii.

A. T. Wilford, Auspuffgase und Lm.flverunreinigung. (Vgl. vorst. Reff.) In Er- 
widerung an NYROP betont Vf., daB die Abgase von Scliwerolmotoren fast Yólhg CO- 
frei sind. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. 706. 19/8. 1932. London.) R. K. Mu.

Soc. des Pompes Tllirion, Frankreich, Herstellung von Schautn fiir Feuerlosch- 
zwecke aus einem pulverigen u. einem fl. Ausgangsmaterial, die in zur Sehaumerzeugung 
notwendiger Menge unter Verwendung von Pumpen zusammengebracht werden. Dazu 
mehrero Abb. (F. P. 733 413 vom 5/6. 1931, ausg. 5/10. 1932.) M. F. Mu l l e r .

III. Elektrotechnik.
A. R. Dunton, Eine t)bersicht iiber die Foiischritle von Isoliemuilerialien. Es 

werden die techn. wichtigen physikal. Eigg. von festen, fl., piast. u. gasfórmigen Isolier- 
stoffen ubersichtlich behandelt. (J. sci. Instruments 60. 178— 86. 1932.) D u s i n g .

H. Ewest, Hochleislungsrohren, insbesondere Natriumróhren, und ihre Anwendung 
fiir  Beleuchtungszweclc. (Elektrizitatswirtsch. 1932. 2 Seiten. Berlin. Sep.) Sk a l .

Patent-Treuhand-Gesellschait fiir elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin 
(Erfinder: Martin Reger, Berlin), Elektrische Leuchtrohre mit gluhenden Hauplelektroden 
u. einem die Ziindung erleichternden, mit Heizstrom versorgtęn, elektronenemittierenden 
Gliihdralit, dad. gek., daB ein oder mehrere gegeniiber den Hauptelektroden isolierte 
Gliihdrahte, zweckmaBig gleiehmiiBig verteilt, langs der Gasentladungsstiecke an- 
geordnet sind. —  Dio Gliihdrahto konnen in bekannter Weise mit Osyden oder Nitriden 
der Alkalien, Erdalkalien oder seltenen Erden oder diesen selbst bedeckt sein. Bei 
der Leuchtrohre nach der Erfindung vollzieht sich die lonisierung der gesamten Gas- 
entladungsstrecke, insbesondere wenn es sich um sehr lange Róhren handelt, mit ge- 
niigender Schnelligkeit u. Sicherhcit, weil die Elektronen innerlialb der Gasentladungs- 
strecke, u. zwar sogar an mehreren Stellen derselben, entstehen. Dabei wird vermieden, 
daB die Hauptentladung yon der Oberfliiche der eigentlichen Elektrodę auf den beim 
Lampenbetrieb ausgesclialteten, mit ihr verbundenen Gliihdraht abwandert, diesen 
punktformig iiberhitzt u. Yorzeitig zerstort. (D. R. P. 564235 KI. 21f vom 16/5. 1931, 
ausg. 17/11. 1932.) H e in r i c h s .
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Rheinische Metallwaren- und Mascliinenfabrik, Dusseldorf-Derendorf, E nt
ladungsróhre mit selbstdndiger Entladung, dad. gek., daB dic Glaswandungen der Rolirc 
m it einem Materia], z. B. einem Alkalimetall, bclegt sind, so daB im Innem  der Róhre, 
auch wenn diese eingekapselt ist, eine konstantę Ionisierung des Gases stattfindet. —  
D a s Alkalimetall wird aus entspreehenden Verbb. frei gemacht. (Dan. P. 43 233 vom  
17/12. 1929, ausg. 27/10. 1930. D. Prior. 30/8. 1929.) D r e w s .

American Appliance Comp., Cambridge, Mass., V. St. A., Dampfentladungsrdhre 
fiir  Lichtbogenentladung mit Katliodendruckkammer, bei dor ais K athode fiir dic E nt
ladung eine hohle Kammer dient, dad. gek., daB das Innere dieser Kammcr mit ais 
Kathodenzuleitungen wirkenden metali. Wandteilen yersehen u. frei von leicht ver- 
dampfenden festen oder fl., ais Kathode wirkenden Substanzen ist u. eine von aufier- 
halb der Kammer zugefuhrte hocherhitzte, beispielsweise durch den Nutzstrom ioni- 
sierte Dampfatmosphare enthalt. 11 Anspriiche. —  Zwreck der Konstruktion ist vor 
allem, eine Dampfentladungsróhre von niedrigem inneren Leitwiderstand zu schaffen
u. den Verlust an Energie innerlialb der Róhre, der aus einer nutzlosen Verdampfung 
der fl. Dampfcpielle herrulirt, zu vermindern. Ais dampflieferndes Materiał soli vor- 
zugsweise Casium  verwendet werden. (D. R. P. 564295 KI. 21g vom 4/2. 1925, ausg. 
15/11. 1932. A. Prior. 1/3. 1924.) H e in r i c i i s .

Gebr. Koch Vereinigte Glaswerkstatten, Ilmenau (Thiir.), Verfahren zur Her- 
stellung luminescierende Stoffe enthaltender elektrischer Entladungsrohren, dad. gek., dafi 
dic Innenwand dor Entladungsróhre m it einem durch Verfluchtigung cntfernbaren 
Bindemittel iiberzogen wird, auf das dic lumincscierenden Stoffe aufgebracht werden
u. das nach diesem Aufbringen verfliichtigt wird. Ais Bindemittel werden mit Yorteil 
Stoffe m it geringer Oberflachenspannung u. grofier Viscositat yerwendet, z. B. mehr- 
wertige Alkohole oder Olycerin. — Durch das Verf. soli ein Aufbringen der lumines- 
ciorenden Stoffe auf dio Innenwand der Entladungsróhre in gleiehmafiiger Schichtdicke
u. mit grofier Haftkraft ermdglicht werden, ohne daB die Erreichung des erforderlichen 
Vakuums yerhindert wiirde. (Schwz. P. 156 604 vom 11/5. 1931, ausg. 17/10. 1932.
D. Prior. 20/6. 1930.) H e in r ic h s .

Telefunken Ges. fiir drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin, Herstellung von 
Ozydkathoden fiir Entladungs-, besonders Gleichrichterrohren unter Vermeidung der 
Verwendung von W ais Tragerstoff. Auf den Trager wird ein Wolframoxyd, gegebenen
falls in Mischung mit einem Kupferoxyd, oder Kupferoxyd allein mit einem anorgan. 
oder organ. Bindemittel, wie Cellon, aufgobracht. Von don Oxyden des W ist besonders 
W20 5 gecignet, das auch mit geringen Mengen von W 0 3, W 0 2 oder W gemisclit ver- 
wendet werden kann. (E. P. 374 241 vom 20/5.1931, ausg. 30/6.1932. D. Prior. 
20/5. 1930.) ' Ge is z l e r .

N. V. Splendor Gloeilampenfabriek Splendor Lampworks, Nijmwegen, H ol
land, iibert. von: Ernst Winter, Nijmwegen, Oliihkathode. Dor Kemdraht wird mit 
der Verb. eines Metallcs mit einem Metalloid u. hierauf mit einem Alkali- oder Erd- 
alkalimetall iiberzogen. Dann wird er zur Umsetzung des Alkali- oder Erdalkalimetalles 
mit der Metallverb. in nicht oxydierender Atmosphiire erhitzt. Zur Herst. eines BaSe- 
Uberzugs taucht man z. B. einen Draht aus W, Mo oder Ta in eine Lsg. von Ammonium- 
selenowolframat u. erhitzt ihn dann in einer Atmosphare von N 2, bis sich Wolfram- 
selenid gebildet hat. Der Draht wird dann in die Róhre eingebracht u. Ba aus der 
Dampfphase auf ihm niedergeschlagen. Hierauf wird weiter erhitzt, bis sich das Ba 
umgesetzt hat. Es entsteht ein festhaftender Uberzug von bohem Emissionsyermógen. 
(A. P. 1 867 959 vom 28/8. 1929, ausg. 19/7. 1932. Holi. Prior. 28/8. 1928.) Ge is z l e r .

Radio-Rohren-Laboratorium Dr. Nickel G. m. b. H., Berlin-Marienfelde, Oluli- 
Icathode, bestehend aus einem Trager und einem Uberzug, der in mehreren iibereinander- 
liegenden, aus Verbb. verschiedener Erdalkalimetalle bestehenden Schichten auf
gebracht ist, bei der die aufierste Schieht im wesentlichen aus einer Bariumverb. besteht, 
dad. gek., daB die dem Trager zunaehstliegende Schicht im wTesentliehen aus chem. 
verhaltnismiiBig inaktiven Substanzen, z. B. aus Calciumrerbb. besteht. — Die chem. 
Inaktivitat der innersten Schicht soli yerhindein, dafi die Schicht den Trager in schad- 
lieher Weise angreift, u. die Schicht mufi aufierdem derart beschaffen sein, daB sie bei 
plótzlicher Erhitzung des Tragers, z. B. beim Einsclialten des Heizstl'omes, nicht den 
Zusammenhang m it der Oberflache des Tragers yerliert u. dadurch rissig wird. Mg-
u. Ca-Oxyde haben sich ais besonders geeignet erwiesen. (D. R. P. 565052 KI. 21g 
vom 27/5. 1928, ausg. 25/11. 1932.) H e in r ic h s .
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Radio-Róhren-Laboratorium Dr. Nickel G. m. b. H., Bęrlin-Marienfelde, Ver- 
fahren zur Herstellung einer matallischan Zwischenschiclit aus Silber zwischen einer Unter- 
laga aus hochschmelzenden Metallen und einer emittierenden Oberflache fu r uberzogene 
Gliihkathoden, bei dem diese Zwisclienschicht elektrolyt. aufgebraelit wird, dad. gek., 
daB die Zwischenschicht nach bekannten Verff. durch Elektrolyse yon Cyandoppel- 
salzen gewonnen u. nach dem elektrolyt. Oberzug der bei diesem Verf. erhaltene Nd. 
von Cyansilber reduziert wird. —  Die zusatzliehe Cyansilbersclńcht ruft eino Verdickung 
des Metalluborzuges lieryor. Ferner wird sich an den Stellen, wo sich wegen gering- 
fiigiger Unreinlichkeiten ein reiner Metallnd. bei der Elektrolyse nicht absetzt, ein 
CyansilbemA. auf dem Draht bildon, der zu Silber reduziert werden kann. So entsteht 
also auch an den nicht ganz sauberen Stellen ein metali, tlberzug. (D. R. P. 566 466 
KI. 21g vom 21/11. 1928, ausg. 16/12. 1932.) H e in r ic h s .

AUgemeine Elektricitats-Gesellscliaft, Berlin (Erfinder: Robert Goldschmidt, 
Berlin-Karlshorst), Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Kondensatora mit einer 
durch besondere Wahl des Dielektrikums vorausbestimmbaren Temperalurabhdngigkeit 
bzw. -unabhdngigkeit seiner Kapazitdtswerte, dad. gek., daB die abwechselnd aus Materialien 
mit yersehiedener Temperaturabhangigkeit bestehenden cinzelnen Isolationsschicliten 
nach Eertigstellung des Kondensatorkorpers mit nur einem Impragniermittel getrankt 
werden. —  Es wird z. B . der ersten Metallsehicht eine Isolationsschicht mit negativem  
Temperatmkoeff., der zweiten Metallschicht eine Isolationsschicht mit positivem  
Temperaturkoeff. zugeordnot usw. Ais Stoffe fiir dio Isolationsschichten kommen 
beispielsweise Manilapapier, Cellulosepapier, Natronpapier, Sulfidpapier o. dgl. in 
Betracht. (D. R. P. 565246 KI. 21g vom 25/3. 1928, ausg. 30/11. 1932.) H e in r ic h s .

Hermana Beckmann, Borlin-Zeklendorf, Elektrolytischer Kondensator mit Elelc- 
troden aus Aluminium.- oder dhnlich ińrkcnder Melallfolie, die durch porósa, mit dam 
Elektrolyten getrankta Zwischenlagen voneinander gelrennt sind, dad. gek., daB die 
Zwischenlagen aus mikroporosem Gummi bestehen. — Das Porenvolumen dieses 
Guinmimaterials betragt etwa 50— 60%. die Poren sind also zur Aufnahme yerhaltnis- 
maBig groBer Mengen von Elektrolyt berpit. Infolge der durch die auBerst feinen Poren 
gesteigerten Capillarwrkg. wird der Elektrolyt in den Poren sehr fest gehalten, so daB 
er langsam yerdunstet. Da ferner das porose Gummi chem. eine besonders liohe Wider- 
standsfahigkeit besitzt, ist die Haltbarkeit der so hergestellten Kondensatoren eine 
hohe. (D. R .P . 566233 K1. 21g vom 11/7. 1931, ausg. 13/12. 1932.) H e in r ic h s .

Elektrizitats-Akt.-Ges. Hydrawerk, Berlin, Elektrischer Schicht- oder Wickel- 
kondensator m it eng anliegendem, luftabschliefSendem, isolierendem Oberzug aus einem 
Materiał, das beim Trocbian wahrend der Herstellung seine flussigan Bestandteile durch 
Verdunsten verliert und dann keine Feuclitigkeit mehr durchlafit, dad. gek., daB der tlber- 
zug die Form einer Kapsel aus Gellulose n./oder dereń Dorivy. aufweist u. homogen 
ist. Die Herst. des Kondcnsators gesehieht zweekmaBig in der Weise, daB der Konden- 
satorkórper an den offenen Seiten der einseitig oder zweiseitig offenen Kapsel mit einer 
Auflósung yon Gellulose oder einem ihrer Deriyy. in leicht fl. Lósungsmm. iiberzogen 
wird, so daB nach dem Verdunsten des Losungsm. ein allseitig goschlossener, homogener 
Uberzug entsteht. — Eine Warmebohandlung, welche die Kondensatoreigg. ungimstig 
beeinflussen kann, wird boi der Aufbringung des Uberzuges vollstandig yermieden. 
Ais Materiał fiir die Cellulosekapseln kommt insbesondere Cellulosenitrat, Cellulose- 
acetat u. ferner Hydratcdlulose in Frage. Das Losungsm. kami aus Aceton, Amylacetat 
usw. bostehen. (D. R .P . 560 015 KI. 21g vom 26/2. 1929, ausg. 27/9. 1932.) I I e i n r .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Bcrlin-Siemensstadt (Erfinder: Franz 
Schrottke, Berlin-Charlottenburg), Verfahren zum Herstellen von Kautschukiiberzugen 
au f Metallteilen, irisbesondere von elektrischen Leitungen, durch elektrisches Niederschlagen 
aus Kautschukmilch, bei welchem auf Metalle, dio nur eine sehr dunne Niederschlags- 
schicht zulassen, eino Sehicht guter Aufnahmefahigkeit aufgebracht wird, dad. gek., 
daB durch die Starko, in welcher letztere Schicht yorgesehen wird, die Starkę der nieder- 
zuschlagenden Kautschukschicht bestimmt wird. —  Sobald die Metallschicht guter 
Aufnahmefahigkeit durch die Lsg. yerbraucht ist, liórt der Nd. aus der Dispersion 
selbsttiitig auf. Es ist demnach nicht erforderlieh, wahrend des Niedersehlagens auf 
der Kautschukmilch die Herst. zu ubcrwachen. AuBerdem ergibt sich ein sehr gleicli- 
maBiges Erzeugnis. (D. R. P. 565 908 KI. 21c vom 20/2. 1930, ausg. 12/12. 
1932.) H e in r ic h s .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Walter 
Schramm, Finkenkrug), Yerfahren zum Herstellen ton Gummiuberziigen auf eisernen
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Gleichrichtergefafien, dad. gek., daB naclieinander durch Aufspritzen oder Aufstreielieu 
auf das GefaC zwei Gummilsgg. aufgebraclit werden, von denen die eine S  u. die andere 
einen Ultrabeschleuniger enthalt, worauf bei niedrigen Tempp., zweekmaBig bei etwa 
50°, die Yulkanisation yorgenommen wird. —  Zweek des Verf. ist, einen vóllig poren- 
freien, dielit anliegenden Gummiiiberzug mit guter elektr. Isolationsfaliigkeit u. lioher 
Korrosionsbestandigkeit zu erhalten. (D. R. P. 557 799 KI. 21g vom 11/10. 1929, 
ausg. 27/8. 1932.) H e in r ic h s .

Franz Skaupy, Berlńi-Lichterfelde, Elektrischer Kontakt, dad. gek., daB er aus 
Misehungen von l'antalcarbid u. Niobcarbid besteht. Gleiehzeitig konnen leicliter 
sclimelzbare Bindemittel, wie Metalle oder Metallearbide, vor allem der Wolfram- u. 
Eisengruppe, zugegen sein. Es konnen Gemisehe von Tantalcarbid u. Niobcarbid, wie 
sie olino vorlierige Trennung der Komponenten unmittelbar aus den Mineralien durch 
Ked. mit Kohle u. teilweise oder vollkonnnenc Verfluclitigung der ubrigen Bestandteile 
sieli lierstellen lassen, Verwendung finden. Die Herst. des Kontaktes ist yerhaltnis- 
maBig biJlig. (D. R. P. 554 931 KI. 21g vom 29/8. 1928, ausg. 15/7. 1932.) H e i n r i c h s .

Westinghouse Lamp Comp., Bloomfield, New Jersey, V. St. A ., Insbesondere zur 
Messung therapeutiscli wirksamer Struhlen diencnde, nur ultramolelt empfindliche Photo- 
zelle, dad. gek., daB die Kathode aus photoelektr. sensibilisiertem Cerium besteht. —  
Das Cerium  bringt, wenn es Yóllig gereinigt u. nach einer bestimmten Vorsohrift be- 
liandelt ist, eine n. photoelektr. Wrkg. liervor, die im blauen Bereich des Spektrums 
beginnt u. sich in den ultravioletten Bereich erstreckt, so daB der Stoff im wesentlichen 
fiir Licht im sichtbaren Bereich unempfindlich ist. Wenn derart behandeltes Ceńum  
fiir dio Kathode einer Photozelle verwendet wird, wird eine auBerordentlicli groBe 
Kmpfindliehkeit aussehlieBlich im Bereich des Spektrums erzielt, der unterhalb etwa 
4500 A. liegt. Die Photozelle ist also nur fur ultraviolettes Licht mit Wellenlangen 
unter etwa 4500 A empfindlich, liefert dabei aber lcraftige photoelektr. Stronie. (D. R. P.
564 452 KI. 21g vom C/5. 1930, ausg. 18/11. 1932. A. Prior. 6/5. 1929.) H e in r i c h s .

IV. Wasser. Abwasser.
D. Netuka, JReinigung von Trink- und Nutzimsser mit Aklivkohle. t)bersicht iiber 

Wirkungsweise u. bisherige Erfahrungen in England, Aussig, Stuttgart u. Ludwigs- 
hafen-Rh. (Chem. Obzor 7. 152—55. 31. Juli 1932.) Ma u t n e r .

F. E. Stuart, Gepidverte aktimerte Kohle bei der Wasserreinigung. Uberblick iiber 
Anwendung u. die bekannten Vorteile der aktivierten Kohlo. Nach Vorchlorung wird 
durch Kohlezusatz im Klarbecken das Restchlor nicht gebunden, sondern gleichmilBig 
gehalten, wahrend durch die auf den Filtern abgesetzte Kohleschicht freies Cl, HOC1
u. NaOCl vollstandig, Mono- u. Dichloramin aber nur teilweise entfornt werden. 
(J. New England Water Works Ass. 46. 312— 15. Sept. 1932. New York, N. Y.) Ma n z .

Samuel E. Killam, Mafinahmen zur Verbesserung von Geruch und Gesclimack in- 
folgę der Enlwicklung von jVikroorganismen im  Spot Pond Becken des Bostoner Stadl- 
bezirkes. Der durch das Wachstum von Uroglenopsis, Synura u. Dinobryon im ver- 
eisten Spot Pond-Becken hervorgerufenc stark fischige Gesehmack u. Geruch wurde 
erst durch N H 3-Cl-Behandlung mit 0,7 mg/l Rest-Cl an der Pumpe gebessert, nacli 
Auftauen des Beckens durch Behandlung mit CuS04 (0,3 mg/l) in einer Woche belioben. 
(J. New England Water Works Ass. 46. 241—51. Sept. 1932. Boston, Mass.) Ma n z .

H. Nilges, Wirlschaflliche Speisewasserpflege. Besprechung eines Kesselstein- 
mittcls, D. M. Dampfkesselemaille, einer dunkelbraunen kolloiden Lsg. von schwach 
saurer Rk., welches alten Stein ablosen u. neuen sowie Anfressungen durch Bldg. einer 
glanzenden, unmeBbaren Schutzscliicht verhindern soli. (Z. Spiritusind. 55. 271— 72. 
22/12. 1932. Berlin.) Ma n z .

William J. Ryan, Kalk-Phosphat-Sodazusiitze. Zusamuienstelhing von Formeln 
fiir die Berechnung der Chemikahenzusatze bei Kalk-Soda-Yorreinigung u. bei Phosphat- 
zusatz im Kessel. (Power 76. 286— 87. Dez. 1932. New York.) Ma n z .

Ralph A. Stevenson und Harvey C. Banks, Chemische Abwasserreinigung mit 
liegenerierung des erschópften Fdllungsmittds. Der Verbrauch an Fallungsmittel wurde 
dadurch yermindert, daB der Schlamm m it Cl in Mengen yon 10—30% der Trocken- 
substanz behandelt u. wiederholt dem Abwasser zugesetzt wurde. Das Verf. wurde
u. a. derart durcligefuhrt, daB dem frisehen Abwasser erst Schlamm aus dem zweiten 
Klarbecken, dann m it Cl regenerierter Schlamm am Anfang, u. FeCl3 am Ende des 
Miseliyorgangs zugefiihrt u. der AbfluB gechlort wurde, wobei mit 30 g Cl u. 24 g FeCl3
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je cbm eine 95%>g- Verminderung der Schwebestoffe u. des biochem. Sauerstoffbedarfs 
erreickt wurde. (Publ. Works 63. Nr. 11. 11— 12. Nov. 1932. Pało Alto, Calil.) Ma n z .

E. Naumann, Eine einfache biologische Melhode zur Priifung von Anstrich- und 
Impragniermitteln ju r  Wasserzistemen. Ais Indicator fiir dio Giftigkeit von Anstrich- 
u. Impragnierstoffen verwendet Vf. Kulturen von Daphnia magna. Stirbt eine solcho 
in  Ggw. eines Stoffes innorhalb 10 Tagen ab, dann muB der Stoff ais giftig erklart 
werden. (Tekn. Tidskr. 62. 449— 50. 26/11. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Brauer und Reiss, Bestimmung der Ilarte nach Wartka in  stark chloridhaltigen 
Wdssem. Die friiher (vgl. C. 1932. II. 3132) bcrichteto Beeinflussung der Hartcbcst. 
nach W a r t h a  war durch einen Versuchsirrtum, den Kalk- u. Magnesiageli. des vcr- 
wendeten NaCl, hervorgerufen. Bei reinem NaCl wird die Hartę kaum geiindert. (Chem.- 
Ztg. 56. 903. 12/11. 1932.) Ma n z .

MuMddin Ali, Nachprufung der Melhode von Vincent zum Colinachweis in W'asser. 
Die VlNCENTsche Methodo ist boi Verwendung von Peptonfleischwasser bei selir lebens- 
fahigen Koimen von gleicher Empfindlichkeit wio dio E u k m a n sc Iio Probe, zeigt aber 
Keime, die einige Tage im Wasser verweilt haben, nieht m it Bcstimmtheit an. (Areh. 
Hyg. Bakteriol. 109. 31— 43. Okt. 1932. Hamburg-Istambul.) Ma n z .

William Firth Wells, Eine automatach ubertragende Garrohrchenbatterie fiir  die 
Ermittlung des Bacterium Coli im  Wasser. Bcsckreibung einer Kombination zweier 
Garróhrcken, dio durch einen capillaren Heber miteinander verbunden sind, so daB 
bei positivom Ausfall dor Laetosebriilie selbsttiitig eine Uberimpfung in das sekunda.ro 
Medium cintritt. (J. New England Water Works Ass. 46. 283— 87. 1932. Boston, 
Mass., Harvard School of Publ. Health.) Ma n z .

W. Wesly, Die Bestimmung des Restsauerstoffs im entgasten, sulfithaltigen Speise- 
wasser m it Hilfe eines neuen einfaclien Apparates. An Stelle der ublicken Sauerstoff- 
flasche wird ein ausgemessener, mit eingeschmolzener Glasfilterplatto u. Halin versehener 
Glaskolben verwendet. Der O wird durch Zusatz von 1 ccm NaOH u. 1 ccm 10°/oig. 
MnCl2 4 H 20-Lsg. gebunden, das sulfithaltige W. von dem Nd. in einer N-Atmospharc 
abgesaugt, der Nd. in KJ-haltiger HC1 gel. u. wie iiblich weiter behandolt. Um  Eehler 
din-ch Roststuckchcn aus den Rohrleitungen zu vermeidcn, ist das W. bei der Entnahmo 
durch Glasfilter zu filtrieren u. der Nd. in KJ-Pkosphorsaure zu lósen. (Z. analyt. 
Chem. 90. 246—55. 1932. Ludwigshafen, I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A.-G.) Ma n z .

Charles Kaisser, Deutschlaud, und Charles Normandon, Frankreich, Verfahren 
und Einrichtung zur teiluieisen oder vollstandigen elektrodialytischen Beliandlung von 
Flussigkeiten, insbesondere zur Wasserreinigung unter vermindertem Druck. (F. P. 
7 3 6 7 1 9  vom 26/3. 1932, ausg. 28/11. 1932. D. Prior. 27/3. 1931.) M. F. M u l l e r .

Alfred Pfeiffer, Berlin, Verfaliren zur Ilerstellung eines kesselsteinverliindernden 
Diffusionskorpers gemaB Patent 510 299, dad. gek., daB mindestens zwei Gewebe- 
bahnen verwendet werden, die einseitig, u. zwar vorzugsweise auf der rauken Seito, 
mit der klebefahigen M. versehen werden, worauf die beiden Bahncn mit der Sckickt- 
seite aufeinandergelegt u. zusammengeprcBt werden. Eyent. wird auf die Gewobe- 
baknen mit der klebefiiliigen, gerbstoffhaltigen M. Ba-Oxalat oder ein anderes zum Ent- 
hiirten des W. geeignetes Salz aufgestreut. Dazu drei weitere Unteranspriicke. (D. R. P. 
566 576 KI. 85b vom 31/8. 1930, ausg. 23/12. 1932. Zus. zu D. R. P. 510299; C. 1930. 
11.3830.) ___________________ M. F . Mu l l e r .

[russ.] Ssolomon Wiadimirowitsch Moissejew, Neucs Verf. zur Sterilisation von Trinkwasscr 
mittels vcrsilbertem Sand. Tl. I. Leningrad-Moskau: Gosstrojisdat 1932. (80 S.)
Rbl. 3.—.

V. Anorganische Industrie.
Woisin, Die Intensivierung von Bleikammersystemen unter besonderer Beruck- 

sichtigung des Gaillardverfahrens. Das GAILLARD-Verf. ergibt gegeniiber der An
wendung n. Kammern groBere Haltbarkeit der Apparatur, gunstigeren H N 0 3-Verbrauch 
u. gleiclimafligeren Betricb; gegeniiber den bekannten Turmsystemen stellt die meist 
geringere H 2SO.,-Konz. einen Nachteil dar, der aber durch geringere Anlagekosten 
aufgewogen wird. (Chem.-Ztg. 56. 970— 71. 7/12. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Jaroslav Jelinek, Die elektrothermische Reduktion und die Gliihreduktion der 
mineralischen Phosphate in den Vereinigten Staaten. Bericht vom technolog, u. wirt-
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schaftlichen Gcsiclitspunkt. (Chem. Listy Vćdu Priimysl 26. 355— Gl. 15/9. 
1932.) ' Ma u t n e r .

— , Graphitgeuiinnwig auf Geylon. (Farben-Cliemikcr 3. 4G0— G2. Doz. 1932.) S c h e if .
Charles S. Dewey und Paul K. LeJforge, Feuchtigkeilsadsorption durch liu/3. 

Der Fcuchtigkeitsgeh. von RuB liangt von der Kon z. des W.-Dampfes ab. Er andert 
sich jedoch nicht nach der FREUNDLlCHsclien Adsorptionsgleichung oder ais lineare 
Funktion nach dem HENRYschcn Gesetz. Die Kurven besitzen allgemeiu eine mehr 
oder weniger ausgepragte S-Form. Dic Werte der Feuchtiglceitsadsorption kónnen in 
direkte Bezichung gebracht werden mit anderen Adsorptionsdaten sowohl fiir GasruB, 
ais auch fiir aktm erte Holzkohle. (Ind. Engng. Chem. 24. 1045—50. 1932. Broston, 
Mars.) BLANKENFELD.

Vilem Schneider und Pavel Kubełka, Neue Herstellungsmelhode fiir Alkali- 
nitrate. Das Verf. nach der deutschcn Pat.-Anm. Y. 26 791 wird am Bcispiel:

V? Ca(N03)2 +  jSTaCl Vs CaCl2 +  NaNOs 
diskutiert. Zustandsdiagramme aus einer spater zu yeroffentUchcnden Arbeit von 
K u b e ł k a , S c h n e id e r  u. P r is t o u p il  werden wiedergegeben u. das Schema des 
techn. Prozesses mit Mengenangaben erlautert. (Chem. Obzor 7. 244—4G. 30/11. 
1932.) _ Ma u t n e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erhóhung der Sauersloff- 
ausbeute aus Mischungen ron Chemikalien, welche nach dem Erhitzen 0 2 abspalten, 
dad. gek., daB ais brennbarc Bestandtcilc aus Metallcarbonylen gewonnene Metallc 
allein oder in Mischungen mit anderen brennbaren Stoffen yerwandt werden. (D. R. P. 
566 780 KI. 12 i vom 20/2. 1932, ausg. 21/12. 1932.) D rew s.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Schultze, 
Frankfurt a. M.-Griesheim und Hans Georg Lange von Stocmeier, Bitterfeld), Her- 
stellung ron Alkalisulfid. Zu E . P. 336 251; C. 1931. I. 505 ist naehzutragen, daB man 
den H2 in erheblichem tlberschuB u. im Kreislauf u. unter standi^er Beseitigung des 
durch "die Rk. entstandenen W.-Dampfes durch Kiihlung oder Absorption mit dem 
Rk.-Gut zur Umsetzung bringt. In dem umlaufcnden Gas wird die Anwesenheit von 
CO„ oder CO durch geeignete Mittel ausgeschlossen. (D. R. P. 566 946 KI. 12 i vom  
25/9. 1929, ausg. 27/12. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Ley und 
Ludwig Teichmann, Leverkusen a. Rh.), Herstellung von wasserfreiem Nairiumsulfid. 
Zu E. P. 336 251; C. 1931. I. 505 ist naehzutragen, daB die Rk.-Geschwindigkeit auch 
durch Zusatz yon N a2S gesteigert wird. (D. R. P. 566 987 KI. 12 i vom 6/7. 1929, 
ausg. 24/12. 1932. Zus. zu D. R. P. 559 314; C. 1932. II. 4393.) D r e w s .

Silica Gel Corp., Baltimore, iibert. von: Ernest B. Miller, Baltimore, Gewinnung 
ron Schwefelsaure nach dem Kammerrerfaliren. Dic aus dem System entweichendcn 
Stickoxyde werden in einer porigen 51., wie Silicagel, absorbiert, von diesem getrennt 
u. in die Kammern zuriickgeleitet. Man kann auch zunachst das S 0 2 absorbieren u. 
hierauf nach dcm Mischen m it Luft in die Kammern leiten. (A. P. 1 889 973 vom  
6/6. 1924, ausg. 6/12. 1932.) D r e w s .

Ring Ges" chemischer Unternehmungen m. b. H., Seelze, Zerlegung komplexer 
Fluoride durch Erhitzen, gegcbenenfalls unter Anwendung yerminderten Druckes, l.dad. 
gelc., daB Kohle oder C enthaltende Verbb. bzw. Stoffe in geringen katalyt. wirkenden 
Mćngen dem Zersetzungsgut zugesctzt werden u. das Gcmisch crhitzt wird. —  2. gek. 
durch das Einbringen von festen Stoffen, Gasen bzw. Dampfen in den Spaltungsraum, 
die unter den Spaltungsbedingungen C abscheiden kómicn. —  3. gek. durch die Ver- 
wendung von Kohle oder C-haltigen Legierungen ais GefaBmaterial fiir den Spaltungs
raum. —  4. gek. durch GefaBmaterial fiir den Spaltungsraum, das m it einem Uberzug 
von Kohle, Graphit oder Carbid yersehcn ist. —  5. gek. durch dio Verwendung von 
Carbiden ais GefaBmaterial fiir die Spaltungsraume. (D. R. P. 566 029 KJ. 12 i vom 
19/5. 1929, ausg. 12/12. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Bahr, 
Ludwigshafen a. Rh.), Gewinnung ron nitrosen Gasen und Schivefeldioxyd bzw. Scliwefel- 
trioxyd aus Ammoniumsulfil gemaB D. R. P. 482 346, 1. dad. gek., daB das Salz mittels 
h. 0 2 oder 0 2 enthaltender Gase yerdampft wird, derart, daB dem Salz der Stroni der 
Gase entgegengefiihrt wird. —  2. dad. gek., daB das erlialtene Gas-Dampfgemisch 
zwecks Umwandlung des SO„ in S 0 3 iiber einen Vorkontakt u. sodann, gegebenenfalls 
nach Zusatz einer weiteren 0 2-Menge, iiber den NH3-Oxydationskontakt geleitct wird. —
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з . dad. gek., daB die Oxydation des SO., nach derjenigcn des N H 3 vorgenommen wird.
(D. R. P. 566 947 KI. 12 i vom 28/4. 1927, ausg. 24/12. 1932. Zus. zu D. R. P. 482346;
C. 1932. II. 3594.) D r e w s .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: Philip H. Palter, Orange, 
Oewinnung ton  Ammoniak. Cyanamid u. W. werden in einem geeigneten Gefafi auf 
wenigstens IGO0 erhitzt. Diese Temp. wird anfrecht erhalten, bis die Rk. im wesent- 
lichen beendet ist. Das entwickelte NH3 wird erst abgelassen, wenn die Temp. der 
Charge 160° betragt. (A. P. 1 889 956 vom 27/2. 1929, ausg. 6/12. 1932.) D r e w s .

Bergbau-A.-G. Lothringen, Gerthe, Verhiitung von Wćirmeterluslen bei der 
Ammoniak-Druclcsynlhese, wobei die umzusetzenden Gase zwisehen dem Mantel des 
DruckgefaBes u. dem li. Katalysator durch eine porige Schicht geleitet werden, dad. 
gek., daB man die gesamten umzusetzenden Gase durch eine zwisehen dem Mantel u. 
dem Katalysator angeordnete porige Schicht schlecht warmeleitenden Materials im 
Gegenstrom zu der von dem h. Katalysator abfliefiendcn Wiirme treibt. (D. R. P.
565 719 KI. 12 k Yom 23/2. 1924, ausg. 12/12. 1932.) D r e w s .

Ralph S. Richardson, Teaneck, Reinigen vonfiir die Ammoniaksynihese bestimmten 
Slickstoff-Wasserstoffgemischcn. Das zu reinigende Gasgemisch wird mit fl. N 2 unter 
Druck gewaschen. Der in den gewaschenen Gasen enthaltene 0 2 wird mittels Kataly- 
satoren in W.-Dampf iibergefiihrt. Wahrehd des Waschens u. der katalyt. Umsetzung 
werden die Gase im wesentlichen unter dem gleichen Druck gehalten. AnschlieBend 
wird der W.-Dampf aus den Gasen entfernt. Die NH3-Syntliese wird sodann unter 
einem hóheren Druck durchgefiihrt, ais bei der Reinigung der Gase yerwendet wurde. 
(A. P. 1889 934 vom 16/8. 1929, ausg. 6/12. 1932.) D r e w s .

Chemical Construction Corp., Charlotte, iibert. von: Ingenuin Hechenbleikner 
und Nicolay Titlestad, Charlotte, Kalalytische Oxydation ton Ammoniak. Man yer
wendet zylindr. gebogene Pt-Gaze, dereń oberes Ende zur Einleitung des Gasgemisches 
offen ist. Das untere Ende ist mittels einer undurehbolirten Scheibe yerschlossen. 
Die Gaze ist durch ein Band aus Pt-Blech yerśtarkt, das um ihren unteren peripher. 
Rand geschweiBt ist. Die erwahnte undurchbohrte Scheibe bestelit aus schwer schmelz- 
barem Materiał, z. B. Kieselerde. Die Scheibe dient zum Auffangcn des im Gase ent- 
haltenen Staubes oder sonstiger Verunreinigungen, welche sich sonst in der Bodengaze 
absetzen wurden. (A. P. 1889 549 vom 25/2. 1930, ausg. 29/11. 1932.) D r e w s .

Ges. fiir Linde’s Eismaschinen A.-G., Hollriegelskreuth (Erfinder: Paul 
Schuftan, Hollriegelskreuth), Gewinnung der Lujtbestandteile mil hoherem Siedepmikl 
ais Sauersloff bei der Luftzerlegung durch Tiefkiihlung, 1. dad. gek., daB man den bei 
der Zerlegung yon Luft mittels Tiefkiihlung gewonnenen gasformigen, z. B. Kr u. X  
enthaltenden 0 2 einer Gegenstromwaschung mit prakt. Kr-freiem fl. 0 2 unterwirft, 
der durch Rektifikation des Ausgangssauerstoffes unter Kondensation des Kr-haltigen 
0 2 im oberen Teil der Wasclivorr. gewonnen wird. — 2. dad. gek., daB die Anreichcrung 
der erhaltenen Waschfl. durch Ruckfuhrung diesel- in das VcrdampfungsgefaB des 
Zerlegungsapp. oder in einer besonderen Zusatzsaule erfolgt, dic zweckmafiig unterhalb 
der Wasclisaule stelit u. aus der die D am pfe wieder in die Waschsaule zuriickgeleitet 
werden. (D. R. P. 566151 KI. 12 i yom 15/11. 1931, ausg. 16/12. 1932.) D r e w s .

U. S. Phosphoric Products Corp., New York, iibert. von: George F. Moore, 
Tampa, Reinigen von Phosphorsaure. Rohe H3P 0 4 wird mit einem Alkali unter Bldg. 
yon Dialkaliphosphat neutralisiert. Die erhaltene Phosphatlsg. wird sodann von den 
unl. Riickstanden u. Ndd. getrennt. Zwecks Fallung von Dicalciumphosphat wird 
sodann die Dialkaliphosphatlsg. m it reinem Gips behandelt. Das Dicalciumphosphat 
wird anschlicBend m it reiner konz. H 2S 0 4 zers., wobei neben der reinen H3P 0 4 Gips 
wiedergewonnen wird, der in den Kreislauf zurtickkehrt. (A. P. 1889 929 vom 25/9.
1930, ausg. 6/12. 1932.) D r e w s .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: Cyril B. Clark, Scarsdale, 
Konzentrieren von Phosphorsaure. Schwache H 3PO., wird mit einem h., P20 5 enthaltenden 
Gas behandelt. Der hierbei entstandene H3P 0 4-Nebel wird von der Waschfl. getrennt
и. danach zu konz. H3P 0 4, z. B . durch elektr. Abscheidung, kondensiert. (A. P.
1889 949 vom 11/2. 1930, ausg. 6/12. 1932.) D r e w s .

American Lurgi Corp., New York, iibert. von: Conway von Girsewald, Hans 
Weidmann und Gerhard Roesner . Frankfurt a. M., Oewinnung ton Pliosphaten. Aus 
yiel Si enthaltenden Metallphosphorverbb. wird das Si bis auf eine Menge von nicht mehr 
ais 5°/0 entfernt. Hiernach wird die Yerb. bei erhohter Temp. mit einem das Metali des
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gewiinschten Phosplmtes enthalten dem Salz zers. (A. P. 1890 204 vom 9/5. 1931, 
ausg. 6/12. 1932. D . Prior. 19/5. 1930.) D r e w s .

Vietor C. Emden, Los Angeles, iibert. von: John Rilcy Hughes, Lynwood, 
Gewinnung von Borax. Ein zerldeinertes, in der Natur yorkommendes Gemenge von  
Na-Borat u. Ton wird calciniert, wobei der Borax sein Krystallwasser yerliert u. hierbei 
zerreiblieh wird, wahrend der Ton sich erhiirtet. Die beiden Stoffe lassen sich sodann 
entsprechend ihrer verschiedenen Form u. GroBe, z. B. durch Sieben, yoneinander- 
trennen. (A. P. 1 889 989 yom 9/5. 1930, ausg. 6/12. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Stowener,
Ludwigshafen a. Eli.), Herstellung von aktirer Kieselsaure bzw. von akltien kieselsaure- 
halligen Massen aus gel. oder festen Silicaten oder aus anderen zersetzbaren Si-Verbb. 
gemiiB D . R, P. 456 406, 1. dad. gek., daB man hier ein scliwach alkal. Sol, aus dem 
beim Gerinnen eine Gallerte entsteht, die in 100 ccm mindestens 8 g SiO.> enthalt, 
erzeugt, wobei man auch die Zersetzungsmittel dem S i0 2-lialtigen Materiał zusetzen 
kann u. wie iiblich ein akt. Gel gewinnt. — 2. dad. gek., daB die Gallerte zweckmaflig 
vor yollendeter Schrumpfung mittels Siiure oder saurehaltigem W. u. gegebenenfalls 
mittels reinem W. gewaschen wird. (D .R . P. 566 081 KI. 12 i vom 20/8. 1926, ausg. 
12/12. 1932. Zus. zu D. R. P. 456 406; C. 1930. II. 1264.) D r e w s .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Jacąue C. Morrell, und 
Valentine A. Mekler, Chicago, Herstellung von Rup. Fl. KW -stoffe werden der un- 
yollstandigen Verbrennung unterworfen, wahrend sie in diinner Schicht durch einen 
naher beschriebenen App. stromen. (A. P. 1890188 vom 2/4. 1928, ausg. 6/12.
1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Grosskinsky, 
Ludwigshafen a. Rh.), Verbesserung der Eigenschaften von R up  durch Einw. von Gasen 
oder Gasgemischen bei erholiter Temp. auf RuB, die mit diesem unter Bldg. gasfonniger 
Stoffe in Rk. zu treten yermogen, dad. gek., daB solcher RuB yerwendet wird, der 
durch katalyt. Zers. C-haltiger Yerbb., insbesondere gemaB den D . R . PP. 552 623 
(C. 1932. I I ' 1056) u. 565 556 (C. 1933. I. 655), hergestellt ist, (D. R. P. 566 709 
KI. 22 f vom 4/12. 1928, ausg. 20/12. 1932.) D r e w s.

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken A.-G. (Gampel und 
Basel), Basel, Erzeugung von Kolilenoayd. Brennstoffe, z. B. Koks o. dgl., werden m it 
0 2 yerbrannt, wobei letzterer ais Stralil aus passend enger Diise bei passenden t)ber- 
drucken dem Brennstoff zugeffilirt wird. Jlan arbeitet, so, daB mindestens ein Sauerstoff- 
strahl auf die ausgeebnete Grenzflache von Brennstoff u. Gasraum auffallt. Durch 
Bewegung des Brennstoffes wird eine standige Ausgleichung dieser Grenzflachen er- 
zielt, derart, daB der Abstand dieses hierdurch stabilisierten Niyeaus des Brennstoffes 
yon der Sauerstoffdiise im Laufe des kontinuierlich fortschreitenden Gaserzeugungs- 
prozesses nur wenig yariiert. —  Weitere Ausfuhrungsfornien des Verf. werden bc- 
schrieben. (Schwz. P. 156425 vom 3/8. 1931, ausg. 17/10. 1932.) D r e w s .

American Cyanamid Co., New York, iibert. yon: George E. Cox, Niagara Falls, 
Abkiihlen von Calciummrbid. Das geschm. Carbid wird in einen Behalter gegossen, 
dessen Tiefe im Yerhaltnis zum Quersclmitt so groB ist, daB nur ein geringer Teil der 
Oberflaehe der Einw. der Luft ausgesetzt ist. (A. P. 1889 951 vom 21/3. 1927, ausg. 
6/12. 1932.) D r e w s .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. vou: John S. Beekley, 
Charleston, Gewinnung von Wasserstoff. Die Gewinnung erfolgt durch Umsetzung 
eines gasformigen KW-stoffes mit W.-Dampf in mehreren getrennten Rk.-Stufen. 
Dio Raumgeschwindigkeit in jeder Stufe ist im wesentlichen proportional der Rk.- 
Geschwindigkeit. Etwaiger Warmeverlust zwischen den einzelnen Stufen wird aus- 
geglichen. Man arbeitet z. B. in drei Stufen, wobei die Temp. der Gase bei ihrem Ein- 
tritt in die einzelnen Stufen ca. 650° u. beim Austritt ca. 525° betragt, (A. P. 1 889 530 
Yom 8/11. 1930, ausg. 29/11. 1932.) D r e w s .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: Alfred T. Larson, 
Wilmington, Oetcinnung von Wasserstoff. Fiir die Umsetzung von CO m it W.-Dampf 
bei erliohter Temp. verwendet man Katalysatoren, welclie Cu neben einem Oxyd aus 
der Gruppe des W, Mo, Ce, V, Mn, Mg enthalten. (A. P. 1889 672 yom 15/5. 1928, 
ausg. 29/11. 1932.) D r e w s .

"Charles H. Lewis, Harpster, iibert. von: Cliver M. Urbain, Columbus, Ge
winnung von nascierendem Wasserstoff. In einem wss. Medium wird ein positiy geladenes 
Kolloid, wie hydratisiertes Ferrioxyd, hydratisiertes A120 3, Farbstoffe o. dgl. mit
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oinem Elektrolyten in Form eines Alkalisalzes zusammengebraeht. Geeignete Elektro- 
lyte sind N a2SO.„ CaS04, FeK4(CN)0. Sobald dio Kolloide durch den Zusatz des Elektro
lyten auf den isoelektr. Punkt gekommen sind, wird naseierender H  frei. —  Das Verf. 
findet Anwendung in der Farberei, wo es sich um die Herst. reduzierend wirkender 
Biider handelt, sowie bei metallurg. Prozessen. (A. P. 1 8 8 9  714  T o m  29/11. 1929, 
ausg. 29/11. 1932.) D r e w s .

Alfred Mentzel, Berlin-Schoneberg, He.rslellung von Alkalinilral und Ammonium- 
chlorid aus Alkalichlorid gemaB D . R . P. 558 151, 1. dad. gek., daB nur ein Teil des 
in Stufe c) erhaltenen N H 3 nach e) zu Stickoxyden, der andere Teil hingegen m it der 
Salzsaure aus f) zu NH4Ci umgesetzt wird. —  2. dad. gek., daB ein solcher Teil des 
N H j aus c) gemiiB Stufe e) zu Stickoxyden umgesetzt wird, daB die aus Stufe f) her- 
stammendc Salzsaure liinreicht, um den restlichen Teil des N H 3 aus c) z u NH.Cl zu 
binden. (D. R . P . 566 689 KI. 12 1 vom 13/6. 1931, ausg. 19/12. 1932. Zus. zu D. R. P. 
553 151; C. 1932. 11. 4393.) D r e w s .

Ring Gesellschaft chemischer Unternehmungen m. b. H., Seelze, Hersłellung 
von Alkalihydroxyden durcli Umsetzung von Alkalifluorid mit Atzkalk oder dessen Aqui- 
valenten gemaB D. R. P. 557 661, dad. gek., daB die Rk.-Stoffe in gegebenenfalls ver- 
gróBerten u. m it Ruhrvorr. yersehcnen Trogen yon Drehnutschen miteinander ver- 
mischt werden (wobei in die Troge Filter eingehangt werden konnen), aus welchen die 
sich drehenden Nutschen fortlaufend das Rk.-Gemisch ansaugen u. eine Trennung 
des Flussigen vom Festen yor Erreiohung eines Gleichgewichtszustandes bewirken, 
worauf in an sich bekannter Weise das festo Rk.-Prod. ausgelaugt wird u. die Waschlauge 
zu neuem Ansatz dienen kann. (D. R. P. 566 360 KI. 121 vom 19/7. 1927, ausg. 
16/12. 1932. Zus. zu D. R. P. 557 661; C. 1932. II. 2505.) D r e w s ."

Kali-Kalender. Taschenb. f. Kalibergbau u. Kaliindustrie. Bearb. yon C. Hermann. Jg. 8.
1933. Halle: Knapp 1932. (IV, 184 S.) kl. 8°. Lw. nn. M. 5.20.

YI. Glas. Keramik. Zement, Baustoffe.
H. v. Wartenberg, Druckfestigkeit von Glcisrohren bei lwlieren Temper alumn. Nach 

Versuchen von B. Greiner, Z. Tabacznik, D. Janaszewski und A. Krawutschke. 
Dio m it einem Metallkopf yersehene Róhre wiirde in einem Ofen orhitzt u. unter Gas- 
druck gesetzt. 4 Glaser hatten bei 20° eine Zugfestigkeit von 450 bis 650 ±  30 bis 
50 kg/qcm. Sie ist vom Rohrendurchmesser abhangig. Dio Róhren lconnten bis nahe 
an die Transformationstemp. mit demselben Druck wie bei 20° belastet werden. Fiir 
Rohre bis 3 cm Durchmesser berechnet sich der Platzdruek zu P — o ■ (ya2— ;v)/(ya2+ y / “)> 
wo die Zugfestigkeit a =  300 kg/qem, bei Duranglas =  400 kg/qcm ist. (Z. techn. Physik 
13. 479—81. 1932. Danzig-Langfuhr, Phys.-chem. Inst. d. T. II.) S a l m a n g .

Oscar Knapp, Einflup der Spannung auf die Biegefesligkeit des Glases. Glasstabe 
wurden ohno u. m it Kiihlung auf Biegefestigkeit untersucht. Die Spannungen wurden 
mittels Gipsblattchen an der Hohe des Farbtons bestimmt. Die Verss. ergaben, daB 
gemaB Ge h l h o f f  u . T h o m as spannungsfreie Stabe eine geringere Biegefestigkeit 
hatten ais gespannte. Mit Erhohung der Spannung wird dic Biegefestigkeit groBcr. 
Diagramme u. Tabellen. (Glastechn. Ber. 10. 644— 47. Dez. 1932. Ujpest.) Salm .

— , Mehrschichtigcs oder einschichtiges Sicherheitsglas ? Meinungsyerechiedeii- 
heiten zwisehen der Herzogenthaler Glaswerke Bicheroux u. Cie. G. m. b. H. u. 
M. Vogt iiber dio physikal. Eigg. yon Sekuritglas (ygl. V ogt , C. 1932. II. 3005). 
(Kunststoffc 22. 271— 72. Dez. 1932.) H. S c h m id t .

— , Die Ursachen schlechłer Fdrbung beim Brennen von Tonproduklen. Verunreini- 
gungen des Tons mit K N 0 3, CaO, gróBeren Mengen Fe20 3, 1. Salzen usw. konnen Aus- 
bliihungen bzw. ungleichmaBigo Farbung yon Ziegeln u. dgl. yerursachen. Es werden 
GegenmaBnahmen diskutiert. (Corriere d. Ceramisti 13. 365. 367. Okt. 1932.) R. K. Mu.

Otto Krause, Uber Yermche m it dem Kapselton Markę „F “ der Vereinig(en Wild- 
stein-Neudorfer Tonwerke A.-G. Giinstig yerlaufene Verss. mit diesem Ton. (Sprechsaal 
Keramik, Glas, Email 65. 880—91. 15/12. 1932. Breslau, Keram. Inst. d. Techn. 
Hochsch.) S a l m a n g .

P. P. Budników und M. I. Nekritsch, Darstellung von Portlandzement aus An- 
hydrit und Gips. (Vgl. C. 1931. I. 2378.) Die Laboratoriumsverss. zur Herst. yon Port
landzement unter gleichzeitiger Gewinnung von S 0 2 zur / / 2SOĄ-Fabrikation durch 
Brennen von Anhydrit bzw. Gips mit Tonen u. Kohle zeigten, trotz einiger bestehenden
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Komplikationen, die Moglichkeit der Anwendung dieses Verf. D ic Konz. des S 0 2 
hiingt dnbei yon dor Menge des yerbrauchten Hoizmaterials ab. Es besteht die Móglich- 
keit, dafi bei der teclm. Anwendung dieses Verf. die bestehenden Scbwierigkeiten be- 
seitigt werden konnen. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sscr. B. Shurnal priklndnoi Chimii] 5. 173— 76. 1932. Charków, Chem.-technolog. 
Inst.) K ł e v e r .

A. Jaeschke, Die Verwendung von Beton in Beizereien. AUgemeine Ausfiihrungen. 
(Glashutte 62. 901— 02. 19/12. 1932.) S a l m a n g .

W. A. Carlson, Vergleiehende Versuche iiber die Durehlassigkeit von fiin f Zemenl- 
morleln. Dio Durehlassigkeit war je nach dem Alter des Zementmortels verschicden: 
Nach 7 Tagen war Portlandzcment besser ais Sonderzemente, nach 90 Tagen traten 
aber dio Eigg. der letzteren giinstig horvor, besonders bei einem mit 5% Kalk vcrsetzten 
Portlandzcment u. einem Sonderzcmcnt. Tabellcn u. Diagramm. (Concrete, Cement 
Mili Edit. 40. Nr. 12. 5— 7. Dez. 1932. The James H. Herron Co., Cleveland, 
Ohio.) S a l m a n g .

Alberto Pellacini, Kalkę. Silos. Loschverfahren usw. tlberblick iiber die B e
dingungen fiir dic Abloschung, Mahlung u. Aufspeicherung hydraul. Kalkę. (Comere 
d. Ceramisti 13. 375. 377. Okt. 1932.) ' R. K. Mu l l e r .

Wemer Mylius, Allerlei Fehlerąuellen bei der Analyse der Silicate. Hinweis auf 
ungenaue Best. der geringen Mengen, eingeliende Kritik der Einzelhandhabungen der 
gewóhnlichen Silicatanalyse. (Glashutte 62. 782— 86. 7/11. 1932. Karlsruhe, Priifungs- 
u. Versuchsanst. d. Techn. Hochsch.) SALM ANG.

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, Bleigldser. Bei der Herst. von Bleiglasern 
wird an Stelle von PbO oder Pb30 d durch ein Schmelzvcrf. gewonnenes Bleisilicat 
oder Bleikaliumsilicat verwendet. Es konnen groBere Schmelzvorr. verwendet worden, 
die Schmelztempp. sind niedriger u. dio Schmelzvorr. werden weniger angegriffen ais 
bei den bekannten Verff. (E. P. 383 186 vom 25/4. 1932, ausg. 1/12. 1932. D. Prior. 
14/9. 1931.) K u h l in g .

Patent-Treuhand-Ges. fiir elektrische Glilhlampen m. b. H., Berlin (Er- 
finder: Elisabeth Honigmann, Berlin), Verfahren zum M ąllieren von Borsauregldsern 
mittels eines fluorhaltigen Atzbades, dad. gek., daB dcm Atzbad Borsiiure, Borfluor- 
wassorstoffsiiure, dereń Salze oder Gemische vorgenannter Stoffe zugesetzt werden. —  
Ein Mattbad enthalt z. B. 100 Teile 60%ig. HF, 35 Teile NH4F u. 15 Teile H3B 0 3. 
Die Atztemp. betragt 70° u. die Atzdauer etwa 5 Minuten bei ruhigem Stehen der Atze. 
(D. R. P. 565 914 KI. 32b vom 12/11. 1931, ausg. 7/12. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Osias Kruh, Wien, Verfahren zum Verbinden von Metali mil Olas durch Ver- 
schmelzen, wobei auf der Verbindungstelle des Korpers aus dem einen Stoff ein Ubcr- 
zug aus dem anderen Stoff aufgebracht u. an diesem tJberzug dann der andere Korjjer 
durch Schweifien, Loten oder Anschmelzen befestigt wird, dad. gek., daB der eine 
der beiden Stoffe in fein yerteiltcr Form (Pulvcrform) in schmelzfl. Zustand, also in  
Form von Trópfchen, auf die vorzugsweise crlntzten Verbindungsstellen eines Korpers 
des anderen Stoffes, diesen benetzend, durch Auffallenlassen oder Aufspritzcn n 11- 
mahlich in solcher Blenge aufgebracht wird, daB nachher Kórper, deren Materiał der 
gleichen Art angehort wio dor aus dem fein verteilten Stoff aufgebrachto Belag, mit 
diesen durch Anschmelzen oder in anderer Weisie yerbunden werden konnen, wodurch 
eine gas- bzw. Yakuuindichte Verb. zwischen den beiden Korpern gebildet wird, wobei 
cs auch móglich ist, ein Glas, etwa Quarzglas, zu verwenden, das einen hoheren F. 
hat ais das Metali. Dazu noch drei wcitere TJnteranspruche u. eino Abb. (D. R. P.
566 054 KI. 32b vom 9/5. 1931, ausg. 8/12. 1932. Oe. Prior. 28/2. 1931.) M. F. Mu.

Felix Gusman, Frankreich, Ilerslellung von Glasbildern und -flachen, die mit fest- 
haflenden Drucken verselien sind. Dic aufzubringenden Beschriftungen oder Bilder 
werden zuvor in ein Gemisch aus fettlosliehen KW-stoffen u. Klebmittol folgender Zus. 
gctaucht: 15 Teile Glycerin, 30 Teile Gelatine, 10 Teile Kolophonium u. 45 Teile W. 
Temp. des Bades 50— 60°. Das mit dcm Druck yerseheno Glas erhalt nach der Trock- 
nung noch einen Lackiiberzug. (F. P. 732 208 vom 26/2. 1932, ausg. 15/9. 1932.
D. Prior. 3/3. 1931.) E n GEROFF.

Edgar Brothers Co., Metuchen, ubert. von: George Sinicoe, Trenton, V. St. A., 
Iłeinigeti und Enthdrlen von Ton. Der zu behandelnde Ton wird mittels Emulgierungs- 
mittel, vorzugsweise Na2C03 oder Natriumsilicat u. W., fein suspendiert, dio Suspension 
in langsamem Strom durch GefiiBe gefiihrt, in welchen sich kornige Yerunreinigungen
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absetzen, dann durch weitere GefiiCe geleitet, 111 denen sie mit Reduktionsmitteln, vor- 
zugsweise S 0 2 u. Zn, behandelt wird u. anschlieBend mit einer Lsg. von Na3P 0 4 be- 
liandelt. Man lafit dann absitzen u. zicht die FI. ab. (A. P. 1 888 701 vom 9/11. 1926, 
ausg. 22/11. 1932.) K u h l in g .

Arthur Sprenger, Berlin, Hitzehestdndige Gegensłande. Durch Scłnnelzverff. er- 
Iialtene Massen, welche ais hauptsachliche Bestandteile Mg, Al, Co 11. S i0 2 in solchen 
Yerhaltnissen entlialten, daB die Menge der S i0 2 zur monomolekularen Silttigung des 
Al nicht ausreicht u. die Menge des Mg hinreicht, um den Rest des Al u. einen Teil 
des Cr20 3 monomolekular zu binden, werden zerkleinert, m it sehr fein gepulverten 
Cbromeisenmagnesiumverbb., Chromat o. dgl. u. gegebenenfalls niedriger schm., organ, 
oder anorgan. Bindemitteln gemischt, unter Druck geformt u. gebrannt. (A. P. 
1886 268 vom 6/7. 1931, ausg. 1/11. 1932. D. Prior. 10/10. 1927.) K u h l in g .

Arthur Sprenger, Berlin, Herstellung ton feuerfesten Sleinen unter Yerwendung 
von Chromerz oder MgO oder beiden ais Bindemittel, dad. gek., daB aus Oxyden des 
Mg, Co, Al u. Si, diese Oxydc entlialtenden Erzen o. dgl. durch Zusammenschmelzen 
bei hohen Tempp., in einem Verhaltnis, daB sich die Verbb. der genannten Oxyde 
bilden kónnen, Massen erzeugt werden, welche nach dem Erkalten gekórnt u. unter 
Zusatz von yorzugsweise fein gemahlenem Chromerz oder Magnesit oder beiden u. 
gegebenenfalls auch unter Zusatz organ, oder anorgan. Klebstoffe verformt werden, 
worauf die Formlinge gebrannt worden. — Neben sehr hoher Eeuerfestigkeit besitzon 
die Erzeugnisse sehr lioho Druckerweiehungspunkte u. bobo Widerstandsfahigkeit 
gegen schm. Schlaeken. (D. R. P. 5G5 889 K1. SOb vom 30/11. 1927, ausg. 6/12. 
1932.) K u h l in g .

Stellawerk Akt.-Ges. vorm. Wilisch & Co., Berlin, Keramische Oegenstande. 
Gemalilene oder mehr odor weniger grob gekórnte Grundstoffe, wie Schamotte, Korund, 
Quarzit, Magnesit, Chromit o. dgl. wrerden unter Bewegung mit 2— 10% eines glcich- 
oder andersartigen Bindemittels yermischt, welches, trocken oder feucht, zu einem 
sehr feinen Pulvor yermahlon ist u., gegebenenfalls zugleich mit verflussigend wirkenden 
Stoffen, organ. Bindemitteln, wio Dextrin, EiweiB, Ol o. dgl., FluBmitteln, wie Atz- 
alkalien, Alkalisilicaten, -boraten, -sulfaten, H 3PO,„ u. dgl., Katalysatoren o. dgl. in 
Staub-, Nebel- o. dgl. -form zugefiihrt wird. Die Misehungcn werden, gegebenenfalls 
unter Erhitzen, unter Druck geformt u., wenn erforderlich, gebrannt. (E. P. 370 477

Arnold Niels Peter Jacobs, Randers, Herstellung eines emailartigen Uberzuges auf 
Holzwaren. Dio entsprechend geformten Holzstiickc werden mit einem hydraul. Mórtel 
uberzogen, insbesondere Magnesiazementmórtcl. (Dan.P. 43 466 vom 15/1. 1930, 
ausg. 8/12. 1930.) D r e w s .

Anton Weithaler, Crailsheim, Glasieren von Putzicandcn. D ic geeignet vor- 
bereiteten Wandę werden in bekannter AVeise mit Zementkaltglasurmassen bedeokt, 
denen 0,2— 1,5% laeklóslicho Stoffe, wie Zinkpalmitat, harzsaures oder palmitin- 
saures Al o. dgl. innigst beigemengt sind. Nach etwa 48-stiindigem Erharten unter 
Schutz vor Zugluft, Kiiltc u. Hitze wird dio Glasur mit der Lsg. eines nicht yerseif- 
baren Phenol-, Acetat- o. dgl. Lackes uberzogen, welche die lacklóslichen Bestandteile 
der Zementglasur lóst u. sich dadurch mit dieser fest yerbindet. (Oe. P. 129 996 vom  
21/11. 1930, ausg. 25/10. 1932. D. Prior. 4/12. 1929.) K u h l in g .

Imperial Chemical Industries Ltd. und Viktor Lefebure, London, Sprilzbare 
Gipsmasse, bestehend aus: (Beispiel 1): gemahlenem Anhydrit bestimmt.er KorngróBe 
m it 0,5°/o K 2SO,, u . 0,75°/0 Z nS04. (Beispiel 2): gobranntem Anhydrit mit Zusatzen 
wie oben. Ais Beschleuniger kann statt K aS 0 4 auch Borax odor Pottasche genommen 
werden. (E. P. 374 440 vom 4/2. 1931, Auszug veróff. 7/7. 1932.) B r a u n s .

Aage Nielsen, Danemark, Porige Tongegenstande. Ton wird in bekannter Weise 
mittels stark verd. Atzalkalien oder alkal. reagierender Salzc verflussigt, die M. mittels 
gasentwickelnder Stoffe, fertiger Schaume oder schaumbildender Zusatze m it Gas- 
blasen beladen u. durch weiteren Zusatz der in klcinen Mengen verflussigend wirkenden 
Verbb. oder mittels Sauren oder neutraler oder saurer Salze verfestigt, geformt u. 
gebrannt. (F. P. 735 954 vom 26/4. 1932, ausg. 17/11. 1932. Dan. Prior. .30/4.
1931.) K u h l in g .

Simeon Lorenc, Warschau, Porose Kórper. Zur Bldg. der Poren in porósen MM., 
zwecks Herabsetzung ihres Wanneleitvermógens verwendet man H 20 2 bzw. im Gemisch 
m it Peroxyden oder anderen 0 2 abgebenden Stoffen. Zur Abscheidung des 0 2 w erden

vom 31/12. 1930, ausg. 5/5. 1932.) K u h l in g .
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ais Katalysatoren Fe-Pulver oder Kohle yer wendet. (Poln. P. 13 979 vom 15/5. 1930, 
ausg. 12/9. 1931.) SCHONFELD.

Imperial Chemical Industries Ltd., und Victor Lefebure, London, Porign 
Baublocke o. dgl. Im  wesentlichen aus Anhydrit, neben einem gaserzeugenden Stoff, 
einem das Abbinden besehleunigendem Mittel u. der erforderlichen Menge W. bestehende 
Gemische werden, gegebenenfalls anteilweise in gerfinmige Formen gefilllt u. nach 
erfolgter Ausdehnung u. teilweisem Abbinden in Blocke von der gewunschten GróBe 
geschnitten. Zusatz von bis zu 20% CaS04, ł / 2 H 20  beschleunigt das Abbinden er- 
heblieh. Eine oder mehrere der Oberfliichen kónnen mit Farbstoffen, Fullmitteln, Bi- 
tumen, Seifen, Glanzmitteln o. dgl. versehen werden, die Oberflachen kónnen auch 
samtlich oder teilweise aus kompaktem (nicht porigem) Gips bestehen. (E. P. 381155 
vom 23/6. 1931, ausg. 27/10. 1932.) K u h l in g .

Soc. an. des Chaux et Ciments de Beon-Lugrien, Frankreich, Baulcorpcr. Inner- 
halb beliebig, z. B. ais rechteckige Prismen geformter Blocke aus porigen Mórteln sind 
aus nicht porigen Mórteln bestehende Netzwerke o. dgl. angeordnet. D ic Blocke 
kónnen z. B. derart hergestellt werden, daB in aus porigem Zcment- o. dgl. -mórtel 
liergestellten Formkórpern Hohlraumo ausgespart u. mit nicht porigem Mórtel aus- 
gegossen werden. Die Erzeugnisse trocknen rascher, sind fester u. weniger zum Auf- 
blahen gcneigt ais nur aus porigem Mórtel bestehende Baublócke. (F. P. 730 007 
vom 27/4. 1932, ausg. 18/11. 1932. Schwz. Prior. 30/4. 1931.) K u h l in g .

Robert Bindschedler, Frankreich, Bauplalłen. Bei Bauplatten m it emailartiger 
Oberfliiehe, welche aus einer aus Asbestzement o. dgl. liergestellten Tragscliicht u. 
einer Decksehieht bestehen, welche ungelóschten CaO entbalten kann, treten zuweilen 
Veriinderungen auf, welche wahrscheinlich durch den ungelóschten CaO bewirkt werden. 
Zur sieheren Yermeidung dieses Ubelstandes wird die frisch bcreitete Schieht von Asbest
zement o. dgl. zunachst mit einer kalkfreien Schicht, z. B. einer aus weiBem Zement 
bestehenden Schicht iiberzogen u. die gegebenenfalls ungelósehten CaO enthaltende 
Schicht erst dann aufgebracht. (F. P. 736193 vom 5/8.1931, ausg. 31/11.1932.) K u h l .

Kreditanstalt der Deutschen, Prag, Siło fiir Oriinfutter. Ais Bausteine fiir das 
Siło verwendet man Kunststeine, bestehend aus Holzwolle, Magnesit u. MgCI2 oder 
MgSOj im Verhaltnis 3 +  10 +  2. (Tschechosl. P. 36 531 vom 27/3. 1926, ausg. 
25/6. 1931.) SCHONFELD.

Walter Kerstan und Oscar Kerstan, GuBemailfeliler, ihro U]'sachcn und Yerhiitung. Duis
burg: Verl. Emailwaren-Industrie 1932. (70 S.) 8°. M. 2.60.

Sprechsaal-Kalender fiir Kerainik, Glas, Email. Hrsg. von J. Koerner. 1933. Coburg: 
Muller & Schmidt 1932. (68 151. 344, XIV S.) kl. 8°. Lw. nn. M. 2.50.

Taschenbuch fiir Keramiker. 1933. 2 Bdc. Berlin: Yerl. Keramische Rundschau 1933. 
kl. 8°. Lw. M. 3.30. Tcxtbd. (VIII, 320 S.) Notizkal. d. kerarn. Rundschau 1933. 
(VIII, 52 S.)

Tonindustrie-Kalender 1933. Tl. 1.2. Berlin: Choin. Laboratorium f. Tonindustric. 1933. 
kl. 8°. Lw. Ar. 3.30. 1. (Notizkal.) (VIII, 32 S.) 2 Textbd. (VIII, 304 S.)

v n .  Agrikulturchemie. Dungemittel. Boden.
C. La Rotonda, Beitrage zur Kennlnis der landicirtscJiaftlichen Verwe.ndung ron 

Hochofenschlacke. Neutralisationsverss. ergaben, daB eine Hochofenschlacke m it u. a. 
41,01% CaO, 31,22% S i0 2 u. 12,18% A120 3 eine nur zeitlich, aber nicht quantitativ 
hinter Kalk zuriickbleibende neutralisierende Wrkg. zeigte. Bei Topfverss. brachte 
Hochofenschlacke im Vergleich m it kiinstlichen Silicaten, denen zum Teil Mn-, Mg- 
u. S-haltige Stoffe zugesetzt waren, hohere Ertrage hervor, was zunachst auf eine er- 
hóhte S i0 2-Aufnahme durch die Pflanzen, in zweiter Linie auf den Mn- u. Mg-Geh. 
der Schlacke zuruckzufiihren ist. Einer erhóhten S i0 2-Aufnahme stand eine yerringerte 
P20 6-Aufnahme gegeniiber, S i0 2 erwies sich also ais P20 5-sparend. Die ertrags- 
steigernde Wrkg. der Schlacke liielt auch noeh im 2. Jahrc an. lS E U B A U E R -V e rss . 
ergaben, daB die Schlacke den gesteigerten S i0 2-Bedarf von jungen Kórnerfruchtcn 
zu decken vermag. Eine vermehrte Verwendung von Hochofenschlacke in der Land- 
wirtschaft ist also von groBer volkswirtschaftlicher Bedeutung. (Landwirtsch. Jb. 76. 
587— 625. 1932. Bonn, Inst. f. Chemie der Landw. Hochsch.) L uth E R .

Felix Menchikovsky, D ie Entstehung des „Na.sas“-Bodens in  den rolen sandigen 
Bóden ron Palastina. Fiir die „Nasas“-Bóden, welche in den hiigeligen Kustenstreifen  
zwischen roten Sandbóden Y o r k o m m e n , ist charakterist., daB sie in der Tiefe eine oder
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mehroro undurchdringliclie kompakte Bodenschichten aufweiaen. Ihre Farbę wechśelt 
je nacli dem Iiumusgeh. yon grau his schwarz. Die Bldg. dieser Boden yerlauft der 
Bldg. der Podsolboden parallel mit dem Untcrschied, daB hier die Bldg. unter semiariden 
Verhiiltnissen u. ohne Humusanhaufung vor sich geht. Mechan. Bodenanalysen nach 
A t t e r b e r g , sowie Best. des Al(OH)3/Fe(OH)3-Verhaltnisses in den einzelnen Boden- 
schichten. Durch die Auswaschung wird mehr Al(OH)3 ais Fe(OH)., in die tieferen 
Bodenschichten befordert. Durch Al(OH)3 wird im wesentlichen die Entstehung der 
undurchdringlichen Bodenschichten bedingt. (J. agric. Sci. 22. 689— 703. Okt. 1932. 
Palestine, Agric. Exp. Stat. of Jewisli Agency Tel-Ayiv.) W. S c h u l t z e .

R. R. Mc Kibbin und P. H. H. Gray, Ghemische und mikrobiologische Faktoren 
einiger Quebecbdden. Bericht iiber yergleichende chem. u. biolog. Yerss. der yerschie- 
denen Bodenklassen. (Canad. J . Res. 7. 300—27. Sept. 1932.) Grim m e.

Ladislay Smolik, Studien iiber Bodenkólloide. Aus den bisher veroffentlichten 
Arbeiten u. anderem Materiał ergeben sich alJgemeine Zusammenliiinge, die in sieben 
Punkten formułiert werden. Es werden behandelt: 1. Dor absolute Betrag des Kolloid- 
geh. verschiedener BSden. 2. Dio chem. Zus. der IColloide. 3. Der kolloide Lehm u. 
die Pufferkapazitiit der Boden. 4. Dio Lóslichkeit des kolloiden Lehmes. 5. Ver- 
drangung adsorbierter Basen durch H-Ionen. 6. Austauschbare Basen u. das Ad- 
sorptionsvermógen der Koli. fiir Wasserdampf. 7. Die Koli. u. die von don Pflanzen 
aufnehmbare Bodenfeuchtigkeit. (Yfistnik ćeskosloy. Akad. Zemedólskó 8. 750— 53. 
1932. Briinn, Landw. Inst.) Ma u t n e r .

Ladislav Smolik, E in Beitrag zum Chemismus der mis dem Podsol isolierten 
kolloidalen Lehme. Aus den vorliegenden u. demniichst zu vcróffeutlichenden Mes
sungen wird geschlossen: 1. Die Koli. aus yerschiedenen Podsolschichten haben ver- 
schiedene chem. Beschaffenheit. 2. Die aus dem Illuvium isolierten Koli. sind reiclier 
an Fe u. Al ais dio Koli. anderer Horizonte. Hśiufig trifft dies auch fiir die Phosphor- 
saure zu. 3. Der wesentliche chem. Unterschied zwischen den Koli. aus yerschiedenen 
Horizonten liegt im molekularen Verhaltnis S i0 2:F e 20 3. (Vestnik 6eskoslov. Akad. 
Zcniedclske 8. 744— 47. 1932. Briinn, Landw. Inst.) M a u t n e r .

I. R. Haas, Kleinsiedlertum und Bodenfragen. Prakt. llatschlage u. Hinweise iiber 
Bodenbearbeitung, Bodenaciditat u. Kalkbediirftigkeit in bezug auf den Anbau yon 
Obstbaumen, Beerenobst, Hulsenfruchten u. Spargel. (Chem.-Ztg. 56. 741.
1932.) W . S c h u l t z e .

— , Inseklicide und Fungicide. Diskussion der Vorziige der Bestaubung oder Be- 
spritzung. Verwendung yon HgCl.> gegen den Kohlwurzelbohrer u. Naphthalin gegen 
die Móhrenfliege. (Chem. Trade J. chem. Engr. 91. 553. 9/12. 1932.) Gr im m e .

E. E. Chamberlain, Tomalenblallschimmel (Clado&porium fulvum). Wachstums- 
bedingungen des Tomatenblattschimmels u. Schadigungen durch denselben. Zur 
Bekampfung erwiesen sich prakt. Spritzungen mit NH,-Cu-Carbonat u. mit Schwefel- 
lsgg., sowie Bestaubungen tnit Sehwefelpulver. Die Glashauser desinfiziert man durch 
Ausraucherungen m it Formaldehyd oder S 0 2. (New Zealand J. Agric. 45. 136— 42. 
20/9. 1932. Palmerston North.) Gr im m e .

Panajot Majdrakoff, Versvche mit der Slreifenkrankheit der Gersle (Ildmintho- 
sporium gramineum Jtabh.) unter besonderer Beriielcsichtigung der Infeklions-, Beiz- und 
Immunitdtsfrage. Verss. zwecks Erzielung besserer Methoden zur Gewinnung der 
Konidien u. zur Erliohung der Befallprozente bei kunstlieher Infektion. Immunitats- 
yerss. mit zahlreichcn Gerstensorten. Zur Bekampfung der Krankheit erwies sich die 
Germisantauchbeize (0,125°/o, 30 Jlin.) am wirksamsten, am schlechtesten wirkte eine 
Formaldehydtauchbeize. (Botanisch. Areh. 34. 337— 62.1932. Leipzig, Inst. f. Pflanzen- 
bau u. Pflanzenzuchtung d. Univ.) W . Sc h u l t z e .

Charles Thom und Kenneth B. Raper, D ie ArsenikpUze von Gosio. Eine systemat. 
Unters. ergab yerbreitetes Vork. von As20 ;,-vertraglichen Pilzen, auch in der Sapro- 
phytenflora des Bodens. Manche Arten yertragen As20 3, ohne es anzugreifen, andere 
fiihren As-Verbb. in fluchtige oder leichter 1. Verbb. iiber. Eine As20 3-Anreicherung 
im Boden ist daher nur bei sehr starker Zufuhr oder unter besonderen cntwickiungs- 
hemmenden Zustanden zu erwarten. In geschlossenen Raumen ist Anwendung As- 
haltiger Pflanzenschutzmittel wegen des hiiufigen Vork. As-umsetzender Pilzarten 
u. der Vergiftungsgefahr dadurch bedenklich. (Science 76. 548—50. 9/12. 1932. U. S.
Dep. of Agricult.) Gr o s z f e l d .

I. Houben, i/ber Obstbaumcarbolineum. II . (I. vgl. C. 1930. I. 1029.) Stellung-
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nahme zu den Ausfiihrungen von P r o f f t  u . G o tz e  (vgl. C'. 1 9 3 1 .1. 2659). (Chem.-Ztg. 
56. 601— 04. 30/7. 1932.) W . S c h u l t z e .

W. Lepper, Die Titration der basisch wirkenden Bestandteilc der Dungekalkc. 
Nach Vf. kommt man zur Feststellung der neutralisierenden Wrkg. mit der Best. der 
Gesamtbasen aus. 1 g Substanz wird durch das Din-Sicb 20 ( =  0,3 mm) getrieben u. mit 
75 ccm W. +  0,5 n. HC1 im 200 ccm-Kolben 5 Minuten in scliwachem Sieden gehalten. 
Dic Lsg. wird mit NaOH titriert u. abfiltriert. Dann entfernt man die CO, durch 
Erhitzen u. titriert noeh w. auf Zwischenfarbe. Nacli dem Ausfallen des CaO ais 
Oxalat wird das Mg titriert. Bzgl. der Einzelheiten muB auf das Original verwiesen 
werden. (Z. analyt. Chem. 89 . 354— 60. 1932. Augustenberg in Baden, Staatl. Landw. 
Vcrs.-Anst.) L. WOLF.

B. Aarnio, Uber die chemisclie Bestimmung von verfugbaren Pfhmzennahrstoffcn 
im Boden. Nahrstoffbcstst. nach K o n ig  u. H a sENBAUMER an sandigen Lehmboden 
lieferten gute Ubereinstimmung m it nnchfolgenden Feldverss. (Suomen Kemistilehti 
[Acta chem. fenn.] 5. 43B. 1932.) W. S c h u l t z e .

Margarete von Wrangell und H. Beutelspacher, Methode zur Bestimmung gc- 
ringer Kaliummcngen in  Bodenldsungen. Es werden die versehiedencn Methoden zur 
Mikrobest. des IC untersucht. Am geeignetsten erwies sieli die colorinietr. Best. des 
N 0 2 im K,NaGo(NO.,)c-Komplex bei Zusatz von Indol in saurer Lsg. An Reagcnzien 
werden benotigt: 1. Natriumkobaltinitrit, 2. verd. Essigsaure, 3. 0,1 n. NaOH,
4. die eolorimetr. Vergleiclislsg. m it einem bekannten Geh. an AgNOo, 5. Indollsg., 
6. verd. ILSO.j. Zur Analyse wird das IC m it dem Reagens gefiillt, abzentrifugiert u. 
zum ausgewasehenen, gel. Nd. Indol u. H 2S 0 4 zugesetzt. Das Farbmaximum ist nach
5 Minuten erreicht, es bleibt %— 1 Stde. konstant. Bzgl. der Einzelkeiten muB auf 
das Original verwiesen werden. —  Es kónnen 24— 48 Bestst. taglich ausgefiihrt werden. 
Es lassen sich Mengen von 0,01— 0,12 mg K 20  im ccm mit einem Fehler von ± 4 %  
bestimmen. Unter 0,01 mg K ,0  leidet die Genauigkeit. (Z. analyt. Chem. 90. 401 
bis 417. 1932. Hohenheim, Pflanzenernahr.-Inst.) L. W o l f .

Richard Neu, Beilrag zur Bestimmung der Pyrelhrumextrakte und zur Venvertung 
in  wasseriger Losung. Getrocknete Pyrethrumbluten ergaben folgendo Extraktniongen: 
mit Aceton 10,04%, mit Spiritus 20,55%, mit A. 4,29%, m it PAe. 4,91% , mit Bzl. 
8,45%, mit Athylacetat 8,31%, mit CC14 5,09%, mit Tri 11,9%, m it Chlf. 7,86%, 
mit CH3OH 22,71%- Literaturangaben iiber die Pyrethrinbest. (Seifensieder-Ztg. 
59 . 790—91. 1932.) ______ ' S c h o n f e l d .

Chemische Fabrik Kalk G. m. b. H., Hermann Oehme und Ernst Herrmuth;
Koln, Diingemittel. AufschluBerzougnisse von Roliphospliaten, Supcrphosphat o. dgl., 
werden einem Ende, uberschiissiges gasfórmiges N H 3 dem anderen Ende einer Dreli- 
trommel im Gegenstrom zugefiihrt, die Reaktionstemp. wird obcrhalb 75° gehalten u. 
etwa in der Mittc der Trommel, wo das Superphosphat weniger ais 1— 2 Moll. N II3 ,je 
Mol. P 20 5 aufgenommen hat, durch Wasserkiihlung die Kondensation der entstandencn  
Wasserdiimpfo bewirkt. Die Erzeugnisse enthalten das P20 5 nahezu vollstandig in 
citronensaurelóslicher Form. (E. P. 3 8 3  4 3 4  vom 27/11.1931, ausg. 8/12.1932. D . Prior. 
28/11. 1930.) K u h l in g .

Charles Augustę Ambroise Vilain und Augustę Athanase Joseph Vilain, 
Frankreich, Herstellung von Dungemilleln. Naturlich vorkommender Magnesit wird 
nach dem Rosten oder Calcinieren bei Tempp. von 600— 1200° mit konz. H 3P 0 4 bzw. 
mit konz. H 3P 0 4 u. einem N H 4-Salz, wie ŃH^Phospliat, behandelt. Der Magnesit 
findet in Pulverform Verwendung. Die Rk. wird in Slischapp. durchgefiihrt; sie be- 
ginnt in der Kalte zwisehen 0 u. 30°. D ie M. wird sodann auf 70—80° erhitzt. (E. P. 
3 7 7  7 2 0  vom 28/2. 1931, ausg. 25/8. 1932. F. Prior. 28/2. 1930.) D r e w s .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskap, Norwegen. Durujcmillcl. 
Dolomit, Magnesit oder Gemische dieser Stoffe mit geeigneten Phosphaten oder 
Kaliumsalzen werden fein gepulvert, in geschmolzencm N H 4-N 0 3 gleichmaBig verteilt 
u. die fi. Jlischungen durch Herabfallenlassen in Tiirmen o. dgl. in Tropfenform ge- 
wonnen. D ie Erzeugnisse sind sehr lagerbestandig. (F . P. 7 3 6 1 2 7  vom 29/4. 1932, 
ausg. 19/11. 1932. E. Prior. 8/5. 1931.) K u h l in g .

Ohio Sanitary Engineering Corp., iibert. von: John T. Travers und 01iver 
M. Urbain, Columbus, V. St. A., Diingemittel. Aus liauslichen oder gewerblichcn Ab- 
wiisscrn werden die vorhandenen organ. Kolloide mittels Elektrolyte in Form reversibler 
Gele gefiillt u. entweder, nach geeignetem Troeknen u. Zerkleinern unmittelbar oder
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nach Zusatz yoh Ammonium- oder Kaliumaluminosilicat oder Silicometaphosphor- 
silure oder mehreren dieser Stoffe ais Diingemittel yerwendet. Ammonium- u. Kalium
aluminosilicat konnen durch Digericren von Natriumaluminat m it Wasserglaslsg., 
Trocknen, Waschen u. anschlieBendes Behandcln des Erzeugnisses m it der Lsg. eines 
Salzes des NH., oder K, Silicometaphosphorsaure durch Zusammenschmelzen von Sand, 
Alkalicarbonat u. Rohphosphat u. ansclilieBende Beliandlung mit HC1 gewonnen werden. 
(A. P. 1889 712 vom 25/8. 1928, ausg. 29/11. 1932.) K u h l in g .

[russ.] Konstantin Kajetanowitsch Gedrojz, Ohcmischo Bodenanalysc. '-i. Aufl. Moskau-
Lcningrad: Sselkolchosgis 1932. (536 S.) Rbl. 7.50.

.1. J. Skinner and othors, Fertilizers for sweet potatoes based on invcstigations in North
Carolina. Washington: D. C. Gov’t Pr. Off.; Sup3t of Doc. 1932. (46 S.) 8°. pap., 5 c.

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
R. J. Sarjailt, Koks in der melallurgischen Schmelz- und Hurtepraxis. Diskussion 

iiber Herst. von Hiittenkoks, allgcmeinc Eigg., chem. Zus., physikal. Eigg., Verbrenn- 
barkeit, Verwendung in der Metallurgie, Schmelzen im Tiegel, allgcmeines Erwarmen. 
(Metallurgia (Brit. J. Metals) 7. Nr. 37. 19— 21. Nov. 1932.) Za p p n e r .

M. J. Martin, Beitrag zur Untersuchung iiber die rationelle Verwendung von Hocli- 
ofengas in  metallurgischen Werken. D ie Verbrennung des Gases unter verschiedenen 
Drucken. (Rev. M etallurgie 29. 485— 91. Okt. 1932.) K. O. Mu l l e r .

T. G. Bamford, Die Eigenschaften verschiedener Sorten liandelsublichen Kupfers 
bei liohen Temperaluren. 5 Sorten Handelskupfer verschiedener Herst. u. Analyse 
werden bei hoheren Tempp. auf ihren Widerstand gegen weehselnde Beanspruchung, 
ihre Schlagfestigkeit u. Hartę gepruft. Die Unters. der wechselnden Beanspruchung 
wird m it einer AMSLER-Maschine gepruft, diese nicht ganz zu Ende gofiilirten Verss. 
zeigen, daB bei allen Sorten Cu zwischen 200 u. 300° eine Abnahme des Widerstandes 
bemerkbar ist. Cu mit l,72°/0 N i ist bei Tempp. uber 300° allen anderen Sorten weit 
iiberlegen, es zeigt sogar bei 560° ein M axim um  des Widerstandes gegen weehselnde 
Beanspruchung. Die Schlagfestigkeit wird nach Ch a r p y  bestimmt, sie zeigt Hochst- 
werte zwischen 200 u. 340°. Uber 340° tritt ein scharfer Abfall der Werte bis ca. 400° 
ein, bei hoheren Tempp. sind die Werte bei allen Sorten , auBer dem As-haltigen Gar- 
kupfer, verhaltnisma8ig hoch. Die Hartę wird mit dcm HERBERT-Pendel gepruft, 
das Garkupfer ohne As-Geh. ist im ganzen Temp.-Bereich am weichsten. Dio Hartę 
des desoxydierten Cu ohne As-Geh. steigt zwischen 50 u. 150° m it steigender Temp. 
u. ist hóher ais die der anderen untersuchtcn Sorten. (Engineering 134. 523— 24. 
J . Inst. Metals 49. 237—46. 1932.) Za p p n e r .

— , Wdrmebeliandlung und Schmieden einiger Leichtlegierungen. 4 Legierungen — 
Duraluminium (4% Cu, 0,55% Mg, 0,5%  Mn), Y  (4% Cu, 2%  Ni, 1,5%  Mg), R R  50 
(2%  Cu, 1,25% Ni, 0,80% Mg, 0,08% Ti, 1,35% Fe, 0,G% Si), R R  59 (2,2% Cu, 1,35%  
Ni, 1,5% Mg, 0,08% Ti, 1,35% Fe, 0,8%  Si) uberali Rest Al —  werden besprochen. 
Zur Warmebehandlung sind sehr genau regulierbare Ofen, bei denen das Gut nicht 
mit Verbrennungsgasen in Beriihrung kommt, erforderlich, da die Oberflache des 
Materials sonst leicht blasig wird. Eine neue Unters.-Methode mit Hilfe der A m s l e r - 
Dauersclilagmaschine wird erórtert. Die Alterungshiirtung wird durch Abschcidung 
submkr. Teilchen gel. Materials aus der iibersatt. Lsg. durch das Abschrecken erkliirt. 
Bei Duralumin u. Y erfolgt die Hiirtung selbsttatig intierhalb 5 Tagen, bei den RR- 
Legierungen durch 20-std. Erwarmen auf 170° u. Abschrecken in W. Zur Feststellung 
von Fehlern wird haufig nach der Warmebehandlung geatzt; ais Atzbiider dienen 10%ig- 
Na{OH)o oder eine Mischung von 1 Teil HF1 u. 4 Tcilen 10°/0ig. H,SO.j, wobei mit 
H N 0 3 nachgewaschen wird. Zusaninienstellung von Vers.-Ergebnissen zeigt, daB durch 
zu langes Atzen Veranlassung zu Ermudungsbriichen gegeben wird. (Metallurgia 
(Brit. J. Metals) 7. Nr. 37. 17— 18. Nov. 1932.) Za p p n e r .

Rudolf Hoffmann, Die Metallurgie des Magnesiums. Zusammcnfassung. (Metall- 
borse 22. 1421—22. 1453— 54. 1485—8G. 1517— 18. 1615. 1932. Freiberg i. Sa.) L e s z .

B . K u ceva lov , tJber die Goldgewinnung in Transm al. Technolog. Beschreibung 
des Amalgam- u. Cyanidverf. (Chem. Listy Vedu Prumysl 26. G00—04. 25/11. 
1932.) ‘ ' MAUTNER.

Friedrich Schwerd, Forschung und Forschungsergebnisse zur Schnittheorie. Ver- 
suchsprogramni, Beschreibung der Yersuchseinrichtungen. Die Verśs. erstrecken sich
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hauptsaclilich auf das Verh. des Werkstoffes, der hinsichtlich des Spanablaufes klassi- 
fiziert wird —  Scker-, FlieB-, ReiBspan —  Zerspanungsverss. an Stalli, A l, Cu, Messing. 
(Z. Ver. dtscb. Ing. 76. 1257— 65. 24/12. 1932. Hannover.) Z a p p n e r .

H. J. Gough, Der gegenwartige Stand der Kenntnis iiber Ermiidung von Melallen. 
(Assoc. Int. Essai Matóriaux. Congr. Zurick. 1931. I. 207— 27. 1932. Teddington, 
Nat. Physic. Lab.) L e s z y n s k i .

Reid L. Kenyon, Prozentuale Dehnung beim Zwjuersuch ais Mapstab fiir  die Tiefzieh- 
fćiliigkeit diinner Bleclie. Unstimmigkeiten gegeniiber den Resultatcn anderer Autoren 
bei ZerreiBverss. an dunnen Tiefziehblechcn m it yerschiedenen Mefilangen werdon nach- 
gepriift. Diese Blecho geben bei verscbiedener MeBliinge u. gleicher ZerreiBgescliwindig- 
keit gleicho Gesamtdehnung, die prozentuale Dehnung einer 4"-Probe -wird durch 
Multiplikation mit 1,24 in die einer 2"-Probe venvandelt. Dehnung u. Streckgrenze 
verandern sich stark mit der Geschwindigkeit der Kraftsteigerung beim Zugvers. Bei
2- u. 4"-Proben geniigt eine %" groBere Lange des parallelen Probeteils, um den Ein- 
fluB der Scliultern auf die prozentuale Gesamtdehnung zu beseitigen. Vf. unter- 
scheidet zwischen gleichmiiBiger u. lokaler Dehnung, dereń Summę die Gesamtdehnung 
ergibt; die gleichmaBige Dehnung kami einem genauen ZerreiBschaubild entnommen 
werden. Die Breitenabnahme beim Bruch ist von der MaBlange u. Versuchsgeschwindig- 
keit unabhangig. Die prozentuale Gesamtdehnung ist eino Funktion der MeBlango 
u. des Probenąuerschnitts, so daB diese Beziehung benutzt werden kann, die prozon- 
tualo Dehnung verscliieden starker Bleclie zu vergleichen. (Metals and Alloys 3. 220 
bis 225. Okt. 1932. Middletown, Oliio. Americ. Rolling Mili Comp.) Za p p n e r .

Franz Wever, Zur Frage der Werkstoffpriifung mit Bontgenstrahlen. Kennzeichnung 
des heutigen Standes der Grobgefiigeunters.: Die Bedingungen fiir die Herst. von 
Bildem  groBter Fehlererkemibarkeit sind weitgehend ermittelt, dagegen reichen die 
Grundlagen fiir die Auswertung der Róntgenbilder noch nicht aus. Notwendigkeit 
der Gemeinschaftsarbeit von Betrieb u. Forschungsanstalten. Vorschlag eines einheit- 
lichen Formblattes fiir die Aufzeichnung von Vers.-Bedingungen. (Stalli u. Eisen 58. 
1243— 44. 15/12. 1932. Dusseldorf, Kaiser-Wilh.-Inst. f. Eisenforsch.) Sk a l ik s .

— , Ammoniumclilorid. Qualitatserfordemisse fiir  den Oebrauch in  Galvanisierungs- 
badem. Fiir N H 4C1 zu Galvanisierungszweeken sollen folgende Bedingungen im all- 
gemeinen geniigen: Riickstand nicht >  0,10%, Fe nicht >  0,02%, freie Saure 0, 
S 0 4" nicht >  0,10%- Der Ausdruck „Salmiak" kann zu MiBverstiindnissen fiihren u. 
sollte vermieden werden. (Chem. Trade J. chem. Engr. 91. 497. 25/11. 1932.) R. K. Mu.

Adolf Vacin, Aniikorrosive Stdhle in  der chemischen Industrie. Obersicht von 
techn. Gesichtspimkt. Erganzung zu Ch l o u p e k  u . D a x e .Ś (C. 1932. II. 2104). (Chem. 
Obzor 7. 199— 200. 1932.) Ma u t n e r .

— , Wollfett ais liostschutzmittd. Empfehlung einer Uberziehung von Eisenteilen 
mit einer Lsg. von W ollfett in Trichlorathylen. (Brennerei-Ztg. 49. 199. 14/12. 
1932.) Gr o s z e e l d .

H. Masseille, Bemerkungen iiber die Oxydalion metallischer Schiffskide und die M ittd , 
um dieselben vor Rost zu schiiłzen (vgl. C. 1932. II. 3783). Lebensdauer der Eisenschiffe u. 
Priifung der Schiffsbóden. (Peintures-Pigments-Vernis 9. 177— 79.1932.) Sc h e if e l e .

— , Der Schutz der Metalle in  Seewasser vom biologischen Standpunkt. (Peintures- 
Pigments-Vernis 9. 180— 87. 1932.) Sc h e if e l e .

Trent Process Corp., New York, Aufbereitung von Metallschwamm. Zur Trennung 
des reduzierten Metalles von der Gangart nimmt man das reduzierte Gut nach dem 
Zerkleinern in einem KW-stoffól auf u. laBt die Mischung iiber einen Aufbereitungsherd 
flieBen. Die Metallteilchen werden in den Rillen des Hordes zuriickgehalten, wahrend 
die Gangartteilchen iiberfheBen. Das Verf. besitzt gleichzeitig den Vorteil, dafi dio 
Metallteilchen vor einer spateren Reoxydation bei der Verarbeitung geschiitzt werden. 
(E. P. 377 260 vom 15/4. 1931, ausg. 18/8. 1932. A. Prior. 17/4. 1930.) Ge is z l e r .

Reinhard Wussow, Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur Durchfuhrung metal- 
lurgischer Prozesse unter Verwendung einer slrahlendurchlassigen Wand zwischen Heiz- 
u. Arbeitsraum, dad. gek., daB das durch Strahlung zu erhitzende Gas, z. B. Wasser- 
oder Generatorgas, in der Heizkammer durch eine oder mehrere in dieser angeordnete, 
die Warmestrahlen gut absorbierende Lagen. z. B. aus granulierten Schamottebrocken 
oder stark porósen Schamotteplatten, geleitet wird, ehe es in an sich bekannter Weise 
durch das im Arbeitsraum befindliche Gut liindurchgefukrt wird. —  Durch das Hin- 
durchleiten der Gaso durch dic Beschickung wird eine gleichmaBige u. tiefgehende
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Durchwarmung des ganzcn Gutcs erreiclit. (D. R. P. 557 390 Kl. 18a vom 24/9. 1929, 
ausg. 24/8. 1932.) Ge is z l e r .

Heraeus-Vacuumschmelze Akt.-Ges. und Wilhelm Rohn, Hanau u. M., Her- 
sleUnng von lcohlensłoffarmen Chromlegierungen. Chxomoxyd wird in Ggw. eines ais 
Sammler fiir das reduzierte Cr dienonden Metalles der Eisengruppe m it techn. reinem 
H2, d. h. solchem, der nocli geringe Mengen Wasserdampf enthalt, reduziert. Das 
Reduktionsglas kann im Kreislauf verwendet werden, wenn man das gebildete W., 
z. B. durcli Ausfrieren, was im Ofen selbst gesckehen kann, entfernt. (F. P. 7 3 0 7 1 8  
vom 29/1. 1932, ausg. 20/8. 1932. D. Priorr. 27/2. ,15/4. u. 30/10. 1931.) Ge is z l e r .

Dow Chemical Co., iibert. von: George H . Weidemann, Midland, V. St. A., 
GuPformen fiir  Leichtmelalle. Dem Formsand werden in fester Form oder in Lsg. Stoffo 
zugesetzt, welche, wie Schwefel, H3B 0 3 u., besonders, Ammoniumsalze, z. B. NH,C1, 
N H 4Br oder (NH4)2S 0 4, sich oberlialb 100° u. unterhalb der GuBtemp. verfliichtigen 
oder zersetzen. Die Mischungen werden dann in iiblicher Weise zu Guflformen oder 
Teilen von GuBformen verarbeitet. Beschiidigungen der Oberflachen der GuBstiicke, 
vorzugsweise durch Oxydation, werden yermieden. (A. P. 1888441 vom 30/8. 1930, 
ausg. 22/11. 1932.) K u h l in g .

Hei'aeus-Vacumuschmelze A.-G. mul Wilhelm Rohn, Hanau a. M., Bimetali 
m it Umkehrung der Aussehlagsrichtung, dessen eine Komponente aus Nickeleisen mit 
32—42°/0 Nickel bestelit, dad. gek., daB die andere Komponente zu 90— 99 Teilen aus 
einem 38—46°/0ig. Nickeleisen u. zu 10— 1 Teil aus Molybdan bestelit, das ganz oder 
teilweise durch Wolfram ersetzt sein kann. —  Das Bimetali soli z. B. ais Anzeigemittel 
bei Apparaten in der Weise Anwendung finden, daB es infolgc seiner Deformation 
unter der Warmewrkg. bei Erreichung einer bestimmten Temp. einen Kontakt óffnet 
oder schlieBt u. dadurch die Warmezufuhr ein- oder aussehaltet. In bekaimter Weise 
ergibt sich dabei zunachst ein negativer Aussclilag, bei weiterer Erwarmung kehrt das 
Bimetali in die Ruhelage zuriick, u. es biegt sich erst dann in der eigentlichen Arbeits- 
riclitung aus. Die besondere Zus. des Bimetalls gemaB dem Patent ergibt in einem 
gewissen Temp.-Bereich, das beispielsweise etwa zwischen 200 u. 350° liegen kann, 
einen besonders steilen Anstieg der Ausbiegungskurye in Abhiingigkeit von der Temp. 
Es besitzt ferner infolge des Zusatzes von Mo eine hohe median. Festigkeit u. Elastizitiit, 
so daB es auch bei verhiiltnismaBig starken mechan. Beansprucliungen seine Ruhelage 
bei Abkuhlung wieder genau einnimmt. (D. R. P. 566144 Kl. 42i vom 24/8. 1928, 
ausg. 13/12. 1932.) H e in r i c h s .

Rene Richard-Cugnet, Frankreich, EUklrolytisches Verfahren. Elektrolyt. Ver- 
silbern, VergoIden, Vei'zinken, Verkupfern o. dgl. erfolgt m ittels Gleichstróme, welclie 
der Anodę des ElektrolysiergefaBes m i t  U n t e r b r e c h u n g e n  zugefiihrt werden. 
Man leitet den Betriebsstrom z. B. einem selinell gedrehten Unterbrecher zu, durch 
den er abwechsdnd den Anoden zweier parallel geschalteter Elektrolysiertroge zugefiihrt 
wird, dereń Kathoden mit der Riickleitung zur Stromąuelle yerbunden sind. Es kónnen 
m it wesentlich starkeren Strómen, ais iiblioh, glanzende glatte Metallbelage erhalten 
worden. (F. P. 736 632 vom 4/5. 1932, ausg. 25/11. 1932.) K u h l in g .

Wanderer-Werke Winklhofer & Jaenicke Akt.-Ges., Schónau, Eerslelluwj 
verchromter Drahtgegenstdnde, besonders Fahrzeugspeichen, unter Verwendung einer 
metali. Zwischensclucht, dad. gek., daB der Stalildraht nach dem Aufbringen der 
Zwischenschicht, die vorzugsweise aus Cu bestelit, durch Ziehen durcli polierte Zieh- 
eisen geglattet u. der Chromiiberzug erst nach Herst. der endgiiltigen Form des Drahtes 
aufgebracht wird. —  Die erhaltlichen Yerchromungen sind dauernd haltbar, das Verf. 
ist einfacher u. billiger ais die bekannten Verchromungen unter Erzeugung von 
Zwischenschichten. (D. R. P. 565 361 Kl. 48a vom 21/6.1931, ausg. 3/12.1932.) K u h .

Hanseaten-Binder Werk G. m. b. H., Bremen, Verstarken des EdelmUalluber- 
zuges von Meiallgegenstanden, besonders Besteckteilen. An den der Abnutzung besonders 
ausgesetzten Teilen der Metallgegcnstande werden, vorzugsweise durcli Pressen, Ver- 
tiefungen erzeugt, diese bis iiber den Rand der Vertiefung hinaus galvan. m it Edelmetall 
gefiillt, u. der Gegenstand hierauf durch Pressen geglattet. (Schwz. P. 156 462 vom  
11/8. 1931, ausg. 17/10. 1932. D . Prior. 14/8. 1930.) K u h l in g .

William Edmund Lewis, Glasgow, Korrosionsschulz von óllankschiffen. Die 
entleerten, an Stelle von Ol mit Seewasser angefullten Tanks werden dadurch vor 
Korrosion geschiitzt, daB man das W. m it FeSOi  versetzt u. unter Verwendung einer 
Eisenanode u. der GcfaBwand ais Kathode eine Elektrolyse yom im m t. Das .Fe-Salz 
wird unter Bldg. von Fe(OH)2 zers., wahrend sich Na2S 0 4 bildet. Das Fe(OH), o sy -
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dicrt sieli zu Fc(OH)3 u. macht dadurch den freien, korrodierend wirkenden 0., unschiid- 
lioli. (E. P. 377 226 vom 22/4. 1931, ausg. 18/8. 1932.) D e r s i n .
i- Praźska Tovarna na Barvy a Laky Akc. Spoi., Prag, Anslriche fiir  Eisen. Man 
setzt den iiblicliorweise fiir Eisensoliutzanstriolic yerwendeten Materialien Absorptions- 
mittel, besonders Aktivkohle zu. (Tschechosl. P. 36 880 vom 27/12. 1928, ausg. 25/7.
1931.) SCHONFELD.

Hans Rudolph Schmedes de la Roclie, Bremen, Herstellung von Itoslschutziiber- 
ziigen auf Metallkonstniklionen durch Aufbringen yon Sorelzoment, dem CaCl2 u. ovent. 
MgSOj zugesefczt worden ist. Nachtraglich wird noch ein Fluorid aufgetragen, das be- 
fahigt ist, sich mit dem CaCl, in das Ca-Fluorid umzusetzen. Vgl. D. R. P. 542 395; 
C. 1932. I. 1943. (A. P. 1889 644 vom 30/1. 1931, ausg. 29/11. 1932. D. Prior. 8/9.
1930.) M. F. Mu l l e r .

N. V. de Bataafsche Petroleum Mij., Haag, Dispersionen mit roslschutzenden 
Eigenschaften. Die Dispersionon erhalten einen Zusatz von Chromsiiure oder Chromaten, 
gcgebenenfalls in Verb. mit anderen Elektrolyten. (Dan. P. 43 506 vom 26/10. 1929, 
ausg. 22/12. 1P30.) ' D r e w s .

Vereinigte Stahlwerke Akt. Ges., Deutsehland, Verfahren zum Auskleiden von 
Róhren m it bituminosen Massen, nach welchem das auszuschleudernde Rohr 30—40° 
iiber dic Gebrauclistemp. der einzuschleudernden Rostschutzmasse erhitzt u. dann 
m it einem diinnen Anstricli dieser Rostschutzmasse versehen wird, worauf nach dem 
Erkalten des Rohres dieses mit der hocherwarmten Auskleidungsmasse in gewunsehter 
Starkę ausgcschleudcrt wird. (F. P. 729 651 vom 11/1. 1932, ausg. 29/7.1932. D . Prior. 
13/1. 1931.) ,  B r a u n s .

Cornp. de Produits Chimiąues et Electrometallurgiqueś Alais, Froges et 
Camargue, Frankreich, Schiitzen metallischer, besonders aus Aluminium und Aluminium- 
legierungen bestehenden Fldclien. Die gegen Salz- oder kalkhaltiges W ., atmosphar. u. 
salzhaltigc Luft u. dgl. zu schiitzenden Metallflachen werden mechan. gereinigt, mit
5—10°/oig. Lsgg. von Atz- oder kohlensaui-en Alkalien behandelt, mit Stoffen yerrieben, 
welclie, wie Lsgg. von Phenol oder Kresol, eine leichte Atzwrkg. ausiiben u. dann mit 
gesclimolzencm oder in z. B. clilorierten Athanen oder Athylenen gel., yorzugsweise 
gehiirteten Fettkorpcrn iiberzogen, welchen Weiehmachungsniittel, Desinfektions- 
m ittel u. gegebenenfalls fein yerteilte Kohle, Schwerspat o. dgl. einverleibt sind. (F. P. 
735 748 vom 25/7. 1931, ausg. 14/11. 1932.) K u h l in g .

[riiss.] Władimir Feruandowitsch Andeger, Chemie der Metalle. Leningrad: Maschinen 
bauinstitut 1932. (93 S.) Rbl. 2.—.

[russ.] Kon, Schipolawow u. Dewtsehenko, Fabrikation von hoohwertigeni Stahl in bas.
Martinofen. Moskau-Leningrad: Gosmaschmetisdat 1932. (04 S.) Rbl. 1.10.

[russ.] Nikołaj Anatoljewitsch Mmkewitsck, Eigcnscliaften, tlierm. Behandlung u. Verwendung 
von Eisen u. Stahl. Bd. I. Moskau-Leningrad: Gosmaschmetisdat 1932. (C82 S.j 
Rbl. 6.50.

[russ.] N. A. Pastnikow, Praxis der Elektroschmelze von Stahl. Moskau: Gosmaschmetisdat 
1932. (136 S.) Rbl. 2.23.

[russ.] Igor Nikolajewitsch Plakssin, Aufarbeitung von Golderzen. Moskau-Leningrad: 
Zwetmetisdat 1932. (260 S.) Rbl. 5.80.

IX. Organische Industrie.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Johannes Brodę 

und Otto Drossbach, Ludwigshafen), Verfahre,n zur Herstellung nichłexplosiver, fiir 
katalytisclie Umselzungen geeigneter Gas-IJampfgemische von konslanter Zusammensetzung, 
dad. gek., daB die gesamte, aus O, bestehende u. durch dic Menge der zu yerdampfendcn 
Stoffe fiir die Erreicliung des unterhalb der Explosionsgrenze liegenden Gemisches be- 
stimmte Gasmenge in zwei Teilgasstrome zerlegt wird, von denen der eine iiber dio 
obere Explosionsgrenze erliitzt u. dann mit dem anderen Teilstrom wieder yereinigt 
wird. Es werden z. B. Gasgemische liergcstellt, die regulierto Anteile von Dampfen, 
z. B. von Benzol, Anthracen oder Plienolen, enthalten. (D. R. P. 564 954 KI. 12e vom  
8/1. 1927, ausg. 24/11. 1932.) H o r n .

H. Th. Bohrne Akt.-Ges., Deutsehland, Herstellung von sauersloffhaUigen orga- 
nischen Verbindungen. Zu den Reff. nach D. R. P. 559 731; C. 1932. II. 3157 u. E. P. 
381 476; C. 1933. I. 504 wird folgendes hinzugefiigt: Mit gleiehem Erfolg konnen an 
Stelle der Ca-Salze der Fettsauren ais Ausgangsmaterialien ihre Ba-, Sr-, Mg-, Alkali-
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sake u. ebenso ilire Salze mit Sckwermetallen, wie Zn, Ni, Cu, verwendet werden. Des- 
gleichen kónnen Miscilungen von Salzen der Fettsiiuren m it yerschiedenen Basen ge- 
braucht werden. Liifit man im Ansatz die Formiate weg oder ersetzt sie durch Salze 
anderer Fettsiiuren, so erlialt man einfache oder gemischte Kelone bzw. sekunddre Alko
hole. Z. B. wird ein Gemisch aus 5 g  Ca-Salzen von Cocosfettsauren, 1,8 g Ca-Acetat, 
10 g Cyclohexan u. 0,7 g Cu-Katalysator unter einen H 2-Druck yon 130 at gesetzt u. 
allmahlich auf 320° erhitzt, wobei der Druck auf 275 at wachst. Nach 2-std. Rk.-Dauer 
erhalt man ein Gemisch sekunddrer Alkohole yon im wescntlichen Cn Hn -CHJDII■ CH3 
u. G J L ^ C H .O H -G il,  in einer Ausbeute von 70% der Theorie. (F. P. 734 864 vom  
7/4. 1932, ausg. 29/10. 1932. D. Priorr. 15/7. u. 14/11. 1931.) R. H e r b s t .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., Miinchen, Herstellung 
von E stem  des Vinylalkohols. Zu dem Ref. nach F. P. 649455; C. 1929. I. 2355 ist 
folgendes zu bemerken: Pro Stde. u. 1 Katalysatorraum. sollen mehr ais 50 1 des Ace- 
tylen-Carbonsauredampfgemisches durchgesetzt werden. Bei dieser hohen Stromungs- 
geschwindigkeit werden zwar dieRk.-Komponenten nur teilweise umgesetzt, dieserNach- 
teil wird aber durch eine Erhohung der stiindlichen Leistung des Kontaktes u. dessen 
Lebensdauer tlberkompensiert; auch werden die Bldg. von E stem  des Athylidenglykols u. 
andere Nebenrkk. zuriickgediangt u. Warmestauungen yermieden. (Oe. P. 130 637 vom  
25/1. 1928, ausg. 10/12. 1932. D . Prior. 12/2. 1927.) R. H e r b s t .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges. (Erfinder; 
Emil Liischer), Basel, Schweiz, Verfahren zur Darstellung von Aimisensaure aus For- 
miaten. Zu dem Ref. iiber das F. P . 721 506; C. 1932. II. 613 is t naclizutragen, daB 
auch bei Weiterverarbeitung der Umsetzungsprodd. schadlich liohe Tempp., z. B. 
durch Dest. der H C 02H im Yakuum yermieden werden, daB die Umsctzung mit H N 0 3 
stufenweise unter Entfernung der HCOaH  durch D est. yor jedem Zusatz von H N 0 3 
erfolgt, daB dieser stufenweise Umsatz ganz oder teilweise in Ggw. geringer Mengen 
von Sehutzstoffen, wie Harnstoff, Aminen usw., stattfindet u. daB bei der Zers. der 
Formiate ausgeschiedene Nitrate von der Lsg. getrennt u. diese durch Dest. im Vakuum 
auf HCOoH yerarbeitet wird. (D. R. P. 566 852 KI. 12o vom 5/4. 1931, ausg. 22/12. 
1932. Schwz. Prior. 25/6. 1930.) D o n a t .

Karl Ziegler, Deutschland, Alkylierung von Saurenitrilen. Auf Nitrile der all-
gemeinen Formel l^J '>CH- C==N, in der Rx u. R 2 gleich oder yerscliieden sein kónnen
u. ein Wassorstoffatom oder einen gesatt. oder ungesatt. Allcyl- oder Aralkylrest oder 
niclitaromat. isocycl. Rest bedeuten oder Rx u. R2 mit dem benachbarton C-Atom ein 
isocycl. System bilden, liiBt man hi Ggw. von AUtah- oder Erdalkaliamiden oder Alkali- 
oder Erdalkahhydriden oder organ, substituierten Amiden, wie beispielsweise Natrium- 
cyclohexylamin, Halogenverbb. der allgemeinen Formel R X  einwirken, in der X  ein 
Halogenatom u. R  einen gesatt. oder ungesatt. Alkyl- oder Aralkylrest, der durch Alk- 
oxy-, Aroxy-, Arylmercapto- oder Aminogruppen substituiert sein kann, oder einen 
niclitaromat. isocycl. Rest bedeutet. Nach dem Verf. werden Ausbeuten an alkylierten 
Nitrilen erhalten, die in den meisten Fallen 70% der Theorie iibersteigen, u. bei yielcn 
Alkylierungen 90% der Theorie u. mehr erreichen. Z. B. werden 19,7 Teile Diiithyl- 
acetonitril mit 3,9 Teilen gepulyertem Na-Amid u. 15,4 Teilen Allylchlorid in 100 Vol.- 
Teilen sd. trockenem Bzl. am RtickfluBkuhler beliandelt. Im Verlaufe von 15 Min. 
bis 1 Stde. entweiclit fast dio theoret. Menge N H 3. Danach wird dic Rk.-Mischung mit 
W. behandelt u. die Bzl.-Schicht abgetrennt. Das Rk.-Prod. wird durch Rektifikation 
Lsoliert. Neben einem Vorlauf von 7— 8 Teilen an unverandertem Ausgangsmaterial 
werden 16— 17 Falle Didthylallylacetonitril erhalten. Bei Verwendung eines 50°/oig. 
Uberschusses an Amid u. Allylchlorid werden 22— 23 Teile Diathylallylacetonitril ge- 
wonnen, das sind ca. 80% der Theorie. In ahnlicher Weise werden Benzyldiathylaceto- 
nitril (Kp.x 120— 122°, Kp.14 152— 153°), Cyclohexenyldidthylacetonitril (Ivp.12 129°), 
n-Butyldiathylacelonitril (Kp.u  86°), Isopropyldiathylacełonitril (Kp.12 71—73°), “Attylo- 
methyldidthylacetonilril (Kp.20 106— 107°) erzeugt. Ferner bilden sich aus Isopropyl- 
bromid u. Athyhsopropylacetonitril Alhyldiisopropylacelonitril (Kp.13 85°), aus Allyl
chlorid u. Isobuttersaurenitril AUyldiincthylacelonitril (Kp. 150°), aus l-Cyan-2-methyl- 
cyclohexen-(4) u. Benzylchlorid l-Gyan-l-benzyl-2-methylcyclohexen-(4) (Kp.12184 bis 
187°), aus 2-Cyan-3-methyl-l,4-endomethylencyclohexen-(5) u. Butylchlorid 2-Bulyl-
2-cyan-3-methyl-l,4-endomethylencyćlohexen-(5) (Kp.12 135— 136°), aus Chlorathyl u. 
Acetonitril Tridłhylacelonilril (Kp. 173— 176°), aus Allylchlorid u. Acetonitril Triallyl- 
acetonitril (wird durch propylalkoh. Kali zum Triallylacetamid, F. 63— 65°, yerseift),

XV. 1. 78



1 1 9 8 1I1X. Or g a n isc h e  I n d u s t r ie . 1 9 3 3 .  I .

aus Benzylchlorid u. Propionitril Dibenzylpropionilril (F. 101— 102°), aus Allylchlorid 
u. n-Butyronitril DiaUylbutyronilril (Kp.12 83— 84°; wird durch propylalkoh. Kali zu 
Diallyluthylacetamid verseift, F. 66°), aus n-Octylbromid u. n-Capronsaurenitril Di- 
octylcapronsdureni(ril (Kp.0l03 191— 193°), aus Butylbromid u. Acetonitril Dibutylacclo- 
nitrii (Kp.12 97— 100°) in der Hauptsache aber n-Capronsaurenitril (Kp.12 51°), aus 
Octylhalogenid u. Acetonitril n-Caprinsaurenitril, aus Cetylbromid u. Acetonitril 
n-Stearinsaurenilril, aus Phenathylbromid u. Acetonitril y-Phenylbultersaurenilril, aus 
Benzylchlorid u. Acetonitril neben Dibenzylacelonilril Hydrozimtsaurenilril, aus Allyi- 
chlorid u. Acetonitril Allylacetonitril, aus Bromathyl u. n-Butyronitril Dićithylaceto- 
nitril u. Trialhylacelonitril, aus n-Butylchlorid u. n-Butyronitril Monobulylhuiyro- 
nilril (Kp.12 68— 70°) u. Dibutylbulyronitril, aus Isopropylhalogcnid u. n-Butyronitril 
Monoisopropylbulyronitril (Kp. 156— 158°; gibt nach bekannten Methoden Isopropyl- 
brombutyramid), aus 1,3-Clilorbrompropan u. Isobuttersiiurenitril a,cc-Dimethyl-ó- 
chlorvaleriansaurenitril (Kp.lc 103— 104°), aus Diathylaminoathylchlorid u. Diiithyl- 
acetonitril Diathylamiiiotriaihylacetonilril (Kp.17 129— 130°), aus /S-Methoxyathyl- 
bromid u. Isobuttersiiurenitril a,<x.-Dimethyl-y-Tiielhoxybutyronitril (Kp,14 67°), aus 
/?-Phenoxyathylbromid u. Butyronitril oder aus Athylbromid u. Phenoxybutyronitril 
y-Phenozy-a-iithylbutyronitril (Kp.,., 170— 171°) u. Diphenozyal/iylbutyronilril (Kp,4 200 
bis 209°), aus /?-Clilorathyl-(p)-tolylsulfid u. Isobuttersaurenitril a ,a -Dimelhyl-y-[(p)- 
tolylmercapto]-butyronitril I (Kp.14 186— 188°). AuBerdem konnen folgende Substanzen

9 Ha C6H50 -C H 2-CH2\
i  c h 3 • c ai i 4 ■ s  • c h 2 • c h 2 • c —c n  i i  c , h 6- c h A c - c n

ÓH, O iH /
nach dem Verf. hergestellt werden: Benzylathylphenoxyalhylacetonitril (II) (Kp.0)1170 
bis 175°), Diallylacetonitril (K p.,2 73—74°), Dipropylacetonilril (Kp.760 183— 184°), Iso- 
butylacetonilril (Kp.760 1 54— 157“), M onopropylpropionitril (Kp.760 1 46°), Dipropyl- 
propionUril (Kp,10 68— 70°), Monobenzylpropionitril (Kp.17 130— 135°), Isopropyliithyl- 
allylacelonilril (K p.,0 80— 81°), sek. Butylacetonitril (Kp.760 152— 153°). Die nach dem 
Verf. erkaltlichen Nitrile stellen wertyolle Zwischenprodd. fiir die Herst. von Medika- 
nienten dar. (F. P. 728 241 vom 14/12. 1931, ausg. 2/7. 1932. D. Priorr. 18/12. 1930 
u. 7/5. 1931.) R . H e r b s t .

Resinous Products & Chemical Co., Inc., Philadelphia, iibert. von: Herman 
A. Bruson, Gcrmantown, Pennsylvanien, und Jack D. Robinson, Audubon, New  
Jersey, V. St. A., Ilerslellung von Heptanal und Undecylensaure. Ricinusól wird mit 
etwa der halben Mengc eines sauren Harzes natiirlicher oder synthet. Herkunft, wie 
Kolophonium, Dammar, Kauri-, Kongokopal u. dgl., gegebenenfalls in Ggw. von 
geringen, bis 2% des Oles betragenden Mengen yon Katalysatoren, wio Zn-Oxyd, 
Phosphorsaure, u. unter Durchleiten von indifferenten Gasen, wie Luft, N 2, C 02, auf 
oberhalb des Żers.-Punktcs des Ricinusoles licgendę. Tempp., etwa 300— 340°, unter 
vermindertem Druck erhitzt, u. die abgehenden Dampfe werden kondensiert. Der 
Blasenriiclcstand ist in der Warme fl., so da(3 die Blase leieht miihelos fiir den nachsten 
Ansatz entleert werden kann; er stellt eine in Bzl. 1., piast. M. von Handelswert dar. 
Z. B. werden 2 Teile Ricinusól m it 1 Teil Kolophonium bei 30— 60 mm auf 300— 340° 
erhitzt, bis kein D estillat mehr ubergeht. Wahrend der Crackung wird ein indifferentes 
Gas durch die M. geleitet. Das D estillat enthalt neben Harz, Harzol u. W. Ileplancd, 
Undecylensaure sowie Polymere der letzteren. (A. P. 1 889 348 vom 9/5. 1931, ausg. 
29/11. 1932.) ’ R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erich Fischer, 
Bad Soden, Taunus, Albert Kissling und Herbert Kracker, Hóchst a. M.), Dar- 
stellung ton  Anilinsulfonsauren. Zu dem Ref. nach E. P. 365421 u. F . P. 714722; 
C. 1932. II. 2728, ist folgendes naclizutragen: In der fruher angegebenen allgemeinen 
Formel kann X  auch bedeuten: O-Aryl oder S 0 2- Aryl. Falls die p-Stellung zur N H 2- 
Gruppe unsubstituiert ist, tritt die S 0 3H-Gruppe in die p-Stellung, bei substituierter 
p-Stelhmg dagegen in die o-Stellung zur N H 2-Gruppe ein. D ie durch Einw. von Cl - S 0 3H  
auf l-Amino-2,6-dimeihyl-3,5-dicldorbcnzol erhaltliche Verb. ist nieht, wie fruher fiilsch- 
lich angegeben, die 5-, sondern die 4-Sulfonsdure. Analog erhalt man aus: G-Metliyl-5- 
chlor-l-aminobtnzol-3-$ulfonsaure die 3 ,4-Di.s-itIfonsaure, —  2,3,6-TricMor-]-amino-5-di- 
plienyls^dfon die 4-Sulfonsćiure, —  3,5-Dimethyl-4-phenoxy-l-aminóbenzol die 2-Sulfon- 
sdw e-, sowie aus 3,5-Dimethyl-4-m(thoxy-l-aminobenzol ebenfalls eine 2-Sulfonsaure.
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(D. R . P . 565 412 KI. 12q vom 5/4. 1930, ausg. 30/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 541 258;
C. 1932. II. 4389.) SCHOTTLANDER.

Swann Research Inc., iibert. yon: John N. Carothers, Herstellung von Di- 
phenyl. Man leitet Bzl. iiber einen in einem Rohr befindlichen, elektr. belieizten Ni-Cr- 
Widerstand bei Tempp. von 600— 650° u. erhalt eine Ausbeute von 8% bei einmaligem 
Durclisatz. (A. P. 1 8 7 5  317 vora 7/4. 1928, ausg. 6/9. 1932.) D e r s i n .

Resinous Products and Chemical Comp., Delaware, V. St. A., iibert. von: 
Herman Alexander Bruson, Philadelpliia, Pennsylvania, Herstellung organiścher 
Sauren und Produlcte. Zur Gewinnung yon Ketosauren der allgemeinen Formel R—  
C'0—R '—COOH, wobei R  einen alkylierten, aromat. Rest u. R' einen aromat, oder 
aliphafc. R est bedeutet, werden Anhydride aromat, oder aliphat., aucli ungesatt. Di- 
carbonsauren mit einem aromat. KW -stoff u. einem alipkat. Olefin oder Alkylmono- 
halogenid mit Hilfe eines der ublichen Mittel, wie A1C13, FeCl3 kondensiert. Die Alky- 
lierung des KW-stoffs, fiir die nur katalyt. Mengen des Kondensationsmittels nótig 
sind, kann gleichzeitig m it oder vor der Kondensation mit dem Dicarbonsaureanhydrid 
ausgefiilirt werden, die molekulare Mengen A1C13 o. dgl. benotigt. An Saureanliydriden 
kommen Phthalsaureanhydrid u. ahnliclie, Bernsteinsdweanhydrid, Glutarsaurcanhydrid 
oder Maleinsaureanhydrid, ais KW-stoffe Benzol, seine Homologen, Hydrierungs- 
u. Substitutionsprodd. it. ais Olefine oder Alkylmonolialogenide z. B. Athylen, Pro
pylen, Amylen  oder Athylcldorid, Propylbromid usw. in Betraclit. Normale Alkyl- 
halogenidc liefern sekundare, Isoalkylhalogenide tertiiire A lkylderiw . Z. B. gibt Phthal- 
saureanhydrid, n-Amylchlorid, Benzol u. A1C13 zuerst nnter Kiihlen auf 15° u. Ruhren 
u. dann 4 Stdn. bei 40— 50° gehalten nach der iibliehen Aufarbeitung sekundare Amyl- 
benzoyl-o-henzoesaure. Indifferente Verdiinnimgsmittel besohleunigen die Rk. Vgl.
F. P. 703 490; C. 1931. II , 1926. (A. P. 1889 347 vom 5/5. 1930, ausg. 29/11. 
1932.) D o n a t .

X. Farberei. Farben. Druckerei.
H. Gerstner, Uber den Einflu/3 óberfUichenaktiver Stoffe in  der Farberei der Acetat- 

seide. (Rov. uniy. Soies ot Soies artific. 7. 893— 97. Sept. 1932. —  C. 1932. II. 
1076.) Su v e r n . .

— , Verbesserte Farbererfahren fiir  Kunslseide aus regenerierler Cellulose in gleicli- 
mii/3igen Tónen. Die Monoazofarbstoffe aus 2-Amino-5-naphthol-7-sulfosaure oder 
ihren N-substituierten D eriw . u. einer Diazoverb. u. die primaren Disazofarbstoffe 
aus tetrazotierten, gegebenenfalls in o-Stellung zu den NH,-Gruppen substituierten 
li.p^Diaminodiarylen, 1 Mol. Naphtholmonosulfosaure u. 1 Mol. l,8-Aminonaphthol-4- 
sulfosaure oder ihren N-Substitutionsprodd. werden ais besonders geeignet empfohlen. 
(Z. ges. Te.\tilind. 35. 597— 98. 7/12. 1932.) Su v e r x .

Kehren, Fdrbungen fiir  Regenmantelstoffe. D ie Fiirbungen mussen yulkanisier- 
n. hervorragend wassereeht sein. Priifungsverff. sind mitgeteilt, ferner ist die Erzielung 
wirklieh wasseroehter Fiiibungen auf Baumwolle u. Wolle behandelt. Die Schadlieh- 
keit von Cu u. Mn wird besprochen. (Z. ges. Textilind. 35. 535— 37. 553— 54. 9/11. 
1932. M.-Gladbach.) S u v e r n .

— , Neue Farbstoffe und Produkte. Fullacidrot 2 O der G e s e l l s c h a f T  f u r  C h e- 
MISCHE INDUSTRIE i n  B a s e l  ist gelbsticliiger ais die altęre G-Marke u. etwas lieht-, 
alkali- u. W.-eehter, es fiirbt Wolle in allen Forinon, besonders fiir dio Hut- u. Filzherst., 
ferner erschwerte u. unersohwerte Seide, in Misehgeweben bleibt Kunstseide aus regene- 
rierter Cellulose ungefarbt. Es ist rein weifi atzbar. lnvadin  N  Ciba pat. verhindert 
Sehaumfleeken bei der Kiipenfarberei. Gibanongrau 2 B (p )  pat. farbt Baumwolle, vor- 
zugsweise stark alkal., Kunstseide aus regenerierter Cellulose u. Naturseide. Auch fiir 
den Druck auf Seide nach dem K ,C 03-Verf. ist es geeignet. Karten der Firma zeigen 
Modetone mit Saurefarbstoffcn auf Wollgarn u. Riganfarbstoffe auf Viscosesatin, 
Viseose mit Aeetatseideneffekten, Vistrageweben, Yiscose-Bauniwollc, Viscosetricot mit 
Baumwolle plattiert u. Viscosebaumwollplusch. (Rev. univ. Soies et Soies artific. 7. 
909— 13. Sept. 1932.) S u v e r n .

— , Neue Farbstoffe und Musterkarten. Benzoviscoseblau R L  der I. G. F a r b e n - 
i n d u s t r i e  AKTIENGESELLSCHAFT dient besonders zum Farben von Viscoseseido 
ungleichmaBiger Affinitat, liat lebhaften rótlichblauen Farbton u. ist gut atzbar. 
Richtlinien fiir das Farben yon Striimpfen aus Yiscoseseide wurden yeróffentlieht. —  
Biolase fliissig  C 6 der K a l l e  u . Co. A k t ie n g e s e l l s c h a f t , Wiesbaden-Biebrich,

78*
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dient zum Abbau von Starkeschlichten u. spaltet auch Fettc. Dieselbe Venvendung 
findot Biolase N  cxlra in Pulver. Gloichfalls entschlichtend wirken die Enzympraparato 
V iveralE  u. E konz. Die glasklaren Cellophan-Waschebeuiel m it Metallstreifenverschlu(l 
werden ais Packungen fiir Textilien gebrauoht. —  Monopołbrillantól SO 100°/0ig handels- 
iiblich der C h em isch en  F a b r ik  S to c k h a u s e n  u. C ie., Krefeld, aus reinem 01iven6l 
nach besonderem Sulfonierungaverf. hergestellt, gibt feindisperse, gleichmaBige Emul- 
sionen zum Avivieren von Kunstscide u. Baumwolle. Este-Emulsion W K  macht Textil- 
waren wassęrabstofiend, ohne ihnen die Porositat zu nehmen. Este-Maltierung P  liiCt 
auf kunstseidencn Waren jedc gewunschtc Mattierung erzielen. Frapanlol schliclitet 
alle Arten von Kunstseide, dio Entschlichtung geschielit durch h. W. — Neocarniin W 
der C h em isch en  F a b r ik  F e l i x  S a lg e r  u . D r . G o s s le b , G. m. b. H. Heidelberg 
ist ein haltbares Reagens zur schnellen Erkennung samtliclier Testilfasern, dient ferner 
zur Unterscheidung gechlorter u. ungeclilortor Wolle u. farbt Oxyecllulose deutlich rot. 
Zum Zcichnen kunstseidener Striimpfe dient die Stempel- u. Schreibfarbc Fesa U', 
zum Zeichnen von Stiickware dio wasserunl. Farbę Fesa S. Eine Spezialfarbe fiir 
Oxydationsschwarz ist Fesa S  Gelb fiir  Schtcarzfarbung. Der Kugelslifl Fesa dient zum 
Auftragen der Selireibfarben. Kollamin  erhóht in der Anilinschwarzfarberei die Faser- 
fcstigkeit der gefarbten Ware auch bei leichten Geweben. Ein Zusatz yon Kollamin zu 
den Klotzlsgg. u. Druckfarben sichert ihre Haltbarkeit. (Seide 37 . 402— 04. Nov. 
1932.) S u v e r n .

— , Neue Farbsloffe, chemische Pmparatc und Musterkarlen. Eine Musterkarte der
I. G. FarbenIUDUSTRIE A k t i e n g e s e l l s c h a f t  zeigt schwefelechte Farbungen fiir 
Wolldecken. Plwafilreińblau B  farbt Mischgewcbe aus Acetatseide u. mehreren ver- 
schiedenen Mischfasern tongleich. Dic Karto „Buntreserven mit Rapidogen-, Rapid- 
echt- u. Indigosolfarbstoffen uuter Anilinschwarz“ zeigt m it Rapidogenfarben allein 
nicht erzielbare, z. B. lebhafto Griin- u. klarcre Blaueffekte. SiriuslichlbraunBBL  
zeichnet sich durch eine allen bisherigen Braunmarken iiberlegene Biigelechtheit, sehr 
gutes Zieh- u. Egalisiervermogen aus. Dic gangbarsten Marken sind in der Karto „Die 
Śaurefarbstoffe" zusammengestcllt. Cellitonechtrosa RF Pulver fiirbt remer u. etwas 
gelber ais Cellitonrosa R Pulver, hat sehr gute Echtheitseigg. u. ist auch fiir Kom- 
binationsfarbungen mit Gelb- u. Orangefarbstoffen geeignet. Siriuslicht- u. Sirius- 
farbstoffe auf Baumwollgain werden von der Firma auf einer Kartę gezeigt. Eino 
weitere Veroffentlichung ist der Ratgeber fiir das Farben von Wolle u. Mischungen 
aus Wolle m it anderen Fasern. Vinarol A  u. BO konz. sind Prodd. zum Schlichten 
von Kunstseide. Weitere Karton der Firma zeigen Saisonfarben Wolle Sommcr 1933 
u. WeiCatzen auf Wolle-Viscosegeweben. Der neue Chromierungsfarbstoff Saure- 
alizarinrot 3 BG  eignet sich besonders ais R ote fiir fabrilcations- u. tragechte Modetone 
auf loser Wolle, Kammzug, Garn u. dgl. in Mischung mit echtoston Chromierungs- 
farbstoffen. —  Cibacelgelb 2 R N  Pulter  (zum Patent angemeldet) der G e s e l l s c h a f t  
f u r  C h em isch e I n d u s t r ie  in  B a s e l  gibt auf Acetatseide nicht phototrope, licht-, 
wasch-, W.- u. schweiBechte reine rotstichige Gelbtóne. Der neue Kiipenfarbstoff 
Cibablau o RH  eignet sich auBcr fiir Baumwolle fiir Cellulosekunstseide u. Naturseide. 
Dircktbraun 4 R  farbt rotor ais die 2 RE-Marke, egalisiert gut, deckt in Cellulose
kunstseide streifige Stellen nahezu, fiirbt Acetatseide stark, Naturseide nicht. Auch 
zum Druck ist cr geeignet u. auf Baumwolle u. Kunstseide m it Hydrosulfit R  konz. 
Ciba weiB iitzbar. Cibanonviolett 2 B W (r ) f  ist durch Yorziigliche Wassertropfechtheit 
ausgezeiolmet, die Echtheiten auf Baumwolle sind hervorrageud, es farbt auch Cellulosc- 
kunstseiden sowie Naturseide in abkoch- u. bleichechton Tónen. Im Baumwoll- u. 
Seidendruck arbeitot man nach dem K 2C 03- oder Reduktionsverf. (Melliands Textilber. 
13 . GG3—64. Dez. 1932.) S u y e r ń .

Victorof£, Uber die Stabilitat von Diazolosungen. Vf. nimmt Bezug auf die Arbeiten 
von K n e c h t  u . P l a t t  (C. 1 9 2 6 . I . 359) u. anderer Forscher iiber die Stabilisiening 
von Diazokorpcrn durch Zusatz v o n  Reduktionsmitteln, wie N a2S20 5. Vf. hat ins- 
besondere den Teil der KNECHT-PLATTsehen Arbeit nachgepriift, der sich auf dio 
Diazoverb. des Alphatiaphthylamins bezieht. Wichtig ist die Verwendung eines mog- 
lichst nitratarmen N a N 0 2. Ais Reduktionsmittol wurden auBer dem von K n e c h t  
benutzten N a-Pyrosulfit u. Bisulfił noch Ii-Pyrosulfit u. Na-Thiosulfat benutzt. Es 
wurde m it der in bezug auf das Nitrat theoret. u. der doppelten Menge Reduktionsmittol 
gearbeitet. Die Zers. der Diazolsg. wurde nach SCHWALBE durch Titration m it einer 
eingestellten /3-Naphthollsg. gemessen. Vf. fand im Gegensatz zu K n e c h t ,  daB zwar
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innerhalb der erstcn G Stdn. der Effekt ein guter ist, daB aber nach 24 Stdn. allo Lsgg. 
43— 49% verloren haben. Die Zers. geht in den erstcn Stdn. am selmellsten; nacliher 
tritt eine gewisse Stabilitat ein. Am wirksamstcn ist Na2S20 6. Weitere Verss. er- 
gaben, daB sich m it Na-Acetat abgestumpftc Lsgg. viel schneller zerset.zen ais sauro 
u. daB ein UberschuB an Reduktionsmittel die Zers. vermindet. Bisulfit ist nur in der 
doppelten theoret. Menge wirksam. Die Wirksamkeit der Stabilisatoren gerade in den 
krit. ersten Stdn. macht ihre Anwendung wiinsclienswert. (Rev. g<5n. Matfóres colo- 
rantcs Tcinture, Imprcss. Blanehiment Apprets 36. 441— 45. Dcz. 1932.) F r i e d e .

Johannes Benedikt Carpzow, Seeschlick und Farbenchemie. Vf. gibt an, daB 
Seeschlick auBerst hohe Kornfeinheit (17— 20000 Maschen pro qcm) besitzt u. ungesatt. 
Siliciumverbb. capillar eingeschlossen enthalt. Ais Rostsehutzfarbe soli Seeschlick 
Eisenrost durch Red. bcseitigen u. Eisensilicide an der Metalloberflache bilden. Das 
Materiał bindet adsorptiy bis zu 15°/o Teerfarbstoffe u. bis zu 30% Metallverbb. In  
Schiffsbodenfarben soli Seeschlick eine Auslaugung der Giftstoffe durch adsorptivc 
Bindung yerhindern. Schlickfarben sollen temperaturbestiindig u. daher auch fiir 
Wiirmeisolieranstrich geeignet sein. Es wird angegeben, daB Farben aus Seeschlick 
50— '70% unter den heutigen Gestehungspreisen liegen. (Farben-Chemiker 3. 453—55. 
Dez. 1932.) SCHEIFELE.

W. Krumbhaar, Zeit- und materialsparende Anstriche. Sparanstrichc u. Schnell- 
lackierverff. finden steigende Anwendung, wenn auch gewisse Mangel, wie geringe 
Haftfestigkeit, Einw. der Zusatzstoffe auf Untorlage u. uncrwiinschto Rk. mit Pigmenten, 
noch nicht restlos beseitigt sind. Die Wirkungsweise der Schnellackierprodd. beruht 
darauf, dem Bindemittol eine Struktur zu yerleihen, die ein Gelatinieren beim Ver- 
dunsten des Losungsm. eintreten laBt. Ais Materialien dienen bei ca. 130° m it Luft 
geblasenes Leinolstandól, Lsgg. yon oxydiertem u. zu dicker Gallerte polymerisiertom 
Leinól in durniem LeinOl, faktisartige Prodd. (Kautsckuk) sowie pastose Anstrichmittel 
mit Zusatz von Verdickungsmittel, Wachs oder Paraffin. Sparanstrichc konnen mit 
ąuellfahigen u. porenschlieBenden Aluminium-, Magnesium- u. Calciumyerbb. her- 
gestellt werden. (Farbo u. Lack 1 9 3 2 . 545. Farben-Ztg. 38 . 153. 5/11. 1932.) Sc h e if .

Wagner, Der Anteil der Pigmenle am Anstrichschutz. Rostschiitzende Anstriclie 
diirfen in W. nicht ąuellen. Boi inerten Pigmenten ist die Quellung im Anstrichfilm  
Funktion des Ólbedarfs, so daB z. B. bei Schwerspat u. Kohlenstoff Qucllung u. Ol- 
bedarf parallel gehen. In silicat. Substraten finden sich liiiufig amorphe Hydrogele, 
die liohen Ólbedarf u. starko CJuelłung bedingen. Bringt man von der wirklichcii 
Quellimg des Films die Eigenąuellung des darin enthaltenen Ols in Abzug, so ergibt 
sich ein fiir das Pigment charakterist. Differenzwert. Dieser Wert erwies sich negatiy 
fiir Barium- u. Calciumsulfat, sehwach positiy fiir Calciumcarbonat u. stark positiv 
fiir Eisenoxyd. Fur die Rostbldg. ergeben diese Qucllungsdifferenzwertc jedoch kein 
MaB, da z. B. Calciumsulfat (Lenzin) trotz negativen Wertes die Rostbldg. infolge 
seiner Wasserloslichkeit stark fordert. Boi der Quellung von Anstrichen mit Ćadmium- 
farben, Marsfarben u. evtl. auch mit Chromorange auf Zink oder yerzinktem Eisen 
kann elektrolyt. Pigmentkorrosion eintreten. Fiir korrosionsschiitzenden Anstrich 
mussen neben geeigneten Bindemitteln móglichst quellungsvermindernde u. ólsparondo 
Pigmcntc yerwendet werden. (Farbę u. Lack 1 9 3 2 . 544. Farben-Ztg. 38 . 152. 5/11.
1932.) S c h e if e ł e .

A. Jones, Kautschuklatex und Anstrichfarben. I., II. (Paint Varnish Laccjuer 
Enamel Colour Manuf. 2. 247— 51. 280—82. 297. 1932.) SCHEIFELE.

W. van V/iillen-Scholten, Uber Viscosiłatsmessungen. Der Fluidomeler ais ver- 
besserter Fordbecher. Angabcn iiber einen yerbesserten Fordbecher, der unter dem 
Namen „Fluidometer“ bekannt ist. Der Fluidometer ist durch KugelverschluB leicht 
yersclilieBbar u. fiir genaue Messungen bei beliebiger Temp. geeignet. Jedem Instrument 
sind drei auswechselbare Diisen von 3, 4 u. 5 mm Durchmesser sowio eine Vergleicks- 
tabelle fiir Englergrade beigegeben. Es eignet sich zur Messung von Olen, Lacken u. 
angeriebenen Farben. (Farbo u. Lack 19 3 2 . 607— 08. 7/12.) S c h e if e ł e .

Fettsaure- und Gtlycerin-Fabrik G. m. b. H., Deutsehland, Sulfonieren von Olein 
oder technischer Olsaure, die arm an Stearin oder von Stearin befreit sind u. in der Kiilte 
nicht erstarren, mittels H 2S 0 4 oder anderer Sulfonierungsmittel. —  500 kg eines 
bei +  3° klar bleibenden Oleins werden bei +  3° m it 200—500 kg auf —  5° abgekiihltc 
H2SO.j yersetzt u. bei Tempp. zwischen 0 u. 15° sulfoniert. Das Rk.-Prod. wird mit 
Glaubersalz gowasclien u. neutralisiert oder mit aliphat. oder hydroaromat. Alkoholcn
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verestert. Die Prodd. dienen ais Hilfemittel in der Tęxtilindustrie, z. B. ais Net'/.-, 
Reinigungs- u. Emulgicrungsmittel. (F. P. 734 766 vom 8/4. 1932, ausg. 29/10. 1932.
D. Priorr. 14/4. 14/4. u. 25/4. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von chromhaltigen Azofarbstoffen, dad. gek., daB man o-Oxyazofarbstoffe, die durch 
Vereinigung yon diazotierten Halogen-2-amino-l-oxybenzolsulfonsauron mit 1-Ozy- 
naphthalin-ó-sulfonsaure entstehen, mit Cr-abgebenden Mitteln behandelt. —  Die 
Farbstoffe farben Wolle rotstichig blau, sie eignen sich zur Erzeugung der Marineblau- 
tone. —  Ais Diazokomponente ver\vendet man 4-Chlor-2-amino-l-oxybenzol-6-sulfon- 
saure, 6-Chlor-2-amino-l-oxybenzol-4-sulfonsaure, 5-Chlor-2-amino-l-oxybenzol-4-sul- 
fonsaure, 5-Chlor-2-amino-l-oxybenzol-3-sulfonsaure oder dio entsprechenden Br- 
D eriw . (D. R. P. 565 824 Kl. 22a vom 3/10. 1931, ausg. G/12. 1932. Schwz. Prior. 
29/9. 1931.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung in Wasser un- 
loslicher Azofa-ibstoffe. Man vereinigt Diazoverbb. in Substanz oder auf der Faser mit 
den Aryliden einer 6-Alkoxy-2,3-oxynaphthoesaure. Die Farbstoffe liefern mehr 
nach der blauen Seite des Spektrums liegende Farbungen ais die entsprechenden Farb
stoffe aus den 2,3-Oxynaphthoesaurearyliden. Dio Farbungen des Farbstoffes aus
6-Methoxy-2-oxijnaphthalin-3-carbonsdureanilid u. diazotiertem 4-Chlor-2-amino-l-mc- 
thylbenzol sind blaustichiggranat. Mit diazotiertem 4-Amino-l,3-dimethylbenzol oder
4-Chlor-2-nitranilin erhalt man granatfarbene, mit 2-Nitranilin braunlich-bordeaux 
Farbungen. Dio Farbungen aus 6-Methoxy-2-oxynaphthalin-3-carbonsdure-4'-methyl- 
r -a n ilid  u. diazotiertem 2,5-Dichloranilin sind rubinrot, die aus 6-Methoxy-2-oxy- 
naphthalin-3-carbonsaure-2'-melhoxy-l'-anilid u. diazotiertem l-Amino-4-benzoylamino- 
2,5-diathoxybenzol blaugriin, dio aus dem /?- oder a-Naphthylamid der 0-Methoxy-
2-oxynaphthalin-3-carbonsdure u. diazotiertem 4-Amino-4'-methoxydiphenylamin blau-
grun. (E. P. 381944 vom 6/7. 1931, ausg. 10/11. 1932.) ' F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Wolff und 
Friedrich Heim, Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung wasserunloslicher Farbstoffe 
der Triphenylmethanreihe, dad. gek., daB man entweder in Triphenylmethanfarbstoffe 
mit primaren oder sekundaren Aminogruppen hochmolekulare Alkylrcste einftihx't oder 
beim Aufbau dieser Farbstoffe Aminę verwendet, die mindestens einen hoohmoleku- 
laren Alkylrest enthalten, wobei die Komponenten frei von wasserldslich machenden 
Gruppen sind u. solche hochmolekulare Alkylreste zur Anwendung kommen, die die 
Grundlage fiir Vorbb. m it scifen- oder fettartigen Eigg. bilden. —  Die Farbstoffe sind 
in organ. Losungsmm., Bzn., Lg., Bzl., Butanol, Athylenglykol usw. 1., sie eignen sich 
zum Farben von Lacken, Filmen, Kunstseidespinnlsgg. usw. Der durch Kondensa- 
tion von 1 Mol. Benzaldehyd mit 2 Moll. Octadecyl-o-loluidin m it geringen Mengen 
H 2S 0 4 u. Oxydation der Leukoverb. mit P b 0 2 erhiiltUche Farbstoff ist blaugriin. Aus
1 Mol. p-Bosanilin  u. 6 Moll. Octadecylbromid in Ggw. von MgO ais saurebindendem 
Mittel entsteht ein violetter Farbstoff. 1 Mol. Fluoresceinclilorid gibt beim Erhitzen 
mit 2 Moll. Heptadecylaminchlorhydrat unter Zusatz von ZnCl2 u. CaO auf 210—220° 
einen blaustichigroten Farbstoff. Der Farbstoff aus 1 Mol. Fluoresceinclilorid u. 2 Moll. 
Undecylaminclilorhydral oder Dioctadecylaminchlorhydrat ist blaustichigrot. (D. R. P.
565 978 Kl. 22b vom 13/5. 1931, ausg. 7/12. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Konden- 
sationsprodukten der Anthrachmonreihe. Zu dem Ref. nach D. R. P. 536449; C. 1932.
II. 1525 ist naehzutragen, daI3 man aus l-Phthaloylamino-2-bro7)Mnlhrachinon (I) u. 
l-Amino-3-chloranthrachinon ein chlorsubstiłuiertes Phthalimino-2,1'-dianłhrimid, braun- 
orange Krystalle, in konz. H 2SO, mit blauer Farbę 1., erhalt. —  Das aus I u. 1-Amino-
3-benzoylanthrachiiwti, dargestellt aus l-Amino-d-bromanthracliinon-2-carbonsaure, durch 
Eliminieren der N H 2-Gruppe in iiblicher Weise, tjborfuhren der 1-Bromanthrachinon-
3-carlonsdure mit S0C12 in das Carbonsaurechlorid, Kondensation mit B d. mit Hilfe 
von AlClj u. anschlietienden Ersatz des Br-Atoms durch die N H 2-Gruppe durch Er
hitzen mit N H S unter Druck, gewonneno l-Phłhalimino-3'-benzoyl-2,1'-dianthrimid 
bildet rote Krystalle, in konz. H 2S 0 4 tiefblau 1., beim Stehen wird die Farbę der Lsg. 
rein gelb. —  Durch Kondensation von I mit l-Aminoanthracliinon-3-carbonsaureathyl- 
ester, dargestellt aus l-Amino-4-bromantlirachinon-2-carbonsdure durch Eliminieren der 
N H 2-Gruppe in ublicher Weise, Verestern der l-Bromanthrachinon-3-carbonsdurc mit 
A . u. H 2SO.i, Umsetzen m it p-Toluolsulfamid u. anschlieCende Verseifung mit konz. 
H„S04, erhalt man den 3'-Carbonsdv.redthylcster des l-Pliihalimino-2,l'-dianlhrimids,
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braunrote Krystalle, in konz. H,SO., m it blauer Farbę 1. (Schwz. PP. 154 705,154 706, 
154 707 vom 27/1. 1931, ausg. 1/8. 1932. D . Prior. 26/2. 1930. Zuss. zu Schwz. P. 
152 879; C. 1932. II. 1525.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung von 
slickstoffhalligen Anthrachinonderivalen. Man erhitzt Verbb. der Formel (I), in denen 

ein R =  H, das andere R =  H, Alkyl, Aralkyl oder Aryl ist, in 
Ggw. eines Reduktionsmittels oder in Form ihrer Leukoverbb. mit 
primaren alipliat., araliphat., aromat, oder hydroaromat. Aminen 
gegebencnfalls in Ggw. von Kondensationsmitteln u. oxydiert er- 
forderlichenfalls; dio Prodd. konnen noch sulfoniort werden. Die 
erhaltenen Vorbb. dienen zum Farben von Harzen, Lacken, Zapon- 
lacken, Acetatseide usw., die Sulfonsśiuren farben Wolle aus saurem 
Bade. —  l-Oxy-4,5,8-lriaminoant7irachino?i erhitzt man in A. mit 
Anilin, Borsaure u. Na-Hydrosulfit, nach Bocndigung der Rk. wird 

k. filtriert u. mit W. gewaschen, der erlialtcno Farbstoff, wahrscheinlich ein Diphenyl-
1,4,5,8-telraaminoanthrachinon, fiirbt Acetatseide blaustichiggriin. Durch Sulfonieren 
entsteht ein Wolle blaustichiggriin farbender Farbstoff. Erhitzt man l-Oxy-4,5,8-tri- 
aminoanłhrachinon m it p-Aminophenol, so erhalt man Di-(p-oxyphenyl)-l,4,5,8-telra- 
aminoanthrachinon, das Acetatseide griin fiirbt, durch Sulfonieren entsteht ein Wolle 
griin farbender Farbstoff. —  l,5-Diamino-4-oxy-8-melhylaviinoanthrachinon erhitzt man 
in Form seiner Leul<overb. m it Anilin, es entsteht wahrscheinlich l-Anilido-4,S-diamino- 
5-melhylaminoanthrachinon, das Acetatseide blaustichiggriin farbt. Durch Erhitzen von 
l-Oxy-4,8-dia77ii?io-5-2)-oxyphenyla7}iinoanthrachi7ion m it einer Lsg. von Methylamin in 
Dimethylanilin, Na-Hydrosulfit u. Borsaure in gesehlossonem GcfiiB auf 60—70° ent
steht ein Acetatseide blaustichiggriin farbender Farbstoff. (F. P. 734031 vom 23/3. 
1932, ausg. 14/10. 1932. Schwz. Prior. 25/3. 1931.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., HerslelluTwj vo7i Kupenfarb- 
sloffen der Anlhrachinonreihe. Man kondensiert 1 Mol. der Chloride solcher Dicarbon- 
sauron des m- oder p-Diphenylbenzols, die keine inneren Anhydride zu bilden yermógen, 
mit 2 Moll. 1-Aminoanthrachinon oder seiner Kernsubstitutionsprodd., yorteilhaft in  
einem hochsd. Lósungsm. in An- oder Abwesenheit von saurebindenden Mitteln. Dio 
Herst. der Saureohloride u. die Kondensation kann in einem Arbeitsgange erfolgen. 
Die Carbonsauren erhalt man aus m- oder p-Diplienylbmzol u. Acetylchlorid nach 
FRIEDEL-CRAFFTS u . Oxydieren des Rk.-Prod. m it Cr03 in Eg. p-Dipliaiylbcnzol- 
dicarbo7isaure erhitzt man in o-Dichlorbenzol mit Thionylchlorid bis zur yolligen Lsg., 
dest. den OberschuB des Thionylchlorids ab u. setzt 1-AmiTioanthrachinon, zu, der er- 
haltene Farbstoff, gelbe Krystalle, fiirbt Baumwolle aus der Kupo kriiftig griinstiehig- 
gelb. Einen ahnlichen Farbstoff erhalt man mit 1,3-Diphe7iylbe7izoldicarbo7isaurechlorid. 
An Stello des 1-Aminoanthrachinons kann man auch 6-Chlor-l-aminoaWira-, l-Ami7io-
5-be7izoylami7io- oder l-Amino-4-viBhoxydriłhrachinon anwenden. (E. P. 381090 yom  
14/3. 1932, ausg. 20/10. 1932. D. Prior. 12/3. 1931. Zus. zu E. P. 339 267; C. 1931. 
I. 1682.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung neuer Kiipe7i- 
farbstoffe der A7tihrachino7ireihe, dad. gek., daB man Diarylsulfidcarbonsiiuren, ihro 
D eriw . u. Substitutionsprodd., insbesondere auch phthaloylierto Diphenylsulfidcarbon- 
śauren, in die entsprechenden Saurehalogenide uberfiihrt, u. diese mit Aminoanthra- 
chinonen, ihren D eriw . u. Substitutionsprodd. kondensiert. —  Die Fartratoffe sind 
sehr gut chlorecht u. befriedigend lichtecht. Diphenylsulfid-4-carbo7isaurechlorid, dar- 
stellbar aus Diphenylsulfid-4-carbonsaure u. Thionylchlorid, gibt beim Erwarmon mit 
l-Ami7W-5-be7izoyla,7ni7ioanthrachinon in Nitrobenzol auf 150° einen Baumwolle gelb 
farbenden Kiipenfarbstoff. —  2,3-Phthaloyl-lJ'-dipKenylsulfid-4'-carbonsaure gibt in 
Nitrobenzol mit PC15 cin schón krystallisierendes Glilorid, das mit l-Am inoąjkhraclii7wn  
in Nitrobenzol auf 150° erwarmt, einen schon krystallisierendon, Baumwolle griinstichig 
gelb farbenden Kiipenfarbstoff liefert. Bei Verwendung von l-Amino-5-be7izo7jlanu7io- 
anthrachincm erhalt man oin rotstichiges Gelb. — 3,4-Phthaloyl-l,l'-di2)he7iylsulfid-4'- 
carbo7isdurechlorid gibt mit l-Amino-5-benzoylaminoanthracliino7i in Nitrobenzol einen 
Baumwolle rotstichiggelb farbenden Kiipenfarbstoff. Ahnliche Farbstoffe ontstchen 
bei Verwendung der 3,4-Phlhaloyl-l,l'-diphenyl$ulfid-2'-carbonsaure. —  2,3-PlUhaloyl-
4-be7izoyla77Wio-l,r-diphe7iylsulfid-4'-carbo7isaurechlorid gibt mit 1 -Benzoylamino-5- 
aminoa7ithrachinon einen Baumwolle lebhaft orangerot farbenden Kiipenfarbstoff. Mit
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l-Benzoylamino-4-aminoanthrachinon erhalt man einen roten Farbstoff. (D. R. P. 
566169 KI. 22b vom 30/7. 1931, ausg. 10/12. 1932.) F ra n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Greune, 
Frankfurt a. M.-IIóchst, und Gerhard Langbein, Hofhoim, Taunus), Herstellung von 
Kupcnfarbstoffcn, nach D. R . P. 503 404 u. dessen Zus.-Patt. 561 494 u. 531 014 dad. 
gek., daB man die nach dem Verf. des D. R. P. 503 404 u. dessen Zus.-Patt. 561 494 
u. 531 014 crhaltliclien Farbstoffgemische einer fraktionierten Krystallisation oder 
fraktionierten Fiillung oder einer Bchandlung m it sauren Oxydationsmitteln unter- 
wirft. — Das durch Kondensation von Benzanthronperidicarbonsdureanhydrid mit 
o-Phenylzndiamin erhiiltliche Gemisch lost man in H =S 0 4 von 66° B6 u. laBt hierzu 
eine Mischung von 100 Gewichtsteilen H ,S 0 4 66° Be u. 50— 55 Gewichtsteilen W. 
unter Ruhren u. Wasserkiihlung zutropfen; hierbei krystallisiert das Sulfat des einen 
Isomeren aus, das einen Baumwolle sclir klar orange fiirbenden Kiipenfarbstoff, gliin- 
zende, orange Nadeln aus Nitrobenzol, liefert; aus dem Filtrat erhalt man einen Baum
wolle rot fiirbenden Kiipenfarbstoff, der durch Beliandeln m it Chlorlauge gereinigt 
werden kann. Der durch Kondensation von Benzanthronperidicarbonsaureanhydrid 
mit o-Phenylendiamin erhaltene Farbstoff wird mit H2SO., von 60° auf 120— 125° 
erwiirmt u. in diese Mischung Cr03 eingetragen u. nach dem Erkalten auf Eis gegeben; 
der erhaltene Farbstoff farbt Baumwolle orange, durch Umkrystallisieren aus Nitro
benzol kann der Farbstoff noch weiter gereinigt werden. (D. R. P. 563 493 KI. 22b 
vom 12/2. 1930, ausg. 5/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 503 404; C. 1930. II. 2702.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Mieg, 
Opladen), Darstellung von Kupcnfarbstoffcn der Dibenzanthronreihe, dad. gek., daB man 
auf Dibenzanthron oder Isodibenzanthron bzw. D er iw . dieser Kórper Schwefel in 
Ggw. von A1C13 oder von HC1S03 einwirken laBt. —  Je nach den Tempp. u. den an- 
gewandten Mengen Schwefel werden 1—2 Atome in das Mol. eingefiihrt; die erhaltenen 
Farbstoffe farben in einem gruneren Ton ais die Ausgangsfarbstoffe. Verwendet man 
HClSOj ais Kondensationsmittel, so findet noch eine Chlorierung statt. —  Man 
erhitzt Dibenzanthron mit A1C13 u. Schwefel 1/ t  Stde. auf 185— 190°, wobei HC1 u. 
H 2S entweicht. Die Schmelze wird mit verd. HC1 ausgekocht u. der uberschussige 
Schwefel durch Erwarmen m it N a2S-Lsg. oder durch Umkiipen entfernt; der Farbstoff 
farbt Baumwolle sehr echt dunkelblau. Erhitzt man die Schmelze langere Zeit auf 
195—200°, so erhalt man griinstichigere Tóne. Einen noch grunstichiger blau farbenden 
Kiipenfarbstoff erhalt man aus Dibromdibcnzanthron. Isodibenzanthron liefert beim 
Erhitzen m it A1C13 u. Schwefel auf 180° einen rotstichig blau farbenden Kiipenfarbstoff. 
Einen ahnliehen Farbstoff erhalt man aus Diehlorisodibenzanthron. Man tragt in 
HC1S03 nacheinander Schwefel u. Dibenzanthron ein u. erwarmt unter AusschluB von 
Feuchtigkeit auf 50—55° unter Ruhren; der gebildete Cl- u. schwefelhaltige Farbstoff 
farbt Baumwolle dunkelblau. Eine Auflsg. von Schwefel u. Isodibenzanthron in HC1S03 
riihrt man 2 Stdn. bei 50°, der erhaltene Farbstoff farbt Baumwolle rotstichig blau. 
(D. R. P. 566 472 KI. 22b vom 26/7. 1931, ausg. 16/12. 1932.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung von 
chlorhaltigen Kiipenfarbstoffen der Dibenzanthronreihe. Auf Dibenzanthrone mit 
wenigstens einer OH- oder N H 2-Gruppe laBt man in Ggw. von HC1S03 CH20  einwirken.
—  Man tragt Paraformaldehyd allmahlicli bei 70— 80° in HC1S03, gibt zu der Lsg. 
Dioxydibenzanthron u. riihrt 3 Stdn. bei 70— 80°, der erhaltene Cl-haltige Farbstoff 
farbt Baumwolle blau. Aus Aminodibenzanthron erhalt man liiemach einen Baumwolle 
rotbraun farbenden Farbstoff. Die Prodd. kónnen auch zur Herst. von anderen Farb- 
stoffen dienen. (E. P. 382411 vom 16/10. 1931, ausg. 17/11. 1932. Schwz. Prior. 18/10.
1930.) " F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., England, Verfahren zur Herstellung von Schwefelsaureeslcrn 
ton Kiipenfarbstoffen, dad. gek., daB 2-Aminoatithrahydrochinon-9,10-dischwefelsdurc- 
ester (A) in Ggw. von Alkalien oxydiert werden. — Beispiele: 1. 42,9 Teile Na-Salz 
von A werden unter Zusatz von 5 Teilen NaOH in W. gel. Dann wird langsam 7,4°/0ig. 
NaClO-Lsg. unter Einhaltung einer Temp. von 15° unter Ruhren hinzugesetzt, dic 
Lsg. eingedampft u. mit gesatt. KCl-Lsg. versetzt. Das gefallte Prod. ist wahrscheinlich 
das Na-Salz des Dianthrahydrochinon-l,2,l',2'-dihydroazin-9,10,9',10'-letraschicefelsaure- 
esters. Man kann dic Lsg. auch zur Trockne eindampfen. —  2. 3,6 Teile einer Lsg., 
die 429 Teile Na-Salz von A u. 72 Teile NaOH enthalt, werden bei 0° langsam unter 
Einhaltung einer Temp. von 5° unter Ruhren m it 950 Teilen 10%ig. NaClO-Lsg. ver- 
setzt. Man riihrt noch 15 Min. u. setzt dabei 10 Teile N a2S 0 3 hinzu. —  An Stelle von A
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kónnen auch dessen Substitutionsprodd. verwendet u. die Na-Salze durch K-Salze 
ersetzt werden. Durch Umlósen der Rk.-Prodd. u. Aussalzen oder durch Extraktion  
m it —  bzw. unter Zusatz yon :— Alkoholen erhalt man reinste, z. T. krystall. Prodd. —  
D ie Verbb. werden in iiblicher Weise zum Farben u. Bedrucken von Baumwolle oder 
Wolle oder zur Herst. von Pigmentfarbstoffen venvendet. (F. P. 721 432 vom 6/3.1930, 
ausg. 3/3. 1932. E . Priorr. 7/3., 25/3. u. 10/5. 1929.) S c h m e d e s .

Vogtlandische Maschinenfabrik (vorm. J. C. & H. Dietrich) A.-G., Plaucn, 
PlaMe zur Herstellung von Druckformen. Die P latte besteht aus drei Schichten, namlich 
aus einer metallenen Grundplatte, auf welche eine Zwischenfolie aus Kautschuk oder 
Guttapercha aufgewalzt ist, die ais Trager der diinnen Zn-Schicht dient, in welchcr 
das Druckbild erzeugt wird. Nach dem Aufdrucken des Bildes wird die Zn-Schicht 
nur schwach an den bildfreien Stellen geatzt, worauf an den geatzten Stellen die 
Zwisehenschicht m it Bzn. o. dgl. weggelóst wird. (E. P. 383 259 vom 3/2. 1931, ausg. 
1/12. 1932. D . Prior. 11/2. 1930.) Gr o t ę .

Jakob Dreyer und Johan Myklebust, Stavangcr, Norwegen, Herstellen von 
Flaclidruclcforman. Das auf eine Metallplatte umgedruckte Bild wird sofort m it einer 
gummiarabicumhaltigen Atzfl. behandelt, die erst nach dcm Trockncn mit W. ab- 
gewaschcn wird, worauf in nassem Zustande mit Terpentinol ausgewaschen, dic aus- 
gewasehene P latte eingewalzt u. mittels einer Atzgummilsg. nachgeatzt wird. Das 
Auswaschen diescr Atzlsg. kann erst erfolgen, wenn die P latte zum Druck benutzt 
werden soli. (D. R. P. 566158 KI. 15b vom 31/10. 1930, ausg. 13/12. 1932.) Gr o t ę .

Jose! Behrens, Bcrlin-Wannsec, Verfahren zum Bedrucken von Tapelen im Drei- 
farbendruck, dad. gek., daB man die Tapetenbahn nach dem Aufdrucken der Mustcr 
mit einer mehr oder weniger liehtdurchlassigen Deekschicht iiberdruckt bzw. iiber- 
zieht. Der Schicht, die vorzugsweise aus Leimfarbe besteht, z. B. aus Leim, Wasser 
u. Kreide oder Glimmer, kann auch ein 1. Anilinfarbstoff zugesetzt werden, oder ein 
Stoff, der die darunter liegenden Farben vor dem Ausbleichen durch dio Sonne schutzt. 
Man kann auch auf das rolie Papier zuerst eine diinne Schicht aus Leim, Kreide oder 
Farbę mit W. auftragen u. auf diese Schicht, solange sie noch feucht ist, nach dcm 
Dreifarbendruckverf. drucken. Man erhalt weichere Druckmuster. D ie Vorr. zur 
Durchfuhrung des Verf. ist durch eine Zeichnung erliiutert. (D. R. P. 563 181 KI. 8 c 
vom 28/10. 1930, ausg. 3/11. 1932.) S c h m e d e s .

Chicago Mili and Lumber Corp., iibert. von: Logan A. Mizener, U. S. A., 
Verfahren zum Bedrucken von frischem oder feuclitem Holz mit Holzmaserungen. Es 
wird ohne Vorbereitung mit einer M., bestehend aus etwa 96 Teilen Starkę, etwa 
15 Teilen Anilinfarbe, etwa 8—16 Teilen Glycerin, etwa 64 Teilen Cideressig (4°/0 
CH3C 00H ) u . etwa 450 Teilen W. gedruckt. (A. P. 1 888 864 vom 26/1. 1931, ausg. 
22/11. 1932.) B r a u n s .

B. F. Goodrich Co., New York, ubert. von: Bert S. Taylor und Webster 
N. Jones, Ohio, Ubertragungspapier. Eine Papierunterlage ist auf einer oder beiden 
Seiten mit einer Mischung aus Ollack, fein yerteiltem Pigment u. einer hóheren Fett- 
saure uberzogen. Der Uberzug ist z. B. aus Al-Staub, Firnis, CC14 u. Stearinsaure 
zusammengesetzt. (A. P. 1885 388 vom 23/12. 1925, ausg. 1/11. 1932.) Gr o t ę .

[russ.] L. B. Lewin u. B. X. Gribow Bleiglatte, Mennige und Bleiweiti. Leningrad: Goselum- 
tcchisdat 1932. (111 S.) Rbl. 1.50.

Fortschritte der TeeraEarbenfabrikation und verwandtcr Industriezweige. Yerbindgn. ohne 
Farbstoffeliarakter d. organ. Technologie. Organische Farbstoffe. Verfahren d. Faser- 
reredelung. Dar gest. an Hand d. systemat. geordneten u. mit krit. Anm. Yers. deutsehen 
Reichs-Patente mit bes. Beriieks. ausland. Patente. Begr. von Paul Friedlaender. 
Fortgef. von Hans Ed. Fierz-David. Pharmazeut. Tl. bearb. von Max Dohrn. TI. 17, 
Halfte 1. 2. Berlin: J. Springer 1932. 4°.

17, Halfte 1. 2. Umfassend d. Anmeldgn., dic zwisehen d. 1. Jan, 1930 u. d. 31. Dez. 
1930 ausgclegt wurden. Mit vollst. Reg. (CIII, 1428 S. C III S, S. 1429—2649.) M.388.—

XI. Harze. Lacke. Firnis. Plastische Massen.
Hiitter, Synthelische Wcichhaller fiir  Schellackuberziige. I. u. II. Im AnsehluB an 

die Arbeit von P a is l e y  (C. 1932. I. 3351) durchgefiihrte Verss. mit yerschiedenen 
Schellacksorten u. Weichhaltungsmitteln fiihrten zu folgenden Ergebnissen. Entgegen 
dem Befund von P a is l e y  konnte eine Erhóhung der Wasserfestigkeit durch Zusatz 
von Trikresylphosphat u. anderen synthet. Weichmachem nicht festgestellt werden.
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Erhóliung der Wasserfestigkeit ist eher durch Zusatz von Kunstharzen oder durch 
Kombination mit Nitrocellulose zu erwarten. Ein geeigneter Weichmaeher, der sowohl 
Nitrocellulose ais auch Schellack lóst, ist Tributylphosphat. Fiir reinc Schellack- 
iiberziige sind bei evtl. Zusatz von Weichhaltungsmitteln dic festen Prodd. vom Typ  
des Mollit geeignet. (Farhc u. Lack 1932. 547— 48. 556—57. 9/11.) S c h e if e ł e .

Leonard Smidth, Die Beziehung zwischen den verscliiedenen Harzen und den 
plastischen Massen. Gute Eignung der Glycerin-Phthalatharze (Glyptalc). (Plastics 
molded Products 8. 381— 82. 1932.) SCHEIFELE.

— , Das Cumaronharz. Fur einen Nitrocelluloselack m it Zusatz von Cumaronharz 
wird folgende Zus. genannt: Angefeuchtete 1/2 sec-Nitrocellulose 8°/o, Butanol 10°/o> 
Toluol 31°/0, Athylacetat 10°/o, Butylacetat 25%, Butylphthalat 5%„ Harzester 7°/0, 
Cumaronharz 4°/0. (Caoutchouc et Guttapercha 29. 16054— 55. 1932.) Sc h e if e ł e .

Ensio Alhopuro, Uber die Fortschrille der Lackfabrikation. (Suomen Kemistilehti 
[Acta chem. fenn.] 5. 97— 102. 1932. Tampere, Suomi.) R o u t a l a .

A. W. C. Harrison, Ofentrocknende Schtmrzlacke. I. Ais Ausgangsmaterialien fur 
die Herst. ofentrocknender Schwarzlacke kommon zur Verwendung: Manganól, Bleiól, 
verdicktes Ricinusól, gekochtes Perillaól u. anderc Spezialóle, Gilsonit- u. Utahasphalt, 
Stearinpcch, Knochenteerpcch sowie kiinstliche u. natiirliche Erdolpeche. Ais Trocken- 
stoffgrundlage dient meistens Mennige. (PaintVarnish Lacąuer Enamel Colour Manuf. 2.
273— 76. 1932.) Sc h e i f e ł e .

Willi. Friedrich, Nitrocelluloselackierung auf Luxusmetcdhvaren. Anwendung von 
Nitrocelluloselacken beim Lackschneide- u. beim Sćhabloniervcrf. (Z. ges. GieGerci- 
praxis 53. 457—58. 1932.) S c h e if e ł e .

Friedrich Villforth, Irisierende Farbwirkungen und Perlmutternachahmungen. An- 
gaben iiber die Erzielung irisierender Farbwrkgg. durch mechan. Behandlung des 
Grundniaterials sowie durch chem. Rk. an Hand der Patentliteratur. (Farben-Che- 
miker 3. 456— 60. Dez. 1932.) Sc h e if e ł e .

P. S. Symons, Priifung der Pigmenłe fu r Celluloselacke. Priifung auf Lichtechtheit,
Ausbluten in Losungsmm., Feuchtigkeitsgeh. u. a. m. (Paint Varnish Lacąucr Enamel 
Colour Manuf. 2. 277— 79. 1932.) Sc h e if e ł e .

La Brauthite, Frankreich, Behandlung von nalurlichen oder kiinstliclien Harzen, 
die man zwecks tjberfuhrung in eine kolloidale, fl. oder pastenfórmige Suspension 
m it schwach alkal. EiweiBlsgg. (Casein, Gelatine, Leim) bei erhohter Temp. anriihrt. 
(F. P. 722 358 vom 28/11. 1930, ausg. 16/3. 1932.) E n g e r o f f .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Gordon D- Patterson, Wilming
ton, Delaware, HersteUung von basische Pigmenłe enlhallenden Uberzugsmassen, Farben 
oder Emaillen auf Olyplalbasis in stabilisierter Form. Z. B. wird eine weiCe Farbę er- 
halten, ausgehend yon einem Glyptalharz aus 17,1 Tcilen Glycerin, 27,1 Teilen Phtlial- 
siiure u. 55,8 Teilen Leinólsauren. Davon werden 24,8 Teile gemischt mit 50,0 Teilen 
stabilisiertem ZnS, 0,2 Teilen Co-Linoleat u. 25,0 Teilen Bzn. (minerał spirits). In  
anderen Beispielen wird eine weifie Emaillc unter Verwendung von stabilisiertem 
Lithopon hergestellt. (A. P. 1889130 vom 3/12. 1929, ausg. 29/11. 1932.) M. F. Mii.

Felicite Antoine Henri Heinert, Manchester, und Frederick Lucius, Baguley, 
England, Uberzugsmasse, bestehend aus einer Mischung von 15 bis 60% Celluloseestcr 
oder -iither mit 85— 40% einer zahfl. M. aus dem Kondcnsationsprodd. von Harnstoff 
bzw. dessen D eriw . mit Aldehyden. Die Mischung wird unter Erwarmen in einer Miihle 
hergestellt, u. Fiillstoffe werden zugesetzt. Sie dient zum Auftragen auf Gewebe, Garnę, 
Leder, Papier usw. (E. P. 376 540 vom 31/8. 1931, Auszug veróff. 4/8. 1932.) B r a u n s .

Chadeloid Chemical Co., New York, iibert. von: Boris N. Lougovoy, Mont- 
clair, N. J ., Farb- und Lack-, insbesondere Nitrocellulosdackabbeizmiltel, bestehend aus 
einer geringen Menge Wachs, aus einem Waclislosungsm., z. B. niedrigsd. Bzn. oder 
CC14, u. einem Wachsfallungsinittel, z. B. Aceton, Methylathylketon, Mesityloxyd, 
Methanol, Spiritus u. a,, von welchen Zusiitzen das Wachsfallungsinittel in gróCerer 
ilenge vorhanden ist. GemaB den Beispielen werden z. B. benutzt: 50 Teile Leicht- 
benzin (Kp. 60—85°), 150 Teile wasserfreies 3\Iethanol u. 4 Teile Paraffin —  oder 
50 Teile P A c., 50 Teile denaturierter A ., 25 Teile Aceton u. 2 Teile Paraffin. (A. P. 
1884768 vom 21/7. 1928, ausg. 25/10. 1932.) M. F . Mu l l e r .

Chadeloid Chemical Co., No w York, iibert. von: Boris N. Lougovoy, New’ York, 
Farb- und Lackabbeizmitlel von dickflussiger Form, erlialten unter Zusatz von Wachs u. 
Nitrocellulose. Das Mittel enthalt auflerdem ein Wachslósungsm., z. B. niedrigsd. Bzn.,
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ferner cin Waehsfallungsmittel, wio wasserfreies Methanol, Methylacetat, Aceton oder 
,,Lugosol“, dies ist ein mit geringen Mengen Atzalkali behandeltes Aceton. Z. B. wird 
folgende Zus. angegeben: 30 Teile Bzn. (Kp. 60— 85°), 25 Teile Methanol, 40 Teile 
Aceton, 3 Teile Wachs (Paraffin) u. 2 Teile Nitroccllulose oder 40 Teile Bzl., 25 Teile 
Methanol, 30 Teilo Methylacetat, 3 Teile Paraffin u. 2 Teile Nitrocellulose. (A. P. 
1 8 8 4  7 6 9  vom 30/11. 1928, ausg. 25/10. 1932.) M. F . Mu l l e r .

Chadeloid Chemical Co., New York, iibert. von: Boris N. Lougovoy, New York, 
Farb- und Lackabbeizmiltel, welehes goringe Mengen Wachs u. neben anderen Zusatzen 
wenigstens 20°/o Methylacetat, auf die Gesamtlósungsm.-Menge berechnet, entliiilt. 
Daneben werden noch andere wachsfallende Lósungsmm., z. B. Methylalkohol, Aceton 
oder „Lugosol“, aber auch wachslósende Lósungsmm., wie Bzl., PAe., Trichlorathylen 
oder niedrigsd. Bzn. venvendet. Es werden z. B. folgende Zuss. angegeben: 40 Teile 
Trichlorathylen, 20 Teile Methylacetat, 30 Teile Lugosol u. 2 Teile Wachs —  oder 
50 Teile Bzl., je 25 Teile Methylacetat u. Aceton oder Methanol u. 2 Teile Wachs. 
Lugosol ist ein Gemisch von Acetonkondensationsprodd. (Kp. 60— 170°), das erhalten 
wird durch Behandlung von Aceton mit Atzalkali in geringer Menge. (A. P. 1 884 770 
vom 30/11. 1928, ausg. 25/10. 1932.) M. F. M u l l e r .

Chadeloid Chemical Co., New York, iibert. von: Boris N. Lougovoy, New York, 
M ittel zum Enlfernen ton SchellackUberzugen auf Holz oder anderen Oberflachen, bestohend 
aus wenigen Prozenten Wachs, aus einem KW-stoff-Wachslósungsm., z. B. Bzl. oder 
Solventnaphtha, ferner aus einem Alkohol, einem Ketonlósungsm. u. 0,9— 1,0% A tz
alkali. —  Z. B. besteht das Mittel aus 30 Teilen Bzl., 70 Teilen wasserfreiem Methanol,
2 Teilen Paraffin u. 1 Teil KOH-Pulver — oder aus 30 Teilen Solventnaphtha, 70 Teilen 
Methanol, 5 Teilen Isopropylalkohol, 2 Teilen Paraffin u. 0,9 Teilen gepulvortem NaOH. 
(A. P. 1884771 vom 30/11. 1928, ausg. 25/10. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Chadeloid Chemical Co., New York, iibert. von: Boris N. Lougovoy, New York, 
Kohlenwasserstoffreies Nilrocelluloselackabbeizniittel, enthaltend u. a. eine geringe Menge 
Wachs u. Athylacetat oder ein Gemisch von Athyl- oder Methylacetat ais Wachs- 
losungsm. Ais weitere Zusatzmittel sind genannt Methylalkohol, Aceton u./oder 
„Lugosol", welehes cin Gemisch von Kondensationsprodd. des Acctons darstellt, das 
durch Atzalkalieinw. erhalten wird. Ein solches Mittel besteht z. B. aus 3% Wachs, 
60—80% eines Gemisches von Methyl- u. Athylacetat u. 20— 40% Lugosol. (A. P. 
1 8 8 4 7 7 2  vom 12/12. 1928, ausg. 25/10. 1932.) M. F. M u l l e r .

Chadeloid Chemical Co., New York, iibert. von: Boris N. Lougovoy, New York, 
Benzolfreies Farb- und Lackentfernungsmittel. Das Abbeizmittel cnthiilt u. a. geringe 
Mengen Paraffin u. einen chlorierten KW-stoff ais Wachslósungsm., z. B. Monochlor- 
benzol oder Trichlorathylen, daneben werden noch andere Lósungsmm., wie Methyl- 
alkohol, Aceton, Furfurol, Methylacetat u./oder Lugosol verwendet. —  Z. B. werden 
benutzt: 40 Teile Trichlorathylen, 30 Teile Aceton, 20 Teile Methylacetat u. 2 Teile 
Paraffin —  oder 50 Teile Monochlorbenzol, je 25 Teile Methanol u. Lugosol u. 3 Teile 
Paraffin. (A. PP. 1 884 773 vom 13/12. 1928, ausg. 25/10. 1932; 1 884774 vom 27/12.
1928, ausg. 25/10. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Fiberplastic Corp., New York, iibeit. von: Leo Freuder, Coney Island, V. St. A., 
Ilerstellung ton  geformlen Kunstmassen. Gelatine, Hautleim oder ahnliche wasserlós- 
liehe, oxydicrbare, liochstiekstoffhaltige, leimartige Substanzen werden in wss. Lsg. 
mit einer Cr-Verb. yersetzt, die Lsg. wird eingedampft, mit Fullstoffen yerniiseht u. 
das Gemisch li. verprcl3t oder mit der Lsg. Papier, Gewebe usw. getrankt, getrocknet, 
aufeinandergcschichtet u. h. yerpreflt. — Z. B. vermischt man eine Lsg. von 100 Teilen 
Lcirn in 1000 Teilen W. mit 150 Teilen einer 9%ig. wss. Lsg. von N a2Cr20 7, erhitzt 
auf 40— 50° u. trocknet bei nicht iiber 50°. (A. P. 1842544 vom 8/5. 1928, ausg. 26/1. 
1932.) Sa r r e .

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
N. D. Zelinsky und N. S. Koslow, Die thermische Zersetzumj von naturlichcm und 

kunstlichem Kautschuk in  Gegenwart ton Aluminiumclilorid. Durch vorsichtiges Er- 
hitzen von natiirlichen Kautschukarten u. synthet. Kautschuk in Ggw. von A1C13 
werden im groCen u. ganzen ahnliche Zersetzungsprodd. erhalten* Die Zers. verlśiuft 
nicht wie bei der trockenen D est.; es entstehen bei viel tieferen Tempp. viel mehr sowohl 
leichte, gesatt. KW-stoffe von Benzincharakter, ais auch schwere Ole vorwiegend ge- 
siitt. Charakters u. cycl. Struktur. Die Entstehung der cycl. Formen, an denen die bei
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der Zers. des Kautscliuks m it A1CJ3 gebildeten KW-stoffe reich sind, wird dahingehend 
erklart, daB der Polymerisation der Dien-KW-stoffe ihrc Cyclisierung vorausgeht, 
wonach erst die Assoziierung dieser ringfórmigen Gebilde zum Kautschuk erfolgt. 
Isopren wird hierbei nicht gebildet. (Liebigs Ann. Chem. 497 . 160—70.1932. Moskau, 
U niv.) B l a n k e n f e l d .

Rudolf Ditmar, Versuch einer Erklamng der Viacositałsanderung von Tauch- 
kautschuklosungen beim Ruliren. Die Fadenmolekiile riehten sich beim ruhigen Stehen- 
lassen der Lsg. allmahlicli aus, so daB die Viscositiit konstant wird. Beim Umruhren 
werden die Molekule durcheinander geworfen u. behindern sich im Losungsvolumen 
gegenseitig, wodurch die Viscositat ansteigen mufi. (Chem.-Ztg. 56. 622. 1932.) B l a n k .

G. Martin, Unmdkanisiertes Oummipulver. Vf. weist auf die engl. Patent- 
anmeldungcn Nr. 3198/32 u. 11 717/32 hin, nach denen die Herst. yon Pulver aus Latex 
oder Crepe auf mechan. Wege ermoglicht ist. Dio TeilchengroBe ist < 0 ,8 5  mm, u. die 
direkte gleichmaBige Vcrmiscliung mit den Vulkanisationszuschlagen ist durchfuhrbar 
ohne Anwendung schwerer Maschinen. Die Móglichkeit neuer Verwendungsgebiete 
fiir dieses Kautschukmaterial wrird erortert. (India Rubber J. 8 4 . 769—70. 3/12. 
1932.) B l a n k e n f e l d .

M. W. Philpott, Eigenschaflen und Herstellung eines naturliclien mineralischen 
Rujies. Vf. beschreibt einen MineralruB, der in England vorkommt u. der durch einen 
FlotationsprozeB von ca. 30°/o Kohlenstoff auf ca. 70% angereiehert werden kann. 
Die Deckkraft ist geringer ais bei amerikan. GasruB. Durch einen AlkaliprozeB ist 
es moglich, die verstarkende Wrkg. des MineralruBes bctriichtlich zu verbessern. 
(Trans. Instn. Rubber Ind. 8. 270—78. Okt. 1932. London, Northern Polytechnic, 
Depart. of Chemistry and Rubber Technology.) H . Mu l l e r .

R. H. Eagles, Das neue ,,Specification“ Carbon Black. „Specification" Carbon 
Black ist ein RuB, der durch ein 325-Maschensieb gesichtet ist. Die Neigung der Vulkani- 
sate, bei fortgesetztem Biegen zu brechen, wird herabgesetzt, dic Kerbzahigkeit ver- 
bessert. Bruchfestigkeit u. Dehnungscharakteristica werden scheinbar nicht beemfluBt. 
(India Rubber J. 84 . 312— 13. 1932.) B l a n k e n f e l d .

R. H. Seeds, Uber Mischungen: Eine Diskussion uber Fiillmittel, Verfestigungs- 
m ittel und Weichmachungsmittel in  der Verwendung in  Gummimischungen. Die Griindo 
fiir die Verwendung der gebriiuchlichen Fiillmittel etc. in den Gummimischungen u. 
dio techn. Effekte, die sie in fertigen Vulkanisaten hervorrufen, werden ausfuhrlioh 
besprochen. (Rubber Age [London] 13. 216— 20. 1932. Acron, Ohio.) B l a n k e n f e l d .

G. S. Haslam, Der Einflufi der Teilchengrope vonZnO auf die physikalischenEigen- 
schaften des Kautschuks. (Vgl. C. 1 9 3 3 .1. 323.) Vf. unterseheidet zwischen dem Teilchen- 
durchmesser dv  dem arithmet. Mittel aller Teilchendurchmesser, d3, dem mittleren 
Durchmesser, nach dem die spezif. Oberfliieho berechnet wird u. D, dcm mittleren 
Durclimesser, nach welchem die Anzahl der Teilchen pro g berechnet wird. Es wird 
festgestellt, daB die physikal. Eigg. des Vulkanisats sowohl von der GroBe der spezif. 
Oberflache ais auch von der Anzahl der Teilchen pro g abhangen, u. zwar andern sich 
die physikal. Eigg. bei konstanter Teilchenanzahl im gleichen MaBe wie die spezif. 
Oberflache der Pigmentteilchen eine Anderung erfahrt. Bei VergróBerung der Teilchen
anzahl bei konstanter Oberflache werden die physikal. Eigg. des Vulkanisats schlechter. 
(Rubber Age [New York] 32. 89— 93. 1932.) B l a n k e n f e l d .

Harlan A. Depew, Oberfliichenzersldrumj von Kautschuk. Die durch 0.\ydation  
zerstórte Schicht wachst ]>roportional der Abnahme der ZcrreiBfestigkeit, d. h. sie ist 
z. B. bei halber Festigkeit halb so stark wie die urspriingliche, nicht belichtete u. intakte 
Gummiscliicht. Es wird nachgewiesen, daB die zerstórte Scliicht die Zerstorungs- 
geschwindigkeit aufhiilt. Art u. Menge von Pigment beeinflussen die Tiefe der Zerstorung. 
(Ind. Engng. Chem. 2 4 . 992— 93. 1932. Columbus, Ohio.) B l a n k e n f e l d .

G. W. Usherwood, Einiges iiber Plaslizitat und dereń Bestimmung. Es wird eine
Vorr. beschrieben zur Herst. von Gummiprobekórpern fiir ein Plastometer. Das Plasto- 
meter ist śihnlich dem von Go o d r ic h . Die zylindr. geschnittenen Proben wrerden 
15 M in. auf 100° vorgewarmt u. in das temperaturlconstante Plastometer gebracht. 
Die Belastung der Probekorper ist 1 kg. Aus der Hóhe der Probekorper nach 5 Sek. 
u. 30 Sek. Belastung u. nach 30 Sek. Entlastung erreclmet man die Plastizitat. (Trans. 
Instn. Rubber Ind. 8. 227— 40. Okt. 1932.) H . Mu l l e r .

H. J. Stern und W. Puffett, Pm fung von Antioxydantien. Die Vff. besehreiben 
eine Methode, die auf dem Trocknen von Leinól beruht. In einer mit Sauerstoff ge- 
fullten Burette, die in  einem Thermostaten temperaturkonstant gehalten wird, werden
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die vorher mifc Leinol vermisohten Antioxydantien, Besclileuniger oder aus yulkanisiertem  
Gummi, m it Aceton extrahierten Stoffe, dio auf ein Drahtsieb gebracht wurden, auf- 
gehangt. Aus der Sauerstoffabsorption u. der Zeitdauer kann man Ruckschlusse auf 
die Wirksamkeit der Antioxydantien ziehen. Die Methode ist geeignet zur Priifung 
der GleichmaBigkeit der Materialien u. zum Nachweis von geringen Mengen an Anti- 
oxydantien in  Vulkanisaten, es lassen sich aber nicht immer die Verhaltnisse bei Leinol 
auf Gummi ubertragen. (Trans. Instn. Rubber Ind. 8. 216—26. Okt. 1932.) H. Mu.

Anodę Rubber Co. Ltd., Guernsey, V erfakr en zur Herstellung organische Sub- 
stanzm  enihaltender Kaulschukmilchmischungen, dad. gek., daB die organ. Substanzen, 
wie Beschleuniger, Alterungsschutz- oder Weichmacliungsmittel (z. B . Acetaldehyd- 
anilin, Aldol-a-naphthylamin, Weichasphalt, Teer, Petroleum) mit Kautscliukól vcr- 
mischt, bzw. in ihm gel., die Mischungen in W. dispergiert u. die Dispersionen mit 
Kautschukmilch gemischt werden. Kautscliukol ist das durch trockenc destruktive 
Dest. von Kautschuk erhaltene Destillat. (D. R. P. 565188 KI. 39b vom 20/4. 1930, 
ausg. 26/11. 1932. A. Prior. 20/4. 1929.) P a n k ó w .

K. D. P. Ltd., London, Verfuhren zur Polymerisierung von Kautschuk unter Yer- 
wendung eines Polymerisationsmittels, dad. gek., daB man die Polymerisation in Lag. 
oder durch oberflachliche Behandlung mit einer Lsg. des Polymerisationsmittels durch- 
fiihrt, wobei man je nach Lange der Behandlung Prodd. m it den Eigg. von Yulkani
siertem Kautschuk ,von Balata oder Guttapercha erhalt, jedoch die Behandlung vor 
dem Entstchen pulyerfórmiger oder spróder u. barter Prodd. abbricht. Das Polymeri- 
sationsmittel kann in die Kautschukmischung auch durch Walzen eingebracht werden. 
Die Entfernung geschicht durch Waschen mit W. oder einem Stoff, der das Polymeri- 
sationsmittel bindet, wie z. B. A. Ais Polymerisationsmittel sind genannt SnClg, 
TiCl., u. andere Metallchloride, die mit organ. Kórpern Molekiilverbb. geben. Auch 
Isopren, sowie Regenerat kónnen auf diese Weisc polymerisiert werden. (D. R. P.
566 805 KI. 39b vom 10/11. 1926, ausg. 21/12. 1932.) P a n k ó w .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. von: Albert M. Clifford, Ohio, Yulkani- 
NH • C H satioiisbeschleuniger, bestehend aus den Konden-.

—N i  ° sationsprodd. von Mcrcaptobenzothiazol mit a-Carbo-
• S • C = N  • C0IIfi diphenyldiimid, (C6H5N = ) 2C (F. 127— 130°), derneben-

steli. Formel, oder mit Triphenylguanidin (F. 116 bis 
118°). (A. P. 1883 878 vom 4/5. 1931, ausg. 25/10. 1932.) ‘ P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, Anodę Rubber Co. Ltd., Guernsey, Edward 
Arthur Murphy und Douglas Frank Twiss, Birmingham, Herstellung von pordsem 
oder mikroporbsem Kautschuk. Wss. Kautschukdispersionen werden in Ggw. groBer 
Wassermcngcn zu flockenartigen Koagulaten koaguliert, die an porósen Fliichen, wio 
keram. Materiał, Gewebe aus Baumwolle oder Metalldrahten durch Formen, Streichen, 
Impriignieren oder Tauchen verdichtet werden. Auch zylindr. Gegenstande kónnen 
durch Tauchen entsprechender poróscr Formen hergestellt werden. Das Verdiehten 
kann auch in Filterpressen erfolgen, die der M. Oberflachenmuster einpriigcn. Die 
wasserlialtige M. wird nach B e c k m a n n  auf mikroporósen Kautschuk yulkanisiert.
(E. P. 381186 vom 30/6. 1931, ausg. 27/10. 1932.) P a n k ó w .

Reginald 01iver Herzog, Berlin-Steglitz, und Hellmut Hoffmann, Berlin- 
Dahlem, VerfaJtren zur Herstellung von kautschukhaltigen, schaum- und schwammartigen 
Kunstmassen, dad. gek., daB eine Mischung von Kautschukmilch u. Viscose auf mechan. 
Wege zu Schaum geschlagen, koaguliert u. event. yulkanisiert wird. Schaumbildner, 
wie Seifen, Saponinę, EiweiBstoffe, Na-Oleat, sowie Fiillstoffe, wie Zellstoff, Kunst- 
seidefasern, Asbest, Korkschrot u. -pulver, Holzschliff, Sagespane, Torf, Holzwolle, 
kónnen zugesctzt werden. (D. R. P. 565 917 KI. 39b vom 20/1. 1931, ausg. 7/12. 
1932.) P a n k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., Ohio, iibert. von: Johann A. Bertsch, 
St. Louis, Alterungsschulzmittel fu r  Kautschuk bestehend aus Cyclohexyl-substituierten 
Arylaminen, wie Cyćlohezylanilin (Kp.ls 140—-150°), C6HU -N H -C 0H ,, Cyclohezyl-a- 
(Kp.20 245—255°), -(i-naplithylamin, -o-Toluidin, Dicyclohexyl-p,p'-diaminodiphenyl- 
methan, -benzidin; die Kondensationsprodd. aus Cyclobexylhalogenid u. m- oder p-Phe- 
nylendiamin, 2,4-Diaminodiphenylamin, Xylidin oder Tolidin. (A. P. 1 889 327 vom  
10/10. 1930, ausg. 29/11. 1932.)“ Pa n k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., Ohio, iibert. von: Joseph R. Ingram, Nitro, 
AUerungsschutzmUtel fiir  Kautschuk bestehend aus einem Rk.-Prod. eines diazotierten
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Arylamins u. eines Arylamins, z. B. das Bk.-Prod. aus diazotiertem Anilin, p,p'-D i- 
aminodiphenylmethan, Toluidin, fi-Naphthylamin, Benzidin  m it Diphenylamin, aus 
diazotiertem Anilin mit Anilin, a- oder /9-Naphthylamin, aus diazotiertem a-Naphtliyl- 
amin oder Benzidin mit a-Naphthylamin. (A. P. 1 8 8 9  331 vom 10/10. 1930, ausg. 
29/11. 1932.) P a n k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., Ohio, iibert. von: Joseph R. Ingram, Nitro, 
AUerungsschutzmittel fiir  Kautschuk, bestehend aus Bk.-Prodd. yon Amino-substitu- 
iertcm Triphenylmethan u. Arylhydroxydcn, z. B. das Rk.-Prod. aus 1 p,p-Diam ido- 
triphenylmzthan u. 2 a- oder fi-Naphlhol, Plienol, aus 1 Triamidotriphcnylcarbinol oder 
p-Magenta u. 3 {S-Naphthol, aus Diamidotriphenylmeihan, Triamidotriplienylcarbinol 
oder p-Magenla u. Resorcin, Pyrogallol, Pyrocatechol, Hydrochinon, Hydronaphtho- 
chinon, Naphthoresorcin. (A. P. i  890154 vom 13/11. 1930, ausg. 6/12. 1932.) P a n K.

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: Bert S. Taylor, Ohio, Olfeste Kaut- 
schukmiscliung fiir Schlauche, Riomen, Sohlen, Isoliermaterial. Man iiberzieht den 
Kautschuk mit einem Kautschukumwandlungsprod., z. B. aus Kautschulc u. Sulfon- 
sauren u. yulkanisiert oberflachlich m it Chlor-, Bromschwefel. -selen, -tellur, Schwefel-, 
Selenoxychlorid, -oxybromid, Phosphorsulfid, Wasserstoffpersulfid, S event. mit Be- 
schleunigem. (A. P. 1886 759 vom 19/6. 1929, ausg. 8/11. 1932.) Pa n k ó w .

Goodyears India Rubber Glove Mfg. Comp., Naugatuck, Connecticut, Ver- 
faliren zur Vereinigung von mtlkanisiertem Kautschuk m it Fasermaterial. Will man 
yulkan. Kautschuk z. B. mit einer Ledersohle vereinigen, bestrcicht man die Kaut- 
schukplatte auf der einen Seite m it Kautschukzement, legt eine diłnno Schicht von  
halbvulkanisiertem Kautschuk darauf u. yereinigt beide Schichten durch Druelc. Dann 
iiberzieht man die Ledersohle gleiehfalls m it Kautschukzement, legt sie auf die lialb- 
yulkanisierte Kautschukschicht u. yereinigt das Ganze durch Druck. (E. P. 379 985 
vom 19/2. 1932, ausg. 29/9. 1932. A. Prior. 8/1. 1932.) B e ie k s d o r f .

Dewey and Almy Chemical Co., V. St. A., Kautschukasbestmasse fiir Asbest- 
papier, Bander, Reibelemente, Pappe. Isolierflachen, Bremsbander u. Bremsschuhe. 
Die Asbestfasern werden event. mittels eines Dispergienmgsmittels in wss. Suspension 
iibergefuhrt, m it umgeladener, d. h. elektropositive Kautsclmkteilchen enthaltender 
Kautsclmkmilcli imiig gemischt u. die Mischung nach Ablagerung der Kautschukmilch 
an den Asbestfasern durcli Verfilzung, Herst. von Platten oder Asbestpapier yerdichtet. 
Ais Dispergierungsmittel kann man Casein, Hamoglobin, aber auch A1C13 oder T h(N 03)., 
anwenden. Letztere sind auch gute Stabilisierungsmittel fiir die umgeladene K aut
schukmilch. (F. P. 734 833 vom 7/4. 1932, ausg. 28/10. 1932. A. Prior. 17/4.
1931.) P a n k ó w .

Dewey and Almy Chemical Co., V. St. A., Kaulschukasbeslmassen fiir Asbest- 
papier, Dichtungen, Asbestpappe, Bremsbander, Bremsschuhe u. Jsolierplattcn. Man 
mischt eine wss. Asbestfasersuspension mit agglomerierter Kautschukmilch u. bringt 
in bekannter Weise die Mischung zur Absclieidung. D ie agglomerierte Kautschukmilch 
erhalt man durch vorsiehtigcn Zusatz von HC1, Essigsaure, Al2(SO.,)3, A1C13, N a2SiFG, 
bis sieli dic Kautschukteilchen auf einem gewohnlichen Filter abfiltrieren lassen, oder 
die M. nach einigem Stehen klar aufrahmt. Verwendet wird stets das mit der geringsten 
Sauremenge erhaltene Agglomerat; die bei weiterem Saurezusatz durch Umladung 
noch entstelicnden beiden Agglomerate sind weniger geeignct. Die Kautschukmilch 
kann ein Sehutzkolloid enthalten. Koagulationsmittel, wie A1C13, T h(N 03)4, sowie dic 
Salze mehrwertiger Metalle mit einbas. Sauren wirken auch gleichzeitig ais Verteilungs- 
m ittel fiir die Asbestfascr. Auch Fiillstoffe, wie ZnO, kónnen ais Agglomerierungs- 
m ittel yerwendet werden. Andere Fiillstoffe kónnen zugesetzt werden. Man nimmt 
Asbestkonzz. von i3— 15% u. verd. Dispersionen mit ca. 5% Kautschukaggregat. Dic 
Dichtungen u. Bremsbclage sollcn ca. 20% Kautschuk enthalten. (F. P. 734 925 vom 
9/4. 1932, ausg. 31/10. 1932. A. Prior. 17/4. 1931.) P a n k ó w .

W. Scott Robinson und Edward I. Moran, Illinois, KaiUąchukfasermasśen zur 
Nachalimung von Rasenflachen kleiner Golfpliitze. Eine Kautschukmischung fiir 
poróse Massen wird mit ca. 25% Schweineborsten gemischt, yulkanisiert, wobei man 
die Kautschukplatto Yorher auf beiden Seiten mit Gewebe belegt. Vor vólligem Er- 
kaltcn der yulkanisierten Platte wird diese der Lange nach aufgeschlitzt. (A. P. 
1884106 vom 29/10. 1930, ausg. 25/10. 1932.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, Anodę Rubber Co. Ltd., Guernsey, Bernhard 
William Deacon Lacey und Percy John Bawcutt, Birmingham, Kautschukmischung 
aus Kautschukdispersionen fiir StraBenbelag, Pflastersteine u. dgl. Man yerwendet
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zerkleinerten Kautschuk in Miseliung m it einer verhaltnismaBig hochkonz. kunstliehen 
Kautscłiukdispersion (65, vorzugsweise 76% konz.). GroBere Mengen von Schutzkoll., 
sowie Fiillmitteln, wie RuB, CaCO;l, Vulkanisiermi|teln, Ultrabeschleunigern, werden 
zugesetzt. Etwas Kautsehukmilch kann zugesetzt werden. Man kann mehrere Lagen 
ycrschiedencr Miseliung auf die StraBe aufbringen, z. B. konnen Mittellagen dureli 
Zusatz von Zement barter gemacht werden. Die Kautscliukmischungen konnen in dis- 
perser, ausgeflockter, halbkongulierter oder Pastenform angewendet werden. (E. P. 
3 8 1 927 vom 11/7. 1931, ausg. 10/11. 1932.) P ankó w .

American Tar Products Co.. Delaware, iibert. von: Edmund O. Rhodes und 
Floyd D. Hager, Pittsburgli, Kautachukbitumenmischung fiir Isolierung u. StraBen- 
material. Man verwendet vulkanisicrten oder unvulkanisierten Kautschuk, Kaut- 
schukmilch, Guttapercha, Balata u. W.-Gas- oder Koksofenteer, dereń D estst. oder 
Peche u. erhitzt m it S. —  12 (Gewichtsteile) Yulkanisierter Kautschuk werden in 
100 W.-Gasteer gel. oder dispergiert. 200 dieser Miseliung werden m it 800 Koksofenteer 
gcmisclit, die Mischung unter Riihren auf etwa 130° erhitzt, 40 S in ca. 15 Min. zugesetzt 
u. hiernach noch ca. 1 Stde. auf ca. 150° erhitzt. (A. P. 1 8 8 4  2 4 0  vom 20/7. 1929, 
ausg. 25/10. 1932.) _____ ___ P a n k ó w .

[rUSS.l Boris Lwowitsch Arcliangelski, Ingrcdienzicn der Kautschukmischungen, Tl. 1. Lenin
grad: Goschiintechisdat 1932. (152 S.) Rbl. 2.—.

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
Willemina M. Coelingh und V. J. Koningsberger, Zuckerbildung und Reifungs- 

rerlauf bei Zuckerrohr. II. Uber die Starkebildung in den B lattem von Zuckerrohr. 
(I. vgl. C. 1 9 3 3 .1. 518.) Bei der CO^Assimilation wird in den B lattem  von Zuckerrohr 
viel Starkę gebildet, die sich dann ausschlieBlich in der die GefaBbundel umgebenden 
Starkescheide befindet. Wie andere Blatter vermag das Rohrblatt auch im Dunkeln 
aus Zuckerlsg. (Maltose, Saccharose, Glucose, Fructose 0,05—0,5 Mol./l) Starkę zu 
bilden, die dann im Parenchym besonders im Pahssadenparenchym, angetroffen wird; 
bei Liclit in C 02-freier Atmosphare wird mehr Starkę gebildet u. dann zur Starkescheide 
gefuhrt. (Areh. Suikerind. Nederl.-Indie 1932. 1325— 40. Pasoeroean.) Gr o s z e e l d .

W. B. Bishop und Neil Young, Die Yiscositat von Maissirwp. Mit einem Kugelfall- 
viscosimeter bestimmte Viscositaten fiir verscliiedene DD. u. Tempp., Einzelheiten in 
Tabellcn u. Kurven im Original. Der Sirup vcrliielt sich wie eine eelite yiscose Lsg. 
Weitere Angaben iiber den EinfluB des Zuckergeh. auf die Viscositiit. (Ind. Engng. 
Chem. 24. 1171— 73. 1932. Decatur 111., A. E . Staley Mfg. Co.) Gr o s z e e l d .

VI. Stanśk und P. Pavlas, E in A pparat zur raschen Bestimmung des Zucker- 
gehaltes des Scldammes bei dnem  gropen Muster. Beschreibung einer neuen Methode u. 
eines geeigneten App., welche die rasche u. genaue Zuckerbest. im Saturationsschlamm  
bei Vcrwendung einer gróBeren Jlenge Schlamm gestattet. Vergleichsvcrss. m it der 
bisher angewendeten Methode ergaben eine befriedigende Ubereinstimmung der Er
gebnisse. (Z. Zuckerind. cechoslov. Republ. 57. 97— 101. 25/11. 1932.) T a e g e n e r .

J. F. Snell, Lev Skazin, H. J. Atkinson und G. H. Findlay, Verbesserungen in 
der Analyse von Ahornprodukten. Nach gemeinsamen Verss. mit anderen canad. u. 
amerikan. Chemikern ergab sich, daB Herst. von Prodd. mit 65°/0 Trockenmasse bei 
refraktometr. Kontrolle wesenthch sicherer verlauft ais nur bei Beobachtung der Siede- 
temp. Zur Filtration empfehlen sich Filter, die in 5 Minutcn mindestens 100 ccm h. 
Sirup filtricren. Am konstantesten von allen chem. Kennzahlen des echten Prod. ist 
dic elektr. Leitfahigkeit von Lsgg. mit 25°/0 Trockenmasse. Zur Best. der Bleiessig- 
fiillung liefert ein Reagens aus bei 650—670° „aktivierter“ Bleigliitte u. n. Pb-Acetat 
die am besten ubereinstimmenden Ergebnisse. Von den Aschenwerten zeigten bei 
echter Ware Geh. u. Alkalitat dor 1. Asche die geringsten Schwankungen. (Canad. J. 
Res. 7. 106— 12. Juli 1932. Canada, Mc Gili Univ.) G r o s z f e l d .

Gaston Duret, Frankreich, Konservierung von Zuckersuften. Man sterilisiert die 
Siifte mittels ultravioletter Slrahlen unter ev. Aufkochen bei mindestens 100°. Um  
Unreinigkeiten zu entfernen, kann man sie vor oder nach der Sterilisation bei Tempp. 
unter 35° alkalisieren oder ansauern. (F. P. 736 254 vom 13/8. 1931, ausg. 22/11. 
1932.) S c h u t z .
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John J. Naugle, Greenwich, Comiect., iibert. von: Eugene N. Ehrhart, New  
Orleans, Louisiana, und Leonard Wickenden, Manhasset, N . Y ., Herstellung von 
hwertzucker, der aus nahezu gleichen Teilen Glucose u. Fructose besteht, aus Rohzucker, 
der in der Warnie in wenig h. W. gel. wird, durch Vereinigung mit einem Gemisch von 
Na2H P 04 u. N aH 2P 0 4 boi 175— 195° F  unter Verriihren, durch darauffolgendes Fil- 
trieren u. Nachbehandlung m it Entfiirbungskohle u. Filtrieren. Die Zuckerlsg. wird im 
Yakuum konz. event. unter Zusatz von Na3P 0 4 u. nachher mit konz. HC1 bei 160° F  
invertiert. Dic weitere Aufarbeitung gescliieht in iiblieher Weise. (A. P. 1886 875 
yom 27/9. 1929, ausg. 8/11. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Arnold Daniel, Berlin, Verfahren zur Herslellung von Zuckercouleur, dad. gek., 
daB Kohlenhydrate m it NH,r A celat in an sieli bekanntor Weise so lange erhitzt werden, 
bis die gewunschte Farbekraft erreicht ist. —  Z. B. werden 100 Teile Kohlenhydrate 
(Saecharose, Dextrose, Layulose bzw. Capilarsirup, Starkę, Trauben-, Mais-, Kartoffel-, 
Riiben- oder Milchzucker oder dereń Gemischc) mit 20 Teilen NH4-Acetat erhitzt. 
(D . R. P. 566 216 KI. Gb vom 25/9. 1930, ausg. 13/12. 1932.) M. F. Mu l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
Eduard Jacobsen, Wasser fiir  Getranke und fiir  die Dampfkessel. Hinweis auf die 

Priiparate Emon u. Sidit der P e s k a  U n io n  G. m. b. H . in Kreuznach. (Dtsch. Destil- 
lateur-Ztg. 53. 554. 1932. Berlin, SW. 61.) Gr o s z f e l d .

E. Parłsi, M. Sacchetti und C. Bruini, Uber die alkoholische Gdrung von konzen- 
trierten Mosten. Vorlaufige Mitt. Zur Vergarung konz. Moste braucht man zucker- 
resistente Spezialhefcn vom Typ Zygosaccharomyces. Diese greifen vor allem Fruc
tose an u. bilden neben den n. Garungsprodd. Acetylmethylcarbinol u. 2,3-Butylen- 
glykol, entstanden durch Oxydation von Diacetyl. (Ann. Chim. applicata 22. GIG—-20. 
Sept. 1932. Bologna.) ‘ ' Gr im m e .

O. Engels, D ie Ursachen und Wirkungen der Bodenversauerung und MafSnahmen 
zu dereń Verhiitung, bzw. Bekampfung unter besonderer Beriicksichligung des Weinbaues. 
Darst. im Zusammenhange. (Wein u. Rebe 14. 208— 17. 1932. Speyer.) Gr o s z f e l d .

J. Gerum, Die Bestimmung der OechMegrade mit Hilfe des Zeissschen Eintauch- 
refraktometers. Mit dem Eintauchrefraktometer entsprachen 1 g Zucker (Saccharose 
u. Glucose) in 100 ccm im Mittel 3,83 Skalenteile. Weitere Angaben iiber EinfluB 
der Saure auf das Ergebnis u. Zerlegung der Gesamtrefraktion in Einzelfraktionen. 
Im Mittel wurde die Zahl 12,54 ermittelt, die yon den Refraktometergraden bei 17,5° 
abgezogen die Oechslegrade ergibt. (Wein u. Rebe 14. 235—38. Dez. 1932. Wtirz- 
burg.) Gr o s z f e d .

Commercial Solvents Corp., Terre Haute, Indiana, iibert. von: Leonard 
E. Carlsmith, Benjamin C. Boeckeler und lgnące J. Krchma, Terre Haute, Ge
winnung von Ammoniak aus Maische o. dgl. Die Anlage besteht aus einer Wasch- 
kolonne, einem Mehifacheffektverdampfer, einem zwischen zwei Stufen des Verdampfers 
angeordneten Filter, einer Erhitzungsvorr. fiir die erste Stufe des Verdampfers, Vorr. 
zur Nutzbarmachung der Diimpfe der ersten Stufe des Yerdampfers ais Heiz- u. Wasch- 
m ittel sowolil fiir die Waschkolonne ais auch fiir die folgende Stufe des Verdampfers, 
Vorr. zur Ruckgewinnung des Kondensates der einzelnen Verdampfungsstufen. Die 
Dampfe jeder Stufe werden ais Heizm ittel fur die folgenden Stufen yerwendet. AuBer- 
dem sind Vorr. yorhanden, welche die Fl. durch dio gesamte Anlage bewegen. Es 
werden insbesondere die N H 3 enthaltenden Fermentationsriickstande yerarbeitet, die 
bei der Gewinnung von Propion- oder Essigsaure erhalten werden. (A. P. 1885 003 
vom 25/9. 1930, ausg. 25/10. 1932.) D r e w s .

Commercial Solvents Corp., Terre Haute, iibert. von: Leonard E. Carlsmith, 
Benjamin C. Boeckeler und lgnące J. Krchma, Terre Haute, Gemnnung von Amino- 
niak aus Fermentationsmaischen. Die N H 3-Salze enthaltenden Lsgg. werden mit einer 
zur Zers. der Salze geeigneten nichtfliichtigen Base behandelt. Alsdann wird die Lsg. 
durch einen Wascher geleitet, in welchem sio m it den Dampfen in Beriihiung gebracht 
wird, die bei der partiellen Konz. der Fl. erhalten werden, welcho die Waschanlage 
bereits passiert haben. Die aus dem Wascher entweichenden Dampfe werden konden- 
siert; sio enthalten das ausgetriebene N H 3. SchlieBlich wird die partiell konz. Lsg. 
weiter eingeengt, so daB sie zur Gewinnung der in ihr enthaltenen Salze der anfangs 
zugegebenen nichtfliichtigen Base dienen kann. Erwahnt wird die Gewinnung von
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Ca-Propionat, Ga-Acetat u. Ca-Butyrat. (A. P. 1 884561 vom 25/9. 1930, ausg. 25/10. 
1932.) D r e w s .

Verein der Spiritus-Fabrikanten in Deutschland, Berlin, Athylalkokol. Wahrend 
oder nach der Garung gibt man zum Kohmaterial, m e Melasse, Treborn usw. oder zum 
rohen A. aktive Kohle u. fiihrt auch die Dest. u. Rektifikation in Ggw. der Aktivkohle 
durch. (Jugoslaw. P. 8805 vom 13/3. 1931, ausg. 1/4. 1932.) Sc h o n f e l d .

Chemische Werke Marienfelde A.-G., Deutschland, Verfahren zum Reinigen 
von vergorenen Fliissigkeiten, insbesondere von Bier, unter Verwendung von mit Pech 
uberzogenen Holzschnitzeln ais KJarungsmittel. Vgl. F. P. 725 041; C. 1932. II. 3638. 
(F. P. 735 639 vom 21/4. 1932, ausg. 12/11. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp A.-G., Ósterreich, Sterilisieren 
von Fliissigkeiten, insbesondere von Bier in kontinuierlichem Betriebe durch kurzes 
Erhitzen (etwa einige Sekunden) auf Tempp. von 70— 100° unter einem Druck, der 
oberhalb des Sattigimgspunktes der FI. liegt. Die Sterilisation wird durch oligodynam. 
Metalle unterstutzt. E vtl. wird wahrend des Erhitzens C 02 durchgeleitet. (F. P. 
734 878 vom 8/4. 1932, ausg. 29/10. 1932. Oe. Prior. 16/2. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Gottfried Jakob, Perłach, Miinchen, Verfahren zur Hersldlung eines Farbemittds 
fiir  Wiirze und Bier, dad. gek., dafi der Maisehe oder Wurze ein ohne Diastaseeinw. 
erzielter, durch gewohnliehes Absetzenlassen von Reststarko befreiter Farbmałzauszug 
zugesetzt wird. (D. R. P. 563 545 KI. 6 b vom 15/9. 1931, ausg. 7/11. 1932.) M. F. Mu.

Landwirtschaftliche Genossenschaft zur Verwertung der Harzprodukte, 
registrierte G. m. b. H., Piesting, Niederósterreich, Verfaliren und Vorrichlung zur 
Herstellung von Brauerpech, dad. gek., dafi die ungesatt. Harzsauren des zur Herst. 
von Brauerpech verwendeten Kolophoniums durch Behandeln mit akt. oder inakt. 
Sauerstoff in Gasform oder im stafcu nascendi bei hóherer, oberhalb des F. u. unterhalb 
der Zers. (Bldg. von Harzólen) liegenden Temp. unter gleichzeitiger Austreibung von  
Essigsauro, W. u. Pinolin  in gesatt. Oxysauren umgewandelt werden, welche sodann 
in bekannter Weise zu Brauerpech weiterverarbeitet werden. (Oe. P. 130 464 vom  
28/12. 1931, ausg. 25/11. 1932.) E n g e r o f f .

Francesco stame, Italien, Raffinierung von Rohweinslein. Das im Rohwcinstein 
enthaltene K-Bitartrat wird ohne seine Lóslichkeit erhóhende Zusatze unter Druck in 
der Warmc in W. gel. u. unter Druck filtriert. Eine Zeichnung zeigt einen vorteilhaft 
verwendbarcn App. (F. P. 735 841 vom 22/4. 1932, ausg. 16/11. 1932. It. Prior. 28/8.
1931.) D o n a t .

Tmrp KenigStetler, Jugoslawien, Hocliprozentiger Essig. An Stello von reinem
A. wird der rohe Kornspiritus mittels einer Pumpe in dauerndo Zirkulation gebraeht 
u. dabei zu Essigsiiure osydiert. (Jugoslaw. P. 8827 vom 8/5. 1931, ausg. 1/5.
1932.) SCHÓNFELD.

XVI. Nahrungsmittel. Genulimittel. Futtermittel.
Giuseppe Tałlarico, Weizen ais Nahrungsmiltel und ais Saatgut. Sammelbericht. 

(Mem. R. Accad. Italia, Classo Sci. fisieh. mat. nat. 3. Biologia Nr. 1. 5— 329.
1931.) Gr im m e .

— , D ie Glasigkeit zur Bewertung der Weizenąualitdl. An Hand zahlreicher Unterss. 
stellte Vf. fest, dafi zwischen Geli. an glasigen Kórnern u. Protein- u. Klebergeh. koino 
eindeutigen Beziehungen bestehen. Bei Weizen m it 50% u. mehr Glasigkeit kann 
mit mittlerem bis hohem Protein- u. Klebergeh. gerechnet werden. (Miihle 69. 1159 
bis 1162. 10/11. 1932.) H a e v e c k e r .

Erston V. Viller und Charles Brooks, Einflufi des Kohlensauregehaltes der Lager- 
liausluft auf die Kohlenhydratumlagerung in  gewissen Frucliten und Vegeiabilien. Verss. 
mit steigendem C 02-Geh. u. bei steigenden Tempp. bei Pfirsichen, Kirschen, Zucker- 
mais u. Erbsen. Bestimmt wurden Zucker u. durch Saure liydrolysierbare Polysaceha- 
rido. Bei Kirschen u. Pfirsichen liefi sich keine Yerschiebung unter den yerschiedenen 
Zuckerarten feststellen, boi den anderon Friichten zeigten sich bald Uberreifnngs- 
erscheinungen. (J. agric. Res. 45. 449— 59. 15/10. 1932.) Gr im m e .

A. Mangini, Ober den Gehall an Alkohol und Zucker im  Vegdationswasser von 
Oliven. II. (I. vgl. C. 1931. II. 2077.) Erneute Unterss. zeigten, dafi das Vork. yon
A. u. Zucker im Vegetationswasser der 01ive nicht auf atmosphar. u. Ernahrungs- 
einflusse zuriiekzufuhren ist, sondern wahrscheinUch dureh den Mannitgeh. der 01ive 
bedingt wird. (Ann. Chim. applicata 22. 658-—62. Sept. 1932. Perugia.) G r im m e .

XV. 1. 79
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— , Dic Ananaskullur und dic induslrielle Verwcrtung ihrer Fruclite in H auui. 
Beschreibung der m it einem hohen Verbraueh an Kunstdiinger (728 kg/ha; N : P : K  =  
10: 8: 6) ycrbundenen Kultur. (Superphosphato 5. 209— 12. Nov. 1932.) Gr o s z f e l d .

Carl S. Pederson, Wie die gule Qualitat bei der Herstellung von Sauerkraut verloren 
gehen kann. Beschreibung der Sauerkrautbereitung im GroBbetrieb u. prakt. Angaben 
zur Yermeidung von Guteverschlechterungen. (Food Ind. 4. 362— 64. Nov. 1932. 
Geneva, N . Y ., U. S. Agric. Exp. Station.) Gr o s z f e l d .

K. Braunsdorf, Honig und Honigverordnung. Kurze Darst. der Zus. u. Unters. 
des Honigs. Abnahme des Aroma- u. Diastasegeh. yon Auslandshonig bei der im GroB- 
handel 'ublichen Behandlung. (Z. Volkserniihrg. Diiitkost 7. 349— 51. 1932. Magde
burg.) Gr o s z f e l d .

Marc H. van Laer und Andree Roskam, Das f u  -. Seine Rolle in der Konfiliiren- 
induslrie. Vff. weisen auf die Bedeutung der Saurestufe fiir die Kontrolle der Kon- 
fitiirenfabrikation hin. Inversion der Saccharose, Karamelisierung yersehiedener Zucker 
u. Hygroskopizitat von Inyertzucker werden in Abhiingigkeit vom ph untersuclit. 
(Ann. Zymol. [Bruxelles] [2] 1. 76—81. 1932. Briissel, Inst. Kat. des Industries de 
Fermentation.) E r l b a c ii .

Guido Marucco, Uber kandierle Fruclite. Zur Herst. einwandfreier Ware miissen 
die gesunden Fruclite erst durch Einlegen in 10%ig. Seesalzlsg. keimfrei gemaclit 
werden. Gleichzceitig wird dadurch dio Schale erweicht. Dann bringt man sie in 
ein Alaunbad, folgend in ein Pottaschebad. Nach tiichtigcm Spiilen m it lauwarmem  
W. erfolgt erst die Kandierung. (Ind. ital. Conserve aliment. 7. 293— 95. Okt. 1932. 
Turin.) Gr im m e .

Guido Rigobello, Titration des Gehalles an Yitam in C in  einem Fruchlgelee (Citrone). 
Eine durch Zusatz von 1— 2,5% Citruspektin u. 50% Zucker aus Citronensaft her- 
gestelltes Gelee enthalt das Vitamin C in yoller Wirksamkeit. 2 Teile Gelee =  1 Teil 
Saft. (Ind. ital. Conserye aliment. 7. 259— 60. Sept. 1932.) Gr im m e .

Heinrich Fincke, Uber die Etymologie der Namen Kakao und Scliokolade. Das 
Wort „Kakao“ entstammt der aztek. Bezeiclmung „Kakauatl“ fiir Kakaokern. Das 
Wort „Scliokolade" entstammt dem aztek. ,,Schokoatl“. (Buli. officiel Off. Internat. 
Fabricants Chocolat Cacao 2. 231— 34. 1932.) Sc iio n f e l d .

W. Ciusa, Diacetyl und Methylacetylcarbinol durch Wirkung von Pepsin auf 
Milch. I. 1 kg Artischocken bzw. grauc Erbsen werden mit 50 ecm W. gleickmśiBig 
yerrieben u. nach 1-tagigem Stclien im Thermostaten bei 35° m it W .-Dampf dest. 
Im  Destillate konnten nach F e i g l  bestimmt werden in Artischocken 0,001%o D i
acetyl, in Erbsen 0,000 l%o> Methylacetylcarbinol war in beiden Fallen ebenfalls nacli- 
weisbar. Nach weiteren Verss. des Vfs. bildet sich ebenfalls D iacetyl bei Einw. von  
Pepsin auf Mileli. 2 1 Milch liiBt man mit 20 g salzsaurem Pepsin (1: 100) im Thermo
staten bei 38— 39° stehen. Schon nach V  j2 Stdn. lieBen sich in 200 ccm Spuren von 
D iacetyl u. Methylacetylcarbinol nachweisen, der Geh. steigt in 168 Stdn. auf 0,015%o 
Diacetyl u. 0,072%0 Methylacetylcarbinol. Eingehende Vcrss. zeigten, daB die Bldg. 
nicht aus Casein, sondern aus einem anderen, noch unbestimmten EiweiBkórper der 
Milch erfolgt. (Ann. Chim. applicata 22 . 594—97. Aug. 1932. Bari.) G rim m e.

S. Schmidt-Nielsen, Arne Flood und Jergine Śtene, Die Abschwdchung des 
Yitamin A bei der Warmebehandlung der Milch. Nach Yerss. an R atten sctzte Pasteuri- 
sieren (63°, 15 Minuten), in geringerem MaBe auch das Stassanisieren (73°, 15 Sekunden), 
den Geh. des Butterfettes an Yitamin A herab. (Kong. Norske Vidensk. Selsk. For- 
handl. 5. 110— 13. 18/10. 1932.) Gr o s z f e l d .

F. Schlenuner und H. Cahmnann, Der Einflu/3 von Metallen auf den Gehalt der 
Milch an Vitamin C. Durch Titration m it 2,6-Dichlorphcnolindophenol nach T il l - 
MAXS wurde in Bestatigung der biol. Verss. yon SCHIEBLICH (ygl. C. 1 9 3 2 . II . 3495) 
die gróBto Schadigung des Vitamin C durch Cu, etwas weniger durch Sn gefunden, 
am gunstigsten waren Ni, Cr u. Al. Verss. m it Fe waren durch Bldg. von Fe!I u. dessen 
EmfluB auf die Titration gestort. (Dtsch. Naluungsmittcl-Rdsch. 1 9 3 2 . 182— 83. 
10/12. Miinehen, Univ.) Gr o s z f e l d .

R. C. Bender und G. C. Supplee, Der Gelialt von Magermilch- und Molkenjmlver 
an Vitamin B  und G. Der Geh. yon Magermilchpulver (Walzenyerf. yon J u s t ) u. 
Molkenpulyer (Spruhyerf.) an Vitamin G (Wachstumskuryen) war nicht wesentlich 
yerschieden. Der an Vitamin B dagegen schwankte merklich, anscheinend durch 
Verschiedenheiten im Herstellungsverf. bedingt. Der Yitamm-B-Geh. war stets relatiy 
niedriger ais der an G, weshalb der Nahrwert derartiger Prodd. durch Zusatz von Reis-
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hautćhen oder anderen Vitaminquellen gowinnen muB. (J. Kairy Sci. 15. 4-15— 50. 
N ov. 1932. Bainbridgc, The Dry Milk Comp.) Gr o s z f e l d .

Arthur K. Anderson u ud Howard O. Triebold, Eine biochemische Unłersuchung 
iiber bcstrahlte Milch. A udi boi sehr starker Bestrahlung trat nur eino sehr geringo 
Anderung in der Zus. der Milch ein. Die Butter aus der Milch zeigte eine kurzero In- 
duktionsperiode bei der Oxydation. Dic Anderung der Fettkennzahlen war gering. 
Die Verdauliohkeit gegemiber Pepsin u. Trypsin zeigte bei den ersten Stufen eine geringo 
Beschleunigung, vielleicht durch Zerstorung von Antienzymen bei der Bestrahlung 
bedingt. (J. Dairy Sci. 15. 469—74. Nov. 1932. Pennsylvania, State Coli.) Gr o s z f e l d .

— , Einiges iiber Kefir. Beschrcibung, Zubereitung u. Zus. des Milchprod. (Braun- 
scliwcig. Konscrven-Ztg. 1932. Nr. 51. 3—4. 21/12.) Gr o s z f e l d .

Felix Munin, Beinbutterung und Schaumbildung. Besprechung der jiingsten Er- 
fahrungen der dan. Molkcrcien. Einzelheiten vgl. Original. (Milchwirtschaftl. Zbl. 61. 
324—28. Nov. 1932. Berlin-Bohnsdorf.) Gr o s z f e l d .

Teichert, Sumpfbutler und Erdkdse. Hinweis auf Litcraturangaben iiber Sumpf- 
butter (Moorbutter) u. Beschreibung der Herst. von Erdkaso durch Eingraben von  
gesalzenem Rahm in einem Beutel in Sand, wobci der Kaso jc nach Temp. in 4— 8 Tagen 
genuBfertig wird. (Milchwirtschaftl. Zbl. 61. 322— 23. Nov. 1932.) Gr o s z f e l d .

— , D ie Herstellung von englisclicm Ghecldar-Kase. Beschrcibung des von den 
U n it e d  D a ir ie s  in Wells entwickeltcn Vcrf. (Milk Ind. 13. Nr. 5. 35—37. Nov. 
1932.) .. Gr o s z f e l d .

Efisio Maineli und Rolando Cultrera, Uber die Zusammenselzung von Parmesan- 
kase. Gegcniiberstellung voti altercn Analysen mit eigenen aus den Jahren 1929 bis
1931, aus der folgt, daB der Fottgeh. stiindig hoher geworden ist, ebenso das Verhaltnis 
F e tt : Protein. Dor Milchzuckergeh. fiillt mit dem Grade der Reifung, der Sauregeli. 
steigt, dagegen bloibt pn ziemlich konstant. Im  Original eine Zusammenstellung der 
ais brauchbar gcfundenen Analyscnmethodcn. (Ind. ital. Conserve aliment. 7. 301— 11. 
Nov. 1932. Parma.) Gr im m e .

Ella Woods, A. O. Shaw, F. W. Atkeson und R. F. Johnson, Vitamin-A- 
Gelialt von Wiesenpflanzen. I. Weiflklee (Trifólium repens) und Kentucky Blaugras 
(poa praiensis) unter W eideverhaltnissen und bei Griinfutterung. WeiBklee enthalt nach 
Futterungsverss. wenigstens 200, Blaugras 100 Einheiten an Yitamin A  im g u. ist 
damit ais Vitamin-A-Quello den besten Sorton yon Alfalfamehl ebenbui-tig. (J. Dairy 
Sci. 15. 475—79. Nov. 1932. Moscow, Idaho.) Gr o s z f e l d .

H. E. Woodman und D. B. Norman, Ndhrwert von Weidegras. IX . Der Einflup, 
den die Intensitdt der Beweidung au f Ertrag, Zusammenselzung und Ndhrwert des Weide- 
grases ausiibt. (VIII. vgl. C. 1932. I. 2522.) Dio 5-wochentlichen Grassclmitte werden 
von April bis September auf Rohprotein, Atherextrakt, N-freie Extraktstoffe, Roh- 
faser, S i0 2-freie Asche, Reinprotein, ,,Amide“, Kalk u. P 20 6 untersucht u. diese Daten  
mit denen der 1— 4-wochentlichen Schnitte verglichen. Der Ubergang vom 4-wóchent- 
lichen zum 5-wochentlichen Schnitt fiihrt zu einem leichten, aber doutlichen Riick- 
gang in der Verdaulichkeit. (J. agric. Sci. 22. 852— 73. Okt. 1932. Cambridge, Uniw, 
School of Agric.) W. S c h u l t z e .

FrantiSek Svoboda, Die biologische Wertigkeit des Eiiceifles in einigen zoichtigeren 
Fułtermitteln vom Standpunktc seines Einflusses auf das Wachstum des Tierkorpers. 
Das Łysin, dio fiir das Wachstum wrichtigste Aminosaure, ist in der Trockcnfutterhefe 
zu 2,74% enthalten u. die Trockenfuttcrhefe ist deshalh ais Futterm ittel anzusehen, 
welches in seiner biolog. Wertigkeit den Futterm itteln tier. Ursprunges gleichwertig 
ist. Die biolog. Wertigkeit des EiweiGes in Luzemeheu ist bedeutend hoher ais die biol. 
Wertigkeit des EiweiBes in den anderen pflanzlichen Futterm itteln, soweit es sich um  
den Geh. an Arginin, Histidin u. Łysin handelt. Cystin war bei den untersuchten 
Futtermitteln nur im Sojaschrot, getrocknctem Blutmehl u. in der Trockcnhefc en t
halten; die anderen untersuchten Futterm ittel sind also bzgl. EiweiBgeh. nicht voll- 
wertig. (Vestnik ćeskosloy. Akad. Zcmedelske 8 . 747— 50. 1932.) Ma u t n e r .

Th. Remy, A. Dhein und G. Wulkotte, Zu den zeitlichen Schwankungen der 
Eiwei/3ivertigkeit des Weidefutters. Weideunterss. ergaben, daB der Geh. des Weide- 
futters an yerdaulichem u. unverdauhchem EiweiB wahrend der Beweidung zunachśt 
schneller, dann langsamer abnimmt, so daB ohne Koppelwechsel die EiweiBversorgung 
der Tiero sich stiindig verschlechtert, bzw. bei Umtrieb die nachfolgenden Gruppen 
weniger EiweiB erhalten ais die erste Gruppe. Eine Aufstellung zeigt, fiir wieyiel Tage 
die EiweiBversorgung der Weidetierc auf einer Koppel boi yerschiedenen Zeitpunkten

79*
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des Auftriebes u. boi yerschieden hoher Milchleistung gesichcrt ist. (Landwktsch. Jb. 
76.575— 86.1932. Bonn, Inst. f. Boden- u. Pflanzenbaulehre a. d. Ldw. Hooksek.) L u t u .

E. B. Hart, O. L. Kline und Gr. C. Humphrey, D ie Wirkung kiinstlicher Trock- 
nung au f dic Ausnutzbarkeit der Nahrstoffe ton Alfalfaheu. Die Ausnutzung von Trocken- 
masse, Protein u. Ca bei Milckkukcn war gleich, wenn unmittelbar im kunstlichen 
Trookner oder nach Vortrocknung im Freien oder ganz im Freien getrocknet wurde. 
Tempp. von 480— 535°, 40 Sekunden, wie im kunstlichen Troclmer wirken also nicht 
schadlich. (J. agric. Res. 45. 507— 11. 1932. Wisconsin, Agrie. Experim. Stat.) Gd.

P. Bruere, Normalisierung der Bestimmung des auf Schwefdsaure berechnelen 
Sauregrades der Mehle im  pn =  8,2 benadiharten Oebiet. (Vgl. C. 1932. II. 790.) Zur 
leichteren Erkennung des durch Phenolphthalein in alkoh. filtrierten Mehlauf- 
schlammungen angezeigten Neutralpunktes wird auf kaum bemerkbares Schwachrosa 
titriert. Nach Zusatz einiger Tropfen alkoh. Lsg. von Phenolrot wird auf Karminrot 
titriert. Der zur Lsg. der Indicatoren yerwendete A. inuB neutrahsiert sein. Das zur 
Mehlaufschlainmung dienende W. wird durch Kochcn yom C 02-Geh. befreit. (J . Phar- 
mac. Chim. 16 ([8] 124). 417— 20. 16/11. 1932.) H a e v e o k e r .

W . K iby, Einflup der diastatischen K raft der Backmekle auf ihre eigeniliche Back- 
fahigkeit bei Baekversuclicn. Um zu yerhindern, daB Mehle mit inangelhafter diastat. 
Kraft infolge Verhungerns der Hefe falsche yergleichsweise Baekresultate liefern, 
empfiehlt Vf. bei groBeren Hefegaben kiirzere Garzeit, bei langerer Garzeit Anwendung 
von weniger Hefe. Bei Garzeiten bis zu 190 Min. ist selbst bei diastasearmen Mehlen 
noch geniigend Zucker yorhanden, um die Garung in yoller Starkę aufrechtzuerhalten. 
(Chcm.-Ztg. 56. 951— 52. 30/11. 1932.) H a e v e c k e r .

Neuwerth, E in Verfahren zur Schnellbcstimmung des Salzgehaltes in eingefuhrtem 
Flcisch im Sinne des §  3 (2) B B . D . Ein Stiick Muskelfleisch yon 3 g aus den inneren 
Schichten wird in 5— 6 Wurfel geteilt u. in einem Glasróhrchen mit 20 ccm einer PI. 
aus 12 Teilen 2°/0ig. A gN 03 u. 8 Teilen n. N H 3 kraftig geschuttelt. Endbeobachtung 
nach 15 Minuten: Bei unter 6% NaCl ist die PI. durchsichtig, bis auf grauen Schimmer 
fast klar, bei iiber 6% NaCl vóllig undurehsichtig, blaulickschwarz. (Z. Fleisch- u. 
Milchhyg. 43. 101— 02. 15/12. 1932. Dortmund, Staatl. Auslands-Fleisckbeschau- 
s telle.) Gr o s z p e l d .

H. C. Lockwood, Zur Benutzung des Horlvetapparales fiir  die Oefrierpunkts- 
bestimmung von Milch. Beschreibung einer opt. Vorr. zur scharfen Ablesung des Hg- 
Standes im Thermometer, prakt. Angaben zur Ausfuhrung des Ruhrens sowie zur 
Anwendung der geeigneten Milchmenge. —  Zur Milchkonservierung eignet sich be
sonders eine auf den Gefrierpunkt — 0,55° eingestellte Formalinlsg., dio monatelang 
unyerandert blieb u. in  Hóhe yon l°/„ der Milch zugesetzt wird. Zur Priifung des Saure
grades der Milch ist Methylrot gut geeignet. (Analyst 57. 698— 703. 1932.) Gr o s z p e l d .

B. Rogina, Quantitative Bestimmung der Citronensaure in der Milch. D ie be- 
kannten Methoden werden krit. betrachtet u. auf Grund der Rk. von D en ig i':s wird eine 
neue Methode ausgearbeitet. Das bei der DENlGfeS-Rk. erhaltene Salz stellt vermut- 
lich ein komplexes Hg-Salz der Schwefelsaure, Acetondicarbonsaure u. Oxalessigsaure 
dar. Unter bestimmten Voraussetzungen gibt die Analyse gut iibereinstimmende 
Werte. Zwecks Best. der Citronensaure in der Milch wird ein Verf. zur Entfernung 
des EiwciBes ausgebildet u. dio Siiure im Milchserum bestimmt. (Arh. Hemiju Farma- 
ciju, Zagreb 6. 119— 37. Juli 1932.) Ma u t n e r .

W. Dorner und J. staehli, Beilrage zur Frage der Bezahlung der Milch nach 
Qualitat. IV. Kann die Reduktaseprobe zur Ermiltlung der Qualitat der Kasereimilch 
benulzt ■werden'! (III. ygl. C. 1932. II. 1853.) Mit Hilfe der Reduktaseprobe waren bei 
Festsetzung der Grenze der Entfiirbungszeit auf 4 oder 5 Stdn. Mileliproben mit Keim- 
geh. iiber 100000/cem leicht abzutrenncn, weil Proben mit weniger ais 50000 Keimen 
stark Yorherrschten. Dio Probe zeigt nur schlechte, nicht die beste Milch an. (Land- 
wirtsch. Jb. Schweiz 46. 689— 97. 1932. Liebefeld-Bern.) Gr o s z f e l d .

Elise Rosenbaum, Bem , Verfaliren zur Herstellung von aus Mehl hergestelllen 
Nahrungsmitleln, welche Oeireidekeime und aus Kleie extrahierte Nahrstoffe enthalten, 
dad. gek., daB man Kleie mit einer F l. behandelt, diese von den Kleieriickstanden trennt, 
m it Mehl zu Zwieback yerarbeitet, diesen pulverisiert u. mit gemahlenen Getreide- 
keimen u. Mehl yermischt, u. das erhaltene Mehl zu Nahrungsmitteln yerarbeitet. Vgl. 
Schwz. P . 150 602; C. 1932.1. 3357. (Schwz. P. 155757 vom 16/9. 1931, ausg. 17/10. 
1932.) M. F . Mu l l e r .
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Dragutin Strohal, Jugoslawien, Nahrmittel aus Sojabohnen. Wohlschmeckencłe 
Nahrmittel aus Soja erhillt man durch Koclien der Bolmen wahrend 10—30 Minuten 
bei 100°, Entfernen des W. u. darauffolgendes Trocknen. Sie enthalten ca. 35% Pro- 
teine u. ca. 22% Ol. (Jugoslaw. P. 8127 vom  30/4. 1930, ausg. 1/7. 1931.) S c h ó n f .

Rudolf Heiss, Karlsruhe, Oefrieren von Fleisch mit Kuhlsole, bei dem zur Er- 
lialtung der Fleischfarbc eine Oasbehandlung eingeschaltet wird, dad. gek., daB dio Be- 
gasung mit CO oder / / 2 durchgefiikrŁ wird. (D. R. P. 566394 KI. 53c vom 17/10.
1928, ausg. 16/12. 1932.) S c h u t z .

Aktiebolaget Separator, Stockholm, Kiihlen von Flussigkeiten. Zu F. P. 664 184;
C. 1929. II. 2956 ist nachzutragen, daB zwischen dem die Bewegung hervorrufenden 
Motor u. dem die zu kiihlende Fl. enthaltenden Behalter ein elast. Organ eingeschaltet 
ist. (Dan.P. 42454 vom 22/11. 1928, ausg. 23/6. 1930. Schwed. Prior. 30/11. 
1927.) D r e w s .

Jan Arent Sckónheyder van Deurs, Frederiksberg, Konservieren ronfiir Nahrungs- 
mittelzwecke verwendeten Fettstoffen in mehr ais 8% F ett enthaltenden Rohstoffen, 
dad. gek., daB der Sauregrad der dio Fottstoffe umgebenden Teile so geandert wird, 
daB der Wasserstoffionenexponent zwischen 5 u. 1 liegt. —  Zur Anderung des Expo- 
nenten setzt man einen Stoff zu, der in wss. Lsg. H-Ionen abspaltet. Gcgebenenfalls 
eignen sich auch saurebildende Mikroorganismen. (Dan. P. 42399 voin 22/12. 1928, 
ausg. 16/6. 1930.) D r e w s .

Grustav Fingerling, Leipzig-Móckern, Haltbarmachen von Futterpflanzen durch Be- 
netzung des Futters m it verd. IICl, dad. gek., daB nach der Benetzung CS2 auf dic Obcr- 
flache des Futters gesprengt wird. (D. R. P. 565 867 KI. 53g T o m  9/2. 1932, ausg. 
7/12. 1932.) ___ _  S c h u t z .

Hermann Weigmann, Handbuch dor praktisohon Kilsorei. 4., neubcarb. Aufl. von W. Eug- 
lings „Handbuch d. Kasorei". Berlin: Parcy 1933. (VIII, 422 S.) gr. 8°. Lw. nn. 
M. 19.20.

Suddeutscher Molkerei- und Kase-Kalender. Ein Tasohen-, Aufschreibc- u. Nachschlagcbuch 
f. Molkereifachlcute. Hrsg. von H. Pirner. Jg. 10. 1933. Kompten: Suddeutscho
Molkerei-Zcitg. 1932. (384, VI, 32 S.) kl. 8°. Lw. M. 2.75.

Die tierischen Abfallstofie Blutmohl, Tierkorpcrmehl und Waltiermelil in bezug auf ihre
Zusammcnsotzung, Verdaulichkeit und ihren Wert ais Futtermittol in der landwirt- 
schaftlichcn Nutzviehhaltung. Hrsg. von Franz Honeamp. Berlin: Parey 1932. (154 S.) 
4°. nn. M. 12.—.

XVII. Fette. Waclise. Wasch- u. Eeinigungsmittel.
S. C. L. Gerritzen und M. Kauffman, Die Bildung fluchtiger Fettsćiuren bei der 

Aufbewahrung von Iioggen- bzw. Weizenfdl an der Luft. Roggen- u. Weizenfett werden 
in diinner Schicht oxydiert. Dabei stcigen R.M.W.-Z. von 0,6 bis zu 16, K ir s c h n e r - 
Zahl von 0,2 bis zu 12. Notwendig fur die Umsetzung ist 0 2, LiehtabschluB u. Sterili- 
sierung verhindern sie nieht. VZ. u. SZ. steigen betrachtlich, orstero durch intramole- 
kulare Umsetzungon mehr, ais der Zunahmo der freien Sauren entspricht. (Chem. 
Weekbl. 29. 742—45. 17/12. 1932. Leeuwarden.) Gr o s z e e l d .

Viktor M. Dabsch, Chinesisclie Olmiihlen. Mandschur. Methoden der Sojaol-
ge^yinnung. (Seifensieder-Ztg. 59. 703— 04. 1932.) S c h o n f e l d .

Walther, Reinheit und AnstricJUcchnisches von Perillaol. Besprechung an Hand 
dor neuesten Literatur. (Vgl. z. B. La t h r a p , C. 1932. II. 3974.) (Farbo u. Lack  
1932. 583— 84. 23/11.) Sc h e if e l e .

Scheiber, Naclwchrift zu der Arbeit von Walilier: Reinheit und Anstrichtechnisches 
vom Perillaol. Perillaol besitzt bei niedrigerem Brechungsindex hóhere Hesabromid- 
zahl u. gróBere Trockenfiihigkeit ais Leinol, was Vf. dahin orkliirt, daB der Geh. des 
Perillaols an Linolensaure den des Leinols iibertrifft, durch groBeren Geh. an Olsaure 
aber teilweise wieder aufgehoben wird. Konjugierte Sauren sind im Perillaol nieht 
anzunehmen, da dio Jodzahl nach W i j s  keinen Gang aufweist. (Farbo u. Lack 1932. 
584. 23/11.) S c h e if e l e .

Felix Fritz, Zum LeindUrockenprozep. Vf. hat beobachtet, daB beim Durchleiten 
eines trockenen Luftstromes durch leinolgetrankte Filterpapierschnitzel auch flussige 
Bestandteile fluclitig werden. In der Praxis entspricht dieser Beobachtung die Tat- 
sache, daB sich in den Oxydationshauscrn der Linoleumfabriken sow o in den Trocken- 
kammern der Wachstuchfabriken dic Fensterscheiben mit einer braunen, klebrigeri
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Sohiclit tiberziehen. Es diirfte sich um Oxynsaurcn handeln. (Farbę u. Lack 1932. 
597. 30/11.) “ S c h e i f e ł e .

A. MonteJredine, Ol aus der Provinz Pescara. Systemat. Untorss. an Oliyenolen 
der Provinz Pescara ergaben in der Regel sehr geringen Geh. an freier Siiure, nur bei 
15% aller Proben betrug der Siiuregeh. melir ais 4%. Die Jodzahl liegt zwischen 
78,75 u. 82,5, der Geh. an fl. Sauren zwischen 85,13 u. 86,37%, an Linolsiiure zwischen
2,4 u. 7,3%. Der relatiy liohe Geh. an festen Sauren bedingt eine erhóhte D. (0,9169 
bis 0,9187) u. erhohten E. (+ 2 ,5 — 4,0°). (Ann. Chim. applicata 22. 607— 15. Sept. 1932. 
Pescara.) Grim m e.

Toyoki Ono, Eierol von Ileptranchias Deani. Frisches Rogenol von Heptranehias 
Deani: D .30 0,9220; m ,10 =  1,4520; SZ. 6,7; JZ. 144,43; VZ. 171,26; RMZ. 2,9; AZ. 
21,08; Unverseifbares 11,66%. Die Zus. der gesatt. Fettsauren wurde durch fraktionierte 
Fallung der Mg-Salze aus A. nach IIe in t z , die der ungesatt. durch Bromierung in A. 
usw. ennittelt. Das fl. Unyerseifbare liatte die JZ. 62,6. D ie Fettsauren sind zu 21%  
ircsiitt. u. 79% ungesatt. Die gesatt. Fettsauren enthalten Jsopalmilinsdure (F. 57— 58°) 
neben kleincn Mengen Stearin- u. Palmitinsaure. Die ungesatt. Sauren bestehen aus 
78% Olsiiuro, 14% Linolsiiure, 6%  Klupanodonsiiure. 80% der Linolsiiure stellen 
das Isomere dar, das ein in A. 1. Hexabromid bildet. Das Unyerseifbare besteht aus 
40% Cholesterin, 5,5%  Ocladecylalkohol, 25% Selachylalkohol _(C21H420 3) u. 21% eines 
unbekannten ungesatt. Alkohols der C22-C,.,-Reihe. (Buli. agric. chem. Soc. Japan 8. 
70—73. 1932.) "  ' S c h o n f e l d .

J. F. S- Straman, Beitrdge zur Kenninis von Blumenwaćhsen. An den Blumen- 
bliittern yerschicdener Liliaceen wurde u. Mli. ein Wachsiiberzug festgestellt, der ais 
iiuBere Schutzhiille der Epidermis dient. —  Die chem. Unters. yon 5 Blumenwaćhsen 
w'urde durchgefuhrt, dio bei der Gewinnung ath. Ole abgeschieden worden waren, 
die ersten 4 von der Firma R o u r e -B e r tr a n d  F i l s  zu Grasse, das Hyazinthenwachs 
von der Fabrik O r a n je  zu Amsterdam. Der mittels PAe .aus Bluten erhaltcno Extrakt 
wurde nach Verjagen des Losungsm. m it A. ausgezogen, wobei die sehr harten Wachse 
zuriickblieben, die stark nach den Blumen rochen, aus denen sie stammten. Sie waren 
unl. in  A., wl. in w. A. u. enthielten kein Glyeerin. —  Veilchenwachs, griinlich, F . 58°; 
33. 0,963; VZ. 65,69; SZ. 12,01; EZ. 53,68; JZ. (W in k le r )  17,28. Zur quantitativeu 
Unters. wurde der App. von L e y s  (J. Pharmac. Chim. 1912. 577) benutzt. Es ergab 
sich folgende wahrscheinliche Zus.: KW -stoffe 46,95°/0; hohere Alkohole 10,25°/„; 
gesatt. Fettsauren 34,99%; ungesatt. Fettsauren 5,80% . Mol.-Gew.-Best. in Campher 
nach R a s t  u . Analyse der gereinigten KW-stoffe, F. 65°, weisen auf die wahrschein
liche Ggw. yon Hentriakonlan (1) hin. Dio nach der Verseifung m it alkoh. KOH in 
Ggw. von viel Bzl. in die Ca-Salze iibergefuhrten Fettsauren wurden nach dem Frei- 
machen aus den Ca-Salzen mit verd. HC1 aus A. umkrystallisiert, schmolzen von 72 
bis 79° u. enthielten nach Analyse u. Mol.-Gew.-Best. durch Titration wahrscheinlich 
groBtcnteils Cerotinsaure (II) yermischt mit einer niedereren Fettsiiure. Unter den fluch- 
tigen Sauren wurde Essigsaure nachgewiesen. —  Jasminuachs, aus JaBminum grandi- 
florum L., braun, F . 60°; D . 0,932; VZ. 60,90; SZ. 5,40; EZ. 55,50; JZ. (W in k le r )  
40,26. Wahrscheinliche Zus.: KW-stoffe 49,85%; hohere Alkohole 14,35%; gesatt. 
Fettsauren 21,31%; ungesatt. Fettsauren 14,50%- Der isolierte KW-stoff, F. 64°, ist 
wahrscheinlich I, unter den Fettsauren, F. 75°, findet sich wahrscheinlich II neben einer 
niederen Fettsiiure. -— Mimosenwachs, aus Acacia dealbata L., die in  Sudfrankreieh 
„Mimose“ genannt wird, heli beige gefarbt; F. 59°; D. 0,960; VZ. 105,73; SZ. 16,42; 
EZ. 89,31; JZ. (W in k le r )  34,58. Wahrscheinliche Zus.: KW-stoffe 51,90% ; hohere 
Alkohole 23,90%; gesatt. Fettsauren 14,20%; ungesatt. Fettsauren 8,00%- Der KW- 
stoff, F . 62,5°, ist wahrscheinlich I, die Fettsauren enthalten in einer Fraktion vom
F. 60—75“ wahrscheinlich hauptsachlich II, in einer Fraktion vom F. 54— 58° wahr
scheinlich Palmitin- u. Stearinsaure. —  Rosenwachs, gelblichbraun, F. 57,5°; D. 0,929; 
VZ. 27,38; SZ. 3,40; EZ. 23,98; JZ. (W in k l e r ) 12,87. Wahrscheinliche Zus.: KW- 
stoffe 74,20% ; hohere Alkohole 11,70% u. Fettsauren. Der KW-stoff, F . 61°, ist 
wahrscheinlich I, die Fettsauren, F. ca. 70°, enthalten wahrscheinlich hauptsachlich
II. — Hyazinthenwachs, braun, F . 48°; D. 0,956; VZ. 104,86; SZ. 2,20; EZ. 102,66; 
JZ. (W in k le r )  55,76. Wahrscheinliche Zus.: KW-stoffe 25,42%; hohere Alkohole 
25,02%; gesatt. Fettsauren 27,66%; ungesatt. Fettsauren 19,14%. Der KW-stoff,
F. ca. 64°, ist wahrscheinlich I, die Mol.-Geww. der yerschiedenen Fraktionen der 
Fettsauren weisen auf die Ggw. yon Palmitin- u. Stearinsaure neben wahrscheinlich 
einer niederen Fettsaure hin. (Pharmac. Weekbl. 64. 52— 69.) B e h r l e .
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J. Davidsohn, Amtliche Festlegung des Bcgriffes „Kernseife“ w id  die Verwendumj 
von Harz fiir  Kernseifen. Bemorkungen zur Verordnung vom 3/10. 1932, dio keino 
Begrenzung in der Verwendung yon Harz zu Kcrnscifen yorsioht. (Seifensicder-Ztg. 
5 9 . 68B— 86. 1932.) S c h ó n f e l d .

A. Beyer, Uber die Konstitution der von Oxychlorfettsauren abgcleileten Seifen. Vf.
beschiiftigt sich m it den bei der Addition von HOCl an ungesatt. Fettsauren vor sich 
gohenden chem. Rkk., insbesondere werden dic Vorgange besprochen, die sich bei der 
Einw. von Alkali auf die gebildeten Additionsprodd. (Oxychlorstearinsaure aus Ólsauro 
usw.) abspiclen. (Rev. gen. Teinture, Impress., Blanchiment, Appret 10. 831— 37. 
915—21. 1932.) Sc h ó n f e l d .

Gr. Knigge, Talloldestillat im  Fcttansatz. Ein von der „Ch e m . I n d u s t r ie l l e n  
G e s .“ stammendes Tallól stellte ein eigentumlich riechcndes Ol, SZ. bzw. VZ. 181,9, 
dar, u. cnthielt 33,07% Harzsaure u. 61,68°/0 Fettsauren. Dio Soifo (20% Tallól votn 
Fcttansatz) wics Tallolgeruch auf, dio Waschwrkg. war aber befriedigend. Dio mit 
2% 0 Blankit gebleichto Soifo war ohne Geruch, obonso dio damit gewascheno Wascho. 
(Seifensieder-Ztg. 59 . 782— 83. 1932.) S c h ó n f e l d .

Paul I. Smith, D ie iiblichen Verunreinigung&n der Seifenrohniaterialien. Es 
werden die bei Verwendung minderwortigor Lauge, Harz usw. sich orgebenden Ge- 
fahren fiir dio Seifenąualitat erórtert. (Soap 8. Nr. 10. 29—30. 57. 1932.) SCHÓNF.

Rulon D. Lewis, Olbestimmung in  amerikanisclien Wallnussen (Pecans). Eine 
neue Schwefelsduresehiiltelmethode. 4 g gemahlene Niisse werden in einem sogenannton 
,, 6“-cream-test“-Kólbchen nach B a b c o c k  (Inlialt 45 ccm) mit 35 ccm verd. H ,S 0 4 
(1 oder 1,5) 15 Min. bei 65° stehen gelassen u. dann 5 Min. geschleudert. Nach Auf- 
fiillen mit verd. H ,S 0 4 wird nochmals 10 Min. auf 55° erwarmt u. dio Olschicht ab- 
gelesen. Das so isolierte Ol hatte dio JZ. 103,83, ud =  1,4670 u. war farblos. 
(Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 4. 296— 97. 1932. Shrcveport, Bur. of Chem. 
and Soils.) Sc h ó n f e l d .

B. P. Caldwell, Potentiomeirische Bestimmung der Sdurezahl von Leinol und seiner
freien Fettsauren. Vergleich der Resultate in verschiedenen Losungsmitłeln mit Indieałoren 
und potentioinelrischen Methoden. Die Werte der SZ. von rohem u. mit Siccativ gc- 
lcochtem Loinol durch potentiometr. Titration werden angegeben, so gut ais die potentio- 
metr. Best. dio Endpunkto von Stearin-, Ol- u. Leinólsauro u. der gemischten F ett
sauren von Leinol anzugeben gestattot. 95°/0ig. A., Amyl- u. Butylalltobol u. eine 
Mischung gleicher Volumina Bzl. u. A. werden ais Losungsm. beniitzt, vorzugsweise 
das letztere Gemisch. D ie Chinhydronelektrode ist der H-Elektrode uberlogen. Ver- 
gleich der Endpunkte u. der SZ. mit den bei Plienolphthalein crhaltenen Werten. Dio 
Ergebnisse gestatten die Aufstellung der Sauren nach ihrer Starkę. Es folgen Stearin-, 
Olsaure, gemischto Fettsauren, Ijeinolsiiure. Tabellen, Schaubilder, Literatur. (Ind. 
Engng. Chem., Analyt. Edit. 4. 52—-56. 1932. Brooklyn.) K óntg.

Baldo Baldi, Schnelle Bestimmung der Sdurezahl von Olirenol. Zur Titration be- 
nutzt man eine Lsg. von 14,84 g NaOH in 1 1, von der bei Einwaage von 10 g Ol 1 ccm 
=  1%  Olsiiuro ist. (Boli. chim. farmac. 71. 807. 30/10. 1932.) Gr im m e .

Victor Boulez, Analyse von Oleinen und Stearinen. Einfache und rasche Methode 
zur Analyse ton Ilandelsolein uml -stearin, insbesondere in bezug auf ihren Gehalt an 
Oxysduren und die Bestimmung der Acelylzahl von Riciniisolen. Anwendung auf Degras. 
(Vgl. Buli. Soc. Chim. ind. [4] 1 [1907]. 117.) Es wird zunachst die SZ. u. VZ. des 
Oleins bzw. Stearins bestimmt. 5 g Substanz werden mit der dreifachen Gewichts- 
mengo gewogenen Xylols, 15 g Acetanhydrid u. 1,5— 2 g geschmolzenem Na-Acetat
6 Stdn. zum Sieden erhitzt, nach Abkiihlen 40— 50 g W. zugesetzt u. 1/2 Stde. auf 
dem W.-Bade erwarmt, dio Xylollsg. ausgewaschen u. getrocknet. Einigo g Xylollsg. 
werden gewogen, A. zugesetzt, sehwach erwarmt u. titriert. Nach Zusatz uberschussiger 
Lauge u. Verseifung wird zurucktitriert. In einem Olein wurden 30,96% , in Stearin 
26,56% Oxysauren (ais Ox3'stearinsauren) gefunden. Die Methode eignet sich auch 
zur Best. dor Oxysauren in Degras u. Moellon u. in Ricinuol. In medizin. Ricinusol 
wurde ein Ricinolsaurcgeh. von 89,98°/0 entsprechond 93,77%  Triricinolein gefunden. 
(Buli. Mati&res grasses Inst. colonial Marseillo 16 . 298— 300. 1932.) S c h ó n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Wecker, 
Heilbronn a. N. und Robert Held, Wiosdorf), Verfahren zur Veresterung lióherer Fett
sauren, dic gesatt. oder ungesatt. sind oder Oxygruppen enthalten, oder solche ent- 
haltender Gemische m it zwei- oder dreiwertigen Alkoholen bzw, dereń Halbestern
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oder m it Oxygruppen ontlialtenden Fcttsauren oder dereń Es tern bzw. Umesterung 
von Estern der genannten Carbonsauren m it den genannten Hydroxylgruppen ent- 
lialtenden Verbb., 1. dad. gek., dafl man das Gemisch der Carbonsauren u. der ge
nannten Alkohole oder ihrer D er iw . bzw. die umzuesternden Gemische in kontimiier- 
lickcm DurchfluB von mehr ais 1 cm u. nicht mekr ais 20 cm bei n. oder yermindertem 
D nick in der Weise durch einen oder mehrere beheizte u. hintereinander angeordnetc 
Rk.-Raume flieBen laBt, daB das Gut eine zusammenhangende oder in nur wenig 
horizontale Teile zerteilte Oberflache aufweist u. daB bei Anwendung mclirwertiger 
Alkohole die einzelnen Phasen der Veresterung durch Verwendung von abgetcilten 
Rk.-Riiumen oder durch Einw. bestimmter, die Veresterung durch W.-Abspaltung 
begunstigender Katalysatoren oder durch Anwendung besonderer Arbeitsbedingungcn, 
z. B. Temp. oder Druck, zeitlicli u. raumlich naeheinander erfolgen, 2. dad. gek., daB 
man die Schichthóhe oder die DurcbfluBgesehwindigkeit des zu behandelnden Gutes 
bzw. die DurchfluBstrecke oder den DurchfluBąuerschnitt der App. in den einzelnen 
Rk.-Raumen derartig verschicden gestaltet, daB die in den einzelnen Raumen be- 
absiehtigten Vorgiinge móglichst begunstigt werden, 3. dad. gek., daB man in den ver- 
schiedenen raumlich aufeinander folgenden Phasen der Veresterung yerschiedene 
Katalysatoren yerwendet, 4. dad. gek., daB man die Sauren u. Alkohole, soweit sie 
nicht ineinander 1. sind, vor der Rk. miteinander emulgiert. —  3 Beispiele u. 3 Figuren 
erlautem die Verff. im einzelnen. (D. R. P. 563 626 Kl. 12 o yom 28/12. 1930, ausg. 
17/11. 1932.) ' D o n a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von sticksloff-
haltigen Abkommlingen hoherer Fettsauren. Hierzu vgl. F. P. 687865; C. 1931. I. 157. 
Naehzutragen ist, daB man statt mit N H 3 in CH3ÓH auch m it N H 3 in Aceton um- 
setzen kann. (Schwz. PP. 156 013, 156 014 vom 6/1. 1930, ausg. 16/9. 1932. D. Prior. 
14/1. 1929. Zuss. zu Schwz. P. (51 959; C. 1932. II. 4432.) A l t p e t e r .

Oscar Textor, Shaker Heights, und Bert O. Crites, Cleyeland, Ohio, Festes 
Reinigungsmittel fiir Gcgenatiindc aus Stein, Marmor, Porzellan, Emaille u. dgl., be- 
stehend aus 9% H 2S 0 4 (66° Be), 3% Diatomeenerde u. 88% Ń a2S 0 4. Die Mengen 
kónnen etwas nach oben oder unten yerandert werden. An Stelle von Diatomeenerde 
kónnen auch andere aufsaugfahige Stoffe, z. B. Fullererde oder Lava, yerwendet werden. 
(A. P. 1 888 334 yom 15/12. 1928, ausg. 22/11. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Hiram Liggett Gray, Larchmont, N . Y., Reinigungsmittel fiir Mórtelputzflachen, 
Ziegel, Marmor, Terrazzo u. ahnliches, bestehend aus 53 Teilen Lavapulver, 27 Teilen 
Specksteinpulyer, 16 Teilen N a3p 0 4 u. 4 Teilen Na2C 03. Das Gemisch wird mit W. 
angeriihrt. (A. P. 1881506 vom 3/1. 1929, ausg. 11/10. 1932.) M. F. Mu l l e r .

James B. Mc Comb, Scarsdale, N . Y., Deckenreinigungsmittel, bestehend aus
24 Teilen grob granulierter weiBer Seife, 4 Teilen granuliertem Borax, 2 Teilen kry- 
stallisierter Na3P 0 4, 1 Teil krystallisierter Na2C 03, etwas Ultramarinblau u. Cedern- 
holzól. Das Prod. dient auch ais Teppichreinigungsmittel. Zur Verwendung wird 
das Prod. in h. W. gel. u. mit einem Schwamm aufgetragen. (A. P. 1 837 976 vom  
24/7. 1928, ausg. 22/12.1931.) M. F. Mu l l e r .

Viktoria Henkel, Munchen, M iltel zum Reinigen von geslrichenen oder polierten 
Gegenstanden, bestehend aussehlieBlicli aus einem Gemisch von Kleesalz u. Soda, z. B. 
im Verhaltnis 2 : 3 .  (D. R. P. 566 536 Kl. 22g vom 18/2.1931, ausg. 17/12.
1932.) M. F. Mu l l e r .

XVIII. Faser- und Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose.
Kunststofle.

W. Fehre, Wasserenthdrtung mit Oxalsdure in BleicJiereien, die mit Perozyden 
arbeiten. Fur kleincrc, m it Peroxyden arbeitende Bleichereien wird die Wasser- 
enthartung mit einem Gemisch von kryst. Oxalsiiure u. einem Alkalioxalat (neutral 
oder sauer) empfohlen. Kalk u. Magnesia werden in der Kalte in 9— 12 Stunden aus- 
gefallt. Die Bicarbonate werden durch die Oxalsiiure gefallt, wahrend die perrna- 
nente Harto nicht entfernt werden kann. (Arh. Hemiju Farmaciju, Zagreb 6. 165 
bis 168. 1932.) Ma u t n e r .

H.-A. Turner, Neuzeitliche Beslrebungen bei der Baumwóllbleiche. Die rohe Baurn- 
wolle enthalt ais Verunreinigimgen Wach.se, Gummiarten, Farbstoffe, Starkę u. ab- 
gebaute Cellulosen. Die Bleiche kann diese Verunreinigungen yollkommen entfernen 
u. so, wenn auch unter Yerlust an Cellulosesubstanz, ein dauerhaftes WeiB erzeugen
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oder aber dic Verunreinigmigen nur weiB bleichen. Die Hypoohloritbleiche ist an sieli 
gut u. wirtschaftlich, aber bei yollstandigem Abkochen der Baumwolle bekommt diese 
harten Griff, wahrend ungeniigend gekochtes Materiał zur Bldg. schwer auswasch- 
barer Chloraminę fiihrt. Bei Verwendung von JI20 2 verschwinden diese Nachteile. 
Das Verf. nach Mo h r  mit abwechselnder Einw. von Hypocklorit u. alkal. Peroxyd 
hat sich nicht bewahrt. Um  die Beriihrung zwisehen H20 2 u. Metali zu vermeiden, 
macht man die Bleichbarken aus Zcment. Dio notige Entschlichtung geschicht m it 
kiinstlich hergestellten Fermentcn. (Rev. gćn. Matióres colorantes Teinturc, Impress. 
Blanchiment Apprets 36. 472-—73. Dez. 1932.) F r IEDEMANN.

— , Bleichen von Slrohgeflecht. Einweichen, Beliandeln mit einem durch N a2H 2P20 7 
alkal. gemachten H 20 2-Bad, dann m it Blankit u. schlieBlich m it C20.,H2, KHCOa u. 
N aH S 03 wird empfohlen. Bei Pandansplits wird das Chlorophyll durch eine sehwach 
saure Aktivinlsg. zerstórt. Panamageflechte werden auf dem Rasen gebleicht u. mit 
konz. alkal. Peroxydbadern behandelt. Hanfgeflechte konnen durch Blankitbiidcr 
mittelmaBig gebleicht werden, feinere Sorten nach dem oben beschriebenen Yerf. 
(Dtsch. Fiirber-Ztg. 68. 610. 4/12. 1932.) Su v e r x .

Ernst Tanzer, Karahulwolle. Angaben iiber Haarlange, Haarfeinheit u. mechan. 
Eigg. Literatur. (Melliands Textilber. 13. 573— 76. Nov. 1932. Halle a. S.) Su v e r n .

Vincenz Frank, Herstellung von Wollhulen. Einzelheiten iiber die Walkę u. 
Schilderung des Carbonisierens der Fache. (Melliands Textilber. 13. 585— 86. N or. 
1932.) S u v e r n .

O. Routala und O. Kuula, Eine neue Holzimpragnierungsmethode. Das Holz 
wurde mit Furfurol bzw. Formaldehyd u. Phenol impragniert u. nachher unter Drack 
m it Ammoniakgas 1— 2 Stdn. erhitzt. Es entstehen im Innern des Holzes harzahnlicho 
Kondensationsprodd., welche das Eindringen des W. in Holz yerhindern. Die in 2 Stdn. 
eingedrungene Wassermcnge wird z. B. von 34,4% auf 0,8% gesenkt. Die von Bak- 
terien u. Pilzen geforderte optimale Wassermenge wird also nicht erreicht. (Suomen 
Kemistilehti [Acta chem. fenn.] 5. 107— 112. 15/10. 1932. Helsinki, Techn. Hoch- 
schule.) R o u t a l a .

James Konig und Hans Mengele, Zur Holzhonserńemng m il Silicofluoriden. 
(Vgl. WOLMANN u. P f l u g , C. 1931. II. 2246; A b e l , C. 1932. I. 1853.) Die Unters. 
von Kiefer- u. Fichteholzern, die m it einem Gemisch von Hg —  u. Zn-Silicofluoriden 
(Hydrarail) impragniert sind, zeigt, daB fast durchweg 70—80% des aufgcnommencn 
Zn u. ca. 90% des aufgenommenen Hg ais fixiert zu betraehten sind. Hólzer, die mit 
HgCl2 u. solche, die mit Hydrarsil impragniert sind, entlialten annahemd die gleichen 
Mengen auslaugbaren Hg. Die Frage der Auslaugbarkeit kann restlos nur durch die 
Praxis beantwortet werden. (Angew. Chem. 45. 280— 81. 1932. Wiesbaden-Biebrich, 
Chem. Werke vorm. H. & E. A l b e r t .) R , K . Mu l l e r .

Ch. Groud, Papierindustrie und Landwirlschaft. Hinweis auf das in Amerika 
erfundene „Mulch-Papier“ u. scinc Bedeutung. (Papeterie 54. 1173—74. 10/11. 
1932.) F r ie d e m a n n .

Heinrich Pincass, Benzylcdlulose. Ubersicht an Hand der neueren Literatur. 
(Kunststoffe 22. 246—47. Nov. 1932.) H. Sc h m id t .

Michizo Sendo, Der Einfluf! der Zusammenselzung der Mischsaure auf die Eigen- 
schaften der Nitrocellulose. Baumwolle wird bei 20° mit 120 Teilcn Mischsaure nitriert, 
dereń Gewichtsverhaltnis H 2S 0 4/H N 0 3 =  R  zwisehen 0 u. 16 u. dereń W.-Geh. 
zwisehen 0 u. 25% variiert wird. Aus zahlreichen Diagrammen der Hauptarbeit geht 
hervor, daB die Haupteigg. der Nitrocdlulose fast allein vom N-Geh. abhangen. Mit 
abnehmendem W.-Geh. der Mischsaure nimmt der N-Geh. des Nitrierungsprod. zu; 
fiir R  =  0,25— 3,0 u. boi einem W.-Geh. von 8— 9% werden 13,5% N  aufgenommen. 
Aber auch mit wasserreichem Sauregemisch konnen hohe Nitrierungsstufen erreicht 
werden, wenn R  gróBer ais 3 ist. Bei sehr kleinem R  geniigt die H2S 0 1-Menge nicht 
melir zur Dehydrierung der H N 0 3; es werden nur niedrig nitrierte Prodd. gebildet; 
wenn der W.-Geh. in der Flotte eine gewisse GróBe erreicht, tritt in diesen Fallen 
Gelatinierung der Faseroberflache ein, die Diffusion der H N 0 3 wird erschwert u. der 
N-Geh. der Nitrocellulose sinkt weiter. —  Obgleieh die Loslichkeit der Nitrocellulose 
in A.-A. von der Zus. der Nitriersaure abhangt, zeigt sich doch bei einem R  zwisehen
0,5—5 Obereinstimmung zwisehen Loslichkeit u. N-Geh. Um mehr ais 90°/oig- Loslich
keit zu erreichen, kann bei R  =  0,5—2,5 der W.-Geh. in weiten Grenzen schwanken. 
Bei R  =  2—4 kann er zwisehen 15,5— 19,5% schwanken. Der N-Geh. dieser 1. Nitro- 
cellulosen liegt zwisehen 10— 12,8%. —  Der N-Gch. von in Aceton unl. Nitrocellulose
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hiingt von der GleichmiiBigkeit des Nitrierungsgrades ab. Der maximalc N-Geh. von 
unl. Nitrocellulose ist 5— 7%. Wenn R  >  5 u. wrenn der W.-Geh. sehr niedrig ist, 
kónnen sogar hoehnitrierte Cellulosen infolge ungleichmaCiger Nitrierung viel unl. 
Substanz enthalten. —  Die Stabilitat der Nitroccllulosen ist schlecht, wenn R  <  0,125 
oder > 1 0  ist, dio stabilsten lassen sich m it R  zwischen 0,5—2 darstellen. —  Da der 
N-Geh. in enger Bezichung zur Visoositat steht, ist sowohl W.-Geh., wio R  der Misch
saure von EinfluB auf letztere. Mit R  abnehmend bis 0,5 nimmt auch die Viscositat 
ab. — Nitrocellulose mit hoher gelatinicrender Eig. fiir Centralit hat einen N-Gch. 
zwischen 11,4 u. 12,2% u. wird mit Mischsaure von R  — 1— 3,5 u. 16— 17% W. dar- 
gestellt. — Dor Koagulationswert von Aceton-Nitrocelluloselsgg. nimmt bei konst. R  
mit steigendem W.-Geh. der Mischsaure zu. Bei konst. W.-Geh. erreicht er bei R =
2,5 ein Minimum. Im  allgcmcinen scheint der Koagulierungswert fur 1. Nitrocellulose 
m it abnehmendem N-Geh. zuzunclimen. (Gellulose Ind. 8. 35—36. Okt. 1932.) D zi.

Sin-itiro Iwasaki, Uber den Spinnomeler und seine Anwendimg. I. Beschrcibung 
eines App. zur Messung der Spinnfahigkeit beim NaBspinnen. Ais MaB der Spinn
fahigkeit A dient das Yerhaltnis V/v (v — AusfluBgeschwindigkeit der Spinnlsg. aus 
oiner Diise in das Spinnbad, V — groBtmógliche Umfangsgesehwindigkeit, m it der 
der Faden auf die Bobinę ohne Zerreifien aufgewickelt wird). Das Verhaltnis V'jV  
( V' =  aktuelle Aufwicklungsgeschwindigkeit) wird ais Streekmodul oder Streck- 
verhaltnis fi bezeiehnet u. gibt an, bis zu welchem Grade der moglichen Dehnbarkeit 
das Koagulum beim Spinnen gestreckt war. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 18 . 
37— 42. 1932.) K r u g e r .

Sin-itiró Iwasaki, Uber den Spinnomeler und seine Anwendung. II . (I. vgl. vorst. 
Ref.) Die Anderung der Spinnfahigkeit ). von Yiscose mit der Reifungsdauer t wird 
fur Fallbader verschiedener Zus. bei yerschiedenen relativen Badstreeken Lfv (L — 
totale Wrkg.-Lange des Bades) untersucht. Fiir ein H 2S 0 4-ZnS04-M gS04-Glucose- 
Spimibad geht die }. —  i-Kurve durch ein flaches Maximum, wobei die spinnfahigste 
Periode etwas nach dem Viscositatsminimum erreicht wird. Fiir ein H 2S 0 4-ZnS04- 
M gS04-Bad ist das Maximum steiler; Ggw. von Glucose erholit }. nicht immer. Stoilo 
/. —  <-Kurven bei einem Z nS04-H2S 0 4-Bad; klcinere A-Werte u. eine flaehere /  —  t- 
ICurve bei einem 10°/oig- H2S 0 4-Bad oline Zusatz. D ie Zugfestigkeit der Seiden nimmt 
m it wachsendem /i zu, erreicht meist bei /i =  60—70%  ein Maximum u. fallt bei viel 
gróBeren /(-Werten wieder ab. Die Dehnbarkeit andert sich bei kleineren (i-Werten 
wenig, nimmt aber bei groBerem fi schnell ab. Bei groBerem /< gcspoimene Seide ist 
im allgemeinen ungleich. Dio Best. der }. —  i-Kurye wird zur Betriebskontrollc vor- 
geschlagen. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 18 . 43—50. 1932.) IiRUGElt.

S. Iwasaki und E. Sugino, Untersuchungen uber Viscose. X L II. Der Spinnometer 
und seine Anwendung. III. (XLI. vgl. C. 19 3 2 . II. 314.) Der EinfluB einer Alterung 
der Alkalieellulose in Luft oder in H 2-Atm. auf die Spinnfahigkeits-Beifungsdauer- 
kurve wird fiir folgendeFallbader untersucht: 1 .10%ig. H 2S 0 4; 2 . 10°/o'K- H2S 0 4-ZnS04- 
Lsg.; 3 . 10'Yoig- H2S0,1-ZnS04-MgS04-Glucoselsg. Alterung in Luft erhoht oder egalisiert 
bei geeigneter Badzus. die Kurye merklich. Bei Alterung in H„-Atm. ist der Effekt 
im allgemeinen gering, fiir BaO 3) geht jedoch die Kurve durch ein liohes Maximum. 
(J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35 . 206 B—208 B. 1932. Inst. of Phys. and Chem. 
Bes.) K r u g e r .

Sin-itiro Iwasaki und Eiji Sugino, Untersuchungen iiber Viscose von G.Kita und 
Mitarbeitern. X X X X III. Mitt. Uber die Yiscositat der Viscose. (X X X X II. vgl. vorst. 
Ref.) Gemische von Baumwollpapier, Glucose, Biosan nach H e s s  u . F r ie s e  
bzw. ,,Hydrocellulose“ werden alkalisiert, xanthogeniert, in wss. NaOH gel. u. die 
Veranderung der Yiscositat der Viscosen wahrend der Reifung nach der Kugelfallmethode 
bestimmt. Mit steigendem Geh. an Glucose nimmt die Yiscositat erst ab, dann zu; 
bei hohem Geh. an Glucose oder Biosan wird die Xanthogenierung u. die Auflósung 
der Viscose uiwollkommen. Bei biosankaltigen Proben kann die Viscositat durch dic 
Gleichung: log x — 0,05 y  —  2,06 (x =  Biosangeh. in %; y  — Fallzeit in Sek.) wieder- 
gegeben werden. Die nach der Formel von D u c la u x :  log j/rci. =  [ArŁ c (100 —  a;) +  
K„ c a;]/100 (c =  Konz. der gesamten Cellulosematerialien; x =  Geh. der Abbauprodd. 
in %) bcreehneten Werte stimmen bei Biosan nicht, bei ,,Hydrocellulose“ gut mit 
den gefundenen uberein. Der EinfluB eines Zusatzes von Sulfit u. Thiosulfat auf die 
Viscositiit der Viseose wird untersucht. Mit steigendem Zusatz an Sulfit geht die 
Viscositat durch ein Minimum. (J. Soc. chem. Ind.,- Japan [Suppl.] 35 . 244r—47 B. 
Juni 1932. Inst. of Physical and Chem. Res.) K r u g e r .
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Tadashi Nakashima, Einflu/3 der Cellulosekonzetilralion und Alkalicelluloseallemng 
auf die Viscositat der Viscoselósung (XLIV. Mitt. iiber die Yiscoseuntersucliungen von 
Gr. Kita und Mitarbcitern.) (XLIII. vgl. IWASAKI, vorst. Ref.) Fiir die Beziehung 
zwisehen der Fallzeit t (Kugelfallviscosimcter) u. der Konz. C von Fwcoselsgg. gilt dio 
Gleichung: lo g i —  log t0 — K 0 ■ C. Die unter Nichtberiicksichtigung der geringen Ab
hangigkeit des /„-Wertcs von der Reifungsdauer bereehneten K c-Werte gehen mit 
fortschreitender Reifungsdauer D  durch ein Minimum; es gilt eine Gleichung: 
K c — a +  6 (D  —  d) (a, b ,d  — Konstantę). Zwisehen log i] u. der Alterungsdauer A  
der Alkalicellulosc besteht die Beziehung: i ] -An =  K j  (n — 1,55; K a  =  ,,Viseositats- 
alterungskonstante11). Die Veranderung von K a  m it der Reifungsdauer wird durch dio 
Gleichung: K a  =  p  +  q (D —  d) (p u. q =  Konstantę) wiedergegebon. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 35. 355 B— 58 B. Aug. 1932. Iiioto, Inst. of Physical and Chem. 
Res.) K r u g e r .

Sin-itiro Iwasaki und Eiji Sugino, Vber die Slruklurviscosilat der Viscose. 
(XLV. Mitt. uber die Unłersuchung der Viscose von G. Kita und Mitarbeitem.) (XLIV. 
vgl. N a k a sh im a , vorst. Ref.) Die Beziehung zwisehen der AusfluBgeschwindigkeit v 
der Viscosclsg. durch eine Pt-Duse von 0,1 mm Durchmesser bei 13° u. dem Druck p 
(5— 130 cm Hg) kann m it Ausnahme extrem kleiner Werte von p  u. v  durch die Glei
chung: v =  k-p" (n >  1) wiedergegeben werden; n  nimmt m it waclisender Alterungs
dauer der Alkalicellulose ab, ist bei Alterung in  Luft kleiner ais bei Alterung in H , 
u. geht m it fortschreitender Ileife der Viscosc durch ein Maximum, das mit dem Maxi- 
mum der Spinnfahigkeit u. der Pcriode leichterer Gewinnung guter Seide zusammen- 
ffillt. —  Unters. der Strukturviscositiit im Kugelfallviscosimeter mit Kugeln von ver- 
schiedenem Durchmesser (1 : 2) ergab fast gleiche Viscositiitswerte. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 35- 358 B— 60 B. Aug. 1932.) K r u g e r .

M. Coyaud, Studie iiber die dynamisclien Eigcnschaften von Viscoseseidefadev. 
Unterss. iiber Fadenlangung durch bestimmten Zug bei bestimmten Zeiten, iiber voll- 
kommene Elastizitat u. den EinfluB des Netzens fiihren zu dem Schlufi, daB zur Ver- 
meidung von Fehlern dic Arbcitsspannung auf ein MindestmaB zu beschranken ist, 
vollkommen gleichmafiig gehalten werden muB, es nicht angezeigt ist, in zu feuchter 
Luft zu arbeiten u. der Feuchtigkeitsgeh. konstant zu halten ist. (Rev. univ. Soies et 
Soies artific. 7. 881— 91. Sept. 1932.) Su v e r n .

Heinrich Pincass, Kunstliches liofihaar aus Viseose. Versponnen wird eine Viseoso 
m it 8,5 bis lióchstens 9 Hottenrothgraden, ais Fallbad dient (NH4)2SO., u. H 2SO.„ 
eine Vorr., bei der der Faden in einem Topf lose aufgesammelt wird, ist beschrieben. 
Ist die Austrittsgeschwindigkeit hoher ais die Abzugsgesehwindigkeit, so ist das RoB- 
haar m att, bei umgekelirtem Verhiiltnis glanzend. Getrocknet wird unter Spannung 
auf ruhenden Haspeln oder sich drehenden groBen Trommeln bei 60— 65°. Durch 
Breitwalzen des RoBhaars erhaltene Bandchen sind steif u. ciast., aus Schlitzdiisen 
gesponnene Bandchen dagegen weich u. unelast. (Jlelliands Textilber. 1 3 . 632— 33. 
Dez. 1932.) Su v e r n .

A.-J. Hall, Yersuche iiber Wirkwaren aus gebleichter Baumwolle. Einfaches Yer- 
faliren zur Bestimmung der Veranderunq. Bei der Bleiche von Baumwolle fiir Wirk
waren soli die Baumwolle so wenig wie móglich abgebaut werden. Vf. empfiehlt ais 
sicheres Zeichen fur etwaigen Abbau die Messung der Viscositat in Kupferoxydammoniak. 
Die Lsg. soli im 1 15 g Cu, 240 g N H 3 u. nicht mehr ais 0,5 g HNOs enthalten. Dies 
HNO, ist durch Oxydation ais N H 4-N 0 2 in der Lsg. enthalten. u. unerwiinscht. (Rev. 
gen. Matidres colorantes .Teinture, Impress. Blanchiment Apprets 36 . 474— 76. Dez. 
1932.) FRIEDEMANN.

E. Beri und W. Kunze, E in Halbmikroverfahren zur Stabilitatsbeslimmung von 
Cellulosenitralen. Es wird eine Halbmikromethode zur Stabilitatspriifung von Cellulose- 
nitraten beschrieben, die eine Abiinderiujg der Methode nach W il l  (Z. angew. Chem. 
1 4  [1901]. 743) darstellt. Das zu untersuchende Materiał wird auf konstantę Temp. 
erhitzt. Die in der Zeitcinheit entstehenden Stickoxyde werden mittels einer Kupfcr- 
spirale reduziert u. in Gestalt von N2 gemessen. Das ZersetzungsgefiiB befindet sich 
in einem elektr. beheizten Kupferblock, der eine sehr gleichmaBige Erwannung gewahr- 
leistet u. gegen Esplosionen schiitzt. Es werden einige tj^p. Beispiele gegeben. (Angew. 
Chem. 45 . 669— 70. 22/10. 1932. Darmstadt, Chem.-techn. Inst.) WlNNACKER.

Ettore Viviani, Der Titer von Kunstfasern. Die Verff. u. Einrichtungen des Vf. 
(ygl. C. 1931. II. 2086. 2534) werden kurz beschrieben u. ihre Brauchbarkeit wird
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an aufgezeichneten Kurren dargetan. (Rev. uniy. Soics et Soies artific. 7. 873—81. 
Sept. 1932.) ’ ____________________  Su v e r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Tezlilhilfsm iud. Man laBt 
Halogenfettsaurccstcr, die eine aliphat. oder cyeloaliphat. K e t te  m it mindestens 
5 C-Atomen enthalten, auf Sulfite eimvirken. — Man laBt z. B. Chloressigsaureocładecyl- 
amid, Cl-CH2-CO-NH-C18H 3,, auf Na,SO., in 30°/oig. wss. A. bei 80° 4 Stdn. einwirken, 
wobei die Verb. H 0 3S ■ CH, • CO • N H  • Oi8H3- entsteht. —  Aucli a-Bromlaurinsduredłhyl- 
anilid, a.-Brompalmitinsdureamid oder das Chloressigsduredodecyl- u. -tetradecylamid- 
gemisch lassen sich so umsetzen. (F. P. 735 647 vom 21/4. 1932, ausg. 12/11. 1932.
D .Prior. 25/4. 1931. E. P. 382 718 vom 28/9. 1931, ausg. 24/11. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Fritz Gunther 
und Joseph Nlisslein, Ludwigshafcn a. Rh., Behandeln von Geiceben. Die Gewebe 
werden einer Behandlung in einem Bad, das Seife, eine Naphthalinsulfonsaure, die 
Alkylgruppen mit mindestens 3 C-Atomen triigt u. gute Netzwrkg. hat, u. Sulfit- 
celluloseablauge enthalt, unterzogen. (Can. P. 293 794 vom 31/5. 1926, ausg. 8/10.
1929.) ' E b e n .

Charles Guyot, Frankreich, Behandlung von tierischen, pflanzlichen oder kiinsl- 
lichen rophaarahnlichen Fasern, darin bestehend, daB dic Fasem  in Celluloselsgg. ge- 
tauebt oder verteilt werden, wodureh das Krauselungsvermogen u. die Glatte orhoht 
werden. Dio Fasermasse wird in Metallformen auf Kissen, Tischtucher u. dgl. ver- 
arbeitet. (F. P. 733 281 vom 2/5. 1931, ausg. 15/9. 1932.) E n g e r o f f .

Georg Gottlieb, Alt-Erlaa b. Wien, Verfahren zur Herslellung von IlofShaar- 
(KroUhaar-) oder PflanzenfasermaUen. Um ein elast. Zusammenhalten der Haare oder 
Fasern zu gewahrleisten, wird dio froie Oberflache der auf einer Juteunterlage be- 
festigten Haarschicht o. dgl. mit einer Gummi-, Lack- oder Harzlsg. yersehen oder 
die Haarschicht wird mit der Lsg. durchgehend impragniert. Man kann das Zusammen
halten auch durch Auflage oiner Platte aus ciast. Materiał, impragniertom Gewebe o. dgl. 
bewirken. Dio Juteunterlage kann fortgelassen worden, wenn man das elast. Binde- 
mittel beiderseits auf die Haarschicht aufbringt. Nach dem Aufbringen des Binde- 
mittels wird dieses vulkanisiert, falls man nieht eine selbstvulkanisierende Binde- 
mittellsg. benutzt. Bei durchgehender Impragnierung kann man die in die gewunschte 
Gebrauchsfortn gebrachten Matten noch auf einer oder beiden Seiten mit einem die 
Zwischenraume zwischen den Fasern offen haltenden elast. Nitrolack, Gummilack o. dgl. 
yersehen; auch kann der Impragnierfl. ein Farbstoff zugesetzt werden. (Oe. P. 124 536 
vom 17/5. 1930, ausg. 25/9. 1931 u. Oe. P. 127 861 [Zus.-Pat.] vom 8/5. 1931, ausg. 
25/4. 1932.) B e ie r s d o r f .

Frśdśrik Wemersson, Danemark, Gekrduselle Fasermasse fiir Fiillmaterial, Iso- 
lierungen, Teppichunterlagen, Biirsten. Tier. oder pflanzliehe Fasem , Wolle, Cellu- 
losefasern, Metallspane, Heu, Hanf werden event. m it Leim oder einem Lack u. da- 
nach m it Keratin oder einer keratinhaltigen Lsg. (aus Schlachthausabfallen) iiber- 
zogen, darauf zerfasert u. mit Kautschuk (ais Lsg.) iiberzogen, geformt u. vulkanisiert. 
Die Formelastizitat der Faser ist erhoht. (F. P. 735 604 vom 20/4. 1932, ausg. 12/11. 
1932. Dan. Prior. 20/4. 1931.) P a n k ó w .

Edgar Mórath, Darmstadt, Verfahren zur Verringerung der Quelljdhigheit von 
Holz, dad. gek., daB das Holz in der Warnie mit einem Gemisch hochmolekularer 
Sauren u. Alkohole der aliphat. Reihe oder m it dieses uberwiegend enthaltenden Ge- 
mischen behandelt wird. Beispiele: Verseiftes Montanwachs u. Erdharz oder mit 
Alkali gewonneno Auszuge aus bituminosen Stoffen, Holz, W ollfett usw. Die so be- 
liandeltcn Holzer zeigen auch erhóhte Isolationsfahigkeit. (D. R. P. 556 484 KI. 38h 
T o m  21/11. 1930, ausg. 19/12. 1932.) G r a g e r .

Harold Baker, Birmingham, England, Holzkonservierungsmitlel. Das Holz wird 
mit einer Ferro- oder Fcrricyanidsalzlsg., zweckmaBig Lsgg. der Ca-Verbb. oder ihrer 
D criw . oder Gemischen, dic diese Verbb. liefern, getriinkt. Durch eine Nachbehandlung 
m it 1. Cu-Salzen, z. B. Cu-Sulfatlsg., wird ein unl. Nd. von Turnbulls Blau oder PreuBisch 
Blau auf der Faser erzeugt. Die Behandlung kann auch so erfolgen, daB zuerst mit 
einer Ferrocyanidlsg. u. dann mit 1. Mn-Salzen m it nachfolgender Oxydation gearbeitet 
wird. ZweckmaBig kann auch die Bldg. der unl. Ferro- oder Ferricyanidyerbb. durch 
Oxydation m it Cl2, Manganaten oder Permanganaten erfolgen. ( E . P .  364387 vom 
13/2. 1931, ausg. 28/1. 1932. Zus. zu E. P. 352 650; C. 1932. I. 1860) E b e n .



Anaconda Copper Mining Co., iibert. von: Henry Cook Gardiner, Anaconda, 
Montana, V. St. A., Holzkonscrvierungsmitłel. Das Mittel enthalt ais Hauptbestandteil 
A s20 3, aus As-haltigen Erzen stammcnd. Daneben enthalt es wasserlósliche Schwer- 
metallsalze, Alkali- oder Erdalkalisalze, sowie Osyde. Z. B. enthalt es 75,2% As20 3, 
2,2%  CuSO„, 3,1% S i0 2, 3,3% Pb-Arseniat, 2,6% Fe20 ;1, 1,4% A120 3, 3,2% CaO, 
2,4%  andere Pb-Verbb., sowie andere Metalloxyde, Ś u. Sb20 3 in Mengen unter 1%. Die 
Mischung wird m it 15—50% W . zu einer Pastę verarbeitet. (A. P. 1859 203 vom  
12/1. 1929, ausg. 17/5. 1932.) E b e n .

Leo P. Curtin, Cranbury, New Jersey, V. St. A., Holzimpragnierung. Bei der 
Impragnierung von Holz, besonders von Eisenbahnschwellen in einem 2-stufigen Verf., 
dessen eine Stufe aus der Impragnierung m it einer reichlich Asphalt enthaltenden 
Petroleumfraktion u. dessen andere Stufe aus einer Behandlung mit wss. Zn-Meta- 
arsenitlsg. besteht, wird die schadliohe Emulsionsbldg. dadurch verhindert, daB dem 
Mineralól 1—5 Vol.-%  eines unter 300° sd. Urteers zugemischt werden. (A. P. 
1 8 5 5  666 Tom 12/4. 1930, ausg. 26/4. 1932.) E b e n .

Hercules-Powder Co., Wilmington, Delaware, iibert. von : Leavitt N. Bent, 
Holly Oak, Geuńnnung ron Harz aus den Harzseifen der Papierfabrikation  durch Ein- 
leiten von C 02. Das Harz fallt dabei aus. (A. P. 1 888 581 vom 25/5. 1927, ausg. 
22/11. 1932.) M. F. Mu l l e r .

National Paper Process Co., Inc., New York, Verfahren zur Verringerung der 
Durchscheinbarkeit und zur Erhohung der Hdligke.it von Druckpapier, dad. gek., daB 
das Papier mit einem feinen Raster in einer die Farbę des Papiers reinweiB belassenden 
oder zu reinweiB erganzenden Farbę bedruckt wird. (D. R. P. 565 771 Kl. 55f vom 
21/8. 1929, ausg. 5/12. 1932.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung 
wasser- und reibecMer Meliereffekte. in  Papier, Pappen, plastischen Massen, Fufiboden- 
belagssloffen und dergleichen, dad. gek., daB man durch Einriihren in organ. Losungsmm. 
gel., gegebenenfalls gefarbter Cellulosederiw., wie beispielsweise CeUuloseester oder 
Celluloseather, in geeignete Fallungsfll. gallertartige Massen, z. B. Faden, herstellt u. 
diese, zweckmaBig im ungetrockneten Zustand, den zu musternden Massen zusetzt. —  
Man vermischt 12 Gewichtsteile Nitrocellulose, 1 Teil Kolophoniumglycerinester,
25 Teile Butylacetat, 10 Teile Butanol, 40 Teile Toluol, 1,3 Teile Trikresylphosphat u.
1,3 Teile Ricinusol, versetzt dio erhaltene Lsg. mit einem roten Kiipenfarbstoff u. 
preBt die Lsg. durch eine Diise unter Riihren in eine wss. Lsg. von Monopolseife. Dio 
entstandenen Faden werden zum Papierbrei gegeben, der in iiblicher Weise auf Papier 
verarbeitet wird. (Oe. P. 130 665 vom 16/10.1931, ausg. 10/12.1932. D. Prior. 
29/10. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Otto Kress, Appleton, Wisconsin, Herstellung ron Markierungen und Zeichen auf 
Papier durch Aufbringen einer 1—5% ig. NaHSOs-Lsg. in einer dem Muster ent
sprechenden Form auf das noch feuchte Papier mit 30—40% W.-Geh. u. durch nach- 
folgendes Trocknen. Die gemusterten Stellen erscheinen dann heller ais die tibrigen 
Teile. (A. P. 1 887 934 vom 5/6. 1929, ausg. 15/11. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Charles F. Mauer, San Francisco, Calif., Herstdlung eines wasserdichten t)ber- 
zugsmaterials, insbesondere fiir die papierverarbeitende Industrie, aus Ton, SatinweiB, 
Blancfix, Starko, Japanwachs, Leim, z. B. Gummi arabicum oder tier. Leim, unter 
Zusatz von N a3P 0 4 u. Alaun. Die Mengen sind nalier angegeben. (A. P. 1 888 560 
vom 24/10. 1927, ausg. 22/11. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Viktor Bausch jr., Berlin, und Felix Schoeller & Bausch, Neu-KaliB, Mecklbg.- 
Sehwerin, Verfahren zur Herstellung biegsamer, durchsichtiger Folien durch Tranken 
eines Rohpapiers m it einem gel. Kliirungsmittel, dad. gek., daB das getrankto Papier 
wahrend des ganzen Trocknungsvorganges auf mit der gleichen Geschwindigkeit wie 
das Papier sich bewegenden Tragern, wie Blechen, Platten u. dgl., auf denen das Papir 
wahrend der Trocknung festhaftet, unter Spannung gehalten wird. Die Trager der 
Folien durchlaufen wahrend des Trocknungsvorganges Terschiedene Grade der Biegung. 
Die Oberflachen der Trager der Folien sind rauh, um den Folien beim Trocknen eine 
rauhe Oberfliiehe zu yerleilien. Vgl. D. R. P. 521765; C. 1931.1. 3308 u. A. P. 1856067;
C. 1932. II . 1989. (D. R. P. 554 940 Kl. 55f vom 7/4. 1927, ausg. 15/7. 1932.) M. F. Mii.

Hans Schlubach, Hamburg, Verfahren zum, Abbau hochpolymercr Kohlenhydrate 
bzw. solche cnthaltender Stoffe, wie z. B. Cellulose, Starkę o. dgl. nach D. R. P. 554699 
(vgl. unten), dad. gek., daB der komprimierte HC1 auf das zu behandelnde Materiał in 
Ggw. einer organ. Fl. zurEinw. gebraeht wird. — Die organ. Fl. bremst hierbei die
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Einw. des HC1 nb u. fiihrt dio frei werdende Warme sclinoll ab; es kommen alle nicht 
wss. u. gegen HC1 widerstandsfahigen Fil. in Betracht. Sehwarzfarbung u. Verkohlung 
tr itt bei der Arbeitsweisc nicht ein. — Z. B. werden Linters mit Bzn. yom Kp. 100° 
iiborschiclitet u. wahrend 30 Min. 43% at Druck aufgepreBt. Nach ‘24 Stdn. wird der 
Druck abgelassen u. das Bzn. abgegossen. Der dunkelrosa aussehcndo Ruckstand wird 
in iiblicher Weise vom restlichen HC1 befreit. Das sclilicfllich erhalteno Prod. ist fast 
farblos u. 1. in W. (D. R. P. 566 515 KI. 12o yom 10/1. 1932, ausg. 17/12. 1932. Zus. 
zu D. R. P. 554 699; C. 1932. II. 2565.) R. H e r b s t .

Akt.-Ges. fiir Zellstoff- und Papierfabrikation, Aschaffenburg (Erfinder: 
Max Steinschueider und Wilhelm Ziroff, Aschaffenburg), Verfahren zum Vorbereiten 
von Sulfitablauge fiir  Gdmngszwecke unter Anwendung von Mineralsauro, dad. gek., 
daB der Sauregrad der Sulfitablauge schwaeh (nicht mehr ais etwa 2°) erhSht u. alsdann 
in an sich bekannter Weise eine Bcliiftung der Ablauge yorgenommen wird. (D. R. P.
565 305 KI. 6 b vom 27/1. 1929, ausg. 28/11. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Soc. An. Brevets Etrangers Lefranc & Cie., Edouard Desparmet, Roger 
Wormser und Rauol Haudiquet, Paris, Herstellung von garfdhigem Zucker durch 
Hydrolyse eon cellułose- und starkehaltigen Stoffen. Die Saurehydrolyse des Zellstoff- 
materials wird in 2 Phasen durchgefiihrt; nach Ablauf der ersten Phase wird der Zucker 
entfernt u. der Ruckstand noehmals hydrolysiert. Z. B. werden 400 Teile Holzspane, 
400 Teile W. u. 15 Teile H^SO., bis auf 8 at kurze Zeit (3— 15 Minuten) erhitzt u. dio 
Zuckerlsg. abfiltriert; der Ruckstand wird mit 400 Teilen W. u. 20 Teilen H 2SO,, mit 
Dampf auf 12 at 5 Minuten erhitzt. (Jugoslaw. P. 7405 vom 29/6. 1929, ausg. 1/10. 
1930. F. Prior. 13/7. 1928.) S c h o n f e l d .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Alfred Stoyell Levesley, Salt- 
coats, und Frederick Charles Randall, Ardrossan, England, Herstellung von Cellulo.se- 
dthem niederer Viscosilat. Man knetet einen hochyiscosen Celluloseather m it einem 
wasserlóslichen, nicht sauren Salz, z. B. Na-Citrat, Na- oder K-Chlorid, das in der Kalte 
u. in der Warmo dieselbe Loslichkeit besitzt, oder zumindest in der Kalte leichter 1. 
ist. —  100 Teile Benzylcellulose (Viscositat: 100 in 10°/oig. Toluol-A.-Lsg.) werden 
m it 700 Teilen 0,75%ig. (COOH)2-Lsg. u. 300 Teilen Na-Citrat 3/., Stdn. bei 2 a t ver- 
arbeitet. Das sich absetzende Pulver wird saure- u. salzfrei gewasohen u. besitzt eino 
Viscositat von 5. (E. P. 356 308 vom 11/6. 1930, ausg. 1/10. 1931.) E n g e r o f f .

Samuel Wild und Ernst Hugentobler, Basel, Herstellung von Gegenstdnden fiir  
die Teztil-, insbesondere die Kunstseidenindustrie. Man yerwendet dio Bk.-Prodd. aus 
Alkalipolysulfiden u. den Halogeniden der ungesatt. alipliat. KW-stoffe, die zusammen 
m it Fiillmaterial, wio ZnO, RuB, MgO u. a., sowio event. Kautschuk goformt, yulkani- 
siert u. so auf Fadenleiter, Spulcn, Troge, Zentrifugontópfe verarbeitet werden. 
(Schwz. P. 156760 yom 18/5. 1931, ausg. 1/11. 1932.) Pa n k ó w .

N. V. Hollandsche Kunstzijde Industrie, Holland, Kunstseide, die sieli direkt 
yerarbeiten bzw. beąuem yerschicken u. sogleich yerwirken liiBt, erhalt man durch 
Verpacken der Spinnkuchen, Bobinen oder Copse in  Al- oder Sn-Folien. Die Seide 
behalt ihren urspriinglichen Feuchtigkeitsgeh. (F. P. 734025 yom 23/3. 1932, ausg. 
14/10. 1932. Holi. Prior. 24/3. 1931.) E n g e r o f f .

Hans Suter, Sehweiz, Herstellung von Viscoseseide. Der feucht aus dem Spinnbad 
kommende Faden wird iiber eine gezahnte Rolle u. einen Fadenfiihrer in einen am 
Bodcn oder allseitig perforierten, gegebenenfalls in yertikaler Rielitung beweglichen 
Topf geleitet. Dieser Topf ist mit Mousselinstoff ausgelegt, in den die Seide ein- 
geschlagen wird, um yerpaekt mit den ubhehen Nachbehandlungsbadern behandelt u. 
ansehlieBend ayiyiert oder geschliehtet zu werden. Zum SehluB wird die Behand- 
lungsfl. abzentrifugiert u. die Seide in dem Topf unter Durchleiten von w. Luft ge- 
trocknet. (F. P. 724 983 vom 22/10. 1931, ausg. 6/5. 1932. D. Prior. 23/12. 
1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Kunstseide durch Verspinnen von 
Yiscoseldsungen. Man erhalt Faden hoher Festigkeit u. von stark gezahntem Quer- 
schnitt, wenn man eine Viscose, welche die Oberflachenspannung herabsetzendo Stoffe 
enthalt, in ein Saurebad, das wenigstens 40% titrierbare H 2S 0 4 enthalt, yerspinnt. 
Geeignete Zusatzstoffe fiir die Viscoso sind Turkischrotól, alkylierte Naphthalinsulfo- 
sauren. (F. P. 730 809 vom 1/2. 1932, ausg. 24/8. 1932. D. Prior. 2/3. 1931. E. P. 
376768 vom 14/4. 1931, ausg. 11/8. 1932.) E n g e r o f f .

Courtaulds Ltd., London, Walter Hamis Glover, Leamington, und William 
Berry, Coventry, Herstellung von Weichmachungsmitteln. Man erhalt ein in Mineralol
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unl. Kondensationsprod., indom man Bicimisol m it Phthalsdureanhydrid wahrend 
liiugerer Zeit, z. B. 120 Stdn., auf Tempp. von etwa 105° erhitzt. Das Verf.-Prod. 
eignet sich insbesondere ais Weichmachungsmittel fur Celluloseesterlacke, Folien u. 
Filme. (E. P. 378 911 vom 16/5. 1931, ausg. 15/9. 1932.) E n g e r o f f .

C. F. Boehringer & Sobne G. m. b. H., Mannheim-Waldhof (Erfinder: 
Richard Miiller, Mannheim, \md Alfred Llibke, Mannheim-Waldhof), Gelatinierungs- 
und Weichmachungsmittel fiir primare Acotylcelluloscn, bestehend aus Oxydiphenyl- 
methanen u. ihren in bezug auf den die Hydroxylgruppe tragenden Benzolkern hoheren 
Homologen. (D. R. P. 565 519 KI. 39b vom 25/4. 1931, ausg. 1/12. 1932.) E n g e r o f f .

La Cellophane, Frankreich, Herslellung von Cellulosefolien. Um das Zusammen- 
kleben der fertigen Folien zu vermeiden, gibt man dem letzten Bad vor dem Trocknen 
Verbb., wie N a2S i0 3 oder N a2C03, NaHC03, Na-Aluminat, AlkalioxaIate u. dgl., zu, 
die sieli zum Teil noch mit den Kalksalzen des W. umsetzen. Gegebenenfalls kann dem 
ersten Bad noch cin zweites folgen, das solche Salze cnthiilt, dic sich mit den genannten 
Verbb. zu unl. Salzen umsetzen. (F. P. 727 408 vom 23/1. 1931, ausg. 17/6. 1932.) E ng.

Courtaulds Ltd., London, Walter Hamis Glover, Leamington, und Edward Ha- 
zaley, Coyentry, Wasserdichlmachen von Folien aus regenerierter Cellulose. Man be
handelt die Folien, Gewebe, Papier, Filme mit einer wss. Olemulsion, der man ge
gebenenfalls noch Glycerin u./oder Harz, Celluloseester, Weichmachungsmittel zugefiigt 
hat. (E .P . 380114 vom 6/6. 1931, ausg. 6/10. 1932. Zus. zu E. P. 376 415; C. 1932.
II. 3647.) E n g e r o f f .

Kalle & Co., A.-G. (Erfinder: Otto Schnecko und Julius Voss), Wiesbaden- 
Biebrich, Behandlung von Kunstddrmen aus regenerierter Cellulose, dad. gek., daB die 
Schlduche aus regenerierter Cellulose vor oder nach dem Einfiillcn der Wurstmasse bzw. 
nach dem Kochen der Wurste m it einer verd. Lsg. eines Weichmachungsmiltels be
handelt werden. (D.R.P. 566 121 KI. 53c vom 30/4.1931, ausg. 10/12. 1932.) Schutz.

Jacob Samuel, Bonn, Kilnstliche WurstKulUn, dad. gek., daB der Dorn nach 
Trocknung der auf ihm befindlichen Schicht in eine mit Hartungsmitleln, z. B. 3°0/ig. 
jUCHO, versetzte gallertartige Lsg. getaucht wird. (D. R. P. 554454 KI. 66b vom  
31/10. 1929, ausg. 9/12. 1932.) Schutz .

Samuel A. Neidich, iibert. von: William Mendel, U. S. A„ Fdrbeverfahren fiir  
Celluloidgegenstande o. dgl. Dio Gegenstiinde werden teilweise mit Paraffin oder 
Bienenwachs bzw. m it geeignetem Papier abgedeckt u. m it wss. Farben gefiirbt. Je 
nach der gewunscliten Farbtiefe wird der wss. Farblsg. mehr oder weniger Aceton, 
Alkohol oder Acetessigester zugemischt. (A. P. 1884 068 vom 2/1. 1929, ausg. 25/10.
1932.) B r a u n s .

Du Pont Viscoloid Co., iibert. von: Daniel D. Payne, U . S. A., Verfahren zur 
Herstellung gemusterter Platlen aus plastischen Massen yon etwa folgender Zus. Bei- 
spiel 2: 100 Pyroxylin, 35 Camphor, 1 Harnstoff, 60 denaturierter Alkohol, 2 Perl- 
essenz. Dio M. wird zu Blattern gowalzt, dio Bliitter worden in h. W. erweicht, dann 
werden mit Dornen Loeher oder Vertiefungen eingedriickt. Beim Aufoinanderschichten 
mehrerer Blatter ergeben sich Luftraume in dem Błock, durch die beim Pressen dic 
Teilchen in den yerschiedensten Richtungen orientiert u. so die schónsten Muster er- 
zielt werden. (A. P. 1886 972 vom 8/11. 1928, ausg. 8/11. 1932.) B r a u n s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Arthur Clement Hetherington 
und Stuart Anderson Sim, Ayrshire, Schottland, Herslellung einer plastischen Masse 
aus Benzylcellulose, insbesondere ais FuBbodenbelag. Man fiigt zu der Benzylcellulose 
ein Weiohmachungsmittel, das einen oder mehrere aromat. Atlier mehrwertiger Alkohole, 
z. B. Glycerindicresylather (D icresylin), enthalt, ferner pflanzliche Fiillstoffe, wie Kork- 
mehl, u. gegebenenfalls Pigmente. (E. P. 381 590 vom 8/7. 1931, ausg. 3/11.1932.) E n g .

E. I. du Pont de Nemours &Co., iibert. von: Richard L. Kramer, Wilmington, 
V. St. A., Verfaliren zur Herstellung einer formbaren plastischen Masse, die auBer Cellulose- 
deriw . u. a. noch 1/5— 4% eines Glattemittels, z. B. Ceresin, Paraffin, Bienenwachs, 
Al-Palmitat u. dgl., enthalt, um den Formkórpcr leicht aus der Form zu entfernen 
u. ihm eine glatto Oberflacho zu verleihen. —  Beispiel: 20 Teile Nilrocellulose, 16 Teile 
Didthylphthalat, 62 Teile Tonerde, 1 Teil Nigrosin u. 1 Teil Carnaubawaclis. (A. P. 
1845156 vom 21/10. 1926, ausg. 16/2. 1932.) E n g e r o f f .

Marcel Savereux, Frankreich, Unterscheidung uon kiinstlichen und naturlichen 
Texlilfasern. Yon einer Farbstoffmischung, bestehend aus 25 g Xylenblau AE (doppelt 
konz.), 5 g Eosin 39 537, 5 g Direktscharlach, fest 4 BS, u. 5 g Orangeacetat, fest R, 
werden 0,5 g in 250 ccm H 20  gel. u. zum Sieden gebracht. In diese Lsg. werden dic zu
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untersuchenden Textilfa'sern 30 Sek. gelegt. Acetatseide farbt sich orange, Viseosc- 
seide rotviolett, Nitroseido blauviolett, Kupferseide dunkelrot, Naturseide dunkel- 
blau. (F. P. 724 541 vom 23/12. 1930, ausg. 28/4. 1932.) E n g e r o f f .

U. R. Fletcher and I. P. Roseaman, Coloured paper work. London: Dryad Pr. 1933. (39 S.
8°. 2 s. 9 d not.

[russ.] Friedrich Muller, Dic Papierfabrikation u. ilire Maschincn. Bd. IV. Moskau-Lenin-
grad: Gialegprom 1932. Rbl. 8.75.

Eberhardt Munds, Chemischo Fachauadrucke der Zellstoff- und Papierindustrie. Biberacli-
Riss: Giintter-Staib 1933. (31 S.) 8°. M. 1.— .

Textil-Kalender. Bearb. von E. Molier. Jg. 32. 1933. Berlin: Locwenthal 1932. (648, 64,
14 S.) kl. 8”. Hlw. M. 2.50.

XIX. Brennstoffe. Erdól. Mineralóle.
Hans Bode, Uber ein Vorkommen von anthrazitischcr Pseudokennelkóhle. Be- 

sclireibung einer aus Siidwales stammenden Probe; chem. Eigg., mkr. Erscheinungs- 
weise, Beziehungen allgemeiner Natur zum InkohIungsvorgang. (Kohle u. Erz 29. 
320—22. 1/12. 1932. Berlin.) S c h u s t e r .

Nauss, Nachtragliche Bildung von Verunrtiniguwjen im  Sladtgase und ihre Folgen 
auf das Rohmelz. Nach einem Hinweis auf den Naehteil des Feuchtigkeitsgeh. des 
Gases infolge Begiinstigung einer Reihe von Rkk., die zur Korrosion fiihren, werden 
alle moglichen chem. Rkk., dio im Stadtgas stattfinden konnen, zusammengestellt 
u. besprochen (Rostung, Einw. von CO,, 0 2, HCN, H„S, CS, u. N H 3). Mitteilung von 
Beobachtungen iiber die Bldg. von H2S aus CS, u. Aminen des Bzl.-Waschóls bzw. 
N H S. (Gas- u. Wasserfaeh 75. 985—88. 10/12. 1932. Breslau.) S c h u s t e r .

A. Eichelbrenner, Das T.I.C.-Verfahren in  Frankreich. Beschreibung einer 
Anlage der Gaswerke zu Montbeliard zur Herst. von StraCenteer; Mitteilung von 
Betriebsergebnissen. (Gas J. 200 (84). 739— 41. 14/12. 1932.) S c h u s t e r .

G. Vavon, Uber die Trennung der Phenole und der Neutralóle des Urteers. Vf. be-
schreibt ein Verf., mit dem es gelingt, mit wenig NaOH-Lsg. die Phenolo dem Urteer 
zu entziehen. Die mit Phenolen gesatt. Phenolatlsg. wird mit Bzl. behandelt u. die 
darin geloaten Phenole entzogen, die Na-Phenolatlsg. kann dann immer wieder benutzt 
werden. Eingehender Vers.-Bericht iiber die Lósungsfahigkeit von o-Kresol u. Thymol 
in verschieden konz. NaOH-Lsg. bei Yerschiedenen Tempp. sowio Extraktion der gel. 
Phenole aus den Phenolaten sowie Beschreibung einer kontinuierlieh arbeitenden 
Laboratoriumsapparatur (an Hand einer Abbildung) im Original. (Ann. Office nat. 
Combustibles liąuides 7. 811—57. Sept./Okt. 1932.) K. O. Mu l l e r .

H. H. Storch und P. L. Golden, Mitteilung iiber die Herstellung von reinem Methan
aus Erdgas. Durch tlberleiten yon 3,1 cbm Erdgas, das ca. 15°/o Athan enthalt, iiber 
10 kg akt. Kohle, dio vorher auf 110° im Vakuum erhitzt wurde, wird der Geh. an Athan 
u. hoheren KW-stoffen auf 0,05% herabgesetzt u. so Methan erhalten, das nur 2— 4%  
N , u. 0,2%  O, enthalt. Nach nochmaligem Erwiirmen auf 110° im Vakuum ist die 
Kohle wieder yerwendbar. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4662— 63. 13/12. 1932. Pittsburgh, 
Pennsylvania, U . S. Bureau of Mines, Experiment Station, Physical Chemistry 
Section.) L. E n g e l .

M. E. Garrison, Ein Vergleich der Naturgasabsorptionsmethoden bei 35 und 
150 Pfund Manometerdruck. Mathemat. Berechnung der Bzn.-Ausbeute aus Naturgas 
bei yerschiedenen Drucken. (Petrol. Engr. 4. 26— 29. Okt. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Ernst W. Steinitz, D ie Erdolprodukte in  Heilmitteln, Kosmetik und Hygiene. 
AUgemeines iiber Paraffinum liąuidum, Vaseline, Ceresin u. sonstige Erdólprodd. u. 
uber Insektenyertilgungsmittel auf Mineralolbasis. (Erdol u. Teer 8. 511— 13.
1932.) P a n g r it z .

M. Kalita, Die Winkler-Koch-Crackanlage. An Hand von Tabellen wird die 
Arbeitsweise u. der Durchsatz mit Ausbeuton der mit 40 at arbeitenden W lN K L E R -  
KoCH-Anlage in Groźny beschrieben. (Refiner natur. Gasoline Manufaeturer 11. 
585— 88. N ov. 1932.) K . O. M u l l e r .

F. J. Nellensteyn und D. Thoenes, D ie Einwirkung von Schwefel au f Kohlen- 
wasserstoffe. Festes Paraffin, Venezuela-Schmieról u. ein EDELEANU-Extrakt aus 
diesem wurden bei 260°, Paraffinól bei 210, 260 u. 300° mit meistens 10% S im Stick- 
stoffstrom erhitzt. Entstehender H 2S wurde mit Reinigungsmasse absorbiert. Yon den 
Rk.-Prodd. wurden bestiiumt: Elementaranalyse, unl. Bestandteile (,,Koks“ ), Asphalt-
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geh., Verkokungsriickstand der unl. Bestandteile u. der Asphaltstoffe, mittleres Mol.- 
Gow.; auBerdem wurde der Rk.-Ruckstand ultramkr. untersucht. Der groBte Teil des 
S wurde ais H2S wiedergefunden. Organ. S-Verbb. entstanden nur in geringeni Mafie. 
Das atomare Verhaltnis zwischen yerbrauchtem S u. gebildetem C deutet auf folgendo 
R kk.: 2 —CH3 - i - 3 S  =  2 C  +  3 H 2S, = C H 2 +  S =  C +  H 2S, 2 = C H  +  S =  2 C +  
H 2S. Die Erklarung der Rklt. wird auf Grund von Dissoziationstheorien gegeben. 
(Chem. Weekbl. 29. 582— 87. 8/10. 1932. ’s Gravenhage.) Sohuster .

— , Einspritzen von Wasser in  die Benzinleitung ve.rminde.rl die. Raffinationsverluste. 
Es wird gezeigt, wie durch Einspritzen von H20  in die vom Kondensator kommendo 
Bzn.-Leitung die Temp. des Endprod. (besonders wahrend der heifien Sommermonate) 
niedriger gehalten werden kami u. dadurch Verluste vermicden werden. Das W., das 
noch zur gleichzeitigen Waschung des Bzn. dient, wird an geeigneter Stelle wieder 
abgezogen. (Refiner natur. Gasolme Manufaeturer 11. 584. Nov. 1932.) K. O. Mu.

Franz Fischer, Otto Roelen und Walter FeiBt, Uber den nunmehr erreichten 
technischen Stand der Benzinsynthese. Die Weiterentw. der Benzinsynthese iiber den 
von F isch er  (C. 1931. I. 1996) mitgeteilten Stand vollzog sich in zwei Richtungen. 
Dor Co-Katalysator wurde endgiiltig durch den gleichwertigen aber billigen Ni-Mn- 
Al20 3-Katalysator auf Kieselgur ersetzt (vgl. auch F isch er  u. Me y e r , C. 1931.
II. 2245). Weiter war die Ausbldg. einer billigeren Apparatur erforderlich. Da gute 
Syntheseergebnisse grofie Temperaturkonstanz des Katalysators erfordern, wurden 
Verss. mit in Ol suspendiertem oder trocken bcwegtem Kontakt angestellt, die aber 
keine techn. verwertbaren Resultate ergaben. Dagegen wurden in tasclienformigen 
KontaktgefaBen, die zwecks Ableitung der Reaktionswarme in Olbehaltern standen, 
dereń Ol dauernd umgepumpt wurde, gute Ergebnisse (100 ccm Ol/cbm Gas) erzielt. 
Die Tasehen fafiten bei 70 1 Volumen 21,3 kg Kontakt u. konnten mit 6,8 cbm/li be- 
lastet werden. (Brennstoff-Chem. 13. 461— 68. 1932. Miihlheim, Rulir. Kaiser-Wil-

Franz Fischer und Hans Kiister, Uber den Einflufi von Druck und Temperatur 
auf die Syntliese von Benzin und Synthol in  fliissigem Medium. Die Synthese unter 
Druck war mit N i ais Katalysator nicht durchfuhrbar, da diese3 ais Carbonyl m it dem 
Gasstrom fortgefiihrt wird, was bei Co-Kontakten nicht der Fali war. Bei der Vertei- 
lung des Kalysators in 01 waren zur Erzielung gleicher Umsatze hólicre Tempp. er- 
forderlich ais ohne Ol. Dies fiihren die Vff. darauf zuriick, daB an den aktiven Stellen 
des Katalysators hohero Tempp. herrschen ais an den librigen Teilen. Da nun das 
Ol fur eine gleichmafiige Temp.-Verteilung im Kontakt sorgt, muB dieser auf hohere 
Temp. geheizt werden. Durch erhóhten Druck werden neben KW-stoffen (Synthin) 
Alkohole gebildet u. zwar steigend mit steigendem Druck. Diese Leistung der Kontakte 
ist im Ol lange Zeit iiber konstant, liegt jedoch niedriger ais bei Kontakten ohne Ol. 
(Brennstoff-Chem. 14. 3— 8. 1/1. 1933. Miihlheim, Ruhr. Kaiser-Wilhelm-Inst. f. 
Kohlenforschung.) J . S c h m id t .

Adolf Balada, Die Sechoslomkische Alkohol-Benzinmischung. Die Auswirkung der 
gesetzlichen Mischvorschriften auf die Veranderung der physikal. Eigg. der Trcib- 
stoffe wird studiert. (Chem. Obzor 7. 240—44. 30/11. 1932.) Ma u t n e r .

Nicola Parravano, Die Móglichkeit der Selbstversorgung Italiens mit Kraftstoffen. 
(G. Chim. ind. appl. 14. 485—90. Okt. 1932.) Co n s o l a t i.

E. B. Kester und C. R. Holmes, Analyse von Leichtolen der Tief- und Zwischen- 
temperaturverkokung. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 3. 292— 94. —  C. 1932. I. 
1320.) ' - K . O. Mu l l e r .

N. Wassiljew und W. Schile, Kontrolle der Qualildt des Paraffindestillats nach 
der Methode der Vakuumfiltraiion. Beschreibung einer geeigneten Vorr., welche ge- 
stattet, die Filtrationsgeschwindigkeit u. ihre Beziehung zur Qualitat des Paraffin
destillats leicht festzustellen. Gut fraktionierte Paraffine, sowohl niedrig wie hoher 
schmelzende, filtrieren gut. Unter der Bedingung der scharfen Trennung von den 
Cerosinen kann man bei der Erdóldest. hóckstschmelzende Paraffine gewuinen. (Petrol.- 
Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoe neftjanoe Chosjaistwo] 1932. Nr. 4. 63 
bis 68.) _ Sc h ó n e e l d .

Hoepfner, Uber die Untersuchung von estnischen Brennschieferasphallen unter An- 
•wendung einiger neuartiger Verfahren. Sechs Esto-Asphalte, u. zwar zwei Schweróle u. 
vier Bitumina wurden eingehend untersucht. Ilire Eigg. sind denen der Erdólasphalte 
vollkommen ebenbiirtig, ja zum Teil iiberlegen. Zahlreiches Zahlen-, Bild- u. Ivurven-

helm-Inst. f. Kohlenforschung.) J. Sch m idt .

XV. 1. 80
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materiał im Original. (Asphalt u. Teer. StraGenbauteehn. 32. 777. 24 Seiten bis 850. 
16/11. 1932.) Co n s o l a t i .

W. Reisner, Untersuchung der Ol- und Asphaltguellen in  den Ruckstdnden. Unters. 
iiber den Geh. der typ. Riickstiinde (Goudron, Saureschlamm u. dgl.) an Olen u. 
Asphalt u. Erorterung der Moglichkeit ihrer Ver\vertung fiir die Gewinnung hoch- 
wertiger Ole. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoe neftjanoe Chos- 
jaistwo] 1 9 3 2 . Nr. 4. 58—62.) S c iio n f e l b .

VOH Skopnik, Erfahrungen des letzten Jahres im  bituminósen StmfSenbau. Ura- 
fassender Ubcrblick. (Teer u. Bitumen 30 . 393— 97. 405— 09. 421— 23. 429— 32. 
1/11. 1932.) Co n s o l a t i.

G. Heidhausen und P. Liebaldt, Zur Frage der Reahtionsfahighe.it von Giefierei- 
koks. Besehreibung einer nach dem Verf. yon F is c h e r  (Brennstoff-Chem. 4 [1923]. 33) 
in der Yers.-Anst. der MAN zusammengestellten Apparatur zur Best. der Rk.-Fahigkeit. 
Mitteilung von Vors.-Ergebnissen. Diskussion der Ergebnisse im Hinbliek auf die 
Moglichkeit der Bceinflussung der Rk.-Temp. von Koks. (Mitt. Forsch.-Anst. Konzerns 
Gutohoffnungshiitte 2 . 96— 98. Jan. 1933. Niirnberg.) S c h u s t e r .

Daniel Florentin, Yersuch zur Kennzeiclmung von Anthraziten und anlhrazitischen 
Steinkohlen. Zwecks Unterscheidung von Anthraziten u. den fiir manche Zwecke 
weniger geeigneten anthrazit. Kohlen sollen auBer der Immediatanalyse u. dem Heiz- 
wert die scheinbare D . u. die Gasausbeute bei 700° bestimmt werden. (Ann. Falsificat. 
Fraudes 2 5 . 453—59. 1932. Paris.) S c h u s t e r .

W. Karsten, Die Luminescenzanalyse in  der Teerhvdustrie. Zur Anwendung ge- 
langen in der Hauptsaclie die Analysenquarzlampe (Modeli H a n a u )  u . die Analysen- 
ultrabogenlampe, Modeli Dr. F. W. M u l l e r .  Das Spektrum der letzteren besitzt eine 
erhebliche Fluorescenzbreite, die, verglichen mit der der Quarzlampe, beachtlich 
breiter ist. Vf. gibt eine Ubersieht iiber bisker erschienene Literatur u. gibt fiir einige 
Verbb. aus dem Gebiete der bituminósen Stoffe Fluorescenzfarben im ultravioletten 
Licht u. dereń Unters chiede yon yerwandten Stoffen an. (Teer u. Bitumen 30 . 417— 21. 
20/11.1932. Essen.) C o n s o l a t i .

Guy Barr und A. L. Tkorogood, Die Messung der Viscositat von Teer. Priifung 
der Viscositat von 6 yersehiedenen Teerproben mit yerschieden dimensionierten Teer- 
priifern nach HuTCHINSON. Feststellung der zulassigen Abweichungen in den Arbeits- 
bedingungen. Theoret. Auswertung der Ergebnisse. Ermittlung der absol. Viscositat 
nach der Methode der fallenden Kugel. Eichungskonstanten eines „Hutchinson 
Junior1* u. eines B.R.T.A.-Yiscosimeters. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51 . 
Transact. 381—92. 25/11. 1932. Teddington.) Sc h u s t e r .

P. Schlapfer und W. Rodeł, Ober die Bestimmung der Viscositat von Strafienteeren 
m it dem Hutchinson-Teerpriifer w id  dem Strafienleer-Kmisistometer. Im allgemeinen 
werden boi ein u. derselben Temp. im Konsistometer hokere Viscositatswerte erhalten 
ais bei der Best. nach H u t c h in s o n . Die Differenzen sind aber sehr abhangig von der 
Art des zu untersuchnden Materials u. yon der Temp. Doch ist fur die Teere I u. II  
die auf 30° fiir das Konsistometer angesetzte Temp. weitaus die giinstigste u. die er- 
haltenen Viseositatswerte sind mit der H u T C H iN S O N -V is c o s i ta t  gut vergleichbar. 
Tabellen u. Kuryen im Original. (Monats-Bull. schweiz. Yer. Gas- u. Wasserfach- 
mannern 1 2 . 295—300. 319—26. Sept. 1932. Ziirich.) Co n s o l a t i.

S. Kyropoulos, Die Zdhigkeit ton  Schmierdlen bei holien Geschwindigkeitsgefallen 
in  der Schmierschicht. Die bei der Unters. des Schmiervorganges auftretenden Ab- 
weiehungen von der hydrodynam. Theorie deutet Vf. ais Veranderliehkeit des Rei- 
bungskoeff. mit der Schubspannung, die durch Stromungsorientierung der Moll. ver- 
ursacht soi. Um  die Abhiingigkeit des Reibungskoeff. von der Schubspannung experi- 
mentell zu untersuchen, yerwendet Vf. eine yon P r a n d t l  entworfene Olpriifungs- 
masehine, die nach dem Prinzip des CoUETTE-App. arbeitet. Das Ol befindet sieh 
zwischen einem rotierenden Kegel u. einer ruhenden, rohrenformigen Sehale, die in- 
einander fein eingesehliffen sind. Die Schale ist in eine Drehmomentwaage eingebaut. 
Die Kegelsteigung ist gering (ca. 1:5) ;  es ist móglich, sehr kleine Spaltweiten 
zwischen Kegel u. Schale einzustellen (bis zu 0,02 mm) u. die Spaltweite yer- 
stellbar zu machen. Es konnen also Messungen bei gleichem Geschwindigkeitsgefiille 
u. yerschiedener Spaltweite durchgefiilirt werden, um den etwaigen EinfluB von Ad- 
sorptionssehichten festzustellen. Bei 2400 Umdrehungen/Minute wird ein Geschwindig- 
keitsgefalle von 200 000 sec-1 erreicht; in den yorliegenden Jlessungen wird 1/ i  dieses 
Bereiehes erfaCt. Wahrend des Vers. wird das Ol stiindig erneuert. D ie Temp. wird
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innerhalb der Sohałe u. an dor Ausfcrittsstelle mittels Thermoelementen gemessen. 
Vorvorss., die Adsorptionsschicht betreffend, ergeben, daB diese Schicht dunn gegen 
die mechan. Unebenheiten u. von dem Geschwindigkeitsgefalle unabhangig ist. Da- 
gegen zoigt sich ein merklicher EinfluB der mechan. Unebenheiten. Fiir die weiteren 
Verss. wurde eine Neukonstruktion der Maschine yerwendet. —  Mit dieser Maschine 
wurden folgende Ole untersucht: Texaco Motorol super heavy (Naphthen); Tcxaco 
Motorol H  (Naphłhen-Paraffin); Valvoline A A A X  (Paraffin); Ól Y  ( Voltólgemisch); 
Harley-Davidson-Ol (Paraffin); Texaeo Motorol heavy (Naplithen); Shell-Voltol (Voltol- 
gemisch); VoUololA (Voltolgemisch); Valvoline X B M  (Paraffin) ohne u. mit 2%  
Kóllag (Oraphit). Die in gewóhnliehen Viscosimetern gemessenen Zahigkeiten dieser 
Ole (d. h. bei kleinen Sehubspannungen) liegen zwisehen 4 u. 14 e.g.s. Das zuletzt an- 
gegebene Ol zeigt einen von der Schubspannung unabhangigen Reibungskoeff. Bei 
allen anderen untersuchten Olen tritt eine Zahigkeitserniedrigung mit steigendem  
Geschwindigkeitsgefalle ein. Bei den Voltolólen ist diese Zahigkeitserniedrigung bereits 
bei sehr kleinem Geschwindigkeitsgefalle merklich, bei den ubrigen Olen kann sio erst 
bei einem Geschwindigkeitsgefalle von ca. 3000 sec-1  beobachtet werden. D ie gróBten 
beobachteten Erniedrigungen der Zahigkeit betragen ca. 14°/0. —  Durchweg erweist 
sich die Zahigkeit ais unabhangig von der Spaltweite. Vf. folgert aus den Vers.-Ergeb- 
nissen, daB der Schmiervorgang (in dem von den Verss. crfafiten Bereiche) der hydro- 
dynam. Theorie geniigt, wenn nur die mit der Schubspannung yeriinderliche Zahig
keit in Rechnung gestellt wird. (Forschg. Ingenieurwes. Ausg. A. 3. 287— 96. Nov.- 
Dez. 1932. Gottingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Stromungsforsch.) E is e n s c h it z .

Leo Ivanovszky, Die Losungsmittel in  der chemisch-teehnischen Industrie. (Vgl.
C. 1933. I. 352.) Tabellar. zusammengestellte Angaben iiber die Abhangigkeit der 
„Retentionszahlen“ von 25°/oig. Bzn.-Wachspasten (Paraffin, Paraffinmischungen 
mit Ozokerit, Bienenwaehs, Montanwachs, Karnaubawachs). In Schaubildem ist der 
zeitliche Verlauf der Verdunstung fur yerschiedene Wachsmischungen in Bzn. u. 
Terpentinól dargestellt. Dio Ergebnisse sind von Bedeutung fur die Wahl der Zus. des 
Wachskórpers u. Lósungsm., welche geeignet sind eine Pastę herzustellen, welche sich in 
Packungen lange Zeit unyerandert ha.lt (anfanglich langsamer Anstieg der Verdunstungs- 
kurve) u. andererseits bei Verwendung rasch die der Wachsmischung zukommende 
hóchste Glanzwrkg. erzielen lassen. (Allg. Ol- u. Pett-Ztg. 29. 598— 603. Nov. 1932. 
Mahr. Ostrau.) ___________________  S c h o n f e l d .

Hans Karl Maruschek, Wien, Heizmiltel, insbesondere fiir  die Einleitung der 
Verbrennung scliwer enlziindlicher Brennstoffe, sowie Verf. zu seiner Herst. Heizmittel, 
insbesondere fiir di© Einleitung der Yerbrennung schwer entziindlicher Brennstoffe, 
dad. gek., daB es aus einem porosen, m it 0 2 angereicherten Brennstoff besteht, welchem 
mindestens ein reduzierend wirkender metali. Stoff in fcin verteilter Form zugesetzt ist.—  
Holzkohle soli z. B. mit ^1?-Pulver durch Aufblasen mittels eines Geblases impragniert 
werden. (Schwz. P. 156 698 vom 23/3. 1931, ausg. 1/11. 1932. Oe. Prior. 4/11. 
1930.) D e r s i n .

Fritz Gautschi, Madetswil b. Russikon (Schweiz), Verfahren zur Herstellung eines 
zur Anfeuerung dienenden Briketts, dad. gek., daB man getrocknetes Sagemehl m it Bzn. 
trankt u. dio Jlischung yermittelst Pech bildet. —  Das Bzn. kann auch mit hoher sd. 
KW-stoffolen gemischt sein. Die leicht brennbare M. kann auf einem ais Kern dienenden 
-Kb/iZe?w<aM&brikettkórper angeordnet sein. (Schwz. P. 155 714 yom 1/8.1931, ausg. 
16/9. 1932.) D b r s i n .

Emerich Pitrolffy, Ungarn, Erholiung des Heizwertes von Bremihdlz. Das Brenn- 
holz wird mit Erdólruckstandcn (Asphalt) getrankt. (Jugoslaw. P. 8612 yom 22/9. 
1930, ausg. 1/2. 1932.) S c h o n f e l d .

Sterno Corp., New York, V. St. A., Fester Brennstoff. Nitrocellulose mit einem 
N 2-Geh. von 11,5 bis 11,8%, die in absol. A. 1. ist, wird in einem Gemiseh von absol. A. 
u. Methanol unter Zusatz von P yridin  gel., dann mit 95%ig. A . u. darauf mit W. ver- 
setzt, wodurch die Nitrocellulose ais Gel ausgeschieden wird, so daB die Mischung 
erstarrt. Diese Mischung soli ais Brennstoff dienen. (E. P. 380 467 yom 12/3. 1931, 
ausg. 13/10. 1932.) D e r s i n .

Maurel Investment Corp., Profidenco, ubert. von: Henry F. Maurel, V. St. A., 
Brennstoffbrikett. Holzabfalle, wie Sagespane, Borke u. dgl. werden mit einem hochsd. 
Asphaltol zu einer piast. M. yerknetet, brikettiert u. darauf durch direkto Einw. h.

8 0 ł
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Vcrbrennimgsgase gctroeknet u. gehartet. (A. P . 1 8 7 0  522 vom 16/9. 1929, ausg. 
9/8. 1932.) D e r s i n .

Whessoe Foundry and Engineering Co. Ltd., London, und Alexander George 
Grant, Darlington, Eniwasserung von Koksofengas. Das mit W. gesatt. Gas wird mit 
einer tiefgekiihlten Salzlsg. gewaschen u. dadurch von W. befreit. Das Gas wird darauf 
iiber einen Erhitzer gefuhrt u. wieder angewarmt, ebenso wird die Salzlsg., nachdem 
sie ein Naphthalinfilter passiert hat, vor Eintritt in den Kiihlapp. in einem Erhitzer 
wieder konzentriert. (E. P. 376 257 voni 27/3. 1931, ausg. 4/8. 1932.) D e r s i n .

Alfred Pott, Essen, Reinigung von zum Ferntransport bestimmten Koli lendeslillations- 
gasen, dad. gek., daB man die gekiihlten, sonst noch ungereinigten u. in der Sammel- 
stelle vereinigten Gase der Reinigung unter Druck unterwirft, naehdem man sio auf 
den fiir den Ferntransport erforderlichen Druck gebracht bat. (D. R. P. 565 948 
Kl. 26d vom 17/4. 1927, ausg. 7/12. 1932.) D r e w s .

Gesellschaft fiir Kohletechnik m. b. H., Dortmund-Eving (Erfinder: Wilhelm 
Glaud und Berhard Lopmann, Dortmund-Eving), Verfahren zum Reinigen von Kohlen- 
wasserstoffen, wie Rohbenzol, dad. gek., daB die KW-stoffe in Mischung mit einem  
Elektrolyten, z. B. Schwefelsaure, der anod. Oxydation mittels Elektrolyse unter- 
worfen werden. —  Auf diese Weise sollen die yerharzenden Stoffe durch Oxydation 
unl. gemacht werden, so daB sio von dem gereinigten Bzl. leicht abzutrennen sind. 
(D. R. P. 566 037 Kl. 12r vom 23/11. 1930, ausg. 14/12.1932.) D e r s i n .

Barrett Co., New York, iibert. von: Stuart Parmelee Miller, Englewood, u. 
Edward H. Ellms, New York, V. St. A., Gewinnung von Leichlolen aus Kohledestilla- 
tionsgasen. Die h. Gase werden bis zur Abscheidung yon Teer gekuhlt. Aus dem Teer 
wird durch D est. ein hochsd. Teeról abgetrennt. Das Teerol dient nach Kiihlung der 
Gase u. nach dem Auswaschen yon Ammoniak dazu, Leichtole aus dem Gasstrom 
auszuwaschen. Die Leichtole werden darauf aus dem Waschol ausgetrieben, worauf 
ein Teil des Waschóles in den ProzeB zuruckgeht, wahrend der andere Teil zur Ge- 
winnung yon Kreosot benutzt wird. (A. P. i  864 749 vom 18/2. 1930, ausg. 28/6.
1932.) D e r s i n .

Barrett Co., New York, iibert. yon: Stuart Parmelee Miller, Tenafly, V. St. A., 
Teerdestillation. Der bei der Verkokung von Steinkohle gewonnene u. kondensierto 
Rohteer wird in einen Strom h. Koksofengase yerspruht, wodurch diese gekuhlt werden 
ii. der Teer dest. wird. Durch fraktionierte Kondensation gewinnt man Teerole aus 
Gasstrom-Vorr. zur Ausfiihrung des Vcrf. (A. PP. 1862 493 vom 29/3. 1927, ausg. 
7/6. 1932; 1862 494 vom 7/6. 1927, ausg. 7/6. 1932; 1871550 vom 3/6. 1927, ausg. 
16/8. 1932.) D e r s i n .

Barrett Co., New York, iibert. yon: Edward H . E llm s, Englewood, V. St. A., 
Konlinuitrlichc Eniwasserung und Destillation von Teer. Man bringt den Teer im 
Gegenstrom zum Warmeaustausch mit h. Koksofengas u. erliitzt ihn dabei iiber den 
Kp. der niedriger sd. Anteile. Man trennt die Diimpfe der Leichtole ab u. kondensiert 
sie. (A. P. 1871596 vom 16/5. 1927, ausg. 16/8. 1932.) D e r s i n .

Stuart R. W. Allen und Hugh H. Hansard, Montreal, iibert. von: Canada 
Super-Coal Ltd. und Frederick T. Snyder, Boston, V. St. A., Spaltung und Hydrierung 
von schweren Kohlenwąsserstoffen. Man yerdampft das Ol bei niedriger Temp. ohne 
Spaltung u. Icitet die Dampfe in einen Strom eines iiberwiegend H 2-haltigen Gases, 
mit welchem zusammen es auf Spalttemp. erhitzt wird. Durch die Ggw. von H 2 wird 
gleichzeitig eine Hydrierung der Spaltprodd. bewirkt. Man kann das Verf. auch bei 
solchen KW-stoffolcn anwenden, die durch Einw. h. Gase auf nicht brennbares Aus- 
gangsmaterial erhalten wurden. (A. P. 1872 839 yom 16/12. 1925, ausg. 23/8. 1932. 
Can. Prior. 6/3. 1925. Can. P. 292 855 vom 6/3. 1925, ausg. 3/9. 1929.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Druckhydrierung von 
backender Kohle. Die Kohle wird yon der Asche getrennt, z. B. durch Mahlen auf 
groBe Feinheit u. Sieben, wobei dio aschereichen Anteile am leichtesten durch das 
Sieb gehen, darauf entweder mit Magerungsmitteln, z. B. magerer Kohle oder aktiyer 
Kohle, gemischt oder m it geeigneten Ldsungsmm. extraliiert, worauf man die Kohle 
mit einer Lsg. des Katalysatorstoffes, z. B. Aluminiummolybdallsg. trankt u. hydriert. 
(F. P. 736 863 vom 9/5. 1932, ausg. 30/11. 1932. D . Prior. 11/6. 1931.) D e r s i n :

Standard Oil Development Co., iibert. von: Per K. Frolich, Ehzabeth, V. St. A., 
Herstellung von Kohlenwąsserstoffen. Naturgas wird bei Tempp. yon 450— 700° in 
Ggw. von Katalysatoren, z. B. Yerbb. von Zn, Cr, Mo, W, V, in ein Gemisch von 
Olefinen u. H2 iibergefuhit. Das Gasgeinisch wird unter Zusatz von Luft oder 0 2 iiber
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Cu ais Katalysator bei 200—450° geleitet, wodurch der II2 bis auf weniger ais 3%  
entfernt wird. Das olefinhaltige Gas wird darauf durch Erhitzen auf 500—900° unter 
Druoken von mehr ais 21 at in fl. KW -sloffe iibergefiihrt. (A. P. 1869 681 vom 24/3.
1930, ausg. 2/8. 1932.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., iibert. von: Nathaniel E. Loomis, Westfield, 
Spalten von Kohlemmsserstoffólen. Von den leichtesten Fraktionen befreites Rohol 
wird in Rohren u. Rk.-Kammern unter solchen Bedingungen gespalten, daB aus der 
anschlieBenden, innen mit Heizróhren versehenen Verdampfungsblase, in welehe die 
gesamten Spaltprodd. unter Druckverminderung gelangen, eine handelsfahiges Heizol 
u. aus dem oberhaib der Blase angeordneten Dephlegmator oben Benzindiimpfe u. in 
der Mitte ais Kondensat Gasól entnommen werden konnen. (A. P. 1865 027 vom  
10/3. 1926, ausg. 28/6. 1932.) W a l t h e r .

Gray Processes Corp., Newark, iibert. von: Thomas T. Gray, Elizabeth, Her
stellung leichler Kohlenwasserstoffe. Man crackt Petroleumole u. leitet das Crackprod. 
bei 200“ mit H 2-haltigen Crackgasen iiber mit Hydricrungskatalysatoren, z. B. N i, 
getrankte Fullererde, um die ungesatt. Anteile zu hydrieren. (A. P. 1878 580 vom 
10/1. 1927, ausg. 20/9. 1932.) D e r s i n .

Texas Co., New York, iibert. von: Frank W. Hall, Port Arthur, Entparaffinieren 
von Kohlenwasserstoffólen. Dio gekiihlten, Paraffin u. Filterhilfe enthaltenden Ole ge
langen in ein rotierendes Filter, in dessen einem Sektor die Feststoffe aus dem Ol ab- 
filtriert werden, in dessen 2. Sektor der Filterkuehen vom Filter abgelóst u. der Filter - 
kuchen entfernt wird u. endlich im letzten Sektor das Filter durch ein Losungsmittel, 
z. B. dem Filtrat sclbst, insbesondere in Form eines Strahles oder Nebcls aus- 
gewaschen wird. (A. P. 1874 972 vom 4/11. 1929, ausg. 30/8. 1932.) W a l t iie r .

Standard Oil Development Co., iibert. von: Reginald K. Stratford, Sarnia, 
V. St. A., Raffination von Kohlenwasserstoffólen. Das bei der Raffination der Ole ais 
ExtraktionsmitteI verwendete Phenol wird durch Waschen mit Bzn. wieder rcgene- 
riert, indem man es mit Bzn. versetzt, so daB sich zwei Schichten bilden, von denen 
die eine aus Bzn. u. den gelosten Extraktstoffen u. die andere aus Phenol besteht, das 
darauf durch D est. von Bzn. befreit u. erneut zur Extraktion vcrwcndot wird. (A .P . 
1 878 022 vom 21/5. 1928, ausg. 20/9. 1932.) D e r s i n .

Shell Development Co., San Franzisco, iibert. yon: Robert I. Lewis, Wilmington, 
V. St. A., Raffination von Gasolin. Zur Entschwefelung u. Entfarbung von Crack- 
gasolin behandelt man es zuerst mit konz. H,lSOi bei 20“ F  u. darauf mit der gleichen 
Siiure in geringerer Menge bei gewohnlicher Temp. von etwa 60° F. (A. P. 1 876 702 
vom 26/9. 1928, ausg. 13/9. 1932.) D e r s i n .

Joseph Sendelbaeh und Roy T. Palmer, Me Alester, V. St. A., Reinigung von 
Waschbenzin. Man leitet das zu reinigende Bzn. durch eine mit Filtereinsatzen vcr- 
sehene Vorr., in der es mit einer Lsg. von KOH, gepulvertem Alaun  u. Eukalyplusól 
in A. gewaschen wird. (A. P. 1878 720 vom 25/11. 1927, ausg. 20/9. 1932.) D e r s i n .

Harry Miller, Okmulgee, V. St. A., Reinigung von Waschbenzin. Man wascht 
das Bzn. zuerst mit einer Chlorkalklsg. u. dann m it Alkali u. darauf mit W. Schliefl- 
lich leitet man es in eine Ruhezone, wo sich suspendierte Teilchen absetzen konnen u. 
filtriert zur Entfernung von Feuchtigkeit. (A .P . 1878 287 vom 1/2. 1928, ausg. 
20/9. 1932.) _ D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Gustav Egloff, Gewinnung 
von Leichtólen. Man erhitzt ein rohes Petroleumól in einer Rohrschlango auf Spalt- 
temp. u. leitet die Dampfe in eine warmeisolierte Dest.-Kammer, die mit bituminósen 
Stoffen, wio Kohle, Asphalt, Pech, Teer u. dgl. gefiillt ist u. in der durch Einfiihrung 
von Luft u. gegebenenfalls W.-Dampf eine Partialverbrennung durehgefiihrt wird. 
Die gebildeten Leichtóldampfe werden einem Dephlagmator u. Kiihler zugefuhrt. In 
der der ólspaltung dienenden Rohrschlangc soli tjberdruck, in der Dest.-Kammer 
Uberdruck oder gegebenenfalls auch Unterdruck herrschen. (A. PP. 1868 733, 
1868 734 u. 1868 735 vom 18/12. 1925, ausg. 26/7. 1932.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Gustav Egloff, Herstellung 
von Leichtólen. Man erhitzt rohe Petroleumole in einer Rohrschlange unter Druck auf 
Spalttemp. u. leitet sie in eine beheizte Spaltblase, in der feste, bituminóse Stoffe, wie 
Kohle, Asphalt oder Schiefer unter Druck erhitzt werden. D ie von dem fl. Ol heraus- 
gelósten Stoffe u. das Ol werden entweder unter Druckentspannung in einen unter 
Vakuum stehenden Yerdampfer oder in eine Spaltblase, die unter Druck steht, iiber-
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fiihrt, von  der die D am pfe zu einem  D ephlegm ator u. K iihler gele itet werden. (A. PP. 
1868 736, 1868 737 u. 1868 738 vom  30/12. 1925, ausg. 26/7. 1932.) D e r s in .

TJniversal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Carbon P. Dubbs, Wilmette, 
V. St. A., Herstellung von Leichtolen Man erhitzt ein Petroleumól auf etwa 850° F  
iu einer Rohrsclilange u. fiihrt darauf in den von dem Ofen kommenden h. Olstrom 
feingemahlene Kohle, Braunkohle oder Pech ein. Das Gemisch wird dann in einen 
Verdampfer gebraeht, in dem die gebildoten Leichtole yerdampfen u. einem Dephleg- 
mator u. Kiihler zugeleitet werden, wahrend das Riickstandsól u. der Kohlenriickstand 
sich hier absetzen. (A. P. 1868 732 vom 27/10. 1924, ausg. 26/7. 1932.) D e r s i n .

Harry T. Bennett, Tulsa, Oklahoma, Schmierol, bcstchend aus hochyiscosen 
Olriickstanden, dio bei der fraktionierten Dest. bei n. Druck erhalten werden, u. den 
niodrigyiscosen Crackriickstanden. (A. P. 1889168 vom 25/1. 1930, ausg. 29/11.
1932.) R ic h t e r .

Comp. de Produits Chimięiues et Electrometallurgiques Alais, Froges et 
Camargue, Frankreich, Schmiermittel, bestehend aus hydrierten oder teilweise hydrierten 
Ólen, wie Soja-, Baumwoll-, Sesam- u. Fischol, gegebenenfalls in Mischung mit 
anderen Olen, Fetten oder KW-stoffen. (F. P. 735 764 vom 28/7. 1931, ausg. 15/11.
1932.) R ic h t e r .

Georges Robin, Frankreich, Obenschmiermilld, bestehend aus einer Mischung 
von 120 Teilen Bzn., 15 Teilen gereinigtes Bzl., 20 Teilen Toluol, 50 Teilen Campher, 
20 Teilen A., 10 Teilen CS2, 40 Teilen Ricinusol, 50 Teilen Mineralól, 470 Teilen Vase- 
linol u. 5 Teilen Verbenaol. (F. P. 735 807 vom 22/4. 1932, ausg. 16/11. 1932.) R i.

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Armon E. Becker, 
Elizabeth, New Jersey, Schmicrmitłelkomposition, bestehend aus 90% Mineralschmier- 
ole, Alkalifettseifen u. ollosl. Alkalimineralólsulfonaten. (A. P. 1888 974 vom 18/7. 
1927, ausg. 29/11. 1932.) R ic h t e r .

Alfred Olsen & Co., A.-S., Koefoed, Hauberg, Marstrand & Helweg, 
A/S Titan, Kopenhagen, Beinigen von gebrauchtem Schmierol durch Liiftung u. Ver- 
wendung von Adsorptionsmitteln, 1. dad. gek., daB die Durchliiftung in einem unter 
Unterdruck stehenden Behalter in Ggw. von Adsorptionsmitteln vorgenommen wird.
—  2. dad. gek., daB die Durchliiftung bei einer unter dem Flammpunkt des Oles 
liegenden Temp. erfolgt. — 3. dad. gek., daB im AnschluB an dic Durchliiftung eine 
Zentrifugierung folgt. (Dan. P. 43 454 vom 16/11. 1929, ausg. 8/12. 1930.) D r e w s .

James Mc Connell Sanders, London, Verhinderung des Festliaftens von Asphalt 
oder Bilumen an den Wandungen von Metallgefaflen durch Aufbringen einer diinnen 
Schicht von Metalloxyd oder eines hygroskop. Salzgemisches oder einer Lsg. desselben, 
welche die GefaBwandungen anatzen. Eine solche Lsg. besteht z. B. aus 32 g H3P 0 4, 
170 g CaCh u. 1000 g W. Eine andere Schutzschicht besteht aus Leim, Gelatine, 
Casein u. a. (E. P. 3 8 1 6 3 2  vom 23/7. 1931, ausg. 3/11. 1932.) M. F . Mu l l e r .

H. L. Allan und Burmah Oil Co. Ltd., England, Geioinnung von asphallahnlichen 
Produkten aus aromalischen und naphlhenhaltigen Mineralólen. Das von fliichtigen 
Bestandteilcn befreite Rohol mit einem unter 10% liegenden Paraffingeh. wird bei 
200° u. 3,5— 7 at unter Durchleiten von w. Luft erhitzt, wobei der Verfluchtigungs- 
grad der KW -stoffe auf unter 5% gehalten wird. Ais Ausgangsmaterial kann auch 
ein Mineralolauszug yerwendet werden, der durch Reinigen von Rohol mit S 0 2, Anilin, 
Phenol u. dgl. erhalten wird. Das geblasene Prod. besitzt eine besonders groBe Zahig- 
keit bei Tempp. yon 10—20° u. infolgedessen auch eine bessere Haftfestigkeit ais Asphalt. 
(F. PP. 722 881 u. 722 882 vom 14/9. 1931, ausg. 29/3. 1932. E . Prior. 6/10. 1932 u. 
6/10. 1930. E. P. 364 666 vom 6/10. 1930, ausg. 4/2. 1932.) E n g e r o f f .

De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag (Erfinder: Jacobus Wilhelmus 
le Nobel, Amsterdam), Verfahren zur Herstellung hellerer, asphaltartiger Erzeugnisse 
aus Erddlriickstanden, Asphalt u. ahnlichen Asphaltene enthaltenden Stoffen, dad. 
gek., daB man diese Stoffe einer gegebenenfalls bei Anwesenheit eines Verdunnungs- 
mittels durcligefiihrten Behandlung unterwirft, durch die die Asphaltene ganz oder 
zum groBten Teil entfernt werden u. die erhaltenen Prodd., falls sie noch nicht die ge- 
wiinschte Asphaltpenetration besitzen, durch Konz., z. B. durch W.-Dampfdest. bei 
gewóknlichem oder erniedrigtem Druck, auf die gewunschte Asphaltpenetration bringt.
— Z. B. schm. man Javaasphalt, gibt 200% Bzn. u. 2% H.2S 0 4 zu, entfernt nach dem 
Absitzen den Siiureteer, versetzt bei 60° unter Riihren m it Bleichton, filtriert, dest. 
das Bzn. ab u. unterwirft dic M. der W.-Dampfdest. Man erhśilt einen Asphalt von
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heller Farbę. (D. R. P. 555 970 KI. 22h vom 18/9. 1928, ausg. 4/8. 1932. Holi. Prior. 
11/6. 1928.) N o u v e l .

Richfield Oil Co. of California, Los Angeles, iibert. von: Marvin L. Chappell,
Watson, und Tom H. Dowlen, Los Angeles, V. St. A., Herslellung oxydierler Asphalt- 
ole. Man leitet einen Strom asphaltartiger Ole durch einen, in mitcinander in Verb. 
stehende Abteile unterteilten Behiilter bei Tempp. yon 400— 550° F, indem man das 
01 in dis erste Abteilung einfuhrt u. gleichzeitig Luft einbliist. Das 01 flieBt von Ab- 
tcil zu Abteil u. wird hier mit gekiihlter Luft unter gleichzeitiger Abdest. fliichtiger 
Prodd. behandelt, bis das Ol aus dem letzten Abteil ais hochsd. oxydiertcs Asphaltol 
abgezogen wird. (A. P. 1 865 081 yom 26/11. 1929, ausg. 28/6. 1932.) D r e s in .

Cyprien Laffitte, Frankreich, Behandeln von Teeren, Bituminis und Asphall. 
Die Rohstoffe werden, wenn erforderlich, mit Essigsiiurc o. dgl. angesiiuert u. mit 
Sand u. ZnO yermischt. Mittels der Erzeugnisse hergcstellte Beliige auf StraBenbóden, 
Pappe, Gewebsstoffen u. dgl. sind barter u. haltbarer ais tiberziige aus den unbchandelten 
Rohstoffen. (F. P. 735 631 yom 21/4. 1932, ausg. 12/11. 1932.) K u h l in g .

Flintkote Corp., Boston, V. St. A., iibert. yon: Albert Johan de Lange, Amster
dam, Bituminose Mischungen. Zemcntmórtel wird mit einer zum yolligcn Abbinden 
nicht ausreichendcn Menge von W . oder stark verd. Lsgg. von CaCl2, Atzalkali, Alkali- 
silicat o. dgl. yermischt u. vor yollendeter Hydratisierung eine wss. bituminose Emulsion 
zugesetzt. Die Erzeugnisse dienen zur Herst. von Bodcn-, Wand- u. dgl. -belagen u. 
besitzen nach dem Abbinden hohe Druckfestigkeit. (A. P. 1889 437 vom 15/11.
1929, ausg. 29/11. 1932. Holi. Prior. 17/11. 1928.) K u h l in g .

Flintkote Corp., Boston, ubert. von: Edwin O. Groskopf, Rutherford, V. St. A., 
Bituminose Emulsion. Faserstoffo beliebiger Art werden in ihre Einzelfasern aufgelost 
ii. die hochyoluminósen Erzeugnisse in bituminose Emulsionen eingeblasen o. dgl. 
Die Mischungen sind zur Herst. wasserfester Boden-, Wand- o. dgl. -beliige sehr ge
eignet. (A. P. 1889 473 vom 22/4. 1929, ausg. 29/11. 1932.) K u h l in g .

Chemische Fabrik Florsheim Dr. H. Noerdlinger Akt.-Ges., Florsheim a. M., 
Verfahren zur Herslellung von Bitumenemulsionen, dad. gek., daB ais Emulgierungs- 
mittel die unl. Ndd. yerwendet werden, welche durch Ausfallen der alkal. Lsgg. der nach 
Patent 163 446 u. 171 379 durch Behandehi von Pflanzenteeren mit Luft crhaltenen 
alkalilósl. Erzeugnisse mit Sauren oder m it 1. Salzen der alkal. Erden oder Metallsalzen 
erhalten worden sind. (D. R. P. 566 670 KI. 23c vom 15/11. 1929, ausg. 23/12.
1932.) R ic h t e r .

Knud Waldemar Nielsen, Kopenhagen, Herstellung von bituminosen Emulsionen,
1. dad. gek., daB der bituminose Stoff in fein verteiltem Zustand auf die Oberflacho 
der zu emulgierenden, in Bewegung befindlichen Fliissigkeit aufgespruht wird. —
2. dad. gek., daB die Feinheit des emulgierenden Stoffs u. damit die Bestiindigkeit
der Emulsion durch Variierung des Zerspriihungsdruckes geregelt wird. (Dan. P. 
43112 vom 23/11. 1929, ausg. 6/10. 1930.) " D r e w s .

Richard Griin, Dusseldorf, Herstellung witlerungsbesldndiger biluminoser Massen 
fu r Betonschulzanstriche, dad. gek., daB in gebrauchlichen Lósungsmm. gel. Bitumina 
am besten in der Wa.rme mit ultraviolettem Liclit behandelt werden. —  Das Zerfallen 
(Sprodewerden) der Schutzanstriche wird yermieden, die Anstrichsmassen sind zaher, 
deckfahiger u. leiehter yerarbeitbar ais nicht gemaB der Erfindung yorbehandelte 
Massen. (D. R. P. 566 939 KI. 80b yom 29/3. 1928, ausg. 24/12. 1932.) K u h l in g .

Thomas Fraser King, London, Bituminose Massen fiir StraBenbelag, Bindc- 
mittel, Zement usw., bestehend aus Kreide, Kalkstcin oder anderen Ca-Verbb., Bi- 
tumen, Teer u. dgl. u. kleinen Mengen Alaun. (Jugoslaw. P. 8868 vom 3/8. 1929, 
ausg. 1/5. 1932. E. Prior. 3/8. 1928.) S c h ó n f e l d .

Alban Janin, Kanada, Bituminose Massen, bestehend aus einem aus Mineralol
u. Bentonit gebildeten fl. Gel. (Jugoslaw. P. 8979 yom 17/12. 1930, ausg. 1/7. 1932. 
Schwed.Prior. 18/12. 1929.) S c h ó n f e l d .

Amiesite Asphalt Co. of America, Philadelphia, iibert. von: Samuel S. Sadtler, 
Springfield Township, V. St. A., StraPenbaustoffe. Zerkleinerter Kalkstein wird mit 

getrankt, welche, zweckmaBig neben einem weichen Bitumen, ein oder mehi-ero 
Bitumenlósungsmm. u. eine ollósl. Fettsaure, yorzugsweise Olsauro, enthalten, die ein 
wasserunl. Kalksalz bildet. Die M. wird dann auf etwa 100° erhitzt u. mit h. geschmol- 
zenem Bitumen u. Ca(OH)2 yermischt. Es erfolgt feste Bindung zwischen dem Stein- 
klein u. dem Bitumen. (A. P. 1887 518 vom 16/12. 1926, ausg. 15/11. 1932.) K u h l .
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N. V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda, Gouda (Niederlande), Ver- 
fahren zur Durchtmnkung von Steinschlagwegen und -strafien, wobei auf einer profiliert 
gewalzten Steinschlagdeeke ein dickfl. Mórtel ausgebreitet u. eingewalzt wird, dad. gek., 
daB der Mortel aus einer bituminósen Emulsion u. Sand oder anderem feinem Materiał 
Jiergestellt ist. Die Mórtelmenge wird zweckmiiBig derart gewahlt, daB nieht mu- der 
Steinschlag vcrkittet wird, sondern iiberdies auf der Decke eine Abnutzungssehiclit ent
steht. — Der Mortel besteht beispielsweise aus 100 1 eines dichten trockenen Sand- 
gemisches, 5 1 Wasser u. 40 1 bituminóser Emulsion. Infolge des Walzens des Stein- 
schlags vor dem Aufbringen der Emulsion liegen die Steinschlagteile schon eng an- 
einander, u. es werden nur die noch verbleibenden Zwischenriiumo von der Emulsion 
ausgefiillt. (Oe. P. 117 909 vom 30/1. 1928, ausg. 10/6. 1930. H oli. Prior. 14/3. 
1927.) H e in r ic h s .

N. V. Vereenigde Fabrieken van Stearine, Kaarsen en Chemische Producten, 
Gouda (Niederlande), Verfahren zur Durchtmnkung von Steinschlagwegen u. -straBen 
gemaB Patent 117 909, dad. gek., daB die Steinschlagschicht nach der DurchtriŁnkung 
mit Spaltbasalt o. dgl. Materiał bedeckt wird, danach wieder gewalzt, aufs neue mit 
einer dunnen Schicht Sandemulsionsmórtel iibergossen u. sehlieBlich mit Spalt
basalt o. dgl. abgedeckt wird. Hierdurch sollen Unebenheiten yermieden werden, die 
sich bei dcm Verf. nach dem Hauptpatent beim Trocknen des Mórtels bilden kónnen. 
Vorteilhaft kann es sein, fur die Herst. des bituminósen Mórtels Emulsionen zu be- 
nutzen, dereń Koagulationsgeschwindigkeit durch Zusatz eiweiBartiger Stoffe o. dgl. 
yerzógert wird. (Oe. P. 130 450 vom 30/1. 1928, ausg. 25/11. 1932. Holi. Prior. 2/8. 
1927. Zus. zu Oe. P. 117 909; vgl. vorst. Ref.) H e in r ic h s .

Wilhelm Heinrich Schmitz, Dortmund, Verfahren zur Herstellung eines Strapen- 
belages. Gegeniiber dem Verf. nach dem Hauptpatent, bei welchem die zum Einbau 
yerwendcten minerał. Bestandteile in einer Mischvorr. mit alkal. Laugen vorbehandelt, 
dann mit einer Bitumenemulsion vermischt werden u. die gemischte M. auf die StraBe 
aufgebracht, verteilt u. eingewalzt wird, soli die alkal. Lauge einem der beiden anderen 
Bestandteile des Mischgutes vor dem Einbringen in die Mischrorr. zugesetzt werden. 
(Schwz. P. 156924 vom 2/11. 1931, ausg. 1/11. 1932. Zus. zu Schwz. P. 130 646;
C. 1929. II. 1062.) H e in r ic h s .

Frantiśek Tioka, Tschechoslowakei, Strufienbelag. Ein Gemisch von 32% Fe- 
Sulfat, 20% Asphalt, 20% S, 20% Zement, 4% H N 0 3 u. 4% HC1 wird 1 Stde. auf 110° 
im Yerhaltnis 1: 5 mit entwassertem u. kohlefreiem Steinkohlenteer erhitzt. (Tsche- 
chosl. P. 36 671 vom 21/10. 1925, ausg. 10/7. 1931.) Sc h ó n f e l d .

Jules Gaston Daloz, Courbevoie (Frankreieh), Eudiometer, insbesondere fiir  die 
Unlersuchung von Grubengasen, mit einem liohlen, z. B. glockenfórmigen Teil, welcher 
zwecks Bldg. einer Kammer fiir die Verbrennung des eingefuhrten, zu untersuchenden 
Gases auf eine P latte o. dgl. dichtend aufgesetzt werden kann, dad. gek., daB ein aus 
der Gloclce, der Aufsatzplatte u. dem Triiger der Platte, z. B. einer Hiilse o. dgl., be- 
stehender Kórper in einem Gehause entgegen der Wrkg. einer Feder in der Richtung 
der die Glocke auf die P latte driickenden Kraft verschoben werden kann u. durch diese 
Verschiebung zwei in den Ziindstromkreis eingeschaltete Kontakte oder Kontaktpaare, 
die bei entspannter Feder diesen Stromkreis unterbrechen, in leitende Beriihrung ge- 
braclit werden. —  Zweck der Bauweise ist, daB zwischen den beiden die Verbrennungs- 
kammer bildenden Teilen ein vollkommen dichter AbschluB erzielt wird u. die Ziindung 
des Gemisches erst nach Zustandekommen dieser Abdichtung móglich ist. (Oe. P. 
125130 rom 27/7. 1929, ausg. 26/10. 1931. Belg. Prior. 20/6. 1929.) H e in r ic h s .

Jules Gaston Daloz, Courbevoie (Frankreieh), Eudioineter, insbesondere fiir die 
Untersuchung von Grubengasen, nach Pat. 125 130, dad. gek., daB die Enden des zur 
Messung der Druckanderung nach der Explosion dienenden U-fórmigen Manometer- 
rohres in der zum AbschluB der Glocke dienenden P latte so befestigt sind, daB die 
Miindung des einen Sehcnkels an der oberen Flachę der Platte innerhalb des inneren 
Glockenraumes fallt, wahrend der andere Schenkel ins Freie miindet oder zweck- 
niaBig in jenen Teil der Plattenflache, auf welchem der Rand der Glocke aufliegt. -— 
Das Eudiometer ermóglicht eine sehr genaue Messung, die Einfuhrung der Gase ist 
einfach, jedes falsche Hanticren mit der Gloeke ist unmóglich. (Oe. P. 130 592 vom 
28/11. 1930, ausg. 25/11. 1932. Belg. Prior. 29/11. 1929. Zus. zu Oe. P. 125 130; vgl. 
vorst. Ref.) H e in r ic h s .

1‘rintcj in Germany SchluB der Redaktion: den 3. Februar 1933.


