
Chemisehes Zentralblatt.
1561

1933 Band I. Nr. 10. 8. Marz.

A. Allgemeine nnd physikalisclie Chemie.
P. Walden, Wissenschaft tul not. An Hand der Entw. der chem. Wissenschaft u. 

Industrie wird die Notwendigkeit wissenschaftlicher Forschung dargelegt u. unter 
Hinweis auf amerikan. Beispiele vor Einschriinkung der fur die Wissenschaft auf- 
gewendeten Mittel gewarnt. (Chem.-Ztg. 57. 1-—2. 4/1. 1933. Eostock.) E . K. Mu l l e r .

Vitalis Chłopin und Pasvik-Chlopin, U ber das Aiomgewichl von Kalium aus 
Erbsensamen. Die Best. des At.-Gew. des im wss. E x trak t von Erbsenasche enthaltenen 
K  (ais KC1 im Vergleie]i m it AgCl) ergibt 39,08 ±  0,018 in Ubereinstimmung m it dem 
gleiclizeitig an „KC1 K aiilbaum  pro analysi m it Garantieschein“ bestimmten W ert 
39,07 ±  0,02. Die Zusammenstellung der verschiedenen bisher vorgenommenen At.- 
Gew.-Bestst. an K  vegetabil. Ursprungs zeigt in keinem Falle eine Trennung von Iso- 
topen, ohne daB jedoch ein absehlieBendes U rteil moglich ware. (Buli. Soc. chim. Firance
[4] 51. 1227—31. Okt. 1932.) E. K. Mu l l e r .

J. A. M. van Liempt, Anwendung der Theorie von J . J.  van Laar iiber die Addimtat 
von b und  ] /a  auf Bor-, Eisen-, Osmium- und Iridiumverbindungen. Wie bei den W- 
xi. Mo-Verbb. (vgl. C. 1932. I. 648) versucht Vf. bei den B-, Fe-, N i-, Os- u. /)'-Verbb. 
die atom aren Beitriige zu den VAN DER WAALSschen K onstanten zu errechnen. 
Hierfiii' werden die Dampfdrueke der folgenden Stoffe diskutiert: Borfluorid, Fe-Penta- 
carbonyl, Ni-Tetracarbonyl, OsOt , IrF e. AuBer den Beitragen der angegebenen Atomo 
liefert die Eeehnung auch die Beitrage von F, — O u. ~ C — 0. Ferner ist Vf. der Meinung, 
daB BFS, IrF e, Fe(CO)5, Ni{CO)Ą „vollstandig umhiillto Verbb.“ waren; fiir die letzteren 
ware keine B ingstruktur anzunehmen, sondern das Zentralatom  ware direkt von CO- 
Gruppen umgeben. Das OsOĄ wird dagegen nicht ais ,,vollstandig umliullte Vcrb.“ 
aufgefaBt. (Reeueil Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 1108—16.15/11.1932. Eindhoyen, 
Phys. Chem. Lab. d. N . V. Philips Gloeilampenfabrieken.) E i s e n s c h i t z .

J. A. M. van Liempt, Die bk-Wcrlc und Atomradien der Elemente in  Verbindmuj 
mit dem periodischen System. (Vgl. vorst. E ef.) Vf. stellt in einem Diagramm die VAN d e r  
WAALSsch en  6-Konstanten d e r  Elemente am k rit. P unk t ais Funktion der Ordnungs- 
zahl dar. Die Kurve gleieht weitgehend der bekannten K urve der Atomvolumina, 
h a t aber einen weniger unregelmaBigen Verlauf; dies ist vor allem dadureh begrundet, 
daB die verwendeten Atomkonstanten auf korrespondierende Tempp. reduziert sind. 
Die D arst. h a t auch den Yorteil, daB keinerlei Mehrdeutigkeiten infolge der Existen7. 
mehrerer Modifikationen auftreten. Aus der Kurve erkennt man, daB die Atom- 
volumina Maxima bei den Alkalimetallen u. kleinere Maxima bei den Elementen C, 
Si, Ge, Sn, Pb haben. ^Minima des Atomvolumens liegen bei den Halogenen u. bei den 
Elementen B, Al, Ga, In , Tl.

W enn man die 3. Wurzel aus den 6-Konstanten ais Funktion der Ordnungszahl 
darstellt, u. die Diagrammpunkte der einzelnen Spalten des period. Systems unter- 
einander durch Linienziige Terbindet, erhalt m an recht glatte Kurven, in welchen kein 
Unterschied zwisehen den H aupt- u. Nebengruppen erkennbar ist. Vf. bildet die Yer- 
haltnisse der auf diesem Wege definierten „Atomradien“ der Edelgase m it dereń wahren 
Atomradien. Den M ittelwert daraus verwendet er zur Bereehnung der Atomradien 
der anderen Elemente aus der 3. Wurzel ihrer 6-Konstante. Die berechneten W erte 
werden an bekannten Ionisierungsspannungen u. Elektronenaffinitaten gepruft u. 
dam it in 'Obereinstimmung gefunden. Vergleich von lonen- u. A tomradien ergibt, 
daB das positive łon  immer groBer, das negative immer kleiner is t ais das neutrale 
Atom. m t  steigender Ordnungszahl wird der Unterschied zwischen Atom- u. Ionen- 
radius kleiner. Aus der Tabelle der 6-Konstanten konnen die bei einzelnen Atomen 
noch unbekannten K onstanten interpoliert werden. Dą das Ce-Atom von der gefundenen 
GesetzmaBigkeit Abweiehungen zeigt, sehlagt Vf. andere Besetzungszalilen der ein
zelnen Niveaus im Ce-Atom vor. Fiir einen Zusammenhang von Atomradius, Wirkungs-
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sphiire u. dcm Auftreten von Supraleitfahigkeit ergeben sieli Anhaltspunkte. (Recueil 
Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 1117—30. 15/11. 1032. Eindhoven, Phys.-Cliem. 
Lab. d. N. V. Philips Gloeilampehfabrieken.) EiSENSCHiTZ.

J. A. M. van Liempt, Die Anwenduiig der Theorie von J . J . v. Laar Ober die 
Addiłivital von b und Ya au f Aluminiunwerbindungen. (Vgl. vorst. Reff.) Aus der 
Dampfdruckkurve von A12C16 wird der atom are Beitrag des Al-Atoms zu den VAN DER 
W AALSschen K onstanten erreohnet. Vf. ist der Ansiclit, daB im A12C16 die Al-Atome 
„vollig abgesehirmt“ seien. E r findet, daB sein Ergebnis eine Bestatigung fur die 

Cl Cl ClS truktur qj]>A1<^q |^>A1<^qj (2 Tetraeder m it gemoinsamer K ante) bedeutet. (Recueil
Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 1131—33. 15/11. 1032. Eindhoven, Phys.-Chem. Lab. 
d. N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.) EiSENSCHiTZ.

E. Bartholome und E . Teller, Modellmufiige Berechnung von Eigmśclwńngungen 
organiseker Ketlenmolelciile. Durcli Einfiihrung yon Cl, Br, J , SH wird bekanntlicli 
das Spektrum der K ette nur insofern verandert, ais zu den urspriingliclien, naeh Lage 
u. In tensita t gleichbleibenden Linien wenige neue hinzutreten, die fur den Substituenten 
charakterist. sind u. sich m it der Kettenlange nur wenig ańdern. OH, N H 2 u. CH3 
hingegen haben keine charakterist. Freąuenz, verandern das urspriinglielie Spektrum 
wesentlich u. sind m iteinander vertauschbar. Diese uberraschenden Befunde ver- 
suchen Vff. modellmaBig zu deuten. Zunachst heben Vff. hervor, daB Linien, die bei 
Einfiihrung z. B. eines Chloratoms auftreten, nicht ohne weiteres ais Chlorfrcąuenzen 
angesprochen werden diii-fen, da ersteus durcli die Substitution die Symmetrie des Mol. 
geandert sein kann — infolgedessen Aktivwerden von Yorlier aus Symmetriegrunden 
verbotenen Freąuen/.en bei denen das Cl gar nicht mitzusehwingen braucht —, zweitens 
eine Anderung der Polarisierbarkeit eintreten kann — infolgedessen Merkbarwerden 
von an sieli nicht inakt., aber desuegen nicht auftretenden Ereąuenzen, weil sich (vor 
der Substitution) bei ihnen die Polarisierbarkeit nur wenig iinderte. Festzustellen, 
wie sta rk  z. B. ein Cl-Atom an einer Normalschwingung beteiligt ist, ist erst auf Grund 
der Unters. des Isotopeneffekts moglicli. — Das Modeli, das Vff. annehmen, beruht 
auf drei Yoraussetzungen: 1. Bei Verscliiebung der Atome aus den Gleiehgewiehtslagen 
treten  nur liarmon. K rafte auf. In  W irklichkeit sind sie anharmon., u. nacli P e rm i 
(C. 1931. I I .  2839) konnen ldeine Anharmonizitaten Selnvingungszustande u. Spektrum 
des Mol. wesentlich beeinflussen, wenn die Ereąuenzen zweier Normalsehwingungen 
sich etwa wie kleine ganze Zahlen yerlialten — was natiirlich bei Moll. m it vielen 
Schwingungsfreiheitsgraden sehr haufig vorkommen wird. — 2. Die inneren Ereiheits- 
grade der Gruppen CH3, CH2, OH usw. werden nicht beriicksicktigt, danach also aucli 
nicht die Ereąuenzen, die bei den KW-stoffen um 3000 cm-1  liegen. Vernachlassigt 
werden dabei innere Sehwingungen der Substituenten m it ahnlichen Ereąuenzen wie 
denen der K ette. Beispiel: Die Ramanfreąuenz des A thans bei 990 cm-1 , die im Ultra- 
roten nicht auftritt, kommt der to ta l symm. Schwingung (naeh Me c k e  Valenz- 
schwingung der C—C-Bindung) zu; nun t r i t t  im Infraroten bei 827 cm-1  eine Bandę 
auf, die einem inneren Freiheitsgrad des Methyls entspricht, u. zwar miissen sich bei 
dieser Schwingung die Winkel im Methyl andern (,,Deformationssehwingung“ ). Diese 
beiden Sehwingungen wrerden sich sicher beeinflussen. — 3. Die potentielle Energie 
hangt nur vom Abstand der durcli Yalenzstriche yerkniipften Atome ab — d. h. bei 
Berechnung der Eigenseliwingungen werden die W inkelungskrafte gegen die Yalenz- 
krafte yernachliissigt, nur die Ereąuenzen der sog.Valenzschwingungen sind von Nuli ver- 
sehieden — u. die Wińkelung der K ette ist durcli den Tetraederwinkel festgelegt — d. li. 
die Winkelungskrafte reiehen noeh aus, um den Valenzwinkcl im Mittel zu erhalten. Im  
ubrigen ist das Modeli frei drehbar. Es wird gezeigt, daB die Ereąuenzen nicht aucli 
von der raumliehen Lage (auBer dem Valenzwinkel) abhiingen. Die W inkelungskrafte 
im realen Mol. bewirken, daB fur jede raumliche Lage die Ereąuenz etwas verschieden ist, 
wodurch eineLinienverbreiterung von ca. 10% zustande kommt. Experimentelle Befunde 
von COLLINS am Ramanspektrum von O ctanderiw . sind moglicherweise so zu deuten.

Es werden nun — was im einzelnen nicht zu referieren ist — die Eigen- 
freąuenzen des Modells fiir die unyerzweigte gestreckte (Yalenzwinkel =  180°) 
K ette  u. fiir einen von 180° yerschiedenen Valenzwinkel berechnet. Ersterenfalls ergibt 
sich, daB die Sehwingungen von Endgruppen bei zu hoher Ereąuenz sich n icht in die K ette 
fortpflanzen konnen, letzterenfalls dasselbe auBerdem auch fiir zu niedrige Ereąuenz. 
Es wird gezeigt, daB die eingangs erwalinten Eigg. der beiden Substituentengruppen 
sich riehtig deuten lassen, insbesondere, daB die Halogenfreąuenz von der Ketten-
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lange unabhangig sein kann; es gibt einc Norrnalschwingung nur des Liganden, die 
sieli niclit in die K ette fortpflanzen kann. Beim Vcrs. der Bcrcchnung der Freąuenzcn 
der einfaolien aliphat. Mono- u. Dihalogenverbb. zeigt sich bei Athan-, Propan- u. 
B utanderiw . gute Ubereinstimmung, schlechte liingegen bei Methyl- u. Methylenverbb. 
Das kann darauf zuriickgehen, daB die ruektreibende K raft K e , die bei der Einheits- 
verruckung des angehangten Endatom s wirksam wird, bei den M etlianderiw . eine 
andere GroBe h a t ais sonst. Móglieh ist aucb, daB die Frequenzversehiebungen sich 
einfach aus der veranderten geometr. Anordnung der Massenpunkte ergeben (Ab- 
liangigkeit der Freąuenz davon, ob eine primare, sekundare oder tertiare Verb. vorliegfc). 
Fur den Fali der Athyl-, Isopropyl- u. te rt. Butylverbb. wird durcli Vergleieh der 
bereehneten u. gemessenen Frecjuenzen gezeigt, daB die zweite Auffassung den Tat- 
saehen entspricht. — Die Fluorverbb. miiBten sich wie Alkohole, niclit wie die anderen 
Halogenyerbb. verhalten, da die Fluorfreąuenzcn im Resonanzbereich der Kohlen- 
stoffketten liegen. — Einige Unstimmigkeiten kónnen wahrscheinlich so erkliirt werden, 
daB die W inkelungskrafte der K ette selbst die Konstanz der Halogenschwingungen 
nicht beeinflussen, wohl aber die Ober- oder Kombinationstone der Winkelscliwingungen. 
(Z. physik. Chem. Abt. B . 19. 366—88. Dez. 1932. Gottingen, Physikal.-Chem. Inst. d. 
Univ.) ' B e r g m a n n .

Ross D. Spangler, Der cybotaklische Zustand von Athyldther in der Gegend des 
kritischen Punktes. Vf. m acht Rontgenstrahlbeugungsunterss. an A. bei verschiedener 
Temp., yerschiedenemDruck u. spezif. Yol. unter besonderer Beachtung der Umgebung 
des krit. Punktes. Bei konstantem  Druck u. steigender Temp. u. dam it aucli steigen- 
dem spezif. Vol. findet ein Ubergang vom fl. iiber den cybotakt. in den gasformigen 
Zustand s ta tt, der durch ungeordnete Molekulverteilung charakterisiert ist, wobei 
der cybotakt. in den gasformigen Zustand ungefahr beim krit. Vol. iibergeht. Inner- 
halb eines Bereiches von 10° oberlialb u. unterhalb der krit. Temp. (194,6°) wurde 
bei konstantem  spezif. Vol. keine Zustandsanderung beobachtet. (Physic. Rev. [2] 42. 
907. 15/12. 1932. S tate Univ. of Iowa.) L. E n g e l .

G. W. Stewart, t)her den Vorgang der Verflussigung. Die vorst. referierte Arbeit 
von Sp a n g l e e  m acht eine Revision der Anschauungen uber den Vorgang der Ver- 
fliissigung nótig. Bisher dachte man, daB Verfliissigung durch eine gewisse Aggregation 
von Molekulen bedingt ist. Es zeigt sich nun, daB zwar wohldefinicrte Aggregate zur 
Verflussigung notig sind, daB sie aber auch unter anderen Bedingungen bestelien, z; B. 
bei hoherer Temp. u. kleinerem spezif. Vol. ais den krit. W erten. Bei der Vcrfliissigung 
braucht n icht die Zahl der Molekule pro ccm in den cybotakt. Gruppen zu steigen. 
Verflussigung kann ' eintreten bei konstanter u. abnehmender Zahl der aggrcgierten 
Molekule u. bei Abnalime von Druck u. Temp. Die Ausdehnung der Gruppen hiingt 
hauptsachlich vom spezif. Vol. ab. Verfliissigung t r i t t  definitionsgemaB bei der Moglich- 
keit eines Gleichgewiehtes m it einer zweiten fl. Phase ein u. nicht, wie m an frtiher 
dachte, wenn Aggregation ein tritt. (Physic. Rev. [2] 42. 907. 15/12. 1932. Iowa, 
Uniy.) L. E n g e l .

W. H . Zachariasen, Die Struktur der Oliiser. Kurze Wiedergabe eines Vortrages 
iiber die C. 1933. I. 890 referierten TJnterss. (Fortsohr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 
17. 451—52. 1932. Chicago [U. S. A.].) Sk a l ik s .

Wilhelm Biltz und Friedrich Weibke, Berechnung der Dichten von Glasern. 
40. Mitt. iiber Molekular- und Atomvolumina. Vff. bringen zu der C. 1932. I. 1619 
referierten Arbeit neue Beispiele fiir die Berechnung der D.D. von Glasern. Den Be- 
rechnungen werden nun die D.D. an Stelle der Molekularvoll. zugrunde gelegt. Neu 
aufgenommen ist fernor eine graph. Darst. der Abhangigkeit der Mol.-Voll. von Natron- 
glśisern von ihrer Zus. Die Konz.-Achse bei dieser Darst. ist nach den im Zustands- 
diagramm festgestellten Silicaten unterteilt. (Glastechn. Ber. 10. 577—92. Nov. 1932. 
Hannover, Techn. Hochsch., Inst. f. anorgan. Chemie. Gottingen, Univ.) J u z a .

Wilhelm Biltz, Zwei Bemerkungen zu der vorstelienden Abhandlung. 1 . Den in der 
vorst. Arbeit niedergelegten tlberlegungen u. Ergebnissen wurden Silicate von be- 
stim m ter Formel zugrunde gelegt. Bei den Berechnungen kann man aber auch auf die 
Voll. der in  Frage kommenden Ionon zuriickgehen, cs muBte dann nur beriicksichtigt 
werden, daB die lonen je nach ihrer Nachbarschaft u. Lage verschiedene Raume be- 
anspruchen. 2. Hinweis auf die Theorie der Glasbldg. yon Z a c h a k ia s e n  (C. 1933.
I . 890). (Glastechn. Ber. 10. 593. Nov. 1932.) JUZA.

A. Schulze und L. Graf, Uber die angeblieh-e Allotropie des Anlimcms. Poly- 
krystalline Stabchen von Sb zeigen bei Messung des elektr. Widerstandes u. der Ans-
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dehnung zwischen 105 u. 110° Unstetigkeiten, ans dcnon auł' eino allotrope Umwand- 
lung geschlosscn worden war. Unterss. nach Tempem bei 600° geben keinen Effekt 
mehr, so dafi die Unstetigkeit auf mechan. Deformationen zuriickgefiihrt werden miissen, 
dłe bei (300° durcli Rckrystallisation oder Krystallerliolung bcseitigt werden. Róntgen- 
aufnahmen boi Raumtemp. u. bei 150 u. 210° ergaben ebcnfalls dic glcichc Struktur. 
(Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 12. 19— 21. 13/1. 1933. Berlin, Physik.- 
techn. Reiclisanstalt.) T r o m e l .

Emericli Szarvasy und Bela Lanyi, Die Umwandlung von D iam int in  Graphit. 
D ic  Unters. von Diam antpulver nach der D EB Y E-ScH ER R ER -M ethode zeigt nach 
7-std. Erhitzen bei 1370° undurchsichtige schwarze Krystalle, aber keine Graph it- 
linien, diese sind nach Erhitzen auf 1600° m it Sicherheit zu erkennen, nach Erhitzen 
auf 1750° deutlieli u. kraftig, jedocli sind auch dann noeh Diamantlinien vorhanden. 
Die Intensitaten der Graphitlinien sin d  d en en  d es Aehesongraphits gleichwertig. Gute 
Drehkrystalkliagramine waren nicht zu erhalten, ferner war Ggw. von amorpher Kohle 
nicht genau fęstzustellen. Bei 2000° graphitierter D iam ant zeigt nur Graphitlinien, 
die G ra p h itk ry s ta lle  sind submlcr. etwa von der Grófienordnung des Silbergraphits, 
der bei 1200° durch CH.j-Spaltung erhalten wird. {Math. N at. Anz. ung. Akad. W iss. 
48. 137— 46. 1932.) " R. K . Mu l l e r .

Alexander S. Russell, T. R. Kennedy, H. Howitt und H. A. M. Lyons, Inter- 
melallische Verbindungen in  Quecksilber. IV. Zusammenfassung der Arbeilen iiber die 
Systeme Sn-Gu, Sn-Fc, Zn-Cu, Zn-Fe, Cd-Cu, Hg-Cu, Mn-Cu und ZnM n. (III. vgl.
C. 1932. I. 2701.) Neu untersucht- wurden von den Vff. die Systcme Hg-Cu, Cd-Cu, 
Zn-Mn u. Mn-Cu. In  dem System Cu-Hg werden folgende Verbb. festgestellt: Cu4Hg, 
Cu5Hgo, Cu3H5, Cu5Hgs, Cu2Hg5, CuHg,, Cu7Hg, CuHg3. Von eincm Teil dieser Verbb. 
nehmeń Vff. an, dafi sie aus den einfacheren Verbb. Cu,iHg, Cu2Hg2 u. CuHg., zusammen- 
gesetzt sind. Die Zusammenstellung der untersuchten Systems zeigt eine weitgehende 
(‘bereinstimmung der Zus. der Verbb. zwisclien Cd-Cu einerseits u. Zn-Fe andrerseits. 
Die meisten Hg enthaltenden Verbb. kónnen ais M2Tx,T4Hg oder M2Tx,T2Hg2 auf- 
gefaBt werden, worin T fur Cu oder Fe, M fur Zn, Cd oder l/2 Sn steh t; x  entspricht 
dem gleichen Index in der Hg-freien Verb. M2TX. Zwischen den Verbb. von Zn-Cu-Hg 
u. Sn-Cu-Hg weisen Vff. eine weitgehende tJbereinstimmung naeh. Die Mn-Cu-Hg- 
Verbb. sind sehr instabil, die Zus. einiger Verbb. dieser A rt wird annahernd angegeben; 
diese Verbb. werden ais D eriw . von Cu-Amalgamen aufgefaCt. In  dem System Zn-Mn 
werden schlieClich die Verbb. Zn-Mn, Zn.,Mn u. Zn3Mn bestatigt. (J . cliem. Soc. London
1932. 2340—42. Sept. Oxford, Christ Church.) J u k a .

Arne Oelander, Eine eleklrochemische Untersuchung von Cadmium-Silberlegie- 
rungen. (Vgl. C. 1933. I. 1071.) Um bei den Messungen eine wohldefinierte Oberfliiche 
zu haben, wird bei lióherer Temp. (330—555°) gearbeitet, wo eine erhebliche Diffusion 
innerhalb des K rystallgitters stattfindet. Es wird die D arst. der Legierungen u. der 
Bau des Elementes besehrieben. Die Ag,Cd-Stabchen werden ais Elektroden gegen 
eine Norni a 1 elektrod e aus fl. Cd gemessen. Ais E lektro ly t dient das eutekt. Gemiseh 
von LiCl u. RbCl m it etwas CdCl2 Tersetzt. 4 Legierungselektroden werden gegen eine 
gcmemsame Cd-Elektrode gemessen. Es wird das Thermopotent-ial der Elektroden 
bestimmt u. ais Korrektionsglicd beriicksichtigt. Die gemessenen Elektroden werden 
analyśiert, die Messungen tabellar. eingetragen, die Potentiale gegen die Temp. graph. 
aufgetragen. Das Zustandsdiagramm wird m it Ergebnissen von F e a e n k e l  u . W o le  
(C. 1930. II. 2098) verglichen. Dafi die <5-Phase fruher nieht gefunden ist, wird darauf 
zuruckgefiihrt, dafi die Umwandlung <5— y  ziemi ich trage erfolgt. Da y- u. (5-Phase 
dasselbe Róntgenbild geben, wird gleiche S truktur, jedoch fur die y-Phase geordnete 
Atomverteilung im K rystallgitter u. fiir die (5-Phase regellose Vermischung der beiden 
Atomarten iiber alle G itterpunkte der Elenientarzelle angenommen. Die Annahme 
wird durch folgendes gestutzt: Die Mischungsterme der Entropie pro Grammatom 
werden aufgestellt u.derTemp.-Koeff. des Elementes wird graph. dargestellt. D ieK urven 
werden diskutiert-. Der fi'- u. der y-Phase wird eine geordnete S truk tur zugesprochen, 
die |9-Pliase ist ungeordnet, <5 kann nicht sicher beurteilt werden, da die W erte stark  
streuen u. das gemessene Gebiet sehr klein ist, doch wird keine Ordnung yerm utet. 
a  u. e sind sicher ungeordnet. Es werden die Umwandlungswarmen berechnet. (Z. physik. 
Chem. Abt. A. 163. 107—21. Jan . 1933. Kopenhagen, Physik.-Chem. Inst. d. Uni- 
versitat.) G a e d e .

Karl Fredenhagen und Mariannę Wellmann, Verteilungszahlen des Cyameasser- 
stoffs und des Wassers iiber dem Zweistoffsystem [Ń^O-HCN] bei 1S°. Vff. errechnen
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aus den von B r e d ig  u . S h ir a d o  (C. 1927. II . 1238) gemessenen Partialdrucken 
die Verteilungszahlen L  der Blausaurc u. des W. iiber dom System [ILO-HCN • ] • -Łhcn 
steigt m it zunelimender Konz. u. h a t bei 80 Mol.-% HCN ein Maximum; die W erte 
fur -ŁiiaO iindern sich entgegengesetzt, aber gleichartig in dcm Sinne, daB L\\»o mit 
zunehmender Konz. von H20  bzw. sinkender Konz. von HCN ansteigt. Eigene Verss., 
den Partialdruck von HCN iiber H 20-HCN-Gemischen unterhalb Konzz. von 3 Mol.-% 
HCN naeli der Mitfiihrungsmethode zu bestimmen, waren ergebnislos, da die mit- 
gefiihrten Mengen eine Ablnlngigkeit von der Stromungsgeschwindigkeit zeigten u. 
der absorbierte HCN stets kleiner war ais der Verlust in den SattigungsgefiiBen. (Z. 
physik. Chem. Abt. A. 162. 467—70. Dez. 1932.) P. L. G u n t h e r .

Karl Fredenhagen und Mariannę Wellmann, Vcrteilungszahlen des Fluorimsser- 
stoffs iiber dem Zweistoffsystem \IhO-HF] bei 250 und die Siedepunktskurve dieses Systems 
bei Almosphdrendruck. (Vgl. vorst. Ref.) Die A pparatur, in der die Messungen naeh 
der Mitfuhrungsmethode ausgefiihrt wurden, glich im wesentlichen der von B a t e s  
u. KlRSCHMAN angegebenen (C. 1920. I. 723). Zur Berechnnng der absorbierten H F  
aus den Leitfahigkeiten muBten die schon bekannten W erte bis zu Yerdunnungen von 
1: 10000 erganzt werden. Dabei zeigte sich, daB die aus den Leitfahigkeiten errechneten 
Dissoziationskonstanten aueh bis zu groBen Verdiinnungen noch cinen Gang aufweisen. 
Die Verteilungszalilen fiir H F  iiber dem System [HaO-HF] sind in einer Tabelle zu- 
sammengefaBt, bei geringen Konzz. fiir undissoziierten monomolekularen HF, bei 
holien Konzz. unabhangig vom Molekularzustand. Die Messungen zeigen, daB die 
Verteilungszahl auch bei geringen Konzz. nicht konstant ist, sondern m it zunehmender 
Konz. bei 0,9 Mol.-% H F  durch ein Maxiinum geht. Die Siedepunktskurve [H20-H F] 
wurde von reinem H 20  bis zu reinem H F  bei Atmospliiirendruck gemessen, die Kurve 
hafc bei 33 Mol.-% H F  ein Maxiinum. (Z. physik. Chem. Abt. A. 162. 454—66. Dez.

Karl Fredenhagen und Helmut Liebster, Die Teildruche und Verteilungszalilen 
der Essigsaure iiber iliren wdsserigm Losungen bei 25°. Das rationelle MoB fiir die 
lósenden Krfifte auf einen Stoff ist die Verteilungszahl L  =  Cl/Cg, das Verhaltnis 
der im Lósungsgleichgewicht vorhandenen Konzz. in Lsg. u. Gasphase. Zur Best. 
der Verteilungszahlen der Essigsaure iiber ihren wss. Lsgg. wurden die Partialdrueke 
der Siiure naeh der dynam. Metliode bestimmt. Die durch den Luftstrom mitgefiihrte 
Essigsaure wurde durch Anderung der Leitfahigkeit der ais Absorptionsfl. verwendeten 
Natronlaugo gemessen. Die aus den Partialdrucken der Essigsaure (0,018—2,54-n.) 
bereehneten Verteilungszahlen der Einfachmolekiile sind nicht konstant, sondern 
steigen im untersueliten Gebiet von 8,24— 14.5-101 an. (Z. physik. Chem. Abt. A. 162. 
449—53. Doz. 1932. Greifswald, Chem. ln st. Abt. Physik. Chemie.) R . L. Gu.

Vineent J. Occleshaw, Phasenregelunłersuchungcn iiber Melallthiocyanate. II. Die 
Sysleme AgNC S-N aNG S-H /J. AgN C S-K N C S-H M  und AgNCS-NH^NCS-H.,0 bei 25 
(I. vgl. C. 1931. I. 1869.) Es wird vom Vf. dic Existenz folgender Doppelsalze

AgNCS; NH.,NCS,AgNCS u. 5 NH,NCS,AgNCS. Von dieson Verbb. ist aber nur die 
letzte in K ontakt m it ihrer ges. Lsg. bestandig. Die Doppelsalze sind krystallin u. 
farblos u. haben Refraktionsindices zwischen 1,65 u. 1,75. Die Lóslichkeit des AgCNS 
wird am starkston durch das Ammoniumsalz u. am wenigsten durch das Na-Salz er- 
hóht. Es wird ferner die Entwiisserung von N aC N S -2H ,0  bei 25° untersucht; Vf. 
kormte keinc Anzeichen fiir die Existenz eines niedrigeren H ydrates feststellen. (J . chem. 
Soc. London 1932. 2404— 10. Sept. Liverpool, Univ.) J u z a .

A. de Sweemer, Ldsliclikeitsisothermen einiger komplezer Metallthiocyanate. I I . Das 
System NaSCN-Co(SCN)2-H20  in  Verbindung mit Julienit, einem neuen Minerał aus 
Katanga. (I. vgl. C. 1933. I. 175.) Na^oCSCN)., ist weniger 1. ais das entspreehende 
K-Salz. Der Komplex ist a is  feste Phase in einem noch groBeren Gebiet wcchselnder 
Konz. von NaSCN u. Co(SCN)2 T o rh an d e n  a is  K,Co(SCN),, im System KSCN-Co(SCN)„- 
H aO. Die Komplexverb. ist "blau gefarbt wie die K-Verb. ju lien it u. Na2Co(SCN)4 
sind beide blaue Nadeln, in konz. Lsgg. blau-, in verd. Lsgg. rosagefarbt. Die Lóslich- 
keitsverhiiltnisse sind die gleichcn. (Natuurwetensch. Tijdschr. 15. 14— 17. 15/1. 
1933.) A s c iie r m a n x .

O. Hun, Kryoskopische Studie an Paraldehyd, Ather und Aceton in  Natriumacetat- 
lósungen. Vf. untersucht die Gefrierpunktserniedrigung von 0,5-, 1- u. 1,225-m. Na- 
Acetatlsgg., die durch Auflosen von Paraldehyd, Aceton u. A. bedingt wird. Beim 
Paraldehyd s to rt die geringe Lóslichkeit u. die Neigung zur Depolymerisation. Die

1932.) P. L. Gu n t i i e r .
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m it A. u. Aceton erhaltenen kiyoskop. Konstanten wachsen analog m it der Acetat- 
konz., aber die Unters. zweier Verbb. reicht n icht ans zur Best. der kryoskop. Kon
stantę der Acetatlsgg. (C. R . liebd. Seanees Aead. Sci. 196. 177—78. 16/1.
1933.) ' L. E n g e l .

Ń. A. Puschin und I. I. Rikovski, Die Zuslandsdiagramme binarer Systeme mit 
Essigsaure und Aminem al-s Komponenten. Unters. der biniiren Systeme von Essigsaure 
m it Anilin, Dimethylanilin, Phenylhydrazin, Pyridin, Piperidin, Chinolin. Essigsaure 
bildet m it den 4 letzten Aminen in krystallisiertem Zustand nur aąuimolekulare Verbb., 
m it Anilin nur ein Diacetat, m it Dimethylanilin mechan. Gemische. (Z. pliysik. Chem. 
Abt. A. 161. 336—40. Sept. 1932. Belgrad.) SCHONFELD.

N. A. Puschiil und P. G. Matavulj, Der Brecliungsindex fliissiger Gemische mil 
Essigsaure ais Komponente. (Vgl. vorst. Ref. u. C. 1932. I. 1494.) Best. der n  der 
biniiren Systeme in Essigsaure m it Anilin, Mono- u. Dimethylanilin, Chinolin, Phenyl
hydrazin, Pyridin. Alle seehs n  — e-Kurven verlaufen konkav gegen die Konz.-Achse. 
Das Maximum auf dem A n  — c-Diagramm entspricht fiir Essigsilure-Pyridin dem 
Gemisch m it 75 Mol.-% Saure, fiir die iibrigen Systeme dem Gemisch m it 66,6 Mol.-% 
Sśiure. In  den ersten 5 Systemen befinden sieh demnaeli in der fl. Pliase Komplexe 
vom Typus 2 Moll. Saure — 1 Mol. Amin; im System Essigsaure-Pyridin ist vielleicht 
in der fl. Phase ein Komplex von drei Moll. Saure m it einem Mol. Amin vorlianden. 
(Z. physik. Chem. Abt. A. 161. 341—45. Sept. 1932.) SĆh o n f e l d .

D.Balarew und B. Srebrow, Uber die Ubertragung der Oberflachenreranderungen 
in das Innere des Krystalls. Die Vff. bestimmen die Tempp., bei denen pulverfórmige 
Gemische von BaO m it yerscliiedenen Sulfatcn, Oxyden oder CaC03, auCerdem CaO- 
M o03-Gemische zu rengieren beginnen. Diese Tempp. sind fiir ein bestimmtes Stoffpaar 
in mannigfacher Weise von den Mengenverhaltnissen der beiden Komponenten ab- 
hiingig. Hieraus ziohen die Vff. den SchluB, daC die Ubertragung der Oberfliichcn- 
Teriinderung tiefer ais nur einige Ionen tief in das Krystallgefuge eingreift. (Kolloid-Z. 
61. 344—46. Dez. 1932. Sofia, Inst. f. anorgan. Chem. d. Univ.) R o g o w s k i .

Michael Magat, Vber die Eolle der Ldsungsmittel bei monomolekularen Reaktionen. 
(Vgl. C. 1932. I I . 1584.) K rit. Zusammenstellung der Unterss. iiber den EinfluB der 
Lósungsmm. bei monomolekularen Rkk. Die W irksamkeit der Lósungsmm. ist durch 
die Faliigkeit bestimmt m it dem gel. Stoff Schwarme zu bilden, die m it d e r Selbst- 
assoziation der Lósungsmm. paraliel lauft. Abweiehungen sind durch Besonderheiten 
des ster. Aufbaus, dureh Elektronenwechsehrirkungskrafte u. durch den EinfluB der 
Resonanzscharfe der Eigenschwingungen des Losungsm. u. des gel. Stoffes bedingt. 
In  der ARRHENlUSsohen Gleichung wird im wesentlichen der Faktor Z  durch die 
Lósungsmm. beeinfluBt. Die Aufstellung einer Theorie ist auf Grund des experimentellen 
Jlaterials noeh nicht móglich. Einige fiir eine kiinftige Theorie wesentliche Gesichts- 
punkte werden hervorgehoben. (Z. physik. Chem. Abt. A . 162. 432—48. Dez. 1932. 
Berlin, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) P. L. GUNTHER.

S. S. Rogiński und L. M. Ssaposchnikow, ExplosionsreaHionen in  Jconden- 
sierten Systemen. I. Kinetik der thermischen Zersetzung von Trinilroglycerin. (Vgl. 
C. 1932. II . 1879. 3664.) Die Unters. der K inetik der therm . Zers. des Nitroglycerins 
bei Tempp. von 120—190° zeigte, da(3 zwei Grundtypen der Zers. moglich sind: ein 
spontaner monomolekularer Zerfall u. eine autokatalyt. Zers., wobei das Vorwiegen 
der einen oder anderen A rt der Zers. von den Rk.-Bedingungen abhiingig ist. Ais der 
primare ProzeB ist der monomolekulare Zerfall anzusehen, iiber den sieh in Abhiingig- 
keit von der Anhaufung der Rk.-Pi-odd. u. ihrer Auflósung eine mehr oder weniger 
sta,rke Autokatalyse iiberlagert. Die Unters. des Einflusses von indifferenten Losungs- 
m itteln (Phenanthren, Anthracen, Acetophenon, Benzophenon, Dimethylanilin) auf 
den Verlauf der monomolekularen Rk. zeigte keine merkliehe Wrkg. derselben auf die 
Geschwindigkeitskonstante der Rk. Die Aktmerungsenergie der monomolekularen Rk. 
konnto zu A  — 47,8 kcal u. die A riihen iu sscIic  Konstantę B  — 1020>5 im INIittei be- 
rechnet werden. — Die Diskussion der Theorien uber den Jlechanismus des mono
molekularen Zerfalls fuhrte zu dem Ergebnis, daB nur die ąuantcnmechan. Deutung 
einer Erkliirung derEigentiimlichkeiten des Prozesses zu geben imstande ist. Die auto
katalyt. Rk. ist augenscheinlich auf die Bldg. von Stickoxyden ais O-Ubertrager zuriick- 
zufuhren, wobei in erster Annaherimg eine Proportionalitat zwischen der bestehenden 
NOj-Konz. u. der Rk.-Geschwindigkeit anzunehmen ist, Tvofur auch das Bestehen 
einer Induktionsperiodo sprieht. (Chem. J .  Ser. W. J .  physik. Chem. fruss.: Chimi-
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(,sohc.ski Shurnal. Sscr. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 2. 80—101. 1931. Leningrad, 
Staatl. Physikal.-tcchn. Inst.) K l e v e r .

Hans-Joachim Schumacher und E. O. Wiig. Der thermische Zerfall des Atliyl- 
amins. Vff. untcrsuchen den therm. Zerfall von C2H 5NH 2 bei Tempp. zwischen 510° 
u. 535° u. bei Drueken zwischen 10 u. 60 mm Hg in Quarz- u. GlasgefaCen. Die Rk. 
ist heterogen (vgl. dagegen T a y l o r ,  C. 1931. II. 954); sie ist eine K ettenrk., dereń 
Geschwindigkeit durch W.-Dampf, GefaCmaterial u. Fremdgase beeinfluCt wird. Die 
Umsetzung laBt sieh haufig ais monomolekulare Rk. darstellen; doch treten oft In- 
duktionsperioden u. Sehwankungen auf. Der Temp.-Koeff. der Rk.-Geschwindigkeit 
ist in Terschiedenen GefaBen Yerschieden. Die Druckerhóhung nach dem Zerfall liegt 
zwischen 125 u. 180% ; die Zerfallsprodd. bestehen aus N2, H2, CH„ NH3, sowie anderen 
in fl. Luft kondensierbnren Prodd. u. harzjgen Olen. Wegen der groBen Zahl von Zerfalls
prodd. laCt sieh iiber den eigentlichen Mechanismus der Rk. wenig aussageu. Die Ketten- 
lange durfte nieht groB sein; die S tartrk . diirfte z. T. an der W and stattfinden, dio 
K etten  werden auch z. T. an der Wand enden. (Z. pli3'sik. Chcm. Abt. A. 162. 419—31. 
Dez. 1932. Berlin, Univ. Physikal.-chem. Inst.) L o r e n z .

Susumu Miyamoto, Eine Theorie der Geschwindigkeit der Lósung ton Gusen in  
Fliissigkeiten. II . Die Geschwindigkeit der Auflosung itoń Gasen in  Fliissigkeiten, die eine 
reagierende Substanz enthalten, und eine kinetische Ableilung des Vcrteilungsgesetzes. 
(I. Ygl. C. 1932. I. 2420; vgl. auch C. 1931. II . 1674.) Aus der Theorie des Vf. wird 
oin Ausdruck fur die anfiingliche Geschwindigkeit der Auflsg. eines Gases abgeleitet, 
der die Verss. von D a v i s  u . C r a n d a l l  (C. 1931. I. 39) besser wiedorgibt ais dio 
Diffusionsschichtentheorie. — Fiir die Loslichkeit eines Gases laBt sieh der Ausdruck: 
c =  (1000/B T )  ableiten (?;0u. u 0', Schwellenwert der Geschwindig
keit eines Mol. beim E in tritt in die Fl. bzw. beim A ustritt aus der Fl.). F iir u„' wird 
aus dem 1. c. bereclineten W ert fur u 0 (1,65-10~5 cm/sec) u. aus der Loslichkeit von
0 2 in W. der W ert 1,49-10~5 cm/scc berechnct. — Die obigc Gleichung sagt aus, da(3 
die Loslichkeit c proportional dem Partialdruck p  des Gases ist, also c =  k p  (H e n r y - 
sches Gesetz). In  ahnlicher Weise laBt sieh die Verteilung einer Substanz zwischen 
zwoi fl. Phasen behandeln, wobei der NERNSTsche Yerteilungssatz c jc 2 =  k crhaltcn 
wird. (Buli. chem. Soc. Japan 7. 388—98. Dcz. 1932. Hiroshima, Univ. Labor. of 
Physical Chem.) L o r e n z .

B. Foresti, Kettenreaktionen bei der heterogenen Katalyse. Nach der Theorie von 
B e n n e w i t z  u . N e u m a n n  (C. 1930. I. 3523) miiBte der am K atalysator P t  sieh ab- 
spielende Teil der C\H y Hydrierung endotherm sein. Vf. h a t ein Differentiaknikro- 
calorimcter konstruiert, das eine direkte Messung der Wiirmetónung am Katalysator 
gestattet (Thermoelement P t-K onstantan 0,1 mm, Lotstelle m it Pt-Schwarz Y e r s e h e n ) .  
Der Druck wird bei den Verss. so gering gehalten, daB die freic Weglange prakt. brauch- 
baro W erte erreicht (0,01—0,03 mm Hg). Es zeigt sieh, daB tatsachlich am K atalysator 
eine exotherme Rk. sta ttfindet u. zwar entspricht die entwickelte Wiirmo (molekularo 
W armetonung ca. 30 kcal) etwa der fiir die C2H.,-Hydrierung berechneten. Dio An- 
nahm e von B e n n e w i t z  u . N e u j i a n n  ist dam it widerlegt. Die Rkk. der heterogenen 
K atalyse finden nach den Vers.-Ergebnissen vollstandig an der Oberflache des Kata- 
lysators s ta tt. (Ateneo Parmense 4. 401—07. 1932. Parma, Univ., Inst. f. allg. Chemie. 
Sep.) R. K . M u l l e r .

B. Foresti, U ber einen vermuteten Kcllenm-echanismus der Wasserbildung aus Knall- 
gas in  Gegenyjart von Platinschunrz. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. arbeitet die Verss. von 
K o b o s e w  u. A n o c i i i n  (C. 1931. I I  673) nach, um die Realitat der vermuteten K etten
rk. zu priifen. Dio von den genannten Autoren beobachtete Red. von W 0 3 zu W 2Oj 
in Ggw. von P t  ist an bestimmte Vers.-Bedingungen gebunden: innige Mischung von 
W 0 3 u. P t u. Temp. nieht iiber 50—60°, ferner scheint eine geringe Menge W. giinstig 
zu wirken. Die Red. findet nur an der Katalysatoroberflache s ta tt  u. zwar durch den 
dort adsorbierten ak tm erte n  H „. Im  Gegensatz zu R o g i n s k y  u . ZELDOWITSCH 
(C. 1932. I I .  2142) kann Vf. das Auftreten von Rkk. in Abstand vom K atalysator 
nieht bestatigen. Diese Ergebnisso stehen in Einklang m it den Unterss. yon H a b e r  
u. O p p e n h e i m e r  (C. 1932. I I .  967) u. von F r a n k e n b u r g e r  u . K l i n k h a r d t  
(C. 1932. I I . 22). (Ateneo Parmense 4. 805—12. N o t . -Dez. 1932. Parm a, Univ., Inst. 
f. allg. Chemie. Sep.) R. K. M u l l e r .

Erich Tiede und Emil Hey, Ober aktijeen Ślicksloff w id Ammoniakbildung im  
Glimmstrom in Abhcingigkeit vom Elektrodenmaterial unter BcYuclysichtigung kalalytischer 
Probleme. 1. Nach der friilier (C. 1930. II. 3722) angegebenen Methode wird die K  o n z.



1568 A. A l LGEMEINE USD PHYSIKAIJSCHE CHEMIE. 1933. 1.

v  o u N - A t o m c  u in Abhangigkeit vom Elcktroden materiał bestimmt. Sic ist ani 
gróBten bei Al, nahezu gleicli groB bei W u. nim m t dann ab in der Reihe Ni, Fe, Cu. 
Die geringe rekombinierende Wrkg. von W  u. Al ist wahrscheinlich auf Nitridbldg. 
zuruckzufiihren. Die In tensitat des Naelileuchtens nim m t in der gleielien Reilienfolge 
ab wie die Konz. der N-Atome. Mg-Elektroden schwiicben das Nachleuchten ebenso 
wie Al u. W  nur wenig, was gleielifalls fiir die Erklarung durcli die Nitridbldg. spricht. 
Der EinfluB von Pt-Elektroden auf das Nachleuchten liegt etwa zwischen dem des Ee 
u. dem des Cu. Die Wandbesehlage, die sich infolge der intensiven kathod. Verdampfung 
bilden, sind noch wirksamer ais die Elektroden. Das geringe Sorptionsvermógen fur 
N-Atome u. dam it die geringe katalyt. Wrkg. auf die Eekombination konnte fiir die 
Wandbesehlage von Al u. W auf Nitridbldg. zuriickgefuhrt werden. 2. Nun wird die 
N.H., - B 1 cl g. i n d o r  6  1 i m  m  e n 1 1 a d u  n  g bei Verwendung von Elektroden aus 
Al, W, Ni, Ee, Cu u. P t bei einem Gemisch von 70°/o N2 u. 30%  H , untersucht. Die 
kleinsten Ausbeuten an NH3 wurden boi W  u. bei Al gefunden; bei diesen Metallen 
bleibt das Nachleuchten intensiv. Bei Ni ist das Nachleuchten bereits schwacher; 
die NH3-Ausbeute steigt. Bei den andern Metallen ist das Nachleuchten verschwunden, 
die Ausbeuten sind groB, am groBten bei P t. — Die Bldg. von NH3 erfolgt aus den 
an den kathod. Oberfliichen sorbierten N- u. H-Atomen. Bei hinreiehender Geschwindig- 
keit der chem. Eolgerkk. ist die Bildungsgeschwindigkeit proportional der Konz. der 
sorbierten Atome. — Vff. schlagen ais Rk.-Meehanismus der NH 3-Bldg. bei der tlierm. 
K ontaktsynthese vor:
Nsorb. +  Hsorh. +  Metali ^  Metali -NH. M etali-NH -f Wasserstoff === Metali +  NHr  
(Ber. dtseh. chem. Ges. 66. 85—-94. 4/1. 1933. Berlin, TJniv. Chem. Inst.) L o r e n z .

Georg-Maria Schwab und Berta Eberle, Ober den Zcrfall von Stickoxydul am 
gliilienden Platin. (Zugleicli Bemerkung zu der gleiclinamigen Abhandlung I I  von H. Cassel 
und E. Oliickauf.) (Vgl. C. 1932. I I . 825; 1933. I. 6.) Es wurde die N20-Zers. an einem 
gliilienden P t-D rah t bei 14— 200 mm Drucli u. 1320— 1550° absol. gemessen. Aus dem 
Zeitverlauf der R k. ergibt sich, daB der bei der Zers. entstehende 0 2 die Zers. hemmt, 
zugesetzter 0 2 ist unwirksam. Der W iderspruch dieser Ergebnisse m it denen von 
H i n s h e l w o o d  u . P b i c h a e d  (vgl. C. 1925. I. 2056) beruht verm utlich auf der ver- 
schiedcnen Oberflachenbeschaffenlieit u. Yorbeladung des verwendeten Katalysators. 
(Z. physik. Chem. Abt. B. 19. 102—06. Okt. 1932. Munchen, Chem. Lab. d. Bayer. 
Akad. d. Wissenseh.) F a r k a s .

Einar Biilmann und Andreas Klit, Unters-uchungen uber Kryslallkernbildung bei 
Piperonal und Allozimtsaure. Yff. untersuchen die Abhangigkeit der Krystallkernbldg. 
bei Piperonal u . den Allozimtsauren von der Temp. u . Zeit des Scbmelzens u. der 
Kernbldg. Aus der Tatsache, daB die Krystallkerne durch Zentrifugicren cntfernt 
werden konnen, muB man schlieBen, daB sie eine wesentlich andere D. ais die Schmelze 
haben. Diese Beobachtung fiihrt die Vff. zu der sehon von H i n s h e l w o o d  u . H a r t l e y  
(C. 1922. I. 994) gemaehten Annahme, daB die Krystallkernbldg. durch kolloidale 
Staubpartikel Y eru rsach t wird. Diese Annahme gibt eine zwanglose Erklarung fiir 
alle Beobachtungen der Vff. Zunaclist sollen die Verss. m it Piperonal besprochen 
werden. Die Wrkg. der Staubteilchen ais Krystalhsationszentren kommt durch be- 
stimmte Orientierung der adsorbierten Molekule zustande. Zu jeder Unterlaihlungs- 
temp. gebort dann eine Dimension der m it Molekulen bekleideten Partikel, die aus- 
reieht, um sofortige K rystallisation einzuleiten. Dies erklart die von Vff. aus der Ab
hangigkeit der Zahl der gebildeten Krystallkerne von der Verweilzeit bei der Kernbldg.- 
Temp. geschlossene Graduierung des Kernbildungsvennógens der Keinbildner. Bei 
Tcmpp. oberhalb des F. nimm t die Zahl der orientierten Molekule, die die Partikel 
umgeben, infolge der Warmebewegung allmahlich ab, eine Erschcinung. die auch unter- 
halb des F. eintreten muO, soweit die Dimension der Partikel niebt zur Einleitung 
der K rystallisation ausreicht. Es wurde auch tatsachlich Abnahme des Kernbildungs- 
yermógens der Kernbildner sowohl durch Yerweilen oberhalb des F ., ais auch im fl. 
Zustand unterhalb des F. beobaehtet. Die angenommene Adsorption erklart auch die 
Bestandigkeit der Kernbildner iiber dem F. Auch daB die Geschwindigkeit der Ver- 
niclitung der Kernbildner m it steigender Temp. zunimmt, ist ohne weiteres verstandlich. 
Die Annahme, daB beim Erstarren aus einem Staubteilchen zwar ein Krystallisations- 
kern werden kann, aber nicht muB, erklart, daB man eine Probe „fiir gewisse Vers.- 
Bedingungen altern“ muB, d. li., daB man nur dann reproduzierbaie Ergebnisse erhalt, 
wenn man vor Beginn eines Vers. denselben Yers. m it derselben Probe bereits mehr- 
mals ausgefiihrt hat. Auch die Beobachtung, daB die Zahl der Krystallisationskerne
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der verwendeten Stoffmengc nicht proportional ist, ist. durchaus zu erwarten, weil 
eine gleichmaBige Verteilung des Staubes bei den kleinen zur Unters. gelangenden 
Mengen unwahrscheinlich ist. Bei den AUozimtsauren gilt es, die Erscheinung zu er- 
klaren, daB aus der Schmelze im allgemeinen dicselbe Modifikation krystallisiert, aus 
der die Schmelze bereitet ist, u. daB dennoeh die physikal. Eigg. der Schmelzen aller 
dreier Modifikationen gleieh sind. Dies gelingt unter Annahme der Polymorphic der 
AUozimtsauren. Beim Schmelzen der 3 Modifikationen werden namlich verschiedenc 
Krystallkernbildner zuriickbleiben, die sich yoneinander durcli verschiedene Orientierung 
der an  das Staubteilchen adsorbierten Molekiile unterscheiden u. die Krystallisations- 
kerne derselben Modifikation bilden, aus der sie entstanden sind. Daneben besteht aber 
auch die Moglichkeit, daB in der Schmelze durch Beklcidung von nackten Staub- 
partikeln Kernbildner anderer Modifikationen entstehen. Bei schnellem Arbeiten in 
engen Rohrchen gelang es sogar, mehrere Modifikationen nebeneinander auszukryslalli- 
sieren. Wenn man durch hinlangliches Erhitzen allc Kernbildner vernichtet, so kann 
man durch geeignete W ahl der TJmstande (Temp., bei Lsgg. auch des Losungsm.) die 
Entstelm ng der Kernbildner einer bestimmten Modifikation u. dam it die spontane 
Krystallisation dieser Modifikation besonders begunstigen. Die gegen diese Anschau- 
ungen sprechenden Ergebnisse von M e y e r  u . P u k a l l  (C. 1930. I . 2729), die ver- 
schiedene Br-Additionsgeschwindigkeit der Allozimtsauremodifikationen beobachtctcn, 
durften auf Vers~Fehler zuriiekzufuhren scin. (Kong. dansk. Vidensk. Selsk., mat.- 
fysiske Medd. 12. Nr. 4. 49Seiten. 31/12. 1932. Kopenhagen, TJniv., Chem.Lab.) L. Ekcj.

P. W iest, tjber den Zusamm-enliang des Ausscheidungsrorganges lei Ein- und Viel- 
hrystallen. Vielkrystallines Cu m it 10 Cew.-°/0 Ag wurde von 780° abgeschreckt u. 
bei 350° angelassen. Von den Proben wurden róntgenograph. Aufnahmen einmal bei 
feststehendem u. einmal bei gedrehtem P raparat gemacht. Bei gedrehtem P raparat 
zeigt das Róntgenbild beide G itter ohne Zwischenstufe nebeneinander; die Lagc der 
Linien entspricht dem Anfangs- u. Endgitter. Bei nicht gedrehten Aufnahmen sind 
aber zwischen den Anfangs- u. Endlagen Reflexionspimkte sichtbar, die beweisen, 
daB sich auch beim vielkrystallinen Materiał die Gitterkonstantc wie beim Einkrystall 
innerlialb der einzelnen Korner kontinuierlich andert. Im  Ausscheidungsvorgang von 
Einkrystallen u. vielkrystallinem Materiał besteht demnacli kein grundsatzlicher Unter- 
schied. N ur die Gescliwindigkeit des Vorganges ist unterschiedlich u. zwar beim E in 
krystall wesentlich niedriger. Die Wegliingen, die die wandernden Ag-Atome im Gitter- 
bereich zuriieklegen miissen, um sich zu einer neuen Phase zusammenzuschUeBen, 
sind, wie mkr. Bcobachtungen zeigen, im Einkrystall Kinger. Die Geschwindigkeit 
der Ausscheidung ist umgekehrt proportional zu den linearen Abmessungen des ko- 
harenten Bereichs, was m it der Annahme gefunden wird, daB die koharenten Gittcr- 
teile, die im E inkrystall gróBer sind, bei den Ausscheidungsvorgangen crlialten bleiben 
u. die neue Phase sich an den Grenzen dieser Gitterteile bildet. (Metallwirtsch., Metall- 
wiss., Metalltechn. 12. 47—48. 27/1. 1933. S tu ttgart, Róntgenlabor. d. T. H .) G o l d b .

U. Dehlinger, Neue Ansatze zur Rehrystallisationstlieorie. Dberlegungen zu einer 
Theorie der Rekrystallisation, die das nachtragliehe Waehsen einmal gebildeter Korner 
bei Janger dauerndcm Gliihen oder bei erholiter Temp. zum Ausgang nimmt. Bisher 
wurde ais treibende K raft Merfiir die Verschiebung der Oberflachenenergien der ver- 
schiedenen krystallogi'aph. Begrenzungsflachen der Korner angesehen, je tz t wird aber 
festgestellt, daB aucli im rekrystallisierten K orn noch Stellen vorlianden sind, die 
groBcren Energieinhalt besitzen ais das vollstandig ausgeglichene G itter; diese Energien 
werden kleinen, auch rontgenograph. nicht sichtbaren Yerruckungen der Atome aus 
ihrer Gleichgewichtslage zugeordnet, die der sogenannten M osaikstruktur gleichgesetzt 
werden. Die M osaikstruktur ist also ein metastabiler t)bergangszustand bei Um- 
wandlungen. — Ais Keim fitr das neue Gefiige, das bei verformtem Gefiige entsteht, 
sind die am wenigstens verformten Gitterteile anzusehen. Der t)bergang vom alten 
ins neue G itter vollzieht sich nicht durch cinen vollstandigen Platzwechsel, sondem 
dm ch eine A rt von Gleitung der Atome. F ur den Mechanismus des Kornwachstums 
is t Praexistenz der Relaystallisationskeime Vorbedingung. Ais Keimbldg. wird je tz t 
der Vorgang bezeichnet, der die Keime zum W achstum bofahigt. Dieser ist ein 
diffusionsartiger Platzwcchselvorgang. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 12. 
48—50. 27/1. 1933. S tu ttgart, Rontgenlabor. d. T. H .) G o l d b a c h .

M. Ros und A. Eichinger, Elaslizitdł, Plastizilat, Zdhigheit, SprodigTceil und Hartę. 
Zu dem friiher (C. 1931. II- 2562) referierten Vorberieht ist naclizutragen: Der Begriff 
der Zahigkeit wird durch die GróBe der Formanderung bis zum Eintreten des Bruches
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definiert; diejcnigc Eig. bei der Priifung von Olen «. Sehmiermitteln, welcher eine 
VergróBerung des Gleitwiderstandes m it der Steigening der Gleitgcschwindigkeit 
eigen ist, wird nicht mehr m it „Zahigkeit", sondern m it ,,Viscositat“ bezeichnet. (Assoo. 
In t. Essai Materiaux Congr. Zuricli 1931. I I .  530—43. 1932. Ziirich, T. H., Eidg. 
Materialpriifungsamt.) Ił. K . Mu l l e r .

P. Regnauld, Beziehungen zwischen Elastizitdt und Plastizitat, Zahigkeit und 
Spródigkeit. Praktische KennzeichnungsmetJioden. (Vgl. vorst. Ref.) Bei Stahlen u. 
Metallen m it analogen Eigg. konnen nacli Ansicht des Vfs. E lastizitat, P lastizitat, 
Zahigkeit u. Spródigkeit durcli Zugvers. allein bestimm t werden u. zwar Elastizitat 
u. P lastizitat (durch Krystallanordnungen bedingt) durcli Zugbeanspruchung gewóhn- 
licher Probestabe, Zahigkeit u. Spródigkeit (Eigg. homootroper Krystalle) an ein- 
gekerbten Probcstiiben. (Assoc. In t. Essai Materiaux. Congr. Zurich 1931. II . 544—47.
1932. Paris.) R. K. Mu l l e r .

G-. Sachs, Elastizitat und PlaMizitat, Zahigkeit und Spródigkeit. (Vgl. vorst. Reff.) 
E lastizitat u. P lastizitat werden durch die Fahigkeit zu reversibler bzw. irreversibler 
Aufnahme mechan. Energie definiert, Zahigkeit u. Spródigkeit durch groBen bzw. 
kleinen W ert der Grenzenergie bis zum Plastizitatsbeginn oder Bruch. Vf. definiert 
weiter: Formanderungswiderstand, l«'onnanderungsveimógen, E lastizitats- u. Streck- 
grenze, Trcnnungs- oder ReiBwiderstand. Die Abhangigkeit der Stoffeigg. von Be- 
anspruchung, FlieB- u. Trennungswiderstand (Gleit- u. ReiBwiderstand), Verfestigung 
u. Entfestigung werden im einzelnen besprochen. (Assoc. In t. Essai Materiaux. Congr. 
Zuricli 1931. I I .  548—54. 1932. F rankfurt a. M ., Metallges. A.-G.) R. K. Mu l l e r .

F. B. Seely, Begriffliche und prufmethodisćhe Beziehung zwischen Elastizitat und 
Plastizitat, Zahigkeit und Spródigkeit. (Vgl. vorst. Reff.) Naeh Definition der Begriffe 
wird das Verh. der Stoffe unter 1. s ta t. Belastung bei gewóhnlichcr Temp., 2. sta t. 
Belastung bei erlióhter Temp., 3. wiederholter Spannungsumkelirung, 4. Schlag- 
beanspruchung untersucht. Das verschiedene Verh. der Werkstoffe ist bedingt durch 
die A rt der Spannung, den Grad ilirer Anhaufung, Formiinderungsgeschwindigkeit 
u. -grad, die Temp. u. den EinfluB von Materialfehlern. (Assoc. In t. Essai Matćriaux. 
Congr. Zurich 1931. I I .  555—59. 1932. Urbana, 111., Univ.) R. K. M u l l e r .

A. Schob, Begriffliche und prufinethodische Beziehung zwischen Elastizitat und
Plastizitat, Zahigkeit und Spródigkeit. (Vgl. vorst. Reff.) Vgl. Vorberieht (C. 1931. 
I I .  2562). (Assoc. In t. Essai Matćriaux. Congr. Zurich 1931. I I .  560—66. 1932. Berlin- 
Dalilem, S taatl. Materialpriifungsamt.) R. K . Mu l l e r .

Ph. Theodorides, Begriffliche Beziehung zwischen Elastizitat, Plastizitat, Zahigkeit 
und Spródigkeit. Vorschlag eines Zahigkeitsmafies bei statischer Beamprućhung. (Vgl. 
vorst. Reff.) Vf. schlagt vor, die „Elastizitatsgrenze“ in „untere Plastizitatsgi'enze“ 
umzubenennen. Die Zahigkeit wird ais Fahigkeit zu piast. Fornianderung bei an- 
wachsender deformierender K raft definiert. Ais MaB fur die Zahigkeit wird ein Quotient 
vorgeschlagen, der das Verhaltnis der Formanderungsarbeit von der unteren zur oberen 
Plastizitatsgrenze bei dem untersuclitcn gegeniiber ideał flieBendcm Materiał kenn- 
zeichnet. (Assoo. In t. Essai Materiaux. Congr. Zurich 1931. II . 567—70. 1932. 
Athcn, T. H .) R. K. Mu l l e r .

A. Jaąuerod und O. Zuber, Studie iiber das Hookesche Gesetz. Vff. untersuchen die
Spannungsabhangigkeit des Y oU N G schen Moduls von Stahl u. Elektrolytkupfer besonders 
bei kleinen Spannungen. Mit steigender Spannung ergibt sich in beiden Fallen ein 
Anstieg des Y oU N G schen Moduls, dem ein Maximum u. liahezu linearer Abfall folgt. 
Durch Ausgliihen beider Materialien wird das Maximum stark verflacht u. die Ab- 
weichungen vom H o o K E sch en  Gesetz, das Konstanz des Y oU N G schen Moduls yer- 
langt, treten stark  zuriiek. Aus diesen Ergebnissen geht liervor, daB man das HoOKE- 
sehe Gesetz in diesen Fallen nicht ais Grenzgesetz fiir kleine Spannungen ansehen darf, 
wie es in  der Elastizitatstheorie geschieht. (Hclv. physica Acta 5. 423—44. 18/1. 1933. 
Ncuchatel, Univ., Inst. de Physiąue.) L. E n g e l .

J . N. Bronsted, G rim drids af den fysiskc K em i. K obenhavn: P o ly tck n ik crraad e t 1933. 
(198 S.) 9,00 no.

Horace G. Deming, In tro d u c to ry  college chem istry . L ondon: C hapm an & H all 1933. 8°. 
18 s. 6 d. ne t.

A. K. Goard, N rrs ic a l chem istry : an  in troduction  to  f irs t principles. L ondon: Sidgwick & J .
1933. (230 S.) 8°. 5 s. ne t.
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Physikalisch-chem isches Taschenbuoh. U n te r Mitw. zah lr. Fachgcnosscn hrsg . von Carl
Drucker u. Erich Proskauer. Bd. 2. Leipzig: A kad. Verlagsgcs. 1933. 8°. 2. (VI,
481 S.) M. 15.— ; Lw. M. 17.— .

At, Atom  struktur. Radłoohem le. Photochem ie.
G. Siva Rama Krishnan, Eddingtons Theorie und physikalisclie Konstanten.

Die Gleichung von E d d in g to n  10 ot2 — 13G m  +  1 =  0-(vgl. C. 1932. I. 2280) fur 
die M. des Protons oder Elektrons gilt nur fiir sehr s c h w a c h e  Wechselwrkg. zwischen 
den Elementarladungen. Fiir Wrkgg. auf intraatom are Distanzen ist sie durch die 
Gleichung 10 mr — 135 m  +  1 =  0 zu ersetzen. Aus den beiden Gleichungen ergeben 
sieh zwei yerschiedene W erte fiir e/m  (1,77001 u. 1,75697 ±  0,00013 -107 entsprechend: 
freien u. „einfach gebundenen" Elektronen), die m it den aus Ablenkungs- u. spektroskop. 
Verss. gewonnenen W erten in vollkommener Ubereinstimmung sind. Hiervon ausgehend 
bcrechnet Vf. eine Reihe weiterer K onstanten, die in einer Tabelle zusammengestellt 
sind. Es wird gezeigt, daB in verschicdenen neueren Bestst. der Fundam entalkonstanten 
systemat. Feliler vorkommen. Mit den neu berechneten Zahlen verschwindet die 
Diskrepanz zwisclien den Wellenlangenmessungen von Rontgenstralilen m it Krystallen u. 
m it Gitter, die Einfuhruńg der hypothet. Mosaikstruktur nach ZwiCKY ist unnótig. 
(Naturę, London 130. 776. 19/11. 1932. Annamalai, Univ.) SKALIKS.

W. W. Wetzel, Quantenmechanik und Stofipróbleme. Histor. TJbersicht iiber StoB- 
probleme u. Literaturnachweis. (Phyaics 3 . 205— 07. Okt. 1932.) EiSENSCHlTZ.

E. C. G. stueckelberg, Theorie der unelastischen Stofle zwischen Atomen. Vf. be- 
handelt die Theorie der unelast. StóBe zwischen 2 Atomen fiir die beiden Falle, daB 
die potentiellen Energiekurven einander schneiden u. daB sie einander nicht schneiden 
nach einer Methode, die nicht auf einem Storungsverf. beruht, sondern eine Lsg. des 
Problems im Sinne von WENTZEL, K r a m e r s  u . B r i l l o t j i n  ist. Ais Beispiel wird 
die Ionisation von Ar durch K-Ionen besprochen. (Helv. physica Acta 5. 369— 422. 
18/1. 1933. Basel, Univ., Pliysikal. Anstalt.) L. E n g e l .

H. Bethe und E. Fermi, Uber die Wechselwirkung ton zwei Elektronen. (Z. Physik
77. 296—306. 2/8. 1932. Rom, Inst. f. theoret. Physik.) Sk a l ik s .

H. S. W. Massey und C. B. O. Mohr, Die ZusammenMófte ton Elektronen mit 
Molekiilen. (Vgl. C. 1932. I I .  1880.) Die Erseheinungen beim ZusammenstoB von 
Elektronen u. Molekiilen werden nach der Theorie von B o r n  u. O p p e n h e im e r  
diskutiert. Die mittlere S treuintensitat bei elast. StoBen ergibt sieh ais Funktion 
des Prod. aus Elektronengeschwindigkeit u. Sinus des halben Streuwinkels. Zwischen 
Elelctronenstreuung u. Rontgenstreuung ergibt sieh ein enger Zusammenliang. — Die 
Berechnung der Elektronenstreuung wird bei H 2 fur alle Streuwinkel u. Geschw'indig- 
keiten durchgefiihrt. Zwischen 80 u. 200 V. Elektronengeschwindigkeit besteht sehr 
gute Obereinstimmung zwischen Theorie u. Vers., unterhalb von 30 V., d. h. auBerhalb 
des Gultigkeitsbereiches der BoRNschen Formel, jedoch nicht. Die Berechnung fiir 
N 2 — unter Annahme eines vereinfachten ilodells ■— zeigt tlbereinstimmung bei 
Elektronengeschwindigkeiten iiber 30 Volt. •— Bei unelast. StoBen folgt nach dem 
FRANCK-CONDON-Prinzip eine Beugung der Elektronen. Um einen solchen Effekt. 
zu entdecken, wird die Anregung des B-Zustandes des H„-Mol. untersucht. Die W ahr- 
scheinlichkeit der Anregung steigt steil zu einem Maximum etwa 5 V. oberhalb des 
Anregungspotentials des JS-Zustandes an, fallt dann bei hoheren Elektronengeschwindig
keiten langsam ab u. ist bei hohen Geschwindigkeiten noch betraehtlich. Der Elek- 
tronenaustauseh ist bei diesen Berechnungen yernachlassigt, weil er sieh nur in geringem 
MaBe bemerkbar machen kann. SehlieBlich berechnen Vff. die Wahrseheinlichkeit der 
Dissoziation des H 2-Mol. in n. Atome ( 1 12 — 1 32 ’-t)bergang); die Wahrschein- 
lichkeit steigt sehr steil nahe dem Anregungspotential des Prozesses an, erreieht 
bald ein Maximum u. fallt wenige V. iiber dem Anregungspotential rasch ab. Dieses 
Ergebnis ist im Einklang m it dem Vers. (Proc. Roy. Soe., London. Ser. A. 135. 258—75.
1932. Cambridge, T rinity  Coli.) L o r e n z .

Johannes Picht, Beitrage zur Theorie der geomełrischen Elektronenoptik. Aus- 
gehend von GesetzmaBigkeiten der Lichtoptik werden Formeln fiir die Behandlung 
von Elektronenstrahlgangen in elektr. Potentialfeldern entwickelt. (Ann. Physik [5] 
15. 926—G4. Dez. 1932.) B r u c h e .

Ch. Mongan,' Eleklronenbeugung an amorphem Kohlenstoff. Schnelle Elektronen 
werden an RuB u. Graphit versehiedener H erkunft u. TeilchengroBe gebeugt. Die 
Ringseharfe wird von der TeilchengroBe abhangig gefunden, nach den gleichen fur
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Rontgenstrahlen bekannten GesctzmaBigkoiten. (Helv. physica Acta 5. 341—50. 1932. 
Ziiricli, Physikal. Inst. d . E . T. H.) R u p p .

E . s ta h e l, E in  neuer Kopplungseffekł zwischen y-Strahlen und Hiillenelektronen? 
Durch Unterss. der starkcn y-Linien des ThB-Spektrums u. des Ra-B-Spektrums 
wurden folgende Annahmen einer numer. Prtifung unterzogen: E in y -Quant h v kann 
ein Hiillenelektron anregen. Die Energie des y- Quants wird dadurch verringert auf 
h v ' — Jiv — E r  (auf ein K-Elektron bezogen). Dieses neue Quant kann seincrseits 
Sekundarelektronen im eigenen Atom wie gewohnliclie y-Strahlen erzeugen, dereń 
Energio gleich h v ' — E ] { — h v  — 2 Ejc ist. Es wird yermutet, daB starko y-Strahl- 
linien yon sekundaren /3-Linien der Energie l i v — 2 E r  begleitet. sind. Das Ergebnis 
der Unterss. des Vf. licfert.e fiir TliB eine ausgezeichnete numer. t)bereinstimmung, 
die fiir RaB wcniger gut ist. AuBerdem treten nocli einige weitere dem L-Niyeau 
entsprechende Linien auf. Analoge Bezielumgen in den /?-Spektren anderer Korper 
konnten noch nieht aufgedeckt werden. (Naturwiss. 21. 43. 20/1. 1933. Briissel, 
Univ.) G. S c h m id t .

J. Clay, Die korpuskidare Natur der Ultrastrahlung und ikr erdmagnetischer Effelct. 
Im  AnschluB an die Verss. des Vf. (C. 1932. II. 2791) iiber die Variation der Ultra- 
stralilenintensitat m it dem Erdmagnetismus wird eine yerbessertc Auswertung der 
Resultate unter Hcranziehung anderer Ergebnisse gegeben. Daraus gelit eindeutig 
hervor, daB die U ltrastrahlung korpuskularer A rt ist. Die gemessenen Resultate werden 
ais Funktion der geomagnet. Breite dargestellt. Bzgl. der Energieverteilung der pri- 
maren Ultrastrahlung, so wie sie an der Erdoberfliiclie gemessen wird, kommt Vf. zu 
folgender Feststellung: Die primare U ltrastrahlung ist der energiereichste Teil einer 
Korpusku 1 arstralilun" von nahezu exponentieller Verteilung m it mittlerer Energie 
von 3-1010e-V. Diese Stralilung wird bei 3,6-109e-V. abgesclmitten. Es werden die 
Griinde angegeben, weshalb zwischen etwa 50° magnet. Breite u. dem Pol keine weitere 
Abnahme stattfindet. W eiterhin kann in Verb. m it theoret. Betraehtung die Erschei- 
nung, daB die Strahlung nach dem Aąuator zu immer etwas harter werden muB, erklart 
werden. (Naturwiss. 21. 43—44. 20/1. 1933. Amsterdam.) G. S c h m id t .

Jakob Kunz, Die Elektronenverteilung beim Photoeffekt der Rontgenstrahlen, 
klassischbehandelt. (Physic. Rev. [2] 41. 263. 15/7. 1932. Univ. of Illinois.) S k a l i k s .

G. E. M. Jauncey und P. S. Williams, Diffuse Slreuung von Rontgenstrahlen an 
Natriumfluorid. In  der C. 1932. I. 1627 ref. Arbeit von J a u n c e y  u. H a r v e y  wurden 
die Streuung an Ar u. KC1 miteinander yerglichen. Das genau Analoge wurde je tzt 
fiir Ne  u. N aF  durcligefiihrt. S-Werte des Ne u. F-W erte des N aF  sind bereits bekannt 
(Messungen von W o l l a n  u. von H a v i g h u r s t ) ,  es war also nur die Streuung an 
N aF zu messen. Methode nach H a r v e y  (C. 1932. I. 489). Die Berechnung erfolgte 
wie friiher, doeh wurde fiir die inkoharente Streuung des K rystalls die Formel von 
W oo (C. 1932. I. 488) benutzt. — Im  Gegensatz zu den Ergebnissen an Ar u. Sylvin 
wurde gefunden, daB d ie /'-W erte fiir N aF merklich niedriger sind ais die fur das Gas Ne. 
Bei schwachen Kernfcldcrn ist also die Elcktroneiwerteilung in einem Atom eines 
Krystalls starker diffus ais in einem Atom des entsprechenden Gases. (Physie. Bev. 
[2] 41. 127—35. 15/7. 1932. St. Louis, W ashington Univ.) S k a l i k s .

C. del Rosario, Sehr weiche Róntgenspektren schwerer Elemente. Die vorliegendo 
Arbeit stellt eine Nachpriifung u. Erweiterung der von T h i b a u t  (C. 1929. I I . 831) 
dui-chgefiihrten Unterss. iiber gewisse verbotcne Linien dar. Es wurden die absol. 
W ellen langen  weicher Rontgenlinien (zwischen 43,6 u. 104,8 A) der Elementc Th, Pb, 
Hg, Au, Ir, JF u. Ta  photograph. gemessen. P langitter m it 280 u. 1180 Linien/nnn. — 
Die Ubercinstimmung m it den Ergebnissen von T h i b a u t  ist recht befriedigend. F ur 
H g, Au. Ir, W  u. Ta wurden D ubletts beobachtet, die verbotenen t)bergangen innerhalb 
der iV-Schalc zuzuschreiben sind. Sie gehorchen dem M oSELEY sclien Gesetz. (Physic. 
Rev. [2] 41. 136—40. 15/7. 1932. Univ. of Pennsylvania.) S k a l i k s .

Otto Stelling. Uber den Zusammenhang zwischen chemischer Konstituticm und  
K-Róntgenabsorptionsspektren. N I. Uber die K-Róntgenabsorptionsspektren einiger Chlor- 
rerbindungen in  wasseriger Losung. I. (Unter Mitarbeit von F. Norling.) (X. vgl. 
C. 1932. II . 964.) Es sollte untersucht werden, ob u. in weicher Weise der t)bergang 
fest—Lsg. auf die Rontgenabsorptionsspektren der leichteren Elemente in yerscliiedenen 
Verbb. einwirkt. — Die Schwieriglceiten der Messung von Absorptionsspektren yon 
Lsgg. werden besprochen, u. es wird eine Methode beschrieben, bei der die Absorptions- 
schicht durch eine rotierende Papierscheibe aus der Lsg., in die diese taucht, gelioben u. 
so in den Rontgenstrahl eingeschaltet wird. Der Spektrograph ist m it W.-Dampf vom
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Sattigungsdruek dor Lsg. gefiillt, dam it kcinc Konz.-Anderungen entstelien kónnen. — 
Zunachst sind nur einige ziemlich konz. KCl- u. AraG'/-Lsgg. untersucht wordon. Der 
friihere Befund (vgl. C. 1929. I I .  1892), dafi KCl-Lsgg. eino weichere K ante geben ais 
das feste Salz, kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Eine beinahe gesatt. Lsg. 
gibt eine etwas hiirtere K ante ais festes KCl, beim Arerdiinnen (bis 1,7-n.) fallen die 
K anten von Lsg. u. festem Salz zusammen. Bei NaCl werden die frpheren Resultate 
bestatigt: 4-, 2- u. 1-n. NaCl-Lsgg. geben ubereinstimmendc K anten, dereń Weilen- 
liinge jedoch groBer ist ais die des festen Salzes. (Z. physik. Chem. Abt. B. 19. 462—70. 
Dez. 1932. Lund, Chem. Inst. d. Univ.) ■ S k a l ik s .

B. Delaunay. Neue Darstellung der geomelrisclien Krystallographie. I. (Z. 
Kristallogr., Kristallgcometr., Kristallphysik, Kristallehem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., 
Minerał., Petrogr.] 84. 109—49. Dez. 1932. Leningrad.) Sk a l ik s .

Erwin S au ter, Das Rotalionsgoniometerdiagrcmm und das rcziproke Gilter. Ais 
idealstes Róntgendiagramm eines E inkrystalls auf einem ebenen oder planierbaren 
Film  erseheint ein solches, das eine moglichst getreue Wiedergabe einer reziproken 
Gitterebene auf der Filmebene liefert. Solehe Netzebenen sind im  reziproken Gitter 
die Ionenebenen, die zur Riehtung der Reflexionen der diatropen Ebene (der Haupt- 
gittergeraden oder Bezugsgittergeraden) quer angeordnet sind n. die im gewóhnlichen 
Drehkrystalldiagram m  den Sehiehtlinien entspreehen. In  diesem Ionennetz des rezi
proken Gitters gehen die einzelnen „Spektren11 (Rcflesionen yersehiedener Ordnung 
einer Krystallebene) alle durch den „N ullpunkt“ des Ionennetzes. Ein Róntgendia
gramm, das diese Anordnung der Einzelspektren enthalt u. die Spektren m it den im 
reziproken G itter vorkommenden W inkelabstanden um einen Punkt lierum radial 
ausbreitet, ist das JRotationsgoniometerdiagramm einer Schiehtlinie. Dieses kann in ein- 
faclior Weise m it der vom Vf. entwickelten (u. demnachst zu beschreibenden) Universal- 
rontgenkamera aufgenommen werden. In  einem solehen Diagramm (Abbildung) er- 
seheinen die ,,G ittergeraden“ ais wellenfórmige Doppelspiralen. (Naturwiss. 20. 889 
bis 890. 2/12. 1932. Freiburg i. Br. Chem. u. Physikal. Inst.) S k a l i k s .

Zenji Nishiyama, tjber dic Korreklionen bei Debye-Scherrer-Aufmhmtn. A n 
D EBY E-ŚCH ERRER-A ufnahnien v o n  F e - u . A l-P ro b en  y e rseh ied en e r D icke w erd en  
d ie  b e k a n n te n  K o rre k tio n s fo rm e ln g e p riif t . D ie  v om  V f. (C. 193 0 .1 .1530) yo rg eseh lagene  
e rw e is t sieh  a is  d ie  b este . — G itte rk o n s ta n te  des Fe: 2,861 A, des A l:  4,041 A. (Sei. 
R e p . T ó h o k u  Im p . U n iv . [1] 21. 364— 84. O k t. 1932.) S k a l i k s .

W. Stenzel und J. Weerts, Prazisionsbeslimmung von Giłterkonsłanien nicht- 
kubischer Stoffe. Es wird ein Korrektionsverf. (reclmcr. u. graph.) fur Pulyeraufnahmen 
auf eben ausgespannten Film en entwiekelt, welehes eine unm ittelbare Korrektion 
aller system at. Aufnahmefeliler ermoglicht. Die G itterkonstanten nielitkub. Stoffe 
konnen m it anniihernd derselben Genauigkeit, etwa 0,01%> erm ittelt werden, wie die 
der kub. Stoffe. Folgende G itterkonstanten wurden neu bestimmt:
Cd a =  2,9736 ±  0,0005, c =  5,6058 ±  0,0005 A; Z n a =  2,6590 ±  0,0005, c =  
4,9351 ±  0,0009 A; Mg a =  3,2022 ±  0,0002, c =  5,1991 ±  0,0004 A; Be a =  
2,7553 ±  0,0004, c =  4,4493 ±  0,0003 A; fi-Sn a =  5,8194 ±  0,0003, c =  3,1753 ±
0,0009 A. (Z. Kristallogi'., Kristallgcometr., Kristallphysik, Kristallehem. [Abt. A. d. 
Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 84. 20—44. Dez. 1932. Berlin-Dalilem. Kaiser- 
W ilhelm-Inst. f. Metallforsch.) S k a l i k s .

Hikoroku Shóji, Sontgenographische Unte.rsuchungen iiber die Orienticmngs- 
dnderung des Krystallgitters bei Modifikationsdnderung einer Substanz. Die wesentlichen 
Ergebnisse der Arbeit wurden bereits C. 1932. II . 3193 referiert. Die vorliegende M itt. 
ist ausfuhrlicher u. bringt Reproduktionen einer Reihe von L A U E -A ufnahm en. (Z. K ri
stallogr., Kristallgcometr., ICristallpliysik, Kristallehem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., 
Minerał., Petrogr.] 84. 74—84. D ez. 1932.) S k a l i k s .

L. Vegard, Die Struktur von fl-Sticksloff und die verschiedene Phosphorescenz- 
fdhigkeit der beiden Formen des festen Stickstoffs. Die S truktur von /3-St-ickstoff wurde 
m it einer A pparatur untersucht, die im wesentlichen der bei der S trukturbest. des 
a-Stickstoffs yerwendeten (C. 1 9 3 0 .1. 482) ahnlich war. Die Kiihlflache — ein Kupfer- 
stabchen in  der M itte der Róntgenkammer — wurde durch regulierbaren Warme- 
transport von einem m it fl. H 2 gekiihlten Kupferstab auf die zur Bldg. des /J-Stickstoffnd. 
erforderliche Temp. (oberhalb 37° absol.) gebracht. Die Rontgenanalyse fuhrte zur 
Annalime einer hexagonalen Elementarzelle m it dem Achsenyerhaltnis c/a =  1,651 u. 
a — 4,039 A, in guter Ubereinstimmung m it R u h e m a n n  (nachst. Ref.). Aus dem durch 
die Analyse festgestellten seheinbaren Zusammenfallen der Atomzentren des Molekiils
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wird gefolgcrt, daB die Atome im  /3-Stickstoff keine im Gittergerust fixiertc Lage haben 
(Richtungsstreuung der Molekiilachsen), wahrend beim a-Stickstoff dic Atome der 
molekularen Strukturelemente bestimmte Lagen haben (die Molekiilachseu sind „fest- 
gefroren"). Ais wahrscheinliehste Ursache wird Rotations- oder Priizessionsbewegung 
angenommen. Die Bewegungsfreiheit der Molekiilachsen auBert sich auch im ver- 
gróBerten Molekularvolumen des /J-Stickstoffs gegenuber der a-Modifikation (47,12- 
10~24 cm3 gegen 45,33-10-21 cm3). Da in deń friiheren Arbeiten (C. 1932. II. 3382) 
gezeigt wurde, daB die Phosphorescenz des a-Stickstoffs zum Teil durch t)bergange 
aus metastabilen Zustanden bedingt ist, so wird das Aufhoren der Phosphorescenz im 
/?-Stickstoff durch Zerstóren dieser Zustiinde durch die Rotations- oder Priizessions- 
bewegung gedeutet. Das dauerhafte Nachleuchten einiger Banden (N2, N4-Serie) wird 
ais eine A rt Chemiluminescenz gedeutet, indem die Lichtemission boi der Verbindung 
der bei der Anregung getrennten Atome stattfindet, wobei die Zwischenzustilnde bei 
der Molekiilbldg. metastabil sind. Es wird vermutet, daB auch im gasfórmigen N2 bei 
genugender In tensitat der Kathodonstrahlonanregung u. bei geniigend kleinem Druck 
die charakterist. Banden des a-Stickstoffs auftreton sollen. Einige Folgerungen fiir die 
Nordliehtforschung werden erwahnt. (Z. Physik 79. 471—91. 2/12. 1932. Oslo, Physikal. 
Inst.) B o r is  R o s e n .

Martin Ruhemann, Róntgenograpliische TJntersucliungen an Jesieni Stickstoff und  
Sauerstoff. Es wird ein App. beschrieben, m it welchem Einkrystalle niedrig schm. 
Substanzen hergestellt u. naeh dem Drehkrystallverf. untersucht werden kónnen. 
Ferner wird eine D EBYE-SCH ERRER-Kam era angegeben fiir Strukturunterss. an niedrig 
schm. Substanzen zwischen 80 u. 16° absol. Beiden App. gemeinsam is t der C. 1930. 
II. 3605 referierte Gegenstromapp. zur Kalteerzeugung. Die experimentelle Technik 
wird ausfiihrlich beschrieben. — (i-Stickstoff. Aus den Drehaufnahmen licBen sich 
wegen der unbekannten Drehachse irrationaler Orientierung zunachst keine Aussagen 
machen. Es wurden daher Pulveraufnahmen bei 39 ±  1° hergestellt, die auf eine 
hexagonal dichteste Packung fuhrten: c/a sehr genau 1,633, a =  4,034 ±  0,009 A.
2 Moll. im Elementarkorper. — a.-Stickstoff. Pulveraufnahme bei 20° absol. Die kub. 
Indizierung von V e g a r d  (C. 1930. I. 482) wurde im wesentlichen bestatigt: a =  
5,67 ±  0,02 A. Doch ist naeh der vorliegenden Aufnahme auch die Raumgruppe 2'ft° 
nicht ausgeschlossen (naeh VE6ARD: 2"). — a- u. fi-Sauerstoff. Pulyeraufnahmen 
bei 16° bzw. bei 29 rh 1° absol. Aus den einander sehr iihnlichen Aufnahmen kami 
man sohlieBen, daB die a-/J-Umwandlung die S truktur sehr wenig, aber immerhin merk- 
lieh beeinfluBt. Mit der von Mc L e n n a n  u. W i l h e l m  (C. 1927. II . 1122) angegebenen 
raumzentrierten rhomb. Zelle lassen sich die meisten Linien gut erklaren, doch sind 
einige Ausnahmen vorlmnden. Die von Mc L e n n a n  bestimmte S truktur kommt also 
der Wirklichkeit sehr nahe, kann aber doch nicht ais endgiiltig richtig angesehen 
werden. — y-Sauerstoff. Mit beiden App. wurden Aufnahmen gemacht, sie waren 
aber unvollkommen; es kónnen daher keine eindeutigen Resultate mitgeteilt werden. 
Vermutet wird hexagonal-dichteste Packung. (Z. Physik 76. 368—85. 1932. S tu ttgart, 
Inst. f. theoret. Physik d. Teehn. Hoehsoh.) S k a ł i k s .

C. Hermann und M. Ruhemann, Die Krystallstruktur von Quecksilber. F ur die 
Unters. iiber die Strukturen von Stickstoff u. Sauerstoff (vgl. vorst. Ref.) wurde eine 
A pparatur benutzt, die Drehaufnahmen von Einkrystallen der genannten Elemente 
herzustełlen erlaubte. Doch war m an gezwungen, um eine zufalhg beim Wachsen der 
Itrystalle bevorzugte Richtung zu drehen. Es sollten nun an einem einfachen Beispiel 
die besten Hilfsmittel fiir derartige zufallig orientierte Drehaufnahmen festgestellt 
werden. Hierzu -wurde Hg gewahlt, dessen S truktur bisher nur aus Pulveraufnahmen 
abgeleitet wTorden ist. — Aufnahmen bei — 50° wurden m it einem Diagramm aus- 
gewertet, das im  Original abgebUdet ist; sie bestatigen die zuerst von Mc K e e h a n  
u. C i o f f i  vorgeschlagene Struktur. Auch die Best. der Drehachse u. die yollstandige 
Indizierung der Aufnahmen lieB sich ohne Schwierigkeit durchfiihren. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeom etr., Kristallphysik, Kristallchem. (Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., 
Petrogr.) 83. 136—40. Ju li 1932. S tu ttgart, Inst. f. theoret. Physik.) Sk a l ik s .

G. Allard, Rónłgenographische Unlersuchung einiger Boride. Die Róntgenanalyse 
der von A n d r i e u n  (C. 1930. I. 2071) dargestellten Boride von Ca, Sr, Ba, La, Ce, 
Nd, Gd, Er, Yb, Y u. Th bestatigt die yerm utete Isomorphie (a =  4,05—4,19, bei BaB6 
4,38). Die S truk tur der Boride ist kub. m it den Metallatomen an  den Gitterecken u. 
einem eingebauten Oktaeder aus den 6 -B-Atomen (mit 1,7 A Atomabstand) im Mittel- 
punkt. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 1213—15. 1 Tafel. Okt. 1932.) R. K. M u l l e r .
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Felix Machatschki, Krystallchemic der Silicate. Die H auptbautypen der Silicatc 
werden besprochen. Die Silicate des Orthotyps sind gekennzeiehnet durch das A uftreten 
von einfaehen unabhangigen SiO.,-Tetracdem oder geschlossenen Verbiinden von S i04- 
Tetraedern, denen benachbarteS i04-Tetraeder zwar einzelne O-Atome gemeinsam haben, 
aber niclit m it Tetraedern benachbarter Verbiinde. Je  nach der Anzahl der Tetraeder 
treten  Formeln [Si20 7], [Si30 9], [Si0O18] auf. Teilt jedes Si04-Tetraeder ein O-Atom 
m it dem in der K ette dariiber u. darunter liegenden S i04-Tetraeder, so ergibt sieli 
fiir die K ette die Formel co [S i03]~2 der Metatypus, wobei ein weitgehender E rsatz 
von Si+4 dureli A1+3 auftreten kann (rhomb. u. monokline Pyroxene). Seitlich sind 
diese negativen K etten durch groBere Kationen miteinander verbunden u. abgesatt., 
so daB Mg-, Fe-, Li-, Al-Atome von 6 O-Atomen u. Ca- u. Na-Atome von 8 O-Atomen 
umgeben sind. Entstelien Doppelketten, so bilden sieli die fiir Beryli charakterist. 
Seehsringe aus S i04-Tetraedern (Amphibole). In  den Silicaten vom Glimmertyp m it 
ihrer Zugehorigkeit zum monoldinen System m it starker hexagonaler Pseudosymmetrie 
treten die beiden Bauprinzipien der Vereinigung der S i04-Tetraeder zu Seehsringen in 
Form von zweidimensionalen Netzen (ahnlich den Benzantlirenringen) m it der Ver- 
einigung von A 1(0H ,0)6 bzw. Mg(OH,O)0-Oktaedern zu ebensolchen Netzen auf. Im 
G itter des Feldspattyps h a t jedes Si-Atom 2 O-Atome m it dem benachbarten Si-Atom 
gemeinsam. Benachbarte S i04-Tetraeder haben also 2 Ecken gemeinsam. Ein solches
3-dimensionales Geriist der Zus. oo [S i02] h a t wabenartigen Charakter u. enthalt 
groBere Hohlriiume. W ird in einem solchen Geriist Si durch Al ersetzt, so wird es 
sta rk  negativ geladen u. betriiehtlich aufgeweitet, wobei in die Liicken pro Al-Atom 
ein Na-Atom eingebaut wird. Es entsteht aus oo [S i02] — >-oa Na[AlSi04]. (Geol. 
Forening. Stockliolm Fórhandl. 54. 447— 70. Nov./Dez. 1932.) E n szlin .

O. Hassel und N. Luzanski, JRontgenuntersuchungen des Ammoniumdifluorids 
{NHąHFo). (Vgl. C. 1933. I. 752.) Die zur Unters. yerwendeten NH4HF„-Krystalle 
wurden durch Einengen von HF-haltigen wss. Lsgg. bei Zimmertemp. erhalten. Das 
LAUE-Bild senkrecht zur Basisebene ergab rhomb. Symmetrie, jedocli m it bedeutender 
Anniiherung an die trigonale Symmetrie. Das aus den Drehdiagrammen gefundene 
Achsenyerhaltnis betrug 0,977: 1 : 0,444, welches m it dem aus opt. Bestst. erm ittelten 
ubereinstimmt, wenn die c-Aehse halbiert wird. Ein an der Flacho (001) aufgenommenes 
BRAGG-Diagramm ergab fiir die Rontgenperiode den W ert von 3,68 A. Aus den Dreh
diagrammen konnten weiter die Kantenlangen des rechtwinkligen Elementarkórpers 
zu 8,14, 8,33 u. 3,68 A erm ittelt werden. Die Anzahl der Moll. in der Elementarzelle 
bereehnet sich daraus u. aus der nach der Schwebemethode erm ittelten D. von 1,50 
auf 4. Ais tatsachliche Raumgruppe kommt die Gruppe Vhvs in Betraclit. (Z. Kri- 
stallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallehem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., 
Minerał., Petrogr.] 83. 448—59. Nov. 1932. Oslo, Univ., Mineralog. Inst.) KtEVER.

C. Gottfried und C. Schusterius, Die. Struktur von Kalium- und Ammonium- 
perclilorat. Die S truktur wurde aus Messungen der absol. In tensita t (Metliode von 
B ra g g )  einer Reihe von Rcflexionen bestimmt. — Beide Salze krystallisieren rhomb.- 
bipyramidal, Raumgruppe Vhw, u. enthalten 4 Moll. im Elementarkórper. KCIO4: 
a =  8,834 ±  0,006, b == 5,650 ±  0,004, c =  7,240 ±  0,005 k .  —  N H f i lO ^ .a ^  9,202 ±
0,006, & =  5,816 ±  0,004, c =  7,449 ±  0,005 A. — Auf drei Spiegelebenen parallel (010) 
in Punktlagen m it 2 Freiheitsgraden liegen 8 K  bzw. 8 N H4, 8 Cl u. 8 0 . Die rest- 
liehen 8 O befinden sieli in allgemeinster Lage. Die Param eter wurden bestimm t. — 
Das K(NH4) ist von 12 O-Atomen umgeben; der m ittlere Abstand K (NH4)—O be- 
triigl 3,02 (3,12) A. Jedes Cl ist von 4 O-Atomen umgeben, die ein nicht vollkommen 
regelmaBiges Tetraeder bilden; der Abstand O—O im Tetraeder betragt im Mittel 2,36 
(2,42) A, der Abstand Cl—O 1,44 (1,49) A. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., K ristall
physik, Kristallehem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 84. 65— 73. 
Dez. 1932. Heidelberg, Mineralog.-petrograph. Inst. d. Univ.; Berlin-Dahlem, Kaiser- 
W ilh.-Inst. f. Silicatforsch.) S k a l ik s .

John G. Albright, Die Kryslallstruldur von Lithiumsulfal. Die S truktur wurde 
aus L au e - u . Schwenkaufnalimen bestimmt. Monokliner Elementarkórper m it a  =  8,25, 
6 =  4,95, c =  8,44 A u. f} =  107° 54'; er en thalt 4 Moll. Li2SO.,. Raumgruppe

(-P 2ila)- Die Parameterwerte VTn-den mit Hilfe der bekannten GroBe des S 0 4- 
Tetraeders zunaclist annahem d fixiert u. dann durch Intensitatsbereehnungen kon- 
trolliert. Die schlieBlich erm ittelte S truktur enthalt regulare SO,r Tetraeder m it den 
Abstanden S—O =  1,50 A u. O—O =  2,45 A. Li ist von 4 O umgeben, von denen 
jedes einer anderen S 0 4-Gruppe angehórt. Diese 4 O ergeben ein fast regulares Te-
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traeder m it den Entfernungen Li—O =  1,97 u. O—O =  3,20 A. (Z. Kristallogr., K ri
stallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abfc. A. d. Z. Kristallogr., Minera!., 
Petrogr.] 84. 150—58. De z. 1932. Univ. of Chicago, Ryerson Phys. Lab.) S k a l i k s .

W. Nieuwenkamp und J. M. Bijvoet, Die KrystaU.struklur von Bleibromid, PbBr 
Spektrometr. Messung der Basisreflexo in Vcrb. m it einer Neubest. des krystallograph. 
Achsenverhaltnisses fuhrte auf folgende Idcntitiitsperioden: a — 4,716, 6 =  8,02,
c =  9,485 ±  0,01 A. Die Elementarzelle enthiilt 4 Moll. PbB r2. Raumgruppe F ft10. 
Diese Ergebnisse sind in Ubereinstimmung m it den friiher von B rA e k k e n  u . H a ra n G  
gewonnenen (C. 1928. II . 2219). Samtliche Atome konnen nur in den Symmetrie- 
ebenen untergebraeht werden, d. h. in den 4-zahligen Lagen 0 u  v, 1/2 1/2 — u d ,
0 1/2 +  u  1/2 — v, 1/2 u ł/2 +  v m it u0 v0 fiir Pb, u l vl fiir B rx u. u2 v2 fiir B r2. Mit Hilfe 
von ionometr. u. photograph. Intensitatsmcssungen wurden die Param eterwerte fest- 
gelegt: u0 =  0,015 ±  0,005, % =  0,61 ±  0,01, u2 =  0,23 ±  0,01, =  0,087 ±  0,003,

=  0,075 ±  0,01, f 2 =  — 0,17 ±  0,01. — Dics ist ein neuer, bei Verbb. AX2 bisher 
nicht aufgefundener S trukturtypus. Die Halogenionen bilden eine verzen'te hexagonale 
Packung; sie werden von den Pb-Ionen auseinandergedrangt, so daft diese von 3 Ba- 
Ionen aus derselben (hexagonalen) Schicht u. von je 3 aus den bciden benachbarten 
Scliichten, also im ganzen von 9 benachbarten Br-Ionen umgeben sind. Die Halogen
ionen zerfallen in zwei krystallograph. ungleichwertige Gruppen B rx u. Br2; die Bi'! 
sind von 4, die Br2 von 5 Pb-Ionen umgeben. Diese Koordination ist dieselbe wie in 
PbFCl u. PbFB r (vgl. C. 1932. II. 169). — Es besteht eine einfaclie Beziehung zum 
P b J2: Die tlberfuhrung des PbBr2-Gitters in das Schichtengitter P b J 2 besteht in 
einer Ordmmg der Br-Ionen in der Spiegelebene zu einer unverzerrten hexagonalen 
Schicht u. einer Translation der Pb iibor ±  (Vi 00), so daB die Pb der Ebene (100)„ u. 
die von (100)l/a beide naeh (100)1/, geraten, wahrend (100)’/̂  unbesetzt bleibt. Im  Bromid 
streben die P b ” eine gróBere Koordinationszahl (9) an, indem sio sich zwischen den 
Anionen einer anstoBenden Schicht hindurch denen einer zweitnachsten Schicht nahern. 
Die Pb-Ionen tu n  dies in  Zickzackreihen nach der 6-Achse des Bromids, abweehselnd 
nach oben u. naeh unten, so daB die hexagonale Symmetrie (des P b J 2) zu der von F 7ł16 
herabgesetzt wird. Die Spaltbarkeit nach 001 u. die Doppelbrechung werden durch 
diese S truktur erklart. Die Brechungsindices parallel den krystallograph. Achsen 
(fiir Na-Licht) wurden naeh der Prismenmethode gemessen: na =  2,553, nb =  2,476, 
n c — 2,434. — In  einer Nachschrift wird Ubereinstimmung m it den kurzlich veroffent- 
lichten Resultaten von B r a e i c k e n  (C. 1932. II . 2789) fiir PbCl2 festgestellt, u. es werden 
die Ergebnisse einer neuen, von B r a e k k e n  durchgefuhrten, volIstandigen Struktur- 
best. des HgOU kurz mitgeteilt. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., KristaUphysik, 
Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 84. 49—61. Dez. 1932. 
Amsterdam, Lab. f. Krystallographie d. TJniv.) SKALIKS.

J. A. A. K ete la a r, Die Krystallslruktur v o ji PbF2. Ds es nicht gelang, Krystalle 
der Verb. zu ziichten, konnten nur Pulveraufnahm en (von der unterhalb etwa 200° 
stabilen, nichtreguliiren Modifikation) hergestellt werden. Die Pulveraufnahmen zeigten 
groBe Ahnlichkeit m it denen des Chlorids u. Bromids u. lieBen sich unter Zuliilfenahme 
der Indizierung der Chloridaufnahme leicht indizieren. o — 3,80 ±  0,01,6 =  6,414; 0,02, 
c =  7,61 ; t  0,03 A. 4 Moll. im Elementarkorper. Rontgenograph. D. 8,75. Die pykno- 
metr. bestimmte D. (D l\i =  8,24) ist wolil stets zu niedrig, weil, wie aus den Pulrer- 
diagrammen hervorgeht, immer kub. PbF2 (D. 7,66) beigemischt ist. — Bzgl. der 
Strukturdiskussion wird auf die Arbeit von NlEUWENKAiiP u. BiavoET (vgl. vorst. 
Ref.) verwiesen. Der Param eter der Pb-Atome in c-Richtung lieB sich zu etwa */s—V» 
bestimmen. — Mit den iiblichen Vorstellungen von dem EinfluB der Atomradien u. 
der Polarisierbarkeit der Anionen ist die S truktur nicht im Einklang. Es wird sich 
hier wohl um die meist nicht hervortretende Polarisierbarkeit des Kations handeln, 
welche die Stabilitatsverhaltnisse der S trukturtypen andern kann. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeom etr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., 
Petrogr.] 84. 62—64. Dez. 1932. Amsterdam, Anorgan.-chem. Lab. d .U niv .) S k a l i k s .

Ernest Gordon Cox, Die Kryslallstrulclur ton fi-Arabinose. Die von A n d r e s s  
u. R e i n h a r d t  (C. 1931. II . 2307) vorgeschlagene S truktur, in welcher das Mol. der 
/S-Arabinose eine offene K ette  bildet, is t sowohl aus chem. wie aus rontgenograph. 
Griinden unhaltbar. Vf. yerweist auf seine friiher mitgeteilten Ergebnisse (C. 1931-
II . 3097). (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A. d. 
Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 84. 45—48. Dez. 1932. Birmingham, Univ., 
Chem. Dep.) S k a l i k s .
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R. F. Hunter, Elektroneniheorie der Beweglichkeit im Dreiatomsystem. Von tauto- 
meren Dreiatomsystemen sind am besten bekannt die Systeme m it beweglichem 
Wasserstoff, dio allgemein wiedergegeben werden. konnen durch: [H] X — Y  — Z  ^  
X  =  Y  — Z  [H], Man kann sich vorstellen, daB der Vorgang in  Stufen erfolgte:
1. Dissoziation des beweglichen Wasserstoffes (Proton). 2. Verteilung der im Dreiatom
system (Anion) zuriickgebliebenen Ladungen durch Verschiebung von Elektronen.
з. Wiederanlagerung des Protons an das organ. Anion an der neuen Bindungslucke. 
Dieser Vorgang ist nur ein besonderer Fali einer allgemeineren Erseheinung: der 
K a t i o n o t r o p i e  (z. B. Umlagerung der M etallderiw . von Verbb. wie Nitro- 
m ethan oder Diketonen). Der Unterschied zwischen dem beweglichen Wasserstoff u. 
dem beweglichen Metali liegt nur in dem yerschiedenen Stabilitiitsgrad der Kovalenz- 
bindung. Die Beweglichkeit in solchen Systemen wird hauptsachlich von der relativen 
S tabilitat der organ. Anionen, in denen die reelle Isomerisierung erfolgt, abhangen; 
das Gleichgewieht zwischen den beiden Formen wird von der S tabilitat der Anionen
и. der Starkę der kovalenten Bindungen m it den Kationen abhangen. — Prinzipiell 
ahnlich liegen die Verhaltnisse, wenn die bewegliche Gruppe (Br, OH) ein stabiles 
Anion bildet: A n i o n o t r o p i e .  Beispiele hierfur sind von BuRTON u. I  NO OLI) 
beigebracht worden. (Current Sci. 1. 69. Sept. 1932. Aligarh, Muslim Univ.) L o r e n z .

J. Mattauch, Uber neue Methoden der Massenspektrometrie. In  Weiterfiihrung des 
Gedankens, hoehfreąuente Wechselfelder fiir die Geschwindigkeits- u. e/m-Bcst. von 
Kathoden- u. K analstrahlen zu verwenden sowie Gesehwindigkeitsfilter fiir Elektronen u. 
Ionen einzubauen, wird vom Vf. eine Apparatur fiir die Prazisionsanalyse von K anal
strahlen konstruiert. Das Gesehwindigkeitsfilter bestand aus zwei gleichen Konden- 
satorplatten in einer bestimmten Entfernung. Die Kanalstrahlen passieren naeh dem 
Verlassen der Al-Kathode einen zweiteiligen K anał u. treten durch einen Schlitz in 
das eigentliche Filter. Naeh crfolgter Parallelisierung gelangen die Strahlen in das 
erste Kondensatorpaar, dcm in einiger Entfernung ein zweites, exakt gleiches Kon- 
densatorpaar folgt. Durch einen weiteren Schlitz verlassen nur Ionen m it einer be
stimmten Lineargeschwindigkeit das F ilter ohne Rucksieht auf ihre Masse. Zur Analy- 
sierung des Strahls auf seine Massen wird ein elektr. Radialfeld benutzt. Darauf gelangen 
die Strahlen durch einen Schlitz an den Auffanger eines HoEFMANN-EIektrometers. 
Die Erzeugung der K analstrahlen erfolgte m it Hilfe der WlENschen Durehstromungs- 
methode. Vf. beschreibt den Vorgang der Messung im einzelnen. Fiir jede M. wurde 
ein scharfes Maximum erhalten, das hauptsachlich von der verwendeten Oberschwingung 
abhangt. Fiir die Ionen N+, Ń2+, C+ u. CH3+ bestand die Fiillung des Von'atsgefaBes 
auf Luft, fiir 0+  aus 0 2 u. fur H+ aus einem Gemisch aus H 2 u. 10% C02. Bei den 
hier vorliegenden Messungen waren noch keinerlei Vorkehrungen fiir weitgehende Prii- 
zision, wie Konstanthaltung der Temp., Thermostat fiir den K rystall des Oscillators usw. 
getroffen. Trotzdem betragt bereits bei diesen Messungen der Fehler bei keinem der 
gemessenen Ionen H, C, N, N 2 u. O mehr ais 2% 0 gegeniiber den besten Messungen 
der Isotopengewichte. Die Messungen des Vf. wurden durch ein zweites Massenspektro- 
meter kontrolliert, das naeh der Methode der gleiehzeitigen Einw. eines homogenen 
magnet. Feldcs u. eines radialen elektr. Feldes arbeitet. (Physik. Z. 33. 899—903. 
15/11. 1932. Wien, Erstes physikal. Inst.) G. S c h m id t .

R. Bowling Barnes und M. Czerny, La/3t sich ein Schroteffekt der Photonen mit 
dem Auge heóbachten ? Entspreehend dem Schroteffekt der Elektronen muB man einen 
Schroteffekt der Photonen erwarten, d. h. ein S tro m  von Photonen muB bei konstant 
gehaltenen iiuBeren Bedingungcn statist. Schwankungseffekte zeigen, die bei kleinen 
Photonenzahlen groBe prozent. W erte erreichen mussen. Die von den Vff. angestellten 
experimentellen Unterss. zeigen, daB das dunkeladaptierte Auge eine so grofle Emp- 
findliclikeit besitzt, daB es Lichtblitze, bestehend aus 40—90 Photonen, sehon wahr- 
nehmen kann. Die dann zu erwarteriden statist. Schwankungen liegen gerade an der 
Grenze des Unterscheidungsyermógens des Auges, so daB die Moglichkeit besteht, 
daB gewisse Helligkeitsschwankungen, die man beim Beobachten schwachster Licht- 
quellen wahrnimm t, mindestens zum Teil auf dem Schroteffekt der Photonen beruhen. 
(Z. Physik 79. 436—49. 3/12. 1932. Berlin, Physikal. Inst. d. Univ.) S k a l i k s .

H. Stoli, E in  einfaches Verfahren zur Auswerlung der Planckschen Strahlungs- 
gleichung. E in graph. Naherungsverf. zur Auswertung der PLANCKschen Strahlungs- 
gleichung wird entwickelt, das davon ausgeht, daB die K uryen konstanter Temp. bei 
Darst. in logarithm. Koordinaten fiir die meisten Falle der Praxis ais deckungsgleich 
angesehen werden konnen. Nennenswerte Abweiehungen treten nur im langwelligen
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Gebiet auf; sio kónnen dadurch. klein gehaltcn werden, daB ais Ausgnngskurye eine 
n icht zu entfernt licgende Temp.-Kurye gewiihlt wird. (Z. teclm. Physik 14. 44—46.
1933. Ulm.) ” L o r e n z .

F. L. Verwiebe, Eine Slmhlung, die durch Sto/3 von Itanalstrahlen angeregt ist. 
Vf. liefi m it 50 kV beschleunigte Wasserstoffkanalslrahlen auf eine M etallplatte 
fallen u. beobaclitete die von der P la tte  ausgehende Strahlung. Sie bestand haupt- 
sachlieh aus neutralen H-Atomen. Ferner enthielt sie Protonen, die p rakt. die gleiclie 
Geschwindigkeit liatten wie die einfallenden u. die 1. LYMAN-Linie (1216 A). Liclit 
von kiirzerer Wellenlange konntc n icht beobachtet werden. (Pliysic. Rev. [2] 42. 
902—03. 15/12. 1932. Chicago, Univ.) ‘ L. E n g e l .

W. de Groot, Die Lichtcmission bei Gasentladungen, insbcsondere ton Resonanz- 
linien. Vf. berechnet die Intensitatsverteilung innerhalb einer Resonanzlinie u. dic 
Gesamteraission fiir eine Entladung in einem Metalldampf-Edelgasgcmisch, welche 
durch parallele flachę W andę (I.) oder durch eine zylindr. W and (II.) begi'enzt ist. 
U nter der Voraussetzung iiberall gleicher Elektronentemp. T c, des Abfalls der Elek- 
tronenkonz. nach der W and hin nach S c h o t t k y  u. der Dopplerverbreiterung fiir die 
Ausstrahlung eines Atoms wird abgeleitet, daB die Linie starkę Selbstumkehr zeigen 
kann, ferner, daB bei geniigend hoher Dampfdichte u. Elektronenkonz. das Gesetz 
von L a m b e r t  annaliernd richtig ist. Der reehner. Befund wird m it Messungen an 
der positiven Saule in Na-Edclgasgemisclien yergliclien unter Beriicksichtigung des 
Einflusses der strahlenlosen Ubergange zwischen den 3 p-Niveaus. N icht bertick- 
sichtigt wurde die negative Absorption, dic Verringerung der Anzahl n. Atonie dadureb, 
daB ein Teil von ilinen angeregt oder ionisiert ist, ferner das Auftreten sekundarer 
Prozesse. (Stufenweise Anregung hoherer Zustande.) Dic Diffusion der Atonie ver- 
sehiedener A rt gegen die Lichtąuantendiffusion wird yernachlassigt. (Physica 12. 
289-—310. 1932. Eindhoyen, Philips’ Gloeilampenfabrieken.) A s CHERMANN.

Donald Statler Villars, Die Energiesclialen und statistischen Gewichte polyatomarcr 
Molekule. Zusammenfassender Bericht iiber die Grundlagen u. Ergebnisse der Banden- 
spektroskopie von zwei- u. niehratomigen Moll. (Chem. Reviews 11. 369—436. Dez. 
1932. Whiting, lud . S tandard Oil Co. Research Labor.) LORENZ.

A. Campetti, Die Bandenspeklren und die Isotopie. Uberblick iiber den gegen- 
wartigen Stand des Problems der Erkennung von Isotopen im Bandenspektrum. 
(Nuovo Cimento [N. S.] 9. CLIII—CLXIV. Aug.-Sept.-Okt. 1932.) R. K. M u l l e r .

Adolfo T. Williams, Die letzten Linien und ihre Anregungspotentialc. Ausfuhrliclie 
Wicdergabe der C. 1933. I. 900 ref. Arbeit. (An. Soc. cient. argent. 114. 261—72. 
Nov.-Dez. 1932. La P lata , Physik. Inst.) R . K . Mu l l e r .

V. Weisskopf, Zur Theorie der Kopplungsbreite. Zusatzlich zu C. 1932. I I . 334 
wird abgeleitet, daB die durch die Dipolwrkg. allein hervorgerufene StoBdampfung 
gleichartiger Atome nur von der Dichte, n icht von der Temp. des Gases abhiingig 
ist. Die allgemeine Form  einer Absorptionslinie unter Beriicksichtigung der Kopplung 
wird berechnet u. im Diagramm dargestellt. Einige Experimente werden diskutiert. 
(Z. Physik 77. 398—400. 1932. Charków, Ukrain. Physico-techn. Inst.) B e u t l IOR.

Lorne A. Matheson, Die Intensitat von ultraroten Absorptionsbanden. (Vgl.
C. 1932. I- 349.) E in AbsorptionsgefiiB m it NaCl-Fenster wird m it U ltrarothcht aus 
einem Monochromator bestrahlt; die durch die Lichtabsorption bewirkte Erwiirmung 
wird mittels Olmanometer gegen ein gleiches „Kompensations‘SGefa8 in der gleiehen 
therm . isolierenden Unihiillung gemessen. Ferner wird die durchgegangene Energie 
absol. mittels Thermosaule (u. aus den opt. Eigg. des Monoehromators) gemessen. 
Die Schichtliiiigen des absorbierenden Gases werden yariiert u . dic Extrapolation 
auf o durchgefiihrt. Fiir die Grundschwingungsbande (4,66 / 1) in CO wird die Gesamt- 
absorption zu 1,18 X 1013, fiir die 1. Oberschwingung zu 1,54 X 1011 gefunden. Die 
Linienform kann am besten ais L oR EN TZ -StoB breite  g e d e u te t  werden; die Linien- 
breiten sind dann 0,10 bzw. 0,12 cm- 1  bei Atmospharendjuck, woraus StoBąuerschnitte 
von 5,5 bzw. 6,1 A folgen. — Die Lebensdauer des Zustands m it v =  1 wird 0,0180 sec. 
Die Linienbreiten sind geringer ais friiher fiir U ltrarotlinien bestimmte. (Physie. 
Rev. [2] 40. 813—28. 1932. Ann Arbor, Univ. of Michigan.) B e u t l e r .

L. A. Somrner, Uber den langwelligen Teil des sichtbaren Speklm m s des Nacht- 
himmellichtes. Mit einem lichtstarken Spektrographen wird der rote u. gelbe Teil des 
Naehtliinimelleuchtens aufgenommen. Dispersion im R ot: 1000 A pro m m ; die Ver- 
messung wird auf 1 A Genauigkeit angegeben, wobei die Dispersionskuryen von anderen 
P latten m it Neon-Aufnahmen entnoiumen wurden. Die Zuordnung erfolgt zu Linien
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aus dem O I-Spektrum : ). 6300 u. 6363 A, ferner zu Banden des O., u. des H 20 , die 
teilweise sonst noch nicht beobachtet wurden. Tabelle von 34 Banden oder Linien 
zwischen 5206 u. 7290 A. F ur die Entstehung der Schwarzung bei 6300 A von der 
In tensitat (6) werden 3 Ursachen: O-Atome, Ó2-Banden u. H 20-Banden angegeben, 
6365 A tr i t t  m it In tensitat (1 ) auf, ferner 22 weitere Linien oder Banden (von 34) m it 
In tensitat (0). „Es ist moglich, daB Schwarzungen dieser In tensitat teilweise keino 
reellen Linien entsprechen. Diese fraglichen Linien sind trotzdem in der Tabelle mit- 
gefiihrt, weil es einfacher ist, die Wellenlangen fortzulassen, falls sich ihre Irrealitat 
herausstellen sollto, ais sie erneut zu beobaehten. Dagegen ist im Falle em euter Beob- 
achtung ihre Rcalitiit sichergestellt". — Einige Vermutungen iiber die 0,-Banden 
werden diskutiert, ebenso die Móglichkeiten fiir die Entstehung des Nachthiinmel- 
leuchtens. (Z. Physik 77. 374—90. 1932. Berlin, Physik. Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

Rupert Wildt, Uber das ultrarote Spektrum des Planetem Saturn. Vergleich des 
Jupiter- u. Saturnspektrum s. Diskussion der CH.r Banden. (Naehr. Ges. Wiss. 
Gottingen, Math.-physik. KI. 1932. 356— 59. Gottingen, Univ.-Sternwarte.) Bo. Ro.

S. Tolansky, Die Hyperfeinstruktur im  Bogenspektrum von Brom und Jod. Die 
schon in der yorlaufigen Mitt. (C. 1931. II. 677) angegebenen Ergebnisse werden noch- 
mals genauer besproehen, die Arbeitsmethode wird beschrieben. Die Koppelungsregeln 
des Kernspins m it dem Moment der Elektronen werden diskutiert. Dabei zeigt sich, 
daB bei B r die Aufspaltung des Terms 4 p i b p  kleiner sein mu (3 ais die des Terms
4 p* 5 s. Das stim m t im wesentlichen aueh m it den Beobachtungen iiberein. Die Ab- 
weichungen sind dadureh zu erkliiren, daB die angewandte Vektormethode fiir die
4 p l 5 jj-Terme keine sicheren Resultate ergibt. Wegen der einzelnen Resultate vgl.
C. 1931. II. 677. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 136. 585—604. Jun i 1932. New- 
castle-upon Tyne, Armstrong-College, Physics Dep.) H o l e m a n n .

G. Hettner, Eine Doppelbande des fest en Cldorwasserstoffs. Es wird die benutzte 
A pparatur zur Best. des Absorptionsvermógens von festem HC1 im Wellenlangengebiet 
von 1,5 /i bis 4,15 fi beschrieben. Bei T  =  87° absol. wurde eine Doppelbande ge- 
funden, dereń Mitte bei 3,66 /« liegt. Die entsprechende Bandę des Gases liegt bei
з,46 /(. Bei T  =  20° absol. ist der langwellige Teil der Bandę fast yollstandig ver-
schwunden. Aus der Unsymmetrie der Bandę bei 20° wird geschlossen, daB die HC1- 
Molekiile die Móglichkeit zur Rotation innerhalb des Gitters besitzen miissen. Der 
Verlauf der geinessenen Kurve stim m t allerdings nicht m it dem der Naherungsweise 
bereehneten iiberein. Ebenso laBt sich derV erlauf der von C lu s iu s  (C. 1929.1. 2733) 
gemessenen spczif. Warmen bei tiefen Tempp. weder unter der Annahme der freien 
Drehbarkeit noch der, daB das HCl-Molekiil im G itter einen ebenen R otator darstellt, 
wiedergeben (vgl. auch C. 1931. II. 3572). (Z. Physik 78. 141—55. 21/9. 1932. Berlin, 
Physik. Inst. d. Univ.) H ó ł e m a n n .

Gerhard Jung und Heinrich Gude, Molekulspeklren und ihre Anderung durch 
ziuischenmolefoilare Krafte. I. Die Festigkeit der NH-Bildimg im gasfórmigen, fliissigen 
und gelósten Ammoniak. Es wird die Lage der 4. u. 5. Oberschwingung einer yon 3 fi 
ausgehenden Rotationsschwingungsbande im gasfórmigen u. fl. NH 3 sowie in den Lsgg. 
v o n  NH., in H ,0 , CH3OH, Isopropjdalkohol, n-Butylalkohol, i-Amylalkohol, Glycerin, 
Cyclohexanol u. I)iV E R Sscher Fl. gemessen. Die Banden sind in den Lsgg. zu langeren 
Wellen yersclioben u. zwar nim m t die Versehiebung in der oben angegebenen Reihen- 
folge vom W. zur DiVERSschen Fl. zu. Sio wachst proportional der Yolumenkonz.
и. ist um so gróBer, je kleiner die Wellenlange der Bandę ist. Die Verschiebung wird
ais Lockerung der N—H-Bindung durch die umgebenden Lósungsmittelmolekiile ge
deutet. (Z. physik. Chem. Abt. B. 18. 380—400. Sept. 1932. Grcifswald, Physik.-Chem. 
Abt. d . Chem. Inst.) H o l e m a n n .

D. H. Weinstein, Eine unlere Grenze fiir  den Grundzusland des Heliumatoms. Es 
wird wellenmechan. eine Gleichung abgeleitet, aus der eine untere Grenze fiir den 
Grundterm eines Systems ausgedrtickt durch den W ert des nachsten hoheren Terms 
angegeben werden kann. Die Anwendung auf das Heliumatom liefert: —6,2 R  gegeniiber 
—5,818 R  der Erfahrung. (Physie. Rev. [2] 40. 797—99. 1932. Pasadena, California. 
Inst. of Technol.) B e u t l e r .

D. H. Weinstein, Untere Grenze fiir  den Grundzustand des Heliumatoms. Die 
genaue Berechnung eines Integrals, das in der vorst. Arbeit abgeschatzt worden war, 
ergab nun einen W ert, der zu niedrig liegt. Wenn jedoch die von H y l l e r a a s  (C. 1929.
I. 2856) angegebenen Funktionen eingefuhrt werden, ergibt die Berechnung des Vfs.
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einen befricdigenden W ert. (Physic. Rcv. [2] 41. 839. 15/9. 1932. Califoniia Inst. 
of Technology.) J u z a .

T. L. de Bruin, Das Spektrum des zweifach ionisierten Neons, Ne I I I .  (Kon. Akad. 
Wetensch. Amsterdam, Proc. 35. 819—26. 1932. — C. 1932. II . 3201.) H o l e m a n n .

H. Kirschbaum, IniensitatsverhdUnis im  Heliumspektmm bei Uberlageru/ng von 
Kanalstrahlenbewegung und elektriscJie.ru Feld. Es wird die Lichtemission von He-Kanal- 
strahlen untersucht, die einem elektr. Feld ausgesetzt werden. Mit Hilfe einer Doppel- 
róhre kann die Emission beobachtet werden bei gleicher u. entgegengesetzter Richtung 
yon elektr. Feld u. Kanalstrahlen sowie, wenn beide senkrccht aufeinander stehen. 
Die photograph. Aufnahmen werden m it einem Flintglasspektrographen von moglichst 
groBer Lichtstarke g e m a ch t u. m it e inem  HARTMANNschen S p e k tra lp h o to m e te r  aus- 
gewertet. Mit Hilfe eines von S t a r i c  (C. 1911. II. 1008) angegebenen Schwarzungs- 
gesetzes w erd en  die Schwiirzungen auf Intensitiiten umgerechnet. Es werden dic 
Ergebnisse fiir 16 Linien im Bereich von 5876—3889 A angegeben. Es zeigt sieli, daB 
die Intensitiiten von der Richtung des elektr. Feldes abhiingig sind u. zwar ist die Ab- 
hangigkeit fiir verschiedene Linien yoneinander yerschieden. Diese Intensitats- 
unsymmetrien werden in Analogie zu dem schon friiher beim H„ beobachteten Effekt 
(vgl. S t a r k ,  C. 1930. I. 3402) durch eine axiale u. polare S truk tu r des He-Atoms 
gedeutet. (Ann. Physik [5] 14. 448—62. 1/8. 1932. Aachen, Physik. Inst. d. 
T . H .)  H o  LEM ANN.

T. Takamine, L. S. Ornstein nnd J. M. W. Milatz, Absorpiionsmessungen an 
Bahnerlinien in  einem Neon-Wasserstoffgemisch bei kondensierter Entladung. Es werden 
Absorptionsmessungen an den Linien der Balmerserie in einem Gemiseh von Ne mit 
sehr geringen Merigen AVasserstoff ausgefiihrt, das durch kondensierte Entladungen 
angeregt wird. Die gemessenen Verhaltnisse der Absorptionskoeff. IIf)/Hy, Hy/H (5 u. 
H ijH c werden m it den nach der SCHRpDlNGERschen Theorie berechneten verglichen. 
Die W erte stimmen innerhalb der Fehlergrenzen uberein. (Z. Physik 78. 169—76. 
21/9. 1932. Utrecht.) " ' H o l e m a n n .

L. S. Ornstein und A. A. Kruithof, Das Beslehen einer Boltzmannsclien Yer- 
leilung fiir die Bandennueaus bei durch Eleklronenslofl angereglem Wąsserstoff. In 
einem ElektronenstoBrohr m it Gluhdraht, Gitter u. feldfreiem Raum wird f l2 von
0,03 mm Druck durch Elektronen yon 20—30 V  u. 0,2—1,5 m A (auf 50 qmm) angeregt. 
Die H 2-Banden werden in groBem Spektrographen aufgenommen u. die A R 2 1,0-Bande 
(Bezeichnung nach M e c k e )  wird in bezug auf ihre ln tensita t ausgewertet. Es wird 
das R e s u l ta t  erhalten, daB e ine BoLTZM ANN-Verteilung fiir dic an g ere g te n  Ternie 
besteht, in welche die Energiewerte der angeregten Termo eingesetzt werden. Die 
charakterist. Temp. steigt dann m it der Stromstarke yon 290° absol. bis 365° absol. 
Die Frage wird offen gelassen, weshalb nieht die unteren Energiewerte —  die ja  wegen 
ilirer uberragenden Haufigkeit in die Temp.-Verteilung eingehen sollten — eine ein- 
fache Darst. der Intensitatsyerhaltnisse e rlau b en . (Z. Physik 76. 780—81.1932. Utrecht, 
Physik. Inst. d. Univ.) BEUTLER.

Louis Russell Weber und H. M. Randall, Das A  bsorpt i on sspektrmn des Wasscr- 
dampfs jenseits 10 /i. Mit einem selbstregistrierenden Ultrarot-Spektrographen m it 
60° KBr-Prisma u. Verstiirker-Anordnung wird dic Absorption von H 20-Dam pf (Zimmer- 
tcinp. gesiitt.) zwischen 10 /i u. 23 fi aufgenommen. Registrierkurye reproduziert; 
Tabelle von ca. 60 Linien. Die Auflosung des Spektrums ist nieht Yóllig gelungen, 
seine Deutung steht noch aus. Ob ein Rotations-Schwingungsspcktrum, das Endo 
eines Rotationsspektrunis oder eine Uberlagerung von beiden yorliegt, bleibt noch 
offen. (Physic. Rev. [2] 40- S35— 47. 1932. Ann Arbor, Univ. of Michigan, Phys. 
Lab.) “ ' B e u t l e r . '

Karl Sjogren, Uber den Starkeffekt der Wasserstofflinien. In  einem Kanalstrahl- 
rohr durclilaufen H-Kanalstrahlen ein homogenes, senkrccht zur Strahlrichtung 
stehendes elektr. Feld von 1,0 oder 1,5 mm Elektrodenabstand u. 180 000 V/cm max. 
Feldstarke. Der STARK -Effekt wird aus A u fn ah m en  in G la ssp ek tro g rap h en  groBer 
Dispersion an II^ u. Hy vermessen. Daraus wird die Aufspaltungskonstante des linearen 
STARK -Effekts zu C =  6,47-10” 5 (m it ±  l°/oFehler) berechnet. Dieser W ert stim m t 
m it der ą u an ten m e ch a n . Theorie yóllig u b ere in , w a h ren d  der fr iih e r  (yon S t a r k ) 
gemessene 6%  Abweichung hatte. (Z. Physik 77. 290—95. 1932. Lund, Physik. 
Inst.) ~ B e t jt l e r .

Y. T. Yao, Uber den inrersen Starkeffekt bei den zweiten Gliedem der Ilauptserien 
ton Rubidium und Ciisium. Es werden Absorptionsaufnahmen an Rb-Dampf bei
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135— 140° u. Cs-Dampf von 115—120° in 8 cm Schichtlange im homogenen elelctr. 
Fcld (1,65 mm Plattenabstand, Feldstarke bis 85 000 V/cm) m it Kohlebogen ais Licht- 
ąuelle in 2. Ordnung eines 6 m-Gitters durchgefuhrt. Die Rotverscliiebungen der
2. Glieder der Hauptserien-Dubletts sind proportional den Quadraten der Feldstarken. 
Bei Cs zeigt sich fur beide Komponenten der Hyperfeinstruktur-Aufspaltung eine 
Verschiebung um den gleichen Betrag; bei hohen Feldstarken sind die Einzelkompo- 
nenten diffus (Auftreten ,,verbotener“ Komponenten der Hyperfeinstrulctur ?). An 
der Cs-Linie 4555 A wird Verstarkung der Absorption im elektr. Feld beobaclitet. 
Der Vergleich der Befunde m it den ąuantenmechan. Bereelmungen ( K i r k w o o t j )  
ergibt gute t)bereinstimmung. (Z. Physik 77. 307—31. 1932. Potsdam, Astropliysikal. 
Obsorv.) BEUTLER.

H einrich  K uhn , Uber Spektren von uneclit gebundenen Molekiilen (Polarisaticms- 
molekiilen) K 2, N a2, Cs2 und Verbreiterung von Absorptionslinien. (Ygl. C. 1930. II. 
1337.) Die Absorptionsspektren von K- u. Na-Dampf werden in einem Eisenrohr 
boi Drueken von einigen hundert mm aufgenommen. Zur Vermeidung der Diffusion 
der Metalldampfe an die (Juarzfenster (an den gekiihlten Rohrenden) wird H 2 oder N3 
von 100—300 mm Druck zugefiigt. Aufnahmen im Quarzspektrographen (ca. 5 A/mm 
Dispersion bei 2500 A) zeigen ca. 20 Glieder der Hauptserien. Die Absorption im Cs- 
Dampf wird bei 430° (30 mm Druck) in einem GlasgefiiB mittels 1 m-Gitter (8,5 A/mm,
2. Ordnung) aufgenommen. — Es werden neben den Absorptionslinien dicht benachbart 
Absorptionsbanden gefunden, die sehmal u. diffus sind. Sie werden Polarisationsmoll. 
zugeschrieben, die aus angeregten u. unangeregten Alkaliatomen (StoBzustand) ent- 
stchen; die Bindungsenergie betriigt ca. 0,1 V, so daB im therm. Gleiehgewicht eine 
Anzahl soleher „unechten11 Moll. vorhanden sein muB. Diese Moll. seien im Triplctt- 
Zustand (Spinrichtungen der Atonie parallel); die durch Polarisationskriifte ent- 
standene Muldę bei gi-oBen Atomabstiinden sei von vergleichbarer GroBe m it den durch 
Austauschkrafte in Singulettmoll. bestehenden. — In  Cs-Dampf tr i t t  bei Druck- 
erhóhung eine Verbreiterung der Absorptionslinien nach ro t unter Bldg. einer scharfen 
Kante nach kurzeń Wellen hin auf; Absorptionsbegleitbanden liegen bei dem 4555 bis 
4593 A-Dublott an den kurzwelligen, beim 3877/88 A — u. den hoheren Dubletts an den 
langwelligen Seiten der Einzellinien. Die asy mm. Verbreiterung wird durch die in 
Cs besonders weitreichenden Polarisationskriifte erklart; nicht geąuantelte StoB- 
zustande haben bei 8 A Entfernung noch eine potentielle Energie von ca. 100 c n r 1 
(Z. Physik 76. 782—92. 1932. Góttingen, 2. Physik. Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

A. L. Narayan und A. S. Rao, Uber das Kemspinmoment des Tl-Aloms. Die 
Hyperfeinstruktur der Tl-Linie 3776 war durch die fruheren Verss. (vgl. C. 1931. II. 
3573) noch nicht geklart worden. Neue Verss. ergeben, daB die Linie 6 Komponenten 
besitzt. Die komplexe S truktur der Linie kann unter der Annahme erklart werden, 
daB der 2P 1/.-Term  wie der 2P s/t-Term eine Isotopenverschiebung um 0,05 zeigt; eine 
Komponentę kann dann nicht untergebracht werden. — Leichto Anderung der An- 
regungsbedingungen verursacht erhebliche Anderungen im Intensitatsyerlialtnis der 
Komponenten. (Current Soi. 1. 75— 76. Sept. 1932. Kodaikanal Observatory.) L o r e n z .

Jonas Soderqvist, Die Spektren Mg I V  und A l V im  exlremen Ullraviolelt. 
Zwischen Al- oder Mg-Elektroden (6— 8 mm dicke Stabe) wird ein Vakuumfunken 
erzeugt; zur Gewinnung von Eichlinien wird eine der Elektroden durch eine solche 
aus Achcson-Graphit ersetzt. Aufnahmen im Vakuumspektrographen von 325—95 A 
liefern in Mg IV u. Al V je ca. 40 Linien, die in Tabellen nach l  geordnet m it Intensitat, 
Wellenzahl u. Zuordnung aufgefuhrt sind. In  Mg IV werden 25 Terme fixiert; die 
tiefsten sind (1 s)- (2 s)~ (2 p)^ 2P J/, bei 883 659 u. ~P'/, bei 881 433 cm-1 , dariiber 
liegen (1 s)- (2 s)- (2 pY  3 s 2>4P  u. 2D  bei ca. 300 000 cm-1, der Term 2 a (2 p)a -S  
liegt bei 572 132 cm-1. Entspreohend sind in Al V 27 Ternie gewonnen worden; 
die tiefsten -P yZl'/. liegen bei 1 244 660 bzw. 1 241 220 cm-1, die (analog zu Mg IV 
gebaute) Gruppe dariiber bei ca. 460 000 cm1; 2 s (2 p )6 bei 885 850 cm-1 . Die Terme 
gehoren meist dem Dublett-, einige dem Quartettsystem an; die Grenzen sind 3P, 1D 
u. 1S  des Mg++++ oder Al5+. (Z. Physik 76. 756—59. 1932. Upsala, Physik. Inst. d. 
Univ.) “ B e u t l e r .

John L. Rose u n d  L. P. Granath, Die Hyperfeinstruktur des Bleis. I n  e in e r H o h l- 
k a th o d e  w ird  gew ohnliches o d er au s  U ran erzen  gew onnenes P b  in  e in e r H e -E n tla d u n g  
(0,01 bis 2 m m  D ru ck ) u n te r s u c h t;  A u fn ah m en  im  E  2-Q u arzsp ek tro g rap h en , F e in - 
zerlegung  m itte ls  zw eier LuM M ER -G EH R K E-Platten. E s  e rg ib t sich , daB d ie  L in ien  
2663 A, 2614, 2613 u . 2577 A des P b  I  e in fach  sin d , dagegen  k o m p lex : 4168, 4062,
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4058, 4019, 3739, 3G83, 3671, 3639, 3572, 2873, 2833, 2823 u. 2802 des Pb I  u. 4368 
4245, 3786, 3016 u. 2948 A des Pb II. In  Pb206 sind diese Linien samtlieh einfach, 
Die Hyperfeinstruktur-Termaufspaltungen von s 3P 0>1 u. p  3P 0, 1( 2 von P b207 werden 
berechnet; die Sehwerpunkt-e der Terme des Pb207 liegen zwischen jencn fiir Pb206 
u. Pb208. Die Isotopieaufspaltungen sind in Pb I I  grofier ais in Pb I. — Auf einige 
Intensitatsanomalien wird hingewiesen. Die Analyse stim m t gut m it don Ergebnissen 
von K o p f e r m a n n  iiberein. — Im  Uranblei (Belgisch-Kongo) wird P b207 in grófierem 
Prozcntsatz gefunden ais Pb208. — Zahlreiche Strukturbilder von Linien sind reprodu- 
zierfc. (Pliysie. Rev. [2] 40. 760—78.1932. New York Univ., Univ. Heights.) B e u t l e r .

J. B. Green und R. A. Loring. Zeemaneffekt im Spektrum des B le i l l l .  Auf- 
nahmen des ZEEM A N-Effekt des Pb III-Spektrum s m it Eeldstiirken bis 41 000 GauC 
im 7 m -Gitter ergeben die Mógliehkcit, die Theorie von H o u s t o n  iiber gemischte 
Kopplung an den j-W erten der 6 s 7 p-Konfiguration (3P 0, i, 2 u- 1Pi) zu priifen. Es 
bestehen Unstimmigkeiten, die wolil durch Stśrungen infolge Termen aus den Konfi- 
gurationen 6 p- u. 6 s 7 d zu deuten sind. (Physic. Rcv. [2] 40. 883—84. 1932. Columbus, 
Ohio State Univ„ Me n d e n h a l l  Lab. of Physies.) B e u t l e r .

T. S. Subbaraya, Hyperfeinslruklur der Quecksilberlmien. (Vgl. C. 1933. I. 903.) 
U nter Zuhilfenahme der vom Vf. friiher angcgebenen Schemata (C. 1932. II. 3056) wird 
die Hyperfeinstruktur der Linien 3131,84 (6 3P j — 6 1Dt), 5026 (6 1P 1 — 8 3S l) u. 
3663 (6 3P» — 6 1D„) analysiert. Die Resultate weichen in einigen Punkten yon denen 
von S c h u l e r  u. J o n e s  (C. 1932. II. 1596) wesentlich ab. Es wird auf die prinzipielle 
W ichtigkeit hingewiesen, die Ursache der Diskrepanz zwischen den Resultaten ver- 
sehiedener Vff. festzustellen. (Current Sci. 1. 99—-100. Okt. 1932. Bangalore, Central 
College, Departm. of Phys.) B o r is  R o s e n .

Paul H. Garrett, Mittlere Lebensdauer der Quecksilberlinien /. 2537 und /. 1849 A. 
In  einem Quarzgefa6 wird Hg durch ElektronenstoB von einer Gliihkathode aus angeregt; 
die Spannung wird in Hochfrequenz unterbrochen. Das Licht (2537 A) fallt auf eine 
Zn-Photozelle, dereń Spannung auch ais Hochfrequenz gleieher Periode unterbrochen 
wird. Durch Phasenverschiebung unter Variation der Freąuenz kann die Abklingdaucr 
des Leuchtens gemessen werden: 1,08 ( ±  0,01)-10“ 7 sec. Bei den geringen Drueken 
(3-10” 1 mm Hg) sei Absorption u. Reemission der 2537 A-Strahlung im Elektronen- 
stoCrohr zu vernachlassigen. — Der Absorptionskoeff. der Linie 1849 A wird beim 
Hg-Druck von —30° in 1 mm Schichtdicke gemessen (2537 A sei dabei zu yernaeh- 
lassigen), indem die Gesamtabsorption der Linie mittels Photozelle bestimmt wird. 
Es ergab sich ein Absorptionskoeff. von 6,2-10_ n , woraus die mittlere Lebensdauer 
des 21P 1-Terms sich zu 2,9-10-10 sec ( ±  25%) ergibt. (Physic. Rev. [2] 40. 779—90. 
1932. Columbia Univ., Physies Lab.) B e u t l e r .

H. Magliano, Bemerkungen iiber die Absorption der Resonanzlinie 2537 im  Queclc- 
silberdampf. Die Messungen des Absorptionskoeff. fur die Mitte der 2537 A-Linie des 
Hg-Dampfes von K u n t z e ,  K o p f e r m a n n  u . T i e t z e ,  Z e m a n s k y  u . H u g h e s  u. 
T h o m a s  werden reehner. gemafi den jeweiligen Experimentalbedingungen verglichen. 
Die Abwcichungen der W erte untereinander werden aus der A rt der Erm ittlung des 
maximalen Absorptionskoeff. k„ aus der Gesamtabsorption erklart. Ais untere Grenze 
fiir k0 bei 20° fiir dio Linienmitte wird k0 =  5,78 ±  0,13 cm-1  angegeben. (Z. Physik 76. 
793—98. 1932. La P lata, Facultad de Cienc. Fisicomathcm.) B e u t l e r .

K. Wieland, Absorplions- und Fluorescenzspektren dampffórmiger Quecksilber- 
lialogenide. I . HgJ.,. Bindungsverhaltnisse vgl. Sp o n e r , C. 1931.1. 2437. — In  einem 
QuarzgefaB von 4—5 cm Lange u. dunnwandigen, halbkugeligen Fenstern wird H gJ2 
eingeschmolzen u. im elektr. Ofen auf 100—300° erhitzt. Das Absorptionsspektrum 
wurde m it H2-Lampe in kleinem FluBspatspektrographen (bei 1850 A : 25 A pro 111111 
Dispersion) auf olsensibilisierten P latten  aufgenommen. Zur Erzeugung yonFluorcscenz 
wurde ein kondensierter Funke 0,6 kW  mittels FluBspatlinse in das H gJ2-DampfgefaB 
abgebildet; senkrecht dazu wurde im Quarzspektrographen kleiner Dispersion in 2 Stdn. 
die Fluorescenz aufgenommen. Zur Analyse der Anregungsgebiete fiir die yerschiedenen 
Fluoreseenzserien werden Zn-, Ca-, Cd- u. Mg-Funkcn m it F iltern benutzt, dereń 
Durchlassigkeit im U ltraviolett begrenzt ist. K alkspat (4 mm) bei 2050 A; Luft 24 cm 
Sehichtlange, 740 mm Druck bei 1850 A, Luft von 12 cm Schichtdicke u. 20 mm 
Druek bei ~1700 A, diinnes Quarzfenster bei 1450 A. — E r g e b n i s s e :  2 Gebiete 
diskontinuierlicher Absorption: a  bei 2080 u. fi bei 1800A werden gefunden; in a werden
4, in /3 12 Banden tabellar. angegeben. Die Gebiete kontinuierlieher Absorption bedeuten
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Zerleguhg in 11. u. angeregte Teilchen u. bewirken eine Fluorescenz seitens des ent- 
stehenden angeregten HgJ*. Im  einzelnen sind die Beobachtungen:_______________

Erregungsgebiet Absorptionsmaximum Fluorescenz

a 2660 A; 4,6 Volt
2260—2100 A b 2240 A; 5,5 „ B. 4450—3500 A; 3,4 Volt

<  1870 A c 1920 A; 6,4 „ C. 3100-2800 A; 4,05 „
<  1750 A d 1730 A; 7,1 „ D. 2800-2650 A; 4,5 „
<  1600 A e ~  1600 A; 7,7 „ E. 2700-2500 A;

Das Fluorescenzsystem D besteht aus ca. 35 Banden (Tabelle), von denen 20 in 
die Formel v =  361 .'50 + 1 7 5  v ' — 120 v" zusammengefaBt werden; im System C: 
v =  32784 4- (233,3 v' — 2,25 v'-) — (124,0 v” — 1,0 v"2) werden 50 K anten be- 
schrieben. B. konnte infolge diffus kanellierter S truktur nocli nieht analysiert werden, 
ca. 40 Banden werden bezeichnet (Tabelle). Alle diese Banden gehóren dem H gJ an, 
seien Ubergange von angeregten Termen zum Grundterm ; das Spektrum E  ist nocli 
niclit einzuordnen. — Diese Banden treten alle auch bei Entladungen in HgJ„ im G eisz- 
LER-Rohr auf. lii Fluorescenz erseheinen neben den Banden die Hg-Linien. — Die 
Bindungsfestigkeit H gJ„— y  H gJ -f- J  wird zu 0,6 (±0,06) Volt angegeben. Das 
crste Absorptionskontinuum a) bei 2660 A ergibt Zerlegung in H gJ +  (angeregtcs) 
(2P '/:-) J» alle kurzerwelligen Kontinua ergeben n. (2P s/»-)J-Atome u. angeregte HgJ- 
Moll. Da nie photochem. Zerfall in 2 n. Prodd. beobachtet wurde, sei HgJ„-Dampf 
eine Atom-, keine Ionenyerb. (Z. Physik 76. 801— 13. 1932. Bristol, II. H. WUls Physie. 
Lab.) ” B e u t l e r .

K. wieland, Absorplions- und Fluorescenzspelclren dampffonniger Quecksilbcr- 
halogenide. I I . H gBr2 und IlgCU. (1. vgl. vorst. Ref.) Die Absorptionsspektren yon 
HgBr„ u. HgCL werden bis in das SdiU M A N N -G ebiet hinein untersucht. Sio bestehen, 
neben 1 oder 2 diskontinuierlichen Bandensystemen, aus 4 kontinuierliclien Gebieten 
(a, b, c u. d). — Bei Lichteinstrahlung in a, b u. c wird je  ein 2-atomiges Fluorescenz- 
spektrum erregt (B, O, D). Scliema:

HgX2 +  h va =  HgX* +  X, HgX* =  HgX +  h vp  h (va -  vf ) >  Q1
((?! =  Dissoziationsenergie von HgX2— >-HgX +  X). Der den Fluorescenzbanden- 
systemen gemeinsame untere Blektronenterm entsprieht wahrsclieinlieh dem Grund- 
zustąnd von HgX, wahrend der angeregte obere Zustand (HgX*) in der Grenzc in 
Hg (2riP 1) -j- X (D) bzw. H g (2 3P 0) +  X  (C, B) zerfiillt. — Das langwelligste Ab
sorptionskontinuum (a), dem keine Fluorescenz entsprieht, wird der Dissoziation in 
HgX +  X ' (metastabiles Halogen) oder moglicherweise HgX' +  X  zugeordnet. Die 
dampfformigen Quecksilberhalogenide sind nach obigem ais Atonimolekiile aufzufassen.
— Fiir dampfformiges C dJ, wird eine analoge Deutung vorgeschlagen. (Z. Physik 77. 
157— 65. 26/7. 1932. Bristol, H. H. Wills Phys. Lab.)' KuTZELNIGG.

D. G. Drummond, UUrarolabsorplion von Quarz. Me r r i t  (Ann. Physik 55
[1895], 49) beobachtete, daB die Absorption des ordentliehen u. des auBerordentlichen
Strahles in Quarz bei 2,9 /( verschieden ist. Vf. untersucht die Absorption von un- 
polarisiertem Liclit in Quarz groBcr Dicke. Der ordentliehe Stralil (parallel zur Achse) 
wird in (Juarz von 63 mm Dicke zwischen 2,83 u. 3,02 /i yollkommen absorbiert, wahrend 
der auBerordentliche S trahl (senkreeht zur Aehse) durch 83 mm Quarz noch nicht vóllig 
absorbiert ist. Die Absorption des auBerordentlichen Strahles muB in diesem Gebiet 
erheblich geringer sein ais die des ordentliehen Strahles. — Die Wellenlange einer Ab- 
sorptionsbande hangt ab von Riehtung u. Polarisationszustand des Strahles im Quarz. 
Parallel zur Achse werden folgende Banden beobachtet: 2,19 //, 3,11 //, 3,27 /t u. 3,41 //, 
sowie schwaclie Banden zwischen 2,5 u. 2,7 /(. In  gesehmolzenem S i02 wird boi 2,23 fi 
eine Absorptionsbande ahnlicher Hohe beobachtet wie in Quarz bei 2,19 //. (Naturę, 
London 130. 928—29. 17/12. 1932. Newcastle-on-Tyne, Durham  Univ. Armstrong 
Coli. Physics Dept.) LORENZ.

Hans Fesefeldt, Die Absorplionsspektra einiger Salze m it Jialogendrtigm Kaniplex- 
ionen. Es werden nach der Methode von H il s c ii  u. P o h l  (C. 1930. I. 2360) die Ab- 
sorptionsspektra von diinnen ICrystallschichten aus KCN, KCNS, PbCNS untersucht. 
Die Absorptionsbande, dereń Halbwertsbreite etwa doppelt so groB ist wie bei den 
entsprechenden Halogenidsalzen liegt bei 169 m/f in KCN u. bei 183 m/t in KCNS 
u. PbCNS. U nter Voraussetzung, daB dieser ersten ultrayioletten Absorptionsstufo 
derselbe Elem entarakt zugrunde liegt wie bei den Halogeniden (Ubergang eines Elektrons
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vom Anion zum Kation) berechnet sich fiir KCN der CoULOMBsclie Anteil der Gittor- 
cnergie zu 7,62 Yolt. Entsprechend den Halogeniden des Tl zeigt auch T1CNS nur 
eine yerwaschene, unaufgel. Absorptionsbandc, was auf die deformicrende Wrkg. des 
Schwermetallions zuruckgefiihrt wird. (Nachr. Ges. Wiss. Gottingen, Math.-physik. 
KI. 1932. 353—55. Gottingen, 1. Physik. Inst. d. Univ.) B o r is  R o s e n .

G. Herzberg und K. Franz, Flvorescenz des H 2C0  (Anregungsbedingungen und 
Schwingungsanalyse). Formaldehyd wird aus Paraldehyd entwickelt u. stróm t bei 
<  50 mm Druck durch ein FluorescenzgefiiC, in dem es m it einem Kohlebogen bestrahlt 
wird. Aufnahmen der Fluorescenz in lichtstarkem (1: 0,9) Glasspektrographen der 
Dispersion 200—600 A pro mm in 1/J bis l 1/ ,  Stunde. Bei geiingerem Druck ist dic 
Fluorescenz schwacher. Mit Hg-Lampenbestrahlung ist keine Fluorescenz beobachtbar. 
Die Aufnahme zeigt 14 breite strukturlose Banden zwischen 3706 u. 5107 A, die ver- 
schiedenen t)bergangsarten entspreehen. Eine Serie ha t die Formel: v =  26 967 ■— 
(1723 v^ ' — 10 das erste Schwingungsąuant (1713 cm-1 ) stim m t annahemd
m it dem aus dem RAM AN-Effekt fiir gelostes H 2CO bekannten W ert 1768 cm-1  (C—O)- 
Sehwingung iiberein. In  einer zweiten Bandenserie ist zu den W erten der ersten 
jedcsmal eine neue Schwingung hinzugekommen, die wahrscheinlich eine Transversal-
bewegung der H-Atome bedeutet. Formel fur diese Bandenwerto (a.,, b„, c........)
v =  26 967 — (1723 v / '  — 10 i ' / '2) — 1023 v2"  —  37 v1"-v i "  « '  =  1 ); '  aućh "diese 
Schwingung (1039 cm-1) t r i t t  im R a m a n -Spektrum auf. Diese beiden Serien werden 
durch Einstrahlung der langstwelligen Absorptionsbande 3700 A angeregtj kiirzer- 
wellige zeigen schon Pradissoziation. Eine weitere Fluorescenzserie (a1( bx, cx . . .) laBt 
sich noch nicht zweifelsfrei ins Termschema einordnen. (Z. Physik 76. 720—28. 1932. 
D arm stadt, Physik. Inst. d. techn. Hochschule.) B e u t l e r .

Robert Kremami, Max Pestemer und Paula Bernstein, Die UUravioletl- 
absorption binarer Fliissigkeitsgemische. I. Mitt. Die U.V.-Absorption des bindren 
Systems Aceton-Chloroform,. Vff. untersuchen die U. V .-Absorption von unverd. 
Aceton-Chlf.-Gemischen (Lsgg. der Geruische in  Hexan s. S c h e ib e , M ay u . F is c h e r ,  
C. 1924. I I .  2009) in der friiher verwendeten A pparatur (ygl. P e s te m e r  u . 
C e c e ls k y , C. 1932. I. 2432). Die Acetonbande bei 275 rnti wird durch HCC13- 
Zusatz n icht yerschoben, ihre Extinktion wird etwas erhóht. Die Extinktion der HCC13- 
Absorption unterhalb 240 m /i wird bei Acetonzusatz erhóht. Das Maximum der Er- 
hohung t r i t t  in beiden Fallen bei einem Geh. yon etwas iiber 70 Mol.-% des zweiten 
Stoffes auf. Der aufsteigende Ast der Absorptionskurve von Aceton wird etwas nach 
kiirzeren Wellenlangen yerschoben; bei den Gemischen m it 90 bis 18 MoL-% HCC13 
t r i t t  im Bereich zwischen 300 u. 315 m/u eine charakterist. stiirkere Ausbuchtung ein, 
die nach SCHEIBE, M ay u . F is c h e r  (1. c.) von einer Mol.-Yerb. zwischen Aceton u. 
Chloroform herriihrt. Bei den reinen Mischungen pragt sich die Ausbuchtung starkcr 
aus ais bei den Lsgg. in Hexan. Das Maximum liegt bei 70 Mol.-% Aceton, wahrend 
iiach Mcssungen der inneren Reibung (T s a k a l o t o s , Buli. Soe. chim. France 3.
[1908]. 241) eine aąuimolekulare Mol.-Yerb. yorliegt. (Mli. Chem. 61. 351— 60. Dez. 
1932. Graz, Univ. Inst. f. theoret. u. physikal. Chem.) Lor en z .

Hisamitu Nisi, Weitere Sludien iiber den liamaneffekt in  Krystallen (Phospliate 
und Silicale), Laminescenz von Zirkon. Das Verh. der R 0 4-Gruppe (mit R  =  Si, P,
S u. Cl) wird studiert. Es werden die Ramanspektren der Minerale Beryllonit, Phenazit, 
Topas, Beryli, Danburit, Zirkon u. Turmalin  aufgenommen. Die Phospliate geben die 
Freąuenzen, die man nach ihrer S truktur erwarten muB, aber die inakt. Linie der PO.,- 
Gruppe yariiert von K rystall zu Krystall. In  den Ortliosilicaten wachst die inakt. Fre- 
quenz der SiO.,-Gruppe m it der Valenz des Kations u. erleidet merldiche Schwankungen. 
In  anderen Silicaten scheint die Freąuenz der entsprechenden Linie abzunehmen, 
wenn das O-Atom der Tetraedergruppe 2 Si-Atomen gemeinsam ist. Im  Falle des 
Topas zeigte sich, daB ein Wechsel yon Beobachtungs- u. Einstrahlungsrichtung die 
relativen Intensitaten der Ramanlinien nicht yerandert, was sonst gewóhnlich der 
Fali ist (vgl. C. 1932. II. 2427). Topas, Beryli u. Turmalin geben eine oder 2 Ram an
linien von hoher Freąuenz (ca. 3600 cm-1). Zirkon weist auBer den Ramanlinien ein 
charakterist. Luminescenzspektrum auf — bestehend aus vielen linienartigen Banden
— kauptsachlieh im Blau u. Gelbgriin. (Proc. physic.-math. Soc. Jap an  [3] 14. 214—29. 
1932. Ryusyu, Uniy., Physik. Inst.) ' D a d i e u .

R. Bar, Uber die Frage nach der Existenz eines kcmtinuierlichen Ramaneffekles in  
Fliissigkeitm. Es wird untersucht, ob der kontinuierliche Untergrund, der in den 
Ramanspektren yieler Fil. au ftritt u. der bei Beobachtung senkrecht zum Einfallslicht
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meist vollstandig depolarisiert ist, eine Ramanstreuung darstellt oder nicht. Hierzu 
wird gepriift, ob das Kontinuum bei der Einstralilung von zirkular polarisiertem Licht u. 
Beobaehtung parallel zum Einfallslicht im umgekehrten Sinne zirkular polarisiert ist 
wie der einfallende Lichtstrahl. Nur in diesem Palle kann namlieh nach der zuerst 
von P ł a c z e k  aufgestellten Theorie das Kontinuum ein Ramaneffekt sein. Die Verss. 
werden an folgenden typ . Beispielen von Eli., in denen ein starker kontinuierlicher 
Grund beobachtet wurde, ausgefiihrt: BzL, Benzaldehyd, Glyccrin, Schwefelsaure,
Salpetersćiure in versehiedenen Konzz., Ameisensaure, Kalilauge, binare Gemische von 
M ethanol-Hemn u. Methanol-CS,, im Temp.-Gebict der krit. Opalescenz. Das K on
tinuum  erweist sieh in allen Fallen entweder ais Fluorescenzlicht oder ais Rayleigh- 
streuung des kontinuierliehen Untergrundes der Hg-Lampe in der Fl.. in keinem Falle 
aber ais Ramanstrahlung. An einigen der untersuchten Eli. (ani eingehendsten an 
Benzaldehyd) wird gezeigt, daB der von der Theorie geforderte Zusammenhang zwischen 
der Depolarisation bei der Senkreehtbeobachtung u. der Starkę der Umkelirung der 
Zirkularpolarisation bei der Parallelbeobachtung fiir das Ramanlinienspektrum so 
genau erfiillt ist, ais die nur qualitativenlntensitatsschatzungen diesc Priifung gestatten. 
(Z. Physik 79. 455—70. 2/12. 1932. Univ. Zurich.) D a d i e u .

E. Amaldi, Uber den Ramaneffekt des CO. Das Ramanspektrum des CO wird bei
6 a t Druck u. bei Erregung m it der Hg-Resonanzlinie 2536,6 u. Reabsorption der 
Linie durch Hg-Dampf, aufgenommen. Die R- u. P-Zweige des Rotationsram an- 
spektrums -— 10 STOlCESsche u. 12 anti-STO K ESscbe Linien — werden gefunden. 
Das Tragheitsmoment errechnet sieh daraus zu J  =  1,44- 10-3a g-cm 2. AuBerdem wird 
noch der unaufgel. Zweig der Rotationsschwingungsbande 0 — y  1, m it der Frequenz- 
verschiebung 2145 cm-1, gefunden. (Z. Physik 79. 492—94. 2/12. 1932. Univ. 
Rom.) _ " D a d i e u .

A. Langseth und J. Rud. Nielsen, Uber das Ramanspektrum des Kohlendioxyds. Es 
werden zunaehst einige Korrekturcn zu dem von den Vff. vorgeschlagenen (vgl. C. 1932.
II . 3520) Energiediagramm des COr Mol. gegeben, die durch die neuen, von den friihercn 
in einem wesentlielien P unkt abweichenden Resultate von M a r t in  u. B a r k e r  gefordert 
werden. Es werden dann Messungen des Ramanspektrums von gasformigem CO, 
mitgeteilt. AuBer den schon bekannten 4 Ramanlinien sind G neue, sehr schwaehe 
Banden beobachtet worden, die ais Maxima von positiven u. negativen llotations- 
zweigen gedeutet werden. (Z. physik. Chem. Abt. B . 19. 427—33. D ez. 1932. TJniv. 
Kopenhagen.) D a d i e u .

H. Braune und G. Engelbrecht, Uber den Ramaneffekt einiger anorganischer 
Halogenide imfliissigen und gasfórmigen Zustand. Die Ram anspektren der geschmolzenen, 
dampffórmigen u. in (A) gel. Hg-Halogenide, CdJ« in W., AsBr3 fl., PCl3, SbCl3, SnClt , 
CClt (aUe gasfórmig u. fl.) werden aufgenommen. Bei den Hg-Halogeniden ist die 
Ereąuenz der inakt. Schwingung im Dampfzustand den Dissoziationswarmen pro- 
portional. In  der Schmelze u. in Lsg. zeigen sieli dagegen systemat. Abweichungen. 
Die Differenz der Ereąuenz im gasfórmigen u. fl. Zustand waebst m it der Polaritat 
der Bindung u. betragt z. B. beim HgCl2 l l , 6°/o- Dasselbe Verh. zeigen aueh die Tri- 
halogenide des P, As u. Sb. Auffallenderweise ergab CClj-Dampf auch bei Espositionen 
bis 110 Stdn. keine Ramanlinien. Die relative In tensitat des Ramaneffektes scheint 
von den Chloriden zu den Jodiden zuzunehmen. (Z. physik. Chem. Abt. B. 19. 303—-13. 
Dez. 1932. Hannover, Techn. Hochsch.) D a d i e u .

Z. Ollano, Die Ionen des Typus M(OH)nx+ im Ramaneffekt. (Vgl. C. 1931.1. 3540. 
1932. II . 1125.) In  dem m it Hg-Lampe (). 4358, 404S, 3655, 3650) erhaltenen Ram an
spektrum einer angesiiuerten Lsg. von 2,84 u. 4,35 Molen B i(N 0 3)3 im Liter werden 
die Frequenzen 1600 u. 150 cm" 1 den Ionen Bi(OH)++ u. Bi(OH).2+ zugeschrieben.
Dem łon  NOs~ gehórt aufler den bekannten Freąuenzen 1414, 1032 u. 720 cm-1  aueh
die schon bei H N 0 3 beobachtete Freąuenz 980 cm-1  an, die nach Ansicht des Vf. der 
vierten Grundfreąuenz entspricht, die D e n n is o n  (C. 1926. I . 2171) m it 830 cm-1  
berechnet hat. (Nuovo Cimento [N. S.] 9. 264—69. Aug.-Sept.-Okt. 1932. Cagliari,
Univ., Physikal. Inst.) R . K. Mu l l e r .

Elizabeth A. Crigler, Ramanspeklrasludien. I. Diphenylmethan, aliphatisclie 
Bromide und Mercaptane. Die Ramanspektren von Dimelhylmethan, n-Hexyl- u. n-Butyl- 
bromid, n-Amyl-, n-Hexyl- u. n-Heptylmercaptan werden m it He-Erregung aufgenommen. 
Im  Diphenylmethan treten, wie zu erwarten, aliphat. u. arom at. C—H-Frequenzen 
nebeneinander auf. Die Zahl der Ramanfreąuenzen nim m t bei den hóheren Gliedern 
der Mercaptane m it der Lange der C-Kette zu. Die der C—S- bzw. S—H-Bindung ent-
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spreckenden Linien liegen in den Mercaptanen u. Athylsulfiden fast gleieh lioeh. Die 
S—H-Fi'cquenz bei 2575 cm-1 , die tieler liegt ais die C—H- u. O—H-Frequenz, la-Bt 
auf eine relativ sehwache Bindekraft schlicBen u. erklart naeh Meinung der Vf. die 
sehwach polaren lOigg. von H..S u. den Mercaptanen. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4199 
bis 4206. Nov. 1932. Baltimore, Univ.) D a d i e u .

Elizabeth A. Crigler, Ramanspektrastudien. II. Die relaliven Intensitaten der 
charakteristischen Linien in  den Ramanspektren von Benzol-Toluolmischungen. (I. vgl. 
Torst. Ref.) Es werden die Ramanspektren von Bzl.-Toluol-Gemischen (von 5 bis 
95%  Bzl.) aufgenommcn u. die Photometerkurven der Spektrogramme erm ittelt. Dabei 
zeigt sich, daB unter den vorliegenden Versuchsbedingungen, Unterschicdo von 5%  
in den Mischungen eine Anderung von mehreren Millimetern in der Hohe der Photo- 
meterkurven hervorrufen, so daB auch eine gi-ob quantitative Analyse der Mischungen 
auf diesem Wege moglich erschcint. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4207— 17. Nov. 1932. 
Baltimore, Univ.) D a d i e u .

M. Bourguel und L. Piaux, Ramaneffekt und Chemie. Allenkohlenwassersloffe. 
Studium  der Herstellung des 1,1-Dimethylallen-s. Die Ramanspektren der Allen-KW- 
stoffe (untersucht wurden bisher — vgl. C. 1932. II. 2428 — Metliyl-, Athyl-, Propyl-, 
Butyl- u. 1,1-DimethylaUen) zeigen im Gegensatz zu allen anderen Verbb. m it C~G- 
Bindung nicht die iibliche C^C-Frequenz bei ca. 1600 cm-1, sondern samtlieh eine 
eharakterist. starko Linie bei etwa 1100 cm-1 . Die Darst. allor genannten KW-stoffe 
wird angegeben; wahrend sie bei den ersten 4 Stoffen, wenn auch langwierig, so doch 
ohne grundsatzlicho Schwierigkeiten yerliiuft, stoBt die Darst. des Dimethylallcns 
auf wirkliche Hindernisse. Mit Hilfe des Ramanspektrums konnte festgestellt werden, 
daB bei der Behandlung des Dibromtrimelhyldlhyleiis m it Chinolin neben der klass. 
Rk. (Abspaltung von 2 HBr) noch eine andere — namlieli die Abspaltung von 2 Br — 
erfolgt. Man erhalt, wio das Ram anspektrum  des Reaktionsprod. zeigt, nielit Dimothyl- 
allcn, sondern ein Gemisch von Isoprcn u. Trimethylathylen. Ńeben den obigen
5 Stoffen werden noch folgende (bei der praparativen Darst. isolierte) Substanzen auf 
ihr Ramanspektrum hin untersucht: Trimethylathylen, 1-Methyl-l-athyluthylen, Isopren 
sowie 2-Brom-3-methylbuien-(2). (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 1041—62. Aug. 
1932.) D a d i e u .

Erich Huckel, Bemerkung zur Bedeutung der sogenannlen spezifisehen Exaltationen 
der Molrefraktioji w id Moldispersion. Im  Ausdruck fiir die spezif. Exaltation der Mol.- 
Refr. E S  — E jM -100 wird die Exaltation E  die sich aus Mol. - Refu-, (n-— 1 /tc2 +  2/jW/ę) 
zusammensetzt, durch das Mol.-Gew. M  dividiert. Dadurch erhalt man eine auf die 
Massencinheit bezogene GróBe, die, wie Vf. betont, auf keinen Fali die konstitutiven 
Eigg. eines Molekuls bzw. einer Molekiilgruppe beschreiben kann. Daher ist es prin- 
zipiell verfehlt beim Vergleich verschiedener Molekuło ihre spezif. Exaltationen zu 
vergleichen. Speziell wendet sich der Vf. gegen Ausfulirungen von A u w e r s  u . 
E i s e n l o h r  (Ber. dtscli. chem. Ges. 43 [1910]. 809), die die Einfulirung der spezif. 
E xaltation zu begriinden versucht haben. Fiir die spezif. E xaltation der Moldispersion 
gelten analoge tłberlegungen. (Z. physik. Chem. Abt. A. 163. 67—69. Doz. 1932. 
S tu ttgart, Inst. f. theoretische Physik d. Tećhnischen Hocbschule.) P a t a t .

S. S. Bhatnagar, K. G. Mathur und K. L. Budhiraja, Untersuchungen iiber 
Triboluminescenz. Die Vff. untersuchen mogliclist quantita tiv  die Tribolumincseenz 
von Ai'sentrioxyd, Saccharin u. U ranylnitrat. Die Krystallc werden durch einen m it 
konstanter Geschwindigkeit rotierenden Messingzylinder gepreBt u. die Seintillationen 
auf einer photograph. P la tte  aufgefangen. Die Scliwarzung der P la tte  wird photometr. 
bestimmt u. daraus die In tensitat der Luminescenzstrahlung erm ittelt. Arsentrioxyd- 
krystalle luminescieren 5—6 Stdn., Saccharin luminesciert einige Woehen (Halbwerts- 
zeit 30 Tage), U ranjdnitrat einige Monate. Mit steigender Temp. u. bei Belichtung 
nńt Sonnen, U. V. u. Róntgenlicht nim m t die Luminescenzdauer ab. Die gealtertcn 
(n ich t luminescierenden) Krystalle zeigen gegen die frischen (luminescierenden) keine 
Anderung des F ., der Leitfahigkeit u. des pn-Wertes. Eine Ausnahme bildet hierin 
U ranylnitrat, das photochem. zersetzt wird. Gelatine- u. Glyeerinzusatze schwachen 
die Luminescenz in allenFallen erheblich (bis zur Auslóscliung).— Vff. deuten ihre Verss. 
durch die Annahme, daB bei der Rrystallisation gesatt. Lsg. eingeschlossen wird, aus 
der je naeh den physikal. Bedingungen der gel. Stoff unter Lichtemission melir oder 
weniger schnell auskrystallisiert. (Z. physik. Chem. Abt. A. 163. 8— 16. Dez. 1932. 
Lahore, Indien. Chem. Labor. d. Univ. des Punjab.) P a t a t .
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K. Holzinger, iUber die Phosphoresccnz von Zirkonoxydprdparaten. Verschiedene 
Zirkonoxydpraparate zeigen nach der Bestrahlung m it ungefiltertem Quarzlampen- 
oder Bogenlampenlicht mehr oder weniger starkę Phosphoreseenz. Wenn die Phos- 
phoreseenz abgeklungen ist, kann sie durch Sonnen- oder Gluhlampenlicht wieder 
hervorgerufen werden; etwa 30 Stdn. nach der Ultraviolettbestrahlung ist das nieht 
mehr der Fali. Einige Verss. zur Herst. von Zr-Łcuchtfarben, die vorlaufig noch keincn 
Erfolg liatten, werden mitgeteiłt. (Chem.-Ztg. 56. 1022. 24/12. 1932. Hru-
sohau a. O.) KUTZELNIGG.

Winston M. Manning und W. Albert Noyesjr., Photochemische St-udien.
XIV. Die durch Quccksilberdampf semibilisierte Zersetzung des Stickozyduls. (X III. vgl. 
C. 1932. I. 1339.) Es wurde die durch Hg sensibilisierte photochem. N ,0-Zers. bei 
Drucken von einigen H undertstel mm bis einigen mm in Quarzgefafien untersucht. 
Die Lichtąuelle, eine Hg-Bogenlampe, dereń Lieht durch Corexglasfilter geschwacht 
wurde, u. das Rk.-GefaB befanden sieh unter W. Der Hg-Druck im Rk.-Raum betrug
2-10- * mm. Die Zers. wurde durch Druckmessung (Mc L e o d ) verfolgt, wobei sowohl 
der Gesamtdruck wie auch der Druck der durch fl. Luft nieht kondensierbaren Gase 
gemessen wurde. Am Anfang der Rk. steigt der Gesamtdruck etwas an u. geht durch 
ein Maximum, am Endo der Zers. ist der Druck gleich dem Anfangsdruck. Die Ge- 
sam trk. entspricht der Formel Hg +  N„0 — HgO +  N2. Der anfanglicho Druck - 
anstieg beruht auf Bldg. von NO, das sieh spiiter beim ZusammenstoB m it angeregten 
Hg-Atomen zu HgO +  N 2 um setzt. Bei der Belichtung eines N 20 —NO-Gcmisches 
setzt gleich ein Druckabfall ein: NO wird schneller zers. ais gebildot. Die Zers.-Ge- 
schwindigkeit des NO wird durch Yerunreinigungen sta rk  beeinfluBt, bei gereinigten 
Gasen zers. sieli N.,0 etwa 20-mal schneller ais NO unter śonst gleichen Bedingungen. 
Die Zers.-Geschwindigkeit des N20  ist mindestens der ersten Potenz der In tensitat 
des eingestrahlten Lichtes proportional. Die Fluorescenz des N20  wird durch Hg selir 
stark  ausgelosclit. Aus dieser Tatsache sowie aus der Zers.-Geschwindigkeit ergibt sieh 
ein groBer W irkungsąuersclmitt des N„0 gegenuber angeregtemHg (etwa 100-10“ 16 qem). 
Der photochem. PrimarprozeB ist eine der folgenden Rkk.

Hg* +  N ,0  =  NO +  N  +  Hg Hg* +  N20  =  O* +  N? +  Hg 
wobei die Ietztere wahrscheinlicher ist, aber auch beide Rkk. gleichzeitig nebeneinander 
verlaufen kónnen. Dic dabei gebildeten O- u. N-Atome reagieren m it N20  u. geben 
ais Zwischenprod. NO. Das Hg wird entweder durch angeregte Oa-Moll. oder durch O.. 
ox37diert. (J. Amer. chem. Soc. 54. 3907— 17. Okt. 1932. Providenee, Rhode Island, 
Brown Univ., Metcalf Chem. Lab.) FARKAS.

Hendrik Roraeyn jr. und W. Albert Noyes jr., Photochemische Sludien. XV. Ger- 
nnaniumtetrahydrid. Einige Bemerkungen iiber den durcli Quecksilberdampf angeregten 
Ammoniakzerfall. (XIV. vgl. vorst. Ref.) Das zu den Verss. benutzte Germanium- 
hydrid wairde von Gr. K . Teal aus NH.,Br u. Magnesiumgermanid in fl. NH 3 dargestellt. 
Das GeHj wurde gereinigt durch Umsetzung m it Na in fl. NH 3 n. Regeneration des 
GeH., durch Umsetzung des NaGeH3 m it NH.,Br. Es wurde so 99,7%ig- GeH4 fast 
frei von anderen Germaniumwasserstoffen erhalten. Das Absorptionsspektrum des 
GeH.„ aufgenommen unter Benutzung einer kondensierten H2-Entladung ais Lieht- 
quelle, zeigt auBer einem sehwachen Kontinuum bei kurzeń Wellenlangen, das Yielleicht 
einer Verunreinigung zuzusprechen ist, keine Absorption zwischen 2130 u. 7000 A 
(zwischen 1800 u. 2100 A scheint GeH., kontinuieiiich zu adsorbieren). Trotzdeni 
wird GeH4 bei Belichtung durch ein diinnes Quarzfenster in geringem MaBe direkt 
photochem. zers. Diese direkte photochem. Zers. betragt jedoch nur etwa 5%  der 
durcli Hg angeregten. Sowohl die angeregte wie die direkte photochem. Zers. liifit 
sieh durch die B ruttork. GeH4 =  Ge -f  2 H 2 wiedergeben. Der nach der Rk. ge- 
fundene Druckanstieg entspricht jedoch nieht vollstandig der Gleiehung, da ein Teil 
des H 2 durch die Glaswand adsorbiert wird. Der durch Hg angeregte Zerfall wird durch 
Zusatzgase wie N 2 u. H 2 kaum beeinfluBt u. scheint auch nieht tem peraturabhangig 
zu sein. Es werden Geschwindigkeitsgleichungen fur den direkten u. den durch Hg 
angeregten Zerfall abgeleitet, die die Ergebnisse verhaltnismaBig gut wiedergeben. 
Prim ar-Rk. scheint in beiden Fallen die Abtrennung eines H-Atoms vom GeH4 zu sein. 
Auf die Primar-Rk. folgen wahrscheinlieh mehrere sehr schnell verlanfende Sekundar-Rkk. 
Es werden versehiedene Móglichkeiten fiir den Reaktionsmechanismus diskutiert, 
ohne daB man auf Grund der bisher bekannten experimentellen Tatsaehen eine einwand- 
freie Entscheidung treffen kann. — Auch fiir den durch Hg angeregten NH3-Zerfall 
kann zwar eine, die experimentellen Ergebnisse gut wiedergebende Geschwindigkeits-
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gleiehung abgeleitet werden, jedocli reichen auch łrier die experimentellen Tatsaohcn 
iiieht aus, um den Reaktionsmechanismus einwandfrei zu erklaren. (J . Amer. chem. 
Soc. 54. 4143—54. Nov. 1932. Providence, Rliode Island, Metcalf Chem. Labor. 
Brown Univ.) R o m a n .

A. K. Bhattacharya und N. R. Dhar, Zerselzungen durch Licht in  wasserigen 
Lósungen. I. Zersetzung von Trichlorcssigsdure und Ferrirhodanid. Die Zers. der 
CCl3COOH in wss. Lsg. im Licht bei Anwendung yersehiedener Wellenliingen (Fl.- 
Filter) wird unter Benutzung einer 1000 W att-W olframlampe m it Gasfiillung, sowie 
einer Quecksilbordampflampe untersucht. Der Fortscliritt der Rk. wird durch Best. 
der Aciditat der Lsgg. durch T itration m it Ba(OH)„-Lsg. yerfolgt. In  gleicher Weise 
wird die Zers. von wss. Fe(SCN)3-Lsgg. untersucht, wobei der F ortschritt der Rk. 
(Abnahme der Fe(SCN)3-Konz.) spektrophotometr. yerfolgt wird. Bei beiden Rkk. 
ist dio Quantenausbeute abnorm hoch, wachst m it der Freąuenz der einfallenden 
Strahlung u. m it zunelimender Temp. Dio Temp.-Koeff. der Rk.-Geschwindigkeit 
sind groBer ais 1, aber kleiner ais beim therm . Zerfall u. um so kleiner, je groBer dic 
Beschleunigung durch das Licht gegeniiber der therm . Rk. ist. Die Rk.-Geschwindig- 
keit ist der L ichtintensitat nicht proportional. Bei groBer photochem. Beschleunigung 
ist die Geschwindigkeit der CCl3COOH-Zers. J7», die der Zers. von Fe(SCN)., . / ’/< 
proportional, wahrend sie bei geringer Beschleunigung sich der Proportionalitat m it 
J  nahert. — Die Best. der Lichtabsorption einer 0,1 n.-CCl3COOH-Lsg. bei 30° m it einem 
Spektrophotometer nach N u t t i n G  ergibt merkliclie Absorption im sichtbarcn Teil, 
die aber im U ltraviolett erheblich zunimmt. Dementsprechend ist die photochem. 
Zers. m it sichtbarem Licht gering, m it U ltraviolett groB. Da die zur Trennung der 
Bindungen C—Cl oder C ~ 0  erforderliche Energie nur von ultravioletter Strahlung 
geliefert wird, nehmen Vff. an, daB diese Bindungen in  wss. Lsg. gesehwacht sind, so 
daB die Zers. auch im Sichtbaren erfolgen kann. — Die Absorption der Fe(SCN)3-Lsg. 
nim m t m it steigender Freąuenz der Strahlung zu u. ist bereits unterlialb 5218 A voll- 
standig. Da die Zers. jedocli auch durch 7304 A u. sogar 8500 A erfolgt, wird hier 
eine Lockerung der C—N-Bindung durch die Ggw. des Fe "  angenommen. (Z. anorg. 
allg. Chem. 209. 123—28. Nov. 1932. Allahabad, Indien, Allahabad Univ. Chem. 
Labor.) R o m a n .

A. K. Bhattacharya, Om Prakasch und N. R. Dhar, Photochemische Reak- 
tion zwischen Brom und Kaliumomlat im  sichtbaren und ullraviolellen Licht. (Vgl.
C. 1930. II . 3513.) Die Rk. wird erneut im sichtbaren u. ultravioletten Licht unter 
Benutzung einer 1000 W att-W olframlampe m it Gasfiillung u. einer Quarzquecksilber- 
lampe u. zahlreicherFl.-Filter untersucht; die Ergebnisse der vorigen Arbeit werden im 
wesentlichen bestatigt gefunden. Der Temp.-Koeff. ist sehr groB, aber imm er noch etwas 
kleiner ais der der therm . Rk. Die photochem. Beschleunigung der Rk. ist um so 
groBer, je kleiner der Temp.-Koeff. ist. Auch die (Juantenausbeute ist sehr groB u. 
wachst m it der Temp. u. der zunehmenden Beschleunigung der Lichtrk. Die Rk.- 
Geschwindigkeit is t bei groBer Beschleunigung proportional < / ' / mi t  abnehmender 
Beschleunigung nahert sio sich der Proportionalitat m it J . Da dio Rk. auch durch 
Licht groBerer Wellenlange beschleunigt wird, ais der Absorptionsgrenze des B r, ent- 
spricht, nehmen Vff. an, dafi durch das Oxalat wie auch durch die anderen Reduktions- 
m ittel die Br-Br-Bindung gelockert wird. Die Rk. wurde dementsprechend nicht durch 
Br-Atomc, sondern dureh angeregte B r2-Molekeln ausgelóst werden. (Z. anor. allg. 
Chem. 209. 139— 44. Nov. 1932. Allahabad, Indien, Allahabad Univ. Chem. Lab.) R om.

Gr. Kogel, Ober die Deliydrienz durch Radilcalc der Kelone. Vf. weist darauf hin, 
daB die von ihm geauBerten Ansichten uber Rkk. der photochem. Valenzerlióliung des 
Sauerstoffes (C. 1921. I II . 450) gewisse Ahnlichkeiten m it der Theorie (nichtphotoohem.) 
Oxydat. u. Reduktionsvorgange yon H a b e r  u . W i l l s t a t t e r  (C. 1932. I .  778) auf- 
weisen. Die photochem. Rkk. unterscheiden sich darin v o n  den von H a b e r  u . W i l l 
s t a t t e r  behandelten Vorgangen, daB keine K etten  laufen. (Photogr. Korresp. 68. 
214— 17. Dez. 1932. Baden-Baden.) L o r e n z .

L. R. Ingersoll und W. R. Winch, Die Dispersion des Kerreffekls im  nahen 
Ultrarot. Vff. lnessen die Dispersion des Kerreffektes an CSV C^H^NO.,, Haloicax u. 
einer Reihe anderer Fil. im Spektralbereich von den Na-Linien bis ca. 2 /t nach einer 
spektro-bolometr. Methode. Die HAVELOCKsche Formel fur die KERR-Doppelbrecliung 
gibt die beobachtete Dispersion fiir ein kleines, an das Sichtbare anschlieBendes Spelc- 
tralgebiet recht gut wieder (in einigen Fallen bis 0,9 //), aber die Abweichungen nehmen
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mit steigender Wellenliingc zu. (Physic. Rov. [2] 42. 909—10. 15/12. 1932. Wisconsin, 
Univ.) ____ L. E n g e l .

A rthur Marcli, E infiihrung in  d ie m oderno A tom physik in allgem einvcrstandlieher Dar-
stellung. L eipzig : J .  A. B a r th  1933. (115 S.) 8°. M. 6.-—.

A 2. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
F. M. Denton, Dimensioncn dar fundamentalen Einheiłen. Polemik gegen die Vor- 

schlage elektr. Einheiten von Cr a m p  (C. 1932. II. 3205). Erwiderung von Cramp. 
(Naturę, London 130. 892. 10/12. 1932. Albuąuerąue, Univ. of New Mexiko.) S k a l .

A. E. van Arkel, Zusammenhang zwischen Dipolmoment und Kohasionskraften. 
Vf. wendet die ąuantenmechan. Formel fiir die Kohiisionsenergie von Atomen auf 
dio Atome mehratomiger Moll. an u. bereohnet so die Kohiisionsenergie u. das v a n  DER 
W AALSsche a der Moll. E r findet, daB sich d ie "]/a-W erte der einzelnen Atome naherungs- 
weise additiy z u ]/a des Mol. zusammensetzen. Dios entsprieht einer von VAN L a a r  
angegehenon empir. GcsetzmiiBigkeit. Eine weitere GesetzmaBigkeit ergibt sioh fiir
4-facli halogenierte M ethanderiw . aus der Tatsache, daB bei den Halogenatomen sich 
dio a-K onstanten so yerhalten wie die Molekularvolumina, V. Die absol. Tempp. 
der Kpp. sollen sich namlich yerhalten wie ( V — Vo)~/V; dabei wird fiir Vc  der Wert
11 angenommen. Diese Beziehung wird an 11 Stoffen ais richtig befunden. Der Kp. 
von CFą, dessen W ert dieser GesetzmaBigkeit zu widerspreehen sohien, ist je tz t zu 
— 130° in Ubereinstimmung m it der angegebenen Regel gefunden worden. Es zeigt 
sich auch, daB die Kpp. der angegebenen Stoffe sich nahezu additiy aus ato-
maren Beitragen zusammensetzen. — Bei Dipolmoll. yerm utet V f., daB sich
der Kp. in der gleichen Weise berechnen laBt, wie bei unpolaren Moll., u. daB 
nur fiir den Dipol ein besonderer Beitrag einzusetzon ist. Bei groBeren Moll.
soli fiir diesen Beitrag nicht das gesamte Dipolmoment, sondern die einzelnen
Teilmomente an den verschiedenen Stellen der Mol.-Oberflaohe maBgebend sein. Nur, 
wenn die Teilmomente etwa gleich sind (wie bei o- u. p-Derivv. des Bzl.) kann das 
Gesamtmoment von EinfluB sein. Diese Ansatze sind m it Erfahrungen an polarcn 
M ethanderiw . u. yerschiedenen Benzolderiw . in Einklang. Bei disubstituierten 
Athylenverbb. folgt aus den angegebenen t)berlegungen in tJbereinstimmung m it der 
Erfahrung, daB die 1—1-Verbb. niedriger sieden ais die 1—2-Verbb. u. daB unter den 
1—2-Verbb. dio cis-Verb. ctwas hoher siedet ais die trans-Verb. Bei gesatt. KW-stoffen 
besteht die Scliwierigkeit, daB m an die Teilmomente n icht lediglich aus deri Gesamt- 
momenten ableiten kann. Man kennt aber die Momente yon C—Cl, C—Cl2 u. C—Cl3 
u. kann daher einen Vergleich isomerer Moll. durchfuhren, die sich nur durch die 
Stellung des substituierten Cl unterscheiden. Es zeigt sich auch hier, daB der Kp. 
um so hóher liegt, je groBer die Summę der Einzelmomente ist. Es gelingt, diese Regel 
an zahlreichen anderen D eriw . der gesatt. KW-stoffe zu yerifizieren. (Recueil Trav. 
chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 1081— 1107. 15/11. 1932. Eindhoyen, Natuurkundig Lab. 
d. N. V. Philips Gloeilampenfabricken.) EiSENSCHiTZ.

M. Frankenthal, Uber die. DieUktrizitałskonstanlen der icdsserigen Lósungen einiger 
Aminosauren und Polypeptide. Vf. h a t am dielektr. Verh. wss. Lsgg. yon Aminosauren u. 
Polypeptiden die Annahmc von dereń Zwitterionennatur gepruft. Die Zwitterionen 
konnen sich namlich zwar nicht an der Ionenleitung beteiligen, sich aber infolge ihres 
groBen elektr. Momcnts im elektr. Fcld orientieren u. demnach einen Beitrag zur DE.

+ —
der Lsg. liefern. Das Dipolmoment des Glykokolls NH3—CH2—COO soli gleich dem 
Prod. aus Ladung u. Abstand sein, wobei letzterer gróBenordnungsmaBig gleich einer 
Tetraederkantenlange sein sollte; das Moment des Glycylglycins soli grofier sein ais 
das des Glykokolls, sollte also die DE. des Losungsm. starker erhóhen ais Glykokoll. 
Andererseits sollte Diketopiperazin wegen seines symm. Baus die DE. des Losungsm. 
nicht erhohen, sondern elier yermindern. Die DEE. wurden naeh der zweiten D ru d e -  
schen Methode gemessen (gedampfte elektr. Wellen yon 90 cm Lange, erzeugt durch 
eine Gluhkatliodemohre naeh B arichauSEN u. K urz, Physik. Z. 21 [1920]. 1; Einzel- 
heiten im Original), u. zwar wurde untersucht: Glykokoll, rac. Alanin, rac. Valin, 
rac. Prolin, d-Glutaminsaure, rac. Phenylalanin, Glycylglycin, Glycyl-l-leucin, Diketo
piperazin, d-Leucylglycylglycin u. rac. Leucylglycylglycin. — Die Verss. bestatigen 
alle Erwartungen. Aminosauren u. Polypeptidc erhohen die DE. des W., in kleinen 
Konzz. relatiy mchr ais in groBeren; die DE. scheint einem Sattigungswert zuzustreben,
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was am bestcn so erklart wird, daB die relative. Konz. der Zwitterionen unter den 
dissoziierten Moll. m it wachsender Gesamtkonz. der Lsg. abnimmt. Die Homologen 
des Glykokolls besitzen kleinere DE. ais Glykokoll, u. die DE. nimm t m it steigender 
Zahl der C-Atome ab, was vom Vf. gleichfalls so gedentet wird, daB m it steigender 
C-Zahl die Zahl der Zwitterionen abnimmt. Doeh diirfte hier auch die m it der Mol.- 
Griifie steigende Zaliigkeit auf die DE. erniedrigend wirken. DaB im Prolin keine 
N H 2-, sondern eine NH-Gruppe vorlianden ist, ist offenbar ohne wesentliclien EinfluB. 
Glutaminsaure h a t natiirlieh eine besonders groBe DE., da sie zwei Dipole im Mol. ha t 
(einen kleinen u. einen gro Ben), die sich yektoriell addieren. — Glycylglycin besitzt 
erwartungsgemiiC eine holiere DE. ais Glykokoll. DaB der Unterschied niclit sehr groB 
ist, wird darauf zuruckgefuhrt, daB das Mol. móglicherweise gebogen ist (Verkleinerung 
des Abstands zwischen den Ladungen) u. daB der Dipol der Peptidbindung dem groBen 
Dipol entgegengesetzt gerichtet ist. Dementsprechend gibt das Leucylglyeylglycin fast 
dicselben DE.-W erte wie Glyeylglycin. AuBerdem sind die W erte beim Tripeptid 
sieher nocli systemat. zu hooh, da bei ilim anomale Absorption der elektr. Wellen fest- 
gestellt wurde — bei yerschiedenen Priiparaten gleiclie W erte, also nicht durch Ver- 
unreinigungen bedingt —, wonach offenbar bei den vcrwendetcn Freąuenzen die Dipole 
des Tripeptids n icht mehr dem Feldweclisel folgen konnen, so daB die DE. kleiner 
scheint ais bei langsameren Schwingungen. Beim Diketopiperazin tr i t t  erwartungs- 
gemiiB Erniedrigung der DE. des W. ein. (Z. physik. Chem. Abt. B . 19. 328—43. 
Dez. 1032. Prag, Phys. Inst. d. dtsch. Univ.) BERGMANN.

J. W. Williams und J. L. Oncley, Dielektrizilatskonstante und PartikdgrófSe. 
Ausfuhrliche Darst. der C. 1933. I. 22 referierten Arbeit. (Physies 3. 314— 23. Dez. 
1932. Univ. of Wisconsin.) S k a l ik s .

O. J. Johnson und P. H. Carr, Einige Versuche an Elektreten. Vff. stellen Elektrete 
nach der Methode von E g u c k i  aus einer Mischung von Carnanbawadis u. KoJopho- 
niurn in elektr. Feldern von nur cinigen hundert V/cm her, wobei sie das elektr. Feld 
wahernd des Erkaltens der M. bei yerschiedenen Tempp. abschalten. Es ergibt sich, 
daB die Molekule bei einer definierten Temp. in ihrer Lagę fixiert werden, daB diese 
Temp. aber unter dem E. liegt. Vff. stellten auch aus geschmolzenem S  Elektrets 
her, untersuchten aber nicht dereń Eigg. (Pliysic. Rev. [2] 42. 912. 15/12. 1932. Ames, 
Iowa State Coli.) L. E n g e l .

Elizabeth Ann Higley und Carolyn C. Thorsen, Beweglichkeiten von Gasionen in  
Miscliungen ton CH3N O yH 2 und CH3GN-H„. In  Fortsetzung der Unterss. von L o e b  
wurden nach einer et was abgeiinderten Methode Absolutwerte der Beweglichkeiten 
gemessen. In  reinem H 2 waren die Beweglichkeiten fiir die positiven Ionen 7,12 u. fur 
die negatiyen Ionen 10,4(i cm/sec pro Volt/cm. Entsprechend wurde in reinem CH3N 0 2 
fiir beide Ionen 0,221 cm/sec u . in CH3CN 0,234 cm/sec gemessen. Spuren dieser 
beiden Gase, zu H 2 gefiigt, bewirkten eine abnorme Abnahme der Beweglichkeiten 
beider Ionen u. eine A bw eichung  vom BLANCschen Gesetz, woraus auf die Bldg. eines 
definierten Additionsprod. m it Ionen beider Vorzeichen gcselilossen wird. Die beiden 
Ionenadditionsprodd. in CH3CN sind gróBer ais die des n. Ions in H2, aber kleiner ais 
die entsprechenden Prodd. in CH3N 0 2. (J .  F ranklin  Inst. 215. 69—80. Jan  1933.) Ska.

F. M. Penning, Zweierlei negalive Charakleristiken bei Gasenlladungen. Auszug aus 
der C. 1933. I. 23 ref. Arbeit. (Z. techn. Physik 13. 577—79. 1932. Eindhoven.) L o r .

W. Krug, Die strom-starke Glimmmtladung bei Almospharendruck, eine neue Ent- 
ladungsform. Die von T iio m a  u . L e e r  (C. 1933. I. 1091) beobachteten Erscheimingen 
decken sich z. T. m it Beobachtungen des Vf. (C. 1932. II . 2295). (Z. techn. Physik 
14. 26. 1933. Freiberg i. Sa.) L o r e n z .

D. Gabor, Zur Theorie des Lichtbogenplasmas. I n  der positiven Siiule eines Licht- 
bogens haben die Elektronen eine MAXWELLsche Gesehwindigkeitsverteilung; nach 
Verss. von L a n g m u ir  (Gen. electr. Rev. 27 [1924]. 449. 766) bildet sich diese schnell 
aus u. stellt sich nach Storung in einer auBerst geringen Relaxationszeit wirder her. 
L a n g m u ir  konnte aber auf Grund von Betrachtungen iiber den Energieaustausch 
der Elektronen diese extrem schnelle Ausbldg. der M ANW ELLschen Verteilung nicht 
erkliiren u. nahm  Plasmaschwingungen an. Berechnungen des Vf., die auf den Vor- 
stellungen der D EB Y E-H uC K ELschen Theorie der E lektrolyte beruhen, ergeben einen 
so intensiyen Energieaustausch zwischen den Elektronen, daB die berechneten Re- 
laxationszeiten in die GróBenordnung der beobachteten kommen. Die elektrostat. 
Theorie kann also ohne Plasmaschwingungen die Relaxationszeit erklaren. N ur das



1933. I. A2. E lektrochem ie. T hermochemie. 1591

Obergangsgebict zwischen Elektronenstrahlen u. Bogen bleibt z. T . nocli ungcklart. 
(Z. tecliu. Physik 13. 560—63. 193:2. Berlin-Siemensstadt.) L oke n z .

A. v. Engel, Uber die Temperatur des elektrischen Lichtbogens. Vf. betrachtct 
die Zustande der im Entladungsraum  yorhandenen Teilclien u. bcrichtet iiber die 
Messung der Elektronentemp. durch Aufnahme der Strom spannungscharakteristik 
von Sondcn. (Z. techn. Physik 13. 577. 1932. Berlin-Siemensstadt.) L o r e n z .

Wolfgang Kroll, Zur Theorie der thermoeleklrischen Effekle bei tiefen Temperaiuren. 
(Vgl. C. 1932. II. 1894.) Vf. gibt eine Theorie des thermoelektr. Effektes bei tiefen 
Tempp. u. geht dabci nicht von dem Ansatz von P e ie r l s  (C. 1930. I. 2523) aus, weil 
hier uniiberbruckbare m atheinat. Schwierigkeiten auftretcn wurden. E r geht viel- 
mehr von den einfacheren Ansatzen von B l o c h  (C. 1929. I. 1303) u. N o r d iie im  
(C. .1931. II. 820) aus u. verm utet, da fi die wcsentlichen Ziige auch in einer strengercn 
Tlieorie erhalten bleiben. Der erhaltene Ausdruck fiir das Thermopotential gilt fiir 
Tempp., dic klein sind gegen 0/J/3 . (0  =  D EB Y E-Tem p.) Verss., die eine Priifung der 
Theorie ermoglichen, liegen nicht vor. (Z. Physik 80. 50—56. 6/1.1933. Leipzig.) L. E n .

P. W. Bridgman, Der Druckkoeffizient des Widerslandes von funfzehn Metallen 
bis zu Temperaiuren des flilssigen Sauersloffs hinunler. Ausfuhrliehe Darst. der C. 1933.
I. 907 referierten Arbeit. Es wurde untersucht: Pb, Mg, A l, Ag, A u , Cu, N i, Fe, Pd, 
Nb, Pt, Eh, Mo, Ta  u. W. (Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 67. 305—44. Dez. 1932. Cam
bridge, Mass., H arvard Univ., Res. Lab. of Phys.) L. E n g e l .

P. S. Tutunzitsch, Erolulion der Theorie der elektrolyliscJien Dissoziation. (Buli. 
Soc. chim. Yougoslavie 3. 109—24. 1932.) Sch o n feld .

Eugen Wertyporoch und T. Firla, Die Leitfahigkeit von AluminiumchlonĄ in 
nichtuiasserigeii Losungen. In  ahnlicher Weise wie C. 1931. II . 1542 wird nun die Leit
fahigkeit der Lsgg. von A1C13 in Athyl-, Propyl-, Isopropylchlorid, in Acetyl- u. Benzoyl- 
ehlorid gemessen. Die molare Leitfahigkeit von A1C13 in C2H 5C1 infolgc der SoIvat- 
bldg. der Autokomplexe liegt um etwa das Doppelte hóher ais fiir AlBr3 in C2H 5Br. 
Die Konstanz innerhalb des untersuchten Konz.-Gebietes lafit auf eine hohe Stabilitiit 
der Autokomplexe schliefien, die bei der Verd. nicht merklich zerfallen, die aber bei 
ihrer geringen Konz. yollstandig dissoziiert sind. Bei Propyl-, Isopropyl- u. Cyclo- 
hexylchlorid liegt das molare Leitvermógen um etwa das 30faehe hoher. Dies erklart 
sich durch Bldg. von Propylen bzw. Cyclohexen u. Einlagerung in  den Komplex. Die 
Leitfahigkeit, Farbung u. HCl-Abspaltung nim m t dementsprechend m it der Konz. 
des A1C13 u . der dam it verkniipften starkeren Propylen- u. Cyclohexenbldg. stark  zu. 
Bei Benzoylchlorid u. Acetylchlorid nim m t das molare Leityermogen weiter zu; es ent- 
stehen also auch hier, u. zwar ohne eine Vorrk., die m it HCl-Abspaltung verbunden 
ist, m it A1C13 salzartige Komplexe, in denen die Carbonylyerbb. wie ungesatt. KW- 
stoffe in  das K ation eingelagert sind. Bei einer AlCl3-Konz. von 0,02 Mol./l z. B. er- 
gibt sieli die molare Leitfahigkeit in C2H 5C1, Chlorcyclohcxan, Propyl-, Isopropyl-, 
Benzoyl- u. Acetylchlorid wie 0 ,2 :0 ,4 :0 ,9 :2 ,1 :3 ,5 :1 1 ,6 . — Bzl.-Zusatz bedingt in 
allen Fallen die Bldg. der alkylierten bzw. acylierten Verbb. u. die sehon friiher beim 
AIBr3 gefundene Zunahme der Leitfahigkeit; sie steigt aber bei C2H-C1, bei dem nur 
das Pseudosalz yorliegt, auf das 108fache, bei allen anderen, die schon Kationen- 
komplexe enthalten, auf das l,5fache. — Das von H o p f f  (C. 1931. II. 3592) u. von 
N e n i t z e s c u  (C. 1932. I I . 201) beschriebene gleichartige Verh. von hydroarom at. u. 
aromat, bzw. ungesatt. KW-stoffen t r i t t  erst bei sehr liohen AlCl3-Konzz. auf, wahrend 
in Konzz., bei denen m it arom at, bzw. ungesiitt. Verbb. hohe Leitfahigkeit u. Bk. ein- 
tr itt , Cyclohexan u. Hexan keine Leitfahigkeit oder Rk. zeigen. — Auf Grund der Ober- 
fiihrungsyerss. lafit sich bei C2H 5C1 ais Losungsni., ahnlich wie es schon bei C2H5Br 
gefunden worden war, die W anderung von vier KW -stoffresten m it einem Al an die 
Kathode feststellen. Bei Propyl- u. Isopropylchlorid, die nach HCl-Abspaltung ein- 
lagerungsfahige KW-stoffe bilden, bei Acetyl- u. Benzoylchlorid, die ais Carbonylyerbb. 
selbst salzbildend wirken, konnen hinzugefiigte KW-stoffe nur durch H inzutreten 
oder Verdriingung eingelagert werden; dementsprechend liegen die an der K athode 
wandernden Mengen des KW-stoffes unterhalb der bei C2H 5C1 gefundenen Mol- 
yerhaltnisse. (Z. physik. Chem. Abt. A. 162- 398—414. Dez. 1932. Danzig, T. H. 
Organ. chem. Inst.) L o r e n z .

G. Baborovsky und A. Wagner, Die elektrolytische Wasseriiberfuh-ung in  N aJ- 
Lósungen. Die liolle der Pergamentpapiermembran bei der Elektrolyse der wdsserigen 
Lótnmgen von Alkali- und ErdalkalifwIogeniden. (Vgl. C. 1932. I. 2438. II. 982.) Es
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werden die elektrolyt. Wasseriiberfuhrung u. die (walne) t)bcrfuhrungszahl des N a'- 
Ions in mol. u. 0,1-mol. wss. NaJ-Lsgg. bestimmt. Die ElektrodengefaBe sind durch 
Pergamentpapiermembran voneinander getrennt. Bei der mol. Lsg. verursacht die 
Membran eine Unstimmigkeit zwischen den anod. u. kathod. Zahlenwerten, die in diesem 
Fallc wahrscheinlich der Bldg. einer Komplexverb. m it AgJ, das an der Elektroden- 
oberflache entsteht, zuzuschreiben ist. Wird fiir die H ydratationszahl des J '  2 H 20  
angesetzt, erhalt man fiir N a ' 7,34 H 20 ;  fur N a ' m it 8 H 20  ergibt sieh J ' m it 2,55 H ,0 . 
Bei der 0,1-mol. Lsg. findet kcine Komplexbldg. s ta tt. Die berechnete H ydratation 
der Ionen N a ' u. J ' ergibt keine Ubcreinstimmung m it den friiher gefundenen W ertcn. — 
Vff. schrciben der Pergamentpapiermembran ein kompliziertes Verh. zu, weil sieh Un- 
stimmigkeiten der anod. u. kathod. Zahlenwerte aueh boi wss. Lsgg. von HC1, HBr, 
H J ;  Li-, Na-, K-, Ba-, Mg-Chloriden, -Bromiden u. -Jodiden gezeigt haben. D a. sie 
vor allem in konz. Lsgg. auftreten, werden sie nicht durch Elektroosmose hervorgerufen. 
Die Membran yermindert durch Adsorption die Beweglielikeit der Anionen. In  verd. 
Lsgg. ist durch starkę Quellung der Membran aueh der Durchgang der stark  hydrati- 
sierten Kationen gehindert, in konz. Lsgg. wird durch Entąuellung der Membran die 
Beweglichkeit der Kationen gróBer, so daB der Unterschied der Bewegliehkeit der 
beiden Ionenarten zunimmt. (Z. physik. Chem. Abt. A. 163. 122—32. Jan . 1933. 
Briinn, Physik.-ehem. Inst. d. Bóhm. T. H.) G a e d e .

Erich Muller und J. Janitzki, Zum  eleklromolorischen Verhalten des Nichels und 
des Kobalts. Ni u. Co schlieBen sieh im elektrometr. Verh. dem Fe (vgl. C. 1932. I I .  
1896) an. Sie betiitigen sieh nur an ladierten Stellen; die kompakten Metalle zeigen 
daher in Lsg. nur ein Grenzpotcntial, bei dem das Inldsunggehen der Ionen u. die Ab- 
diffusion des dabei entladenen H„ gesehwindigkeitsgleich sind. Durch Keiben laBt sieh 
durch Beschleunigung des Vorganges M e— y  .Me" -f- 2 e das Grenzpotential heben. 
Ob dabei fiir N i in neutraler Salzlsg. das reversible Metallpotential erreiclit wird 
(—0,197 V), bleibt fraglich. Boi Co scheint das reversible M etallpotential erreicht zu 
werden; es lage dann in n. CoCl2-Lsg. bei —0,292 Volt. — Untcrseliiede in dem Verh. 
der drei Metalle Fe, Co u. N i kónnen zum Teil auf den yersehiedenen Grad der Ladierung 
u. die versehiedene Lage der reversiblen Potentiale zuriickgefuhrt werden. — U nter - 
sucht wird das elektromotor. Verh. von Ni in n. HC1, n. N iS04- u. in n. NaOH-Lsg., 
das von Co in n. HC1, n. CoCl2- u. in n. NaOH-Lsg. (Z. physik. Chem. Abt. A. 162. 
385—97. Dez. 1932. Dresden, Teclm. Hochsch., Inst. f. Elektrochem. u. physikal. 
Chem.) L o r e n z .

C. Marie und N. Thon, Uber die Spanmmgen der elelclrolytisćhen Meiallnieder- 
schlage. (Ygl. C. 1931. I I . 2292.) Es soli festgestellt werden, unter welchen Be- 
dingungen die Erscheinungen einer Ausdehnung bei den elektrolyt. Ndd. auf der Kathode 
auftreten. Die Formanderungen des Metallfilmes werden mkr. beobachtet, wozu die 
Kathode schrag yon oben beleuchtet wird. Da die VergroBerung des Mikroskopes 
bekannt ist, laBt sieh die Verbiegung in absol. Einheiten ausdrucken. Durch die 
W ahl der VergroBerung kann die Empfindlielikeit der Methode jeden gewunschten 
W ert erhalten. Ferner sind die Messungen gut reproduzierbar. Nickelndd. zeigen 
immer Kontraktionen. Es werden Lsgg. angewandt, die 250 g/l Ni2S 04 • 7 H 20  ent- 
halten, pH =  6,5. Die Stromdichte betragt 0,52 Amp./qdm. Die GroBe der Kathode 
ist 65 x  15 X 0,04 bis 0,05 mm, wobei 45 mm in die Fl. tauchen. Um den EinfluB 
zu untersuchen, den die A rt u. der Oberflachenzustand der Kathode auf den Nd. aus- 
iiben, werden Au, Ag, Ni, Fe, Sn, Cd auf Cu niedergesehlagen u. poliert ais Kathode 
benutzt, auBerdem ein P t gliinzcnd, P t m att, Cu m att u. Al m att. Es werden zwei 
Methoden zur Berechnung des Druckes p  des elektrolyt. Nd. auf die Unterlage bc- 
sproehen. 'p ergibt sieh von der Oberflache abhangig. Die Wrkg. von Al u. Ta ist ani 
schwaehsten, niatte Flachen sind wirksamer ais glanzęnde. I s t  die Kathode diinn 
genug, um dem Druck nachzugeben, entstehen einheitliche Schichten; ist die Unter- 
jage s ta rr  u. unbiegsam, zerreiBt der Nd. Im  Gegensatz zum Ni findet man bei Cu- 
Ndd. haufig Ausdehnungen, z. B. in wss. CuSO.ł-Lsg. auf P t  glanzend, Au, Ag, Cu; 
dagegen Kontraktionen auf P t  m att. Zusatz yon 1%  H 2S 0 4 bewirkt Kontraktionen 
auf P t  u. Cu, in Lsgg. m it 2—3%  H 2S 0 4 werden immer Kontraktionen erhalten. Durch 
Zusatz von Hydroxylamin zur sauren Lsg. kann in jedem Fali eine Ausdehnimg be
w irkt werden. Bei Zn-Ndd. wird immer eine Ausdehnung erhalten, unabhangig davon, 
ob Lsgg. des Sulfats, Chlorids oder Cyankomplexes genommen werden. (J . Ckim. 
physiąue 29. 11— 17. 1932. Paris, Inst.; de Chimie. Lab. d’Electrochimie de l’Ecole 
pratiąue des Hautes Etudes.) G a e d e .
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P. Jacquet, Unlersuchung der Spannungen in  dektrolytisch in  Gegenwart einiger 
Kolloide abgeschiedenem Kupfer. Ausfiihrlichere Wiedergabe der C. 1933. I. 1102 ref. 
Arbeit. (C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 195. 952—54. 21/11. 1932.) L o re n z .

G. G. Havens, Die magnelischen Susceptibiliłdłen von einigen gewohnlichen Gasen. 
(Vgl. C. 1933. I. 26.) Vf. bestimm t die Molsusceptibilitat von II2 zu —4,014 X 10~6, 
von He zu — 1,925 X 10-8, von zu — 11,94 X 10~6 u. von <70, z u — 20,81 X 10_G. 
Dic angegebenen Zahlen sind Relatiywcrte bezogen auf den Standardw ert 3335 X 10“° 
der Molsusceptibilitat von O, bei 20° u. sie stimmen gut uberein m it den von W i l l s  
u. H e c to r  (C. 1924. II. 284) erhaltenen. Die Susceptibilitaten yon H 2 u. He verandern 
sieli um weniger ais 4%  beim tlbergang von der Temp. der fl. Luft zu Zimmertemp., 
was im Widerspruch zu dem Befund yon B i t t e r  (C. 1931. I. 1070) steht, der fiir H„ 
eine Zunalime yon 40%  fand. Vorlaufige Yerss. zeigen, daB sieh die Susceptibilitaten 
yon Ortho- u. Para- Wasserstoff um weniger ais 1%  yoneinander unterscheiden. (Piesie. 
Rev. [2] 42. 901. 15/12. 1932. Wiseonsin, TJniy.) L. E n g e l .

E. C. Wiersma und C. J. Gorter, Bemerlcungen uber die Susceptibilitat von gas- 
jormigem Sauerstoff. Messungcn der Susceptibilitat von gasfórmigem 0 2 weisen liin 
auf das Vorhandensein eines temperaturunabhangigen Terms. Die Abhangigkeit der 
Susceptibilitat von der D. laBt auf Polymerisation zu 0 4 sclilieBen. (Physica 12. 316 
bis 321. 1932. Leiden, Kamerlingh Onnes-Labor. Haarlem, N at. Lab. van Teylers 
Stichting.) ASCHERMANN.

R. Mercier, uber den Paramagneiismus des gelósłen Kobaltions. Vf. bestimmt das 
magnet. Moment des Co++ durch Messungen an ‘/iooo—2/ioo n - Lsgg. von CoGL ■ 0 I I f i  
in  CH3OH. E r  findet bei 273° K  23,9, 259° K  22,3, 228° K  21,3, 210° K  20,6,"193° K  
19,1 u. bei 177° K  18,1 W E iSS sche Magnetonen. Innerhalb der Fehlergrenze, die bei 
177° K i l  Magneton crreicht, stimmen diese Zahlen m it der Theorie yon V a n  V l e c k  
u. S to  n e r  uberein. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 196 .164—66.16/1.1933.) L. E n g .

Richard M. Bozorth, Die Theorie der ferromagnetischen Anisolropie von Ein- 
krysłallen. Vf. gibt eine Theorie der Abweichung der Magnetisierungsrichtung von 
der Richtung des Magnetfeldes bei ferromagnet. E inkrystallen unter Zugrundelegung 
von Annahmen, die sieh im allgemeinen m it den von H e i s e n b e r g  (C. 1931. II. 392) 
gemaehten decken. W ahrend fiir starkę Felder nach Ga n s  (C. 1932. II. 681) langsame 
Dreliung der Magnetisierungsrichtung des zur Sattigung magnetisierten Krystalls an- 
genommen wird, wird fiir schwache Felder angenommen, daB das Feld nur dic zum 
Felde parallele Komponentę der Magnetisierung beeinfluBt. Da m it diesen Annahmen 
gute ttbereinstimmung m it den Verss. von H o n d a  u. K a y a  (C. 1927. I. 1918) an Fe- 
Einkryslallen erhalten wird, sind die kompliziertcn Annahmen von A k u l o v  (C. 1930.
I. 1908) iiberfliissig. Die Theorie kann ohne weiteres auch auf N i angewendet werden. 
(Physic. Rey. [2] 42. 882—92. 15/12. 1932. Bell Telephone Lab.) L. E n g e l .

A. Van Itterbeek, Die Erreichung łiefer Temperaluren, eine der bedeutendtfen Ent- 
deckungen. Vf. gibt einen kurzeń geschichtlichen Uberblick iiber die Herst. tiefer 
Tempp. u. bespricht die Bedcutung tiefer Tempp. fiir yerschiedene physikal. u. techn. 
Gebiete. (Natuurwetensoh. Tijdsclir. 15. 21—27. 15/1. 1933.) A s c h e r m a n n .

Gerhard Dietrichson, Louis J. Bircher und John H. 0 ’Brien, Die NormaldiclUe 
von Ammoniak. Die Angaben iiber dio Normaldichte von N H 3 schwanken zwischen
0,7708 u. 0,7720g; dieUrsache wird nieht Unreinheit des Gases, sondern die Arbeits- 
methode u. Adsorption durch W .-Haut oder W and sein. Vff. wagen das kondensierte 
Gas bei yerscliieden groBen Restdrueken unter Variation der Voll. des Ballons u. des 
KondensationsgefiiBes. Vff. untersuchen synthet. NH3, das mehrfach fraktioniert wird. 
Eine kondensierte Menge gab nacheinander 15 iibereinstimmende W erte, so daB auf 
absol. Reinlieit geschlossen werden kann. Vff. arbeiten m it einem 5-Literballon aus 
Pyresglas u. einer im Vakuum hocherliitzten 1-Literkugel aus Jenaglas. Die Drucke 
werden auf 0,01 mm genau bestimmt. In  den definitiven Yerss. wird das Gas in  Pyrex- 
gefaBen m it eingeschmolzenem Pt-Róhrchen gewogen. Nach Anstechen des P t  ent- 
weicht das Gas u. das leere GefaB wird zuriickgewogen ( i  0,01 mg). Fiir p -v  (fur 1 g 
N H 3) wird die Formel abgeleitet p u =  1316,19 — 23.675-p +  1,485-p” (p — a t, 
v  =  ecm). 119 Bestst. werden ausgefiihrt, davon 23 bei Drucken unter 1 a t. Im
5-LitergefaB sinlct die Normaldichte yon 0,77168 bei dem Restdruck Nuli auf 0,77149 
bei 40 mm Restdruck; m it dem zuvor hocherliitzten 1-LitergefaB wird ais definitiyer 
W ert (bei standiger Anderung der Vers.-Bedingungen) 0,77126 i  0,00001 erhalten 
(ygl. naehst. Ref.). (J .  Amer. chem. Soc. 55. 1—13. Jan . 1933. Cambridge, Mass., 
Inst. of Technol., Res. Lab. of pliys. Chem.) W . A. R o t h .
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Gerhard Dietrichson, C. W. Orleman und Charles Rubin, Die Dichte von 
Ammoniak bei verminderlen Drucken und ihre Beziehung zum Atomgewicht des Stick- 
słoffes, der Gaskonstante R  und dem Grcnzmolarrolum V0. (Vgl. vorst. Ref., wo die 
Einzelheiten der Arbeitsweise gegeben sind.) Vff. arbeiten bei %  u. %  a t  u. finden 
fur die D. bei 0° 0,51161 bzw. 0,25458 g/Litcr (Unsielierheit 0,00001). D a da =  
M  (1 +  ?-)/R T a ist, muB auch R  u. T 0 genau bekannt sein. Es ist die Frage, ob 
p -v  eine lineare oder ąuadrat. Eunktion von p  ist; letzteres sclieint bei NH:l der Eall zu 
sein. Vff. rechnen m it p • v — 1315,403 — 17,707-p— 1,054-p2 (pro g N H 3, p  =  at,- 
v — cem). Aus den eigenen D aten u. denen von M o le s  u . B a tu e c a s  (1930) folgen 
merklich verschiedene At.-Geww. von N  (14,0066 u. 14,0138); 1 +  }. ist bei den Vff.
1,014901, bei M o le s  u . B a tu e c a s  1,01540. Die Gasdiclitemetliode ist wegen der 
Unsicherheit in den W ertcn von 1, R  u. T 0 den modernen Bestst. aus gravimctr. Ana- 
lysen unterlegen. Fiir R  folgen aus den genannten D.-Bestst. W erte zwischen 82,015 u. 
82,081 (ccm-at), fiir F„ solche zwischen 22,4032 u. 22,4213 Liter. (J . Amer. chem. 
Soo. 55. 14—21. Jan . 1933. Cambridge, Mass., Inst. of Technol., Res. Lab. of phys. 
Chem.) W. A. R o th .

A. L. Marshall und Francis J . Norton, Dampfdruck und Verdampfungswtirme. 
von Graphit. Vff. haben die Gewichtsverluste von Kohleringen bestimmt, die im Vakuum 
bis 2350—2800° K . m ittels Hochfrequenzinduktion erhitzt waren. 92—96% des Damp- 
fes sind dabei monatom. Es wird eine Formel fiir den Gewiehtsverlust pro qcm u. Sek. 
in Abhiingigkeit von T  abgeleitet. Setzt m an die Schmelzwarme von G raphit =  
8,00 kcal die Verdampfungswarme zu monatomem C-Dampf =  177 kcal, die Disso- 
ziationswiirme (C2) — ->- 2 (O) =  150 kcal, so gibt die Formel der Vff. auch die Daten 
yon K o hn  u . Guckel  (1924) bei 4200 u. 4700° K. gut wieder. (J . Amer. chem. Soc. 55. 
431—32. Jan . 1933. Schenektady, N. Y., Gen. El. Co., Res. Lab.) W . A. R o th .

Fran Bosnjakoyic, Wdmieprozesse bei Salzlosungen. Graph. Darstst. der therm. 
Vorgange in Lsgg., namentlich von CaCl2 in W. unter bevorzugter Benutzung des Wiirme- 
inhalt-Zus.-Diagramms. (Z. ges. Kalte-Ind. 39. 165—68. 181—85. Sept./Okt. 1932. 
Dresden.) W. A. R oth .

A3. K ollo idchem ie. Capillarchem ie.
St. v. Bogdandy, M. Polanyi und G. Veszi, Uber eine Methode zur Herstellung 

von Kólloiden und zur Hydrierung m it atomarem Wasserstoff. (App. vgl. folg. Ref.) 
Dampfe yersehiedener Metalle zeigen bcim Beaufschlagen organ. Fl.-Oberflachen im 
„Mol.-Vermenger“ verschiedene Filhigkeit, in die FI. einzudringen. Die leichter fliich- 
tigen Metalle werden stark  reflcktiert (vgl. V eszi, C. 1931. I. 1066) u. bilden lockere 
N dd., wahrend die schwcrer fliichtigen (von Pb ab, Ausnahme Sb) auBerst stabile, 
ultram kr. kaum auflósbare Kolloide ergeben, Beispiel: 0,3%  Au in 01ivenói. — Bei 
der Hydrierung von 01ivenol, Olsaure, m-Kresol, Chinolin, Nitrobenzol, Zimtaldehyd 
u. Zimtsaureathylester m it atomarem H  wiid neben der Hydrierung u. Red. auch 
Polymerisation beobachtet, femer stets Bldg. von C2H 2 (50—200 cem pro Liter auf- 
genommenen H). Die bei der Behandlung von Paraffinól m it atomarem H  beobachtete 
Druokzunahme JiiBt auf (langsame) oxydierende Wrkg. der H-Atome durch Vereinigung 
m it dem an C gebundenen H  schlieBen (ygl. B o n h o e p fe r  u. H a e te c k ,  C. 1929. II . 
152). Bei Olsaure werden auf ein zu Stearinsilure hydriertes Mol. 2 andere Moll. poly- 
merisiert, unabhiingig vom H 2-Druek u. der GróBe des atom aren Anteils; Vff. stellen. 
ein Rk.-Schema auf, nach dem die Gabelung der Rkk. erst bei Bldg. der Endprodd. 
eintritt. Der fiir die Polymerisation verbrauehte H-„tłberschuB“ bleibt stets erheblich 
unter 100% , evtl. infolge der bei Paraffinól beobaehteten oxydierenden Wrkg., die 
H  frei m acht. (Angew. Chem. 46. 15— 17. 7/1. 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm- 
Inst. f. physikal. Chemie u Elektrochemie.) R . K . M u l l e r .

St. v. Bogdandy, M. Polanyi und G. Veszi, E in  „Molekuherm-enger“ zur Her
stellung vonKo]loiden und zur Hydrierung mit atomarem Wasserstoff. (Verss. vgl.vorst.R ef., 
fernerYgl.C. 1931. I I . 1726.1933.1. 274.) Prinzipdes ,,Mol.-Vermengers“ : In  eine becher- 
fórmige Trommel, die in  einem doppelwandigen GefaB (W.-Kiihlung im Mantel) rotiert, 
wird durch den ais Zentrifugalpumpe ausgebildeten Boden die im GefaB befindliehe 
FI. angesaugt. Diese steigt an der Innenwand der Trommel aufwarts bis zu Uberlauf- 
lóchern, die unter dem oberen R and der Trommel angebracht sind. Die so standig er- 
neuerte Fl.-Oberflaehe wird aus einem zentralen Einsatzrohr m it einem Gas- bzw. 
Dampfstrahl beaufschlagt. Durch 3 im AuBenraum um die Trommel angeordnete 
Rippen wird Rotation der iiuBeren Fl.-Menge verhindert. Es wird berechnet, daB
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der App. die Herst. einer monomolekularen Scliicht auf der FI. ermóglicht, wodureh 
koli. Lsgg. groBer Feinheit erhalten werden. Vff. besclireiben Einzelheiten der Kon- 
struktion u. Einsatzgerate, die m it dem Ofen (Widerstands- oder bei Metallen Lieht- 
bogenofen) zur Verdampfung der beaufscklagenden Substanz in den App. eingefiilirt 
werden. Die Verss. kónnen im Hochvakuum (10—4 mm Hg) oder in Ggw. eines in- 
differenten Gases (H2) durcbgefiihrt werden. Fur die Hydrierung m it atomarem II 
wird H 2 bei ca. 50 mm Druck m it einer Gesebwindigkeit von 2 1/Sek. durch den App. 
geleitet u. durch einen Niederspannungs-W-Bogen (mit Bimetallstreifen) 15 mm vor 
der Fl.-Oberschicht aktiviert. (Chem. Fabrik 6 . 1—4. 4/1. 1933. Berlin-Dahlem, 
Kaiser-Willielm-Inst. f. physikal. Chem. u. Elektrochemie.) R. K. Mu l l e r .

Robert Wintgen und Willy Hacker, Die spezifische Leitfahigkeit der ińłermiceUaren 
Fliissigkeit bei Goldsolen. In  einer friiheren Arbeit (C. 1927. I. 865) war sehon darauf 
hingewiesen worden, daB die dort experimentell gefundene spezif. Leitfahigkeit xm 
des micellaren Anteils eines Sols sich ais grófier erweist, ais sie in Wirklichkeit sein kann. 
Zur weiteren Klarung diescr Frage werden zuniichst Formolgoldsole in einem besonders 
konstruierten Filtrierapp. ultrafUtriert, um das y.m ais die Differenz der Leitfahigkeit 
des Sols u. der des F iltrats zu bestimmen. Hiernach betragt v.m nur wenige Einheiten 
der GróBenordnung 10” Die aus diesem W ert naeh der Formel Q =  tj(n -f  u)/1000 N xm 
(worin t die Anzahl der Teilchen pro 1, N  die A v0GADR0sche Zahl, u  u. v die Beweglich- 
keiten von Micellion u. Gegenion bedeuten) bereehnete Ladung Q eines Teilchens ist 
nun um das *~150-fache gróBer ais die, die man zufolge einer Berechnung naeh 
y. H e v e s y  auf Grund der H e lm h o ltz -V . SMOLUCHOWSKlsehen Theorie erhalt. Die 
bei der Methode der U ltrafiltration gefundenen ETgebnisse kónnen also nicht zutreffen; 
denn auch weiterhin zeigt sich bei einer Ausgleichsdialyse, daB die Differenz der Leit
fahigkeiten von Sol u. AuBenfl. um einen Endwert schwankt, der aber nicht m it dem 
bei der U ltrafiltration gefundenen xm iibereinstimmt. Nun gelingt es, durch vorsichtiges 
Zentrifugieren die intermicellare Fl. von dem micellaren Anteil zu trennen, ohne daB 
dabei der Riickstand koaguliert, oder auch nur die Teilchen in ihrer GróBe yerandert 
werden. U nter diesen Voraussetzungen laBt sich selbst bei hochkonz. Solen zwischen 
den Leitfahigkeiten der einzelnen Fraktionen kein mcBbarer Unterschied erkennen. 
Naeh einem Uberschlag ha t man einen solehen erst bei einer — bisher noch nicht er- 
reiehten — Konz. von ~ 2 5  g Au pro 1 zu erwarten. AuBerdem ist naeh der Gefrier- 
koagulation nicht zu konz. Sole die Leitfahigkeit der iiberstehenden Fl. fast unver- 
andert. (Kolloid-Z. 61. 335—44. Dez. 1932. Koln, Inst. f. physikal. Chem. u. Kolloid- 
chem. d. Univ.) . R o g o w sk i.

Nic. Peskoff und Elisabeth Preis, t)ber die Kinelik der GuO-Solbildung. Kupfer- 
succinimid, eine innere Komplexverb. des Cu m it Suecinimid, zerfallt in  wss. Lsg. in 
Succinimid u. CuO unter Solbldg. An der diese Hydrolyse begleitenden Farbanderung 
tiefblau — y  griin — y  dunkelbraun laBt sich die Kinetik der Rk. spektrophotometr. 
Terfolgen. Es zeigt sich, daB sie autokatalyt. ais Rk. I. Ordnung naeh der Gleichung 
Cu(Suc)2 +  2 H 20  Cu(OH)„ +  2 HSuc unter dem katalyt. Einflufl der GefaBwande 
ver)auft. F iir die Richtigkeit der Gleichung spricht die merkliche Hemmung der Rk. 
bei Zugabe ldeiner Mengen Succinimid. — Die wss. Cu(Suc)2-Lsgg. zeigen allgemein 
das Verh. eines hydrophoben Sols m it sehr hohem Dispersitatsgrad. So werden sie von 
Anionen unter Fallung von C u(0H )2 koaguliert, wobei uberschiissiges Succinimid 
schutzend wirkt, wahrend andererseitś der molekulare Dispersitatsgrad auch durch 
den Temp.-Koeff. der Rk.-Geschwindigkeit gefordert w d .  — Die spezif. Leitfahigkeit 
waehst m it fortschreitender Bldg. von CuO; da aber die des entstehenden Succinimids 
geringer ist ais die des Cu-Salzes, nehmen die Yff. m it A. I. R a b i n o w i t s c h  an, daB 
die sehwache Saure eine gróBere Dissoziationskonstante erhalt, wenn sie an einem 
Kolloidteilchen adsorbiert ist, ais wenn sie sich in molekular gel. Zustand befindet. — 
Beim Stehen geht das innere Komplexsalz in ein gewóhnliches Komplexsalz iiber. 
(Kolloid-Z. 61. 328—35. Dez. 1932. Moskau, Kolloid-chem. Lab. d. M END ELEJEW sehen 
Chem.-teelmolog. Inst.) R o g o w s k i .

Paul Bary, tiber die Ursachen der Thixotropie gewisser Sole. D a alle Sole, die 
Thixotropie zeigen, lyophobe u. lyophile Teilchen enthalten, wie es Vf. (C. 1928. II. 
526. 2443) beim Eisenoxydsol gezeigt hat, u. die lyophilen Teilchen in diesem Falle 
K etten  bilden kónnen, nim m t Vf. an, daB die Thixotropie in  der Ausbldg. eines Netzea 
aus diesen K etten besteht. Dadurch wurde eine feste M. entstehen, weil das W. durch 
Oberflachenkriifte festgehalten wiirde. Durch Schutteln miiBte das Netz zerstórt 
werden. Durchrechnung eines Beispieles ergibt die Notwendigkeit der Aneinander-
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reihung von 45 Teilohen zu einer Kette. (C. R. liebd. Sćanees Acad. Sci. 196. 183—84. 
16/1. 1933.) L. E n g e l .

Rene Audubert, Die Debye-Hiickelsche Theorie w id die Elektropkorese. Vf. leitet 
fur die Beweglichkeit u  der Teilchen eines dispcrsen Systemes die Glciehung ab 
u  =  2?/6 n  r] a (1 +  x  a), worin E  die Ladung des Teilehens, a seinen Radius, « die charakte
rist. GróBc seiner Ionenatmosphare u. den Viscositatskoeff. des benutzten Elektrolyten 
bedeuten. x ist definiert durch die Gleichung k =  (4 n  e2/D k T  2  n i z,-2)1/> m it der 
Elementarladung s, der DE. D, der BOLTZMANNschen K onstanten k, der absol. Temp. T, 
der Anzahl der Ionen pro Vol.-Einheit ni m it der W ertigkeit z(. Bei kleiner KorngróBe 
u. fiir niedrige Konzz. ergibt sieli fur den hieraus gebildeten Ausdruck 1 — u/u0 (u0 =  
Beweglichkeit bei unendlicher Verdimnung) Proportionalitiit m it der Quadratwurzel 
aus der Konz. Die Theorie wurde an Suspensionen yon Gummigutt u. Mastix u. den 
Solen von Schwefelarsen u. Eiscnoxyd fiir verschiedene Elektrolyte gepriift. Bei 
niedrigen Konzz. decken sich die Kurven der relatiyen Anderung der Beweglichkeit 
bzw. des elektrokinet. Potentials fiir alle Elektrolyte; bei hoheren Konzz. treten  Ab- 
weichungen auf, namentlich bei mehrwertigen Ionen. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 
195. 210—12. 18/7. 1932.) ' E t z r o d t .

Rene Audubert, Die Berechnung des mittleren Teilehenradius in  einem dispersen 
System. Die yorst. gegebene Beziehung zwischen dem mittleren Teilehenradius von 
Suspensionen u. der Veranderung des £-Potentials durch zugesetzte Elektrolyte (in 
starker Verdiinnung) wird exakt ausgewertct u. an Mastix-, Gummigutt-, Arsensulfid- 
u. Eisenoxydsuspensionen gepriift. Die aus der Veranderung d esf -Potentials berechneten 
W ertc zeigen Ubcreinstimmung m it denen, die man durch Auszśihlung erhalt. — Mkr. 
Bestst. naeh fraktionierter Zentrifugierung ergaben abweichende Resultate. Diese 
Methode scheint sich also nicht fiir mkr. Dimensionen zu eignen. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 195. 306—07. 25/7. 1932.) J . L a n g e .

D. L. Talmud, B. A. Talmud und S. E. Bresler, Lineare Erscheinungcn.
I . Lineare Benelzung und lineare Adsorption; Micellargewichte und micellare Dimen
sionen lyophiler Kolloide. (Vgl. C. 1933. I. 196.) Vortrag. Vff. berechnen die Be- 
dingungen, unter denen sich ein Fl.-Tropfen entlang der Grenzlinie dreier Phasen zu 
einem Eaden ausbreitet. (Infolge eines tlbersetzungsfehlers wurde diese Grenzlinie 
in der Arbeit C. 1931. II. 3314 Grenzflacho genannt.) Die. Berechnung wurdo yon 
L. E. Gurevitsch durchgefiihrt. In  das Ergebnis gehen neben den Grenzflaclien- 
spannungen auch die W inkel ein, die die Grenzflachen miteinander einschlieBen. Vff. 
betrachten nur Falle, in denen eine der 3 Phasen, die die Grenzlinie bilden, die Gas- 
phase, also Luft ist. In  diesem Falle ergibt die Reehnung, daB Ausbreitung eines Fl.- 
Tropfens immer erfolgt, wenn die die Luft begrenzenden Flachen an der Grenzlinie 
einen Winkel von 0 oder 180° einschlieBen u. die FI. des Tropfens beide Oberflachen 
benetzt. Zwischen diesen Winkeln kann ein Gebiet liegen, in dem keine Ausbreitung 
des Tropfens erfolgt. E in solches Gebiet wurde an der Grenzlinie Gla-s— W.-—Luft 
m it Tropfen yon Anilin  u. Bzl. beobachtet. Wenn ineinander 1. Fil. miteinander in 
Beriihrung kamen, z. B. Anilin u. W., so wurden immer gesatt. Lsgg. yerwendet, also 
z. B. m it Anilin gesatt. W. yerwendet u. m it W. bezeichnet. Die Geschwindigkeit der 
Ausbreitung eines Tropfens entlang einer Grenzlinie hangt auBer yon den Grenzflachen- 
spannungen u. Winkeln auch von der Zahigkeit der zerflieBenden FI. ab. Ais zerflieBende 
Fil. wurden untersucht: Anilin, Bzl., Paraffinol, Hexan, Isoamylalkoliol, C hlf, CClA u. a. 
u. ais Phasen der Grenzlinie Luft, W. kombiniert m it Glas, Hg, N i, Fe, Quarz, Ebonit 
oder Paraffin. Von besonderem Interesse sind die Falle, in denen der durch ZerflieBen 
eines Tropfens entstehende Faden fest wird. Durch Aufbringen von S  auf die w. Grenz- 
linie Hg | Glas | L uft gelang die Herst. feiner S-Fasern. Durch Aufbringen von Lsgg., 
von Cellulosedłhem (Athylcellulose, Acetylcellulose u. Nitroeellulose gel. in A. oder 
Aceton) auf dieselbe Grenzlinie gelang die Herst. von Faden bis zu 1 /i Dicke, die unter 
dem Mikroskop zylindr. Form zeigten. Da zur Herst. von Faden der Dicke eines Mole- 
kiils eine sehr lange Grenzlinie notig ist, gehen Vff. zur Betraclitung der Grenzlinien 
iiber, dio yon kolloiddispersen Teilchen, Dispersionsmittel u. Luft gebildet werden. 
Durch Aufbringen einer lincaraktiven Substanz entstcht ein monomolekularcr Ad- 
sorptionsfaden (lineare Adsorption), der die Micellen unl. macht, eine Erseheinung, 
die durch Messung des Flachendruckes m it der LANGMUIRschen Waage (C. 1918. I. 
984) quantitativ  yerfolgt werden kann. Dio Oberflilche einer Reihe lyophiler Sole, 
z. B. Saponinlsgg., Gelatine, Casein, Agar-Agar, Nachtblau u. Kongorot, yerhielt sich 
•wie eine feste P latte. Das Auftreten dieses Effektes wurde durch Yerwendung ent-
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sprecliend verd. Lsgg. vermicden. Quantitativ untersucht wurde die Adsorption von 
Celylalkohol u. Paraffin  auf der Oberflache von Tanninlsgg., von Cetylalkoliol auf 
Agar-Agańsgg. u. von Myristinsaure u. Cetylalkoliol auf nicht gcstitt. Filmen aus Atliyl- 
cellulose. Mittels der D aten der linearen Adsorption gelingt die Berechnung des Micellen- 
durchmessers u. des micellaren Gewichtes lyophiler Koli. F u r die Micellen von Tannin  
wdrd ein Durehmesser von 9,5 A u. ein Mieellargewicht von ca. 500 berechnet. (Z. 
physik. Chem. Abt. A. 163. 91—106. Jan . 1933. Leningrad, Inst. f. chem. Physik., Lab. 
f. Oberflachenerscheinungen.) L. E n g e l .

E. Beri und B. Schmitt, U ber Adsorptions- und Benełzungstorgange in  Technik 
und Biologie. Dio Zusammenhange zwischen selektiver Adsorption u. selektiyer Benetz- 
barkeit bei den fiir die Flotation yerwendeten u. bei biolog, wirksamen Stoffen (Heil- 
mittel, Narkotika, Vitamine, Hormone) werden besproclien. (Naturwiss. 20. 943—44. 
23/12. 1932. Darm stadt, Chem.-Techn. Inst. d. Techn. Hoclisch.) S k a l ik s .

E. N. Fox, U ber Kohasionskrafte in Bóden. Einwand gegen die von POKROWSKI 
u. B u l y t s c h e w  (C. 1932. II. 2946) angegebene Auswertung ihrer Vers.-Ergebnisse. 
(Kolloid-Z. 61. 383. Dez. 1932. Garston, Building R es. Stat.) R o g o w s k i .

G. I. Pokrowski, U ber Kohasionskrafte in  Bóden. (Vgl. vorst. Ref.) Zuriick-
weisung des vorst. ref. Einwandes. (Kolloid-Z. 61. 383—84. Dez. 1932. Moskau, 
Forschungsinst. f. Tiefbau.) ROGOWSKI.

B. Anorganische Chemie.
H. Seifert, Neue Untersuchungen an Fluorterbindungen und zur Krystallchemie ton

Doppelsalzen und „anomalen Mischkrystallen“. Zusammenfassender Vortrag iiber friihere 
Arbciten (vgl. C. 1932. I. 2927; II . 350 u. 3053). (Fortschr. Minerał., Kristallogr. 
Petrogr. 17. 448—49. 1932. Berlin.) E n s z l in .

J. W. Greig, H. E. Merwin und E. S. Shepherd, Bemerkungen iiber die Ver- 
fliichtigung der Kieselsaure. In  Quarzkolben wurden yerschiedene Silicate unter stark  
vermindertem Druck langere Zeit auf Tempp. von 600 bis 1200° erhitzt, wobei sich in 
manchen Fallen an einem in den Kolben gebrachten Pt-Blech erhebliche Mengen 
Cristobalit nachweisen lieCen. Die S i02 wird durch W. u. andere Mineralisatoren in 
erheblichem Ma Ce zur Verfluchtigung gebracht u. schliigt sich ais Cristobalit nieder. 
Magnetit befórdert die Verfliichtigung der S i0 2 nicht. Auf dieses Verh. der S i02 ist 
bei Dampfdruck- u. anderen Unterss. in (Juarzglasern bei 600° u. daruber Rucksicht zu 
nehmen. (Amer. J . Sci. [Silliman] [5] 25. 61— 73. Jan . 1933. Washington, Carnegie 
Inst.) ■ E n s z l in .

K. H. Scheumann, tjber Homblendesynthesen bei niederen Drucken. Kurzer Hin- 
wreis ohne genauere Angaben. (Fortschr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 17. 447. 
1932. Leipzig.) " E n s z l in .

W. Noll, Synthese des Kaolins. Die Synthese des Kaolins erfolgt in 2 Phasen. In  
der ersten Pliase werden A!,03- u. S i02-Sole im Verhaltnis 1: 6 zur Rk. gebracht, 
wobei sie sich zu einem Bodenkórper Al20 3,2S i02'aq  ausflocken. Die 2. Pliase bestelit 
in der Erliitzung dieses Bodenkórpers in einer Bombę bei 250—300° u. 40 bzw. 90 a t 
W.-Dampfdruck. Der so erhaltene Kaolin ist sehr feinkornig (Korngrofie <  0,5 /./). 
Nach dem Debyediagramm, der Entwasserungskurve, der HCl-Lósliclikeit der Tonerde u. 
der Lichtbrechung ist das so erhaltene synthet. Prod. m it dem natiirlichen Kaolin 
ident. (Fortschr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 17. 443— 44. 1932.) E n s z l in .

Robert Schwarz und Georg Trageser, Zur Kenntnis des Kaolins. Die Vers. zur 
D arst. des Kaolins fiihren iiber den Prokaolin, welclier durch Floekung von A120 3- 
Solen durch S i02-Sole entsteht u. innerhalb weiter Grenzen der Konz. der angewandten 
Sole die Zus. Al20 3-2S i02 aq hat. Da derselbe beim Stehen infolge SiOa-Flockung 
S i02-reieher wird, wurden Verss. m it den S i02-Solen verwandten GeO,-Solen, welche 
erheblich stabiler sind, ausgefiihrt. Selbst bei sehr hohem t)berschuB an Ge02 erhiilt 
man Bodenkórper m it masdmal 2GeO, auf A120 3, so daB die Annahme einer Verb. 
Al20 3-2S i02-aq bzw. A120 3-2G e02-aq berechtigt ist. Der Prokaolin geht beim Be- 
handeln unter W.-Druck bei erhóhter Temp. in Kaolin iiber. Die Entwasserungskurve 
des nach N o l l  (vgl. vorst. Ref.) liergestelltcn synthet. Kaolins stim m t m it der des 
natiirhchen Kaolins iiberein, wahrend eine hydrothermale Behandlung bei 150° nach 
N ie u w e n b u r g  nicht zur Bldg. des Kaolins ausreicht. Bei der dilatom etr. Unters. 
des Kaolins zeigte sich, daB eine K ontraktion des Kaolins erst ein tritt, nachdem bereits 
ein Teil des Konst.-W . entwichen ist. Der W.-Geh. am K ontraktionspunkt betrug 9,8
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b is  l l , l ° / 0. B ei d e r  A bgabe  dos K o n s t.-W . b le ib t d a s  G it te r  zu n ac lis t e rh a l te n  info lge 
e in e r H y s te res is . D ab e i b ild e t sieli d e r  A n h y d ro k ao lin . D ie  U m w an d lu n g  des A nh y d ro - 
k ao lin s  in  M e tak a o lin  i s t  m it e inem  E in s tu rz  des K a o lin g itte rs  v e rb u n d en . N ach  d e r 
CLAUSlUS-CLAPEYRONschen F o rm e l b e rec h n e t sieh  d ie  D isso z ia tio n sw arm e  des K a o lin s  
in  M e tak ao lin  u . W .-D a m p f bei 475— 490° zu  —  33,8 k ca l u . zw ischen  490 u. 505° zu
— 33,1 kcal. (Chem . d . E rd e  7. 566—85. 1932. F r a n k f u r t  a . M., C hem . I n s t .  d . 
U n iv .) E n s z l in .

J. Salauze, Die Einwirkung des Aluminiums a u f Metallsalzlosungen. Vf. diskutiert 
die verscliiedenen Moglichkeiten, Al-Pulver fiir die Verdrangung elektropositiver Metalle 
aus Lsgg. ihrer Salze (z. B. CuSO.,) zu ak tm eren : verd. HC1, sauer reagierende Salze, 
wie FeSO.,, Alkali- oder Erdalkalichloride beim Kp., Zusatz von HgCl2, das schon in 
l° /00ig. Verd. w irkt. Es wird auf theoret. Wege gezeigt, daB je hoher die tjberspannung 
des H 2 bei dem zu verdrangenden Metali ist, desto geringer die bei der Einw. von Al 
auf W. entwickelte Warnie, desto geringer also aueh die W ahrscheinlichkeit der Neben- 
rk. 2 Al +  3 H 20  =  A120 3 +  3 H a ist. Dies kommt in der verlialtnismaBig leichten 
Verdrangbarkeit des Cd im Vergleich m it Fe tro tz der Nachbarstellung in der Spannungs- 
reihe zum Ausdruck. Das Verh. des Al in Lsgg. von P t-, Cu-, Pb-, Ni-, Cd- u. Fe- 
Salzen wird unter dom Gesiclitspunkt der prakt. Verwendbarkeit von Al-Pulver zur 
Verdrangung gepriift. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 1346—52. Okt. 1932. Romain- 
ville, Soc. d ’Accumulateurs.) R. K. Mu l l e r .

W. D. Treadwell, G. Szabados und E. Haimann, Uber die opłische Akliviłdt von 
Aluminiumbrenzcatechinat. Vff. stellen die koordinative 6-Wertigkeit von Al im Al- 
Brenzcatechinat fest u. bestatigen dam it die yon W e in l a n d  (Ber. dtsch. chem. Ges. 
47 [1914]. 737) in M etall(III)tribrenzcatechinaten angenommene Anwesenheit des
Komplexes j^M e^^j C„H,] j  . Der Beweis dafiir wird erbracht durch’die im einzelnen
beschriebene Darst. der 2 opt. Antipoden des Strychninsalzes des Al-Brenzeatechi- 
nates. Das wl. 1-Strychnin-l-Al-brenzcatechinat zeigte eine spezif. Drehung [oc] d =  
39,2°, das 1-K-Al-Breiizcatcchinat eine solche von 61,7°. (Helv. chim. Acta 15. 1049 
bis 1052. 1/10. 1932. Ziirich, Lab. f. anorg. Chemie d. Eidgen. T . H .)  W o e c k e l .

J. Newton Friend, Die Lóslichkeit von Praseodymselenat in  Wasser. (Vgl. C. 1932.
I I . 851.) Die Loslichkeiten der Sulfate von Pr, Nd u. La sind weitgehend voneinander 
verschieden, so daB die Trennung dieser Elemente durch fraktionierte Krystallisation 
der Sulfate moglich ware, die Methode h a t sieh aber nicht eingebiirgert, da die absol. 
Lóslichkeit der Sulfate zu gering ist. Die Lóslichkeit der Selenate ist wesentlich gróBer, 
u. Yff. untersuehen, ob die fraktionierte K rystallisation iiber die Selenate moglich ist. 
Neu bestimmt wird die Lóslichkeit des P r2(SeO,1)3 in  W. zwischen 0 u. 100°, es wird 
das H ydrat P r2(Se04)3-12 H20  aufgefunden, ferner wird die Beeinflussung der Lóslich
keit durch Zugabe von H 2SeO., untersucht. Eine fraktionierte K rystallisation uber 
die Selenate ist aber nicht móglieli, da sieh die Loslichkeiten der drei Salze zu wenig 
unterscheiden u. die Selenatlsg. zu leicht reduziert wird. (J . chem. Soc. London 1932. 
2410— 13. Sept. Birmingham, Technical College.) J u z a .

A. Ferrari und G. Trampetti, Unlersucliungen uber das Verhalten von Gemisehen 
ton Zinkoxyd und wasserfreicm Zinkchlorid bei hoher Temperatur. (Vgl. C. 1931. I. 
2716.) ZnO lóst sieh in geschm. reinstem ZnCI2 (F. 304°) nur wenig, nie mehr ais 5 Mol.-% 
Bei 240° zeigen die Gemische ste ts einen H altepunkt. Dafiir, daB dieser einem Eutek- 
tikum  von ZnCl2 m it ZnO u. n icht m it einem Oxychlorid zukommt, spriclit die Tat- 
sache, daB aus der auf 750° erhitzten Sclimelzo von Oxycliloridliydrat beim Abkiililen 
ZnO ausgesehieden wird, bis dessen Konz. im ZnCl2 3,82% betragt. Die Existenz 
wasserfreier Oxjrchloride ist dalier sehr fraglieh. (A tti R. Accad. naz. Lincei 
Rcnd. [6] 16. 343 — 45. Nov. 1932. Mailand, Univ., Inst. f. allg. u. physik. 
Chemie.) R. K. Mu l l e r .

Wilhelm Geilmann, Friedr. Wilhelm Wrigge und Wilhelm Biltz, Rhenium- 
trichlorid. Die niedrigste bisher beobachtete Valenzstufe des Rheniums ist die vier- 
wertige, von don Yff. wird nun die D arst. einer dreiwertigen Re-Verb. besclirieben. 
Durch Erhitzen von Re im Cl-Strom erlia.lt m an ein Rohsublimat, das nach B r i s c o e ,  
R o b i n s o n  u . S t o d d a r t ,  C. 1931. I I . 3452, aus ReCl, besteht. W enn m an dieses 
P raparat im Cl-Strom dest., geht es ohne wesentliehe Veranderung iiber; dagegen wird 
beim Erhitzen im indifferenten Gasstrom das Chlorid therm . zers., u. man erhalt einen 
Riickstand, der aus ziemlich reinem ReCL, besteht. Durch Umsublimieren im Vakuum 
bei 500—550° kann das ReCl3 gereinigt werden. Bei der Chlorierung des vermutlich
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etwas alkalihaltigen Be blieb ais nichtfliichtiger Riickstand ein hellgelbes Salz zuriick, 
dessen Zus. wabrscheinlich K 2ReCl6 ist. Bei den Verss. wird neben BeCl3 u. ReCl, nocli 
ein lioheres Clilorid beobachtet, das in heUbraunen Nadeln krystałlisiert, leicht schm. 
u. in gelbgriinen Dampfen sublimiert, es is t sehr feuchtigkeitsempfindlieh. Die analyt. 
Re-Best. in dem ReCl3 w ird naeh yier yerschiedenen Methoden durchgefulirt, unter 
anderem auch m it der von G e il m a n n  u . H u r d  ausgearbeiteten Titrationsmethode, 
bei der das ReCl3 in sohwefelsaurer Fe2(S 0 4)3-Lsg. gel. u. das durch Red. entstandene 
F eS 04 m it Perm anganat titrie rt wird. In  der so erhaltenen Lsg. konnte auch das Cl 
bestimmt werden. — ReCl3 bildet schwarzrote, flachenreiche, stark  glanzende 
Krystalle, es h a t wahrscheinlieh ein trigonales G itter; die magnet. Susceptibilitat bei 
20° ist —0,13-10_G, unabhśingig von der Feldstarke. ReCl3 zerfiillt in der wss. Lsg. 
nicht, oder nur zum geringen Teil in  lonen, so erhalt man z. B. m it AgN03 zunaclist 
keine Fallung, erst nach langem Erwiirmen einer m it H N 0 3 angesiiuerten Lsg. fiillt 
AgCl. Die wss. Lsg. ist tief dunkelrot. Das Verh. gegen organ. Losungsmm. u. das Verh. 
der wss. Lsg. gegen H 2S, (NH4)2S u. N a2S20 3 wird angegeben. Ferner werden sehr 
charakterist. Farbrkk. der wss. ReCl3-Lsg. m it KH3 (blau), NH4CNS (gelbrot), 
K 4Fe(CN)0 (blau) angegeben. Oxydationsmittel in saurer Lsg. wirken auf ReCl3 sehr 
langsam ein, dagegen fuh rt Fe2(S04)3 u. Ce(S04)2 ReCl3 quantitativ  in H R e04 iiber. 
In  alkal. Lsgg. yerliiuft die Oxydation auch glatt. SnCl2 ist ohne Wrkg., Zn scheidet 
einen schwarzen, noch Cl-lialtigen Beschlag ab. Ais mikrochem. Nachweis ist die 
Doppelsalzbldg. m it RbCl, orange bis tiefroto Prismen, sechsseitige Tafelehen u. 
Sternchen, geeignet. Beim Erliitzen von ICCl u. ReCl3 im Vakuum auf 600° geht 
folgende Rk. vor sich: 6 KC1 +  4 ReCl3 =  3 K 2ReCl6 +  Re. Es wird schlieBlicli darauf 
hingewiesen, daB zwischen ReCl3 u. MoCl2 zahlroiche Parallelen bestehen, u. daB wahr- 
scheinlich iiber das ReCI3 zumindest ein hydratisiertes Sesquioxyd des Re dargestellt 
werden kann, das auf anderem Weg nicht erhalten werden konnte. (Nachr. Ges. Wiss. 
Gottingen, Math. -physik. KI. 1932. 579—87. Dez., Hannover, Techn. Hochsch., Inst. 
f. anorgan. Chem., Gottingen, Univ.) J u z a .

Elisabeth Rona, Uber das Polonium. Einleitend zur Arbeit der Verfasserin wird 
die Darst. des Po aus alten Ra-Salzen mittels analyt. oder elektrochem. Methoden 
besprochen. Die starksten, bis je tz t erhaltenen Po-Praparate entsprachen einem Siit- 
tigungsstrom von etwa 100000 elektrostat. Einheiten, d. li. 1— 2-10_5g Menge. Die 
Rkk. des Po lassen sich neuerdings objektiv nachweisen. W ird ein Po-haltiger Tropfen 
auf eine pliotograph. P latte  gebracht, so zeigt die P la tte  naeh dem Entwickeln eine 
durch die a-Strahlen des Po beryorgerufene diffuse Schwarzung, wenn der Tropfen 
das Po in gel. Form enthiilt, was fiir alle starken Sauren bis zu einer Konz. von 0,001-n. 
der Fali ist. In  Sauren geringerer Konz. ist das Po kolloidal. W ird die Lsg. ammoniakal. 
gemacht, so fiillt das Po aus; die pliotograph. P latte  zeigt dem ausgefallenen Po ent- 
sprechende kleine Schwarzungszentren. Mittels elektrochem. Methoden durch Zentri- 
fugieren sowie nach obigem Verf. ist der chem. Charakter des Po sichergestellt worden. 
Die Rkk. des Po sind teils denen des Bi, teils denen des Te ahnlich. Weiter wird die 
bevorzugte Anwendung des Po zur Erforschung biol. Probleme beschrieben. Sehr 
wesentlich sind in dieser Hinsiclit die Verss. iiber die Einw. der a-Strahlen auf das 
Blutbild. Die Zahl der roten Blutkórperchen nimmt anfśinglich zu, um dann wieder 
betrachtlich abzunehmen. (Pharmaz. Presse 37. Wiss.-prakt. Heft. 168—70. Dez. 1932. 
W ien.) G. S c h m id t .

I. M. K orenm an, Mikrochemische Rcaklion der Iiupfersalze. Reagens: Einem Ge- 
miscli gleicher Voll. Anilin u. W. unter Umsehutteln verd. HC1 bis zur yolligen Lsg. 
des Anilins zusetzen, diese Lsg. m it NH4SCN sattigen. — V erf.: Von dieser — yollig 
klaren u. mehrere Tage haltbaren — Lsg. u. der zu untersuchenden Fl. je einen Tropfen 
misehen: u. Mk. bei Ggw. von bis zu 0,05 y  Cu" Dendriten oder lange, schmale Krystalle 
(Abb.). Den letzten ahnliche nur noch m it Cd (Abb.) bis zu 3 y. Der Ag-Nd. ist im 
tJberschuB des Fallungsmittels 1., Hg' — y  Hg, gróBere Mengen Ag oder H g‘ werden 
zweckmaBig vorher durch HC1 gefallt u. abfiltriert; F e" ' - -y  Rotfarbung, stórt nicht; 
Bi-, Sb- u. Sn-Salze geben keine Ndd., hindern aber die Rk. m it Cu; Zn-, Mn-, Co-, 
Ni-, Pb- u. Hg"-Salze geben keine Ndd. u. hindern die Rk. m it Cu nicht. — Bei konz. 
Cu-Lsgg. (1 : 1000—5000) empfiehlt sich eine neutrale Modifikation des Reagens: 
gesatt. wss. Anilinlsg. +  gesatt. wss. NH4SCN-Lsg, —  E in anderes ahnliehes Reagens, 
salpetersaure Cinchoninlsg. +  NHSCN ist bei Ggw. anderer Metallionen nicht braueh- 
bar, sondern nur zur Identifizierung des Cu allein in sehr verd. (1 : 3000—4000) Lsgg. 
seiner Salze. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 73. 738—4 1 .2 4 /1 1 .1 9 3 2 . Odessa.) D eg.
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C. Mineralogische und geologische Chemie.
G. Kalb, Die minerogenelische Bedeutung der Vizinalersćhcinungen natiirlicher 

Krystallarten. Durch Projcktion der Vizinalpyramiden auf die Grundflachen treten 
gewisse GesetzmaBigkeiten auf, nach denen eine minerogenet. Auswertung moglieh ist. 
(Fortsehr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 17. 428—31. 1932. Koln.) E n s z l in .

F r. Hegemann und H. Steinmetz, Uber die Thermoluminescenz der Mineralien 
in  ihrer minerogenelischen Bedeulung. Der Grad der Tliermolumineseenz yon Calcit, 
Aragonit, Apatit, Fluorit, B aryt, Quarz u. Orthoklas sowie verschiedener Eruptiv- 
gesteine wurde untersuelit u. in Beziehung zur Bldg. gebraoht. Dabei ergab sieh, 
daB bei Mineralien derselben Lagerstatte aber yerschiedener Bildungsstufen immer die 
iilteren die intensivste Thermoluminescenz aufweisen. Die Mineralien bas. Magmen 
zeigen jedoch keine oder nur sehr geringe Thermoluminescenz. Vermutlich kommt ais 
anregender Stoff das U ran u. in syenit. Magmen das haufigere Th in Frage. Bei der 
Unters. einer Reihe anderer Mineralien ergab sieh, daB die Ca-Mineralien besonders 
intensiv leuchten, wahrend Mineralien m it kleineren Metallionen keine oder sehr geringe 
Thermoluminescenz zeigten (Beryli, Korund, Topas). Da die Mineralien sieli durch 
Kathodenstrahlen ebenfalls zur Thermoluminescenz anregen lassen, wurde auch dieser 
Vers. vorgenommen m it dem Ergebnis, daB Mineralien m it ausgepragter natiirlicher 
Thermoluminescenz sieli durch K athodenstrahlen am starksten anregen lassen. (Zbl. 
Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1933. 24—38. Munehen, Mineralog.-Geol. Inst. d. 
Techn. Hochsch.) E n s z l i n .

Tim Gebhardt, Priizisionsmessung der Gitlerkonstante von Magnelit vom Greiner in  
Tirol. Eine Pulverdiagramm-Prazisionsmessung am Magnetit vom Greiner m it NaCl 
ais Vergleichssubstanz ergab eine Kantenlange des Elementarwiirfels von a =  8,367 ±
0,008 A. (Zbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1933. 40— 41. Tiibingen, Mineralog. 
Inst. d. Uniy.) E n s z l i n .

C. Gottfried, Die Baumgruppe des Afwillits, 3 CaO-2 S i0 2-3 H20. Drehkrystall-, 
W e i s z e n b e r g -  u .  L A U E -A ufnahm en. a —  11,39, b =  5,47, c =  13,09 A; /9 — 98° 26'.
D. 2,630 (18°). 4 Moll. im m o n o k lin en  Elementarkorper. Translationsgruppe r m. 
Raumgruppe C22. Die Krystalle zeigen Piezoelektrizitat. (Z. Kristallogr., Kristall- 
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 
84. 172— 73. Dez. 1932. Heidelberg, M ineralog , petrograph. Inst. d. Univ.) S k a l i k s .

Georg O. Wild, Mitteilungen uber ein anscheinend nenes Berylliumsilicat. (Vgl. 
C. 1932. I. 1508.) Śogenannte „blaue Berylle" von der Grube Maxixe, welehe ais 
Maxixe-Aquamarine gehandelt wurden, zeigten ihre tiefste Farbę in Richtung der 
c-Achse, wahrend sie senkrecht dazu nahezu farblos waren. Am Tageslicht yerblaBten 
die Steine leicht u. wurden fast farblos. Eine spektr. Unters. ergab, daB es sieh um 
ein Be-Silicat handelt, welches aber gegeniiber Aąuam arin kein Fe enthalt. Ebenso 
ist es frei von Mg u. Mn. Es en thalt aber groBere Mengen Li u. besonders Na u. Spuren Co. 
In  der Hitze yerfarbt das Minerał sieli nach Gelb. Es lieB sieh die Farbo durcli Be- 
strahlen m it R aB r2 (0,05 mg Ra) eines durch Lieht entfarbten Stiicks nieht regenerieren. 
Vielleicht handelt es sieh um ein bis je tz t unbekanntes Be-Silicat. (Zbl. Minerał., 
Geol. Palaont., Abt. A. 1933. 38—39. Idar, Inst. f. Edelsteinforschung.) E n s z l i n .

William M. Agar, Bemerlcungen uber den Danbury-Granodioritgneiji von Connecti
cut. Der Granodioritgneis ist kein einheitłiches Gestein, sondern enthalt noch Biotit- 
schiefer u. Quarz-01igoklas-Biotitgneise u. is t stellenweise sta rk  von G ranit u. Pegma- 
titen  durchsetzt. Petrograph. Besehreibung der Gestoine. (Amer. J . Sci. [Silliman]
[5] 25. 1— 19. Jan . 1933. Now York City, Columbia Univ.) E n szlin .

Fr. Buschendorf, Uber Itacoluniit. Der Itacolum it, ein biegsamer Sandstein, is t 
ein uiiYollkommen elast. Korper m it deutheh elast. Hysterese. Sein Geffige verkórpert 
einen sta rk  geregelten B-Tektoniten. Der Gefiigeplan ist bei Umfassung von Quarz u. 
Glimmer triklin. (Fortsehr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 17. 407—10.1932.) E n s z .

K. Chudoba u n d  J. Jakob, Uber den Labrador von Tamataie, Madagaskar. E in  
Labrador von Tamataye, Madagaskar, besteht nach der Analyse aus 54,25% An, 
41,5% Ab u. 4,25% Or. D. 2,698 ±  0,002. Lichtbrecłiung na =  1,5552, n^ =  1,5587 u. 
ii,, =  1,5630. (Zbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1933. 1—9. Bonn, Mineralog. 
Inst. d . Univ.) E n s z l i n .

W. Faber, Beobachlungen am Botnickelkies. Rohnickelkies vom Hohendahlschacht 
bei Eisleben der Zus. 43,25% Ni, 0,49% Co, 0,05% Fe, 0,02% Cu, 55,10% As, 0,15% Sb,
0,15% S, 0,35% CaC03, 0,23% ŚiO„ wurde krystallograph. untersucht. Das Achsen-
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verhaltnis ist a : 6 =  1: 1,3974. Der Rotnickelkies wird in die trigonale Klasse ein- 
geordnet, u. zwar gehórt er naeh den_ Atzfigurcn einer der Symmetrieklassen C3, D3 
oder C3v an. Zwillingsbldgg. naeh (1011) u. (1341) konnten gemessen werden, wahrend 
solekc naeh (2023) wakrsckeinlick sind. Auffallig an derben Anschliffen sind eisblumen- 
artige Waekstumsgebilde, weleke zwisehen gekreuzten Nicols zu beobachten sind. 
(Fortsckr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 17. 413—14. 1932. Freiberg, Sa.) ENSZLIN.

H. Jung, Beitrdge zur Kenntnis von Thuringit und Clmmosit. Unterss. von ge- 
gliihtem u. ungegliihtem Tkuringit u. Ckamosit nack der DEBYE-SCHERRER-Methode 
ergaben, daB die Diagramme beider Mineralien nicht miteinander ubereinstimmen. 
Bei 420° an der Luft entwasserter Thuringit ist nicht m it dem Ausgangsmaterial ident. 
(Metathuringit). Ebenso haben Cliamosit u. Metachamosit verschiedenen Bau. Auch 
bei hoherer Temp. (1000°) bildet sich n. M etathuringit bzw. Metachamosit. Naeh einer 
neuen Analyse des Thuringits von Sehmiedefeld laBt sich derselbe in die Orthochłorit- 
gruppe einordnen. E r besteht aus 76,4% Amesit u. 23,6% Serpentin, wahrend beim 
Chamosit fiir den Serpentin ein Mol. m it hóherem S i02-Geli. eingefiikrt werden muB. 
Danach bestekt letzterer aus 64,3% Amesit u. 35,7% H 8(Mg,Fe)4Si50 18. (Chem. d. 
Erde 7. 594—608. 1932. Jena, Mineralog. Inst. d. Univ.) E n szlin .

Park Lovejoy Turrill, Unłersuchungen iiber die Vorkommen von Mineralien und 
chemisclien Rohstoffen in der Mojavewusle. I I I .  (II. vgl. C. 1932. I I .  2308.) Bericlit uber 
einige Exkursionen. (J . chem. Educat. 9. 2040—64. Dez. 1932. Glendale, Calif., Glend. 
J r . Coli.) R. K. Mu l l e r .

A. J. Mikej, Bimssteinvorkommen von Karatscliajewsk. Petrograph.-chem. Unters. 
des Bimssteines von Karatschajewsk, der eine deutliche Verwandtschaft m it den Laven 
des ElbruB zeigt. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoe Ssyrje] 6 . 1028—43. 1931. 
Dnjepropetrowsk, Berg-Inst.) K l e v e r .

E. Blanek, Verwiiterungs- und Umwandlungserscheinungen an sudhannoverschen 
Basaltvorkommnissen. (Unter Mitwrkg. von W. Dorfeldt u. F. Laves.) Chem. Unterss. 
von 2 Profilen vom unverw itterten Basalt bis zu den aus demselben gebildeten Boden u. 
Besprechung der auBeren Einfliisse, insbesondere der Humusstoffe auf den Gang der 
Verwitterung. Die rezente Verwitterung verliiuft ganz anders ais bei den friiher ge- 
bildeten roten Boden. Allgemein enthalten die rezenten Verwitterungsprodd. bezogen 
auf gliiliyerlustfreies Materiał erlieblich mehr S i02 u. weniger A120 3 u. Fe20 3 ais die 
fossilen Boden. (Chem. d. Erde 7. 540—52. 1932. Gottingen.) E n s z l in .

E. Blanek, Uber Q-ranitvenvilłerung vom Schenkenberg bei Lindenfels im Odenwald. 
(Vgl. vorst. Ref.) Der Granit zeigt unter dem EinfluB der Humusstoffe einen anderen 
Verlauf seiner Verwitterung ais dies bei der Kaolinisierung der Fali ist. W ahrend der 
S i02-Geli. der Proben m it zunehmender Verwitterung beinahe gleich bleibt, nimm t 
A120 3, CaO u. N a20  ab, wahrend F e20 3, MgO u. K 20  zunehmen. Eine Zunahme erfahrt 
auch der H 20-Geh. (Chem. d. Erde 7. 553—65. 1932.) E n s z l i n .

E. Blanek, E. v. Oldershausen und G. Maurmann, Ober Roterdebildungen im
und au f Zeclisteinkalk im  mittleren Deułschland. Die Bldg. einer Roterde (Terra rossa) 
zwisehen Bad Sooden u. Kammerbach an einem Zeeksteinkalk wird an H and von 
Profilen verfolgt. (Ckem. d. Erde 7. 620—40. 1932.) E n s z l i n .

C. Gottfried, Uber endogene basische Einschliisse in  sauren Tiefengesteinen. I. Die 
basischen Einschliisse im  Tonalit des Adamdlo. Petrograpk. Besckreibung des Tonalits u. 
der bas. Einschliisse m it Angabe von Analysen. DaB es sich bei diesen bas. Einsehliissen 
um endogene Einschliisse handelt, geht daraus hervor, daB der Mineralbestand ein- 
schkeBlich der Aceessorien im EmschluB u. Norm altonalit derselbe ist, daB keine E in - 
sckmelzersckcinungcn u. kein TonerdeuberschuB yorhanden ist. AuBerdem wachsen 
ab u. zu Hornblenden u. Plagioklase in den EinsckluB kinein. Auck konnte keine 
Anreickerung von Einsckliissen nack dem K ontakt zu nackgewiesen werden. (Chem. d. 
E rde 7. 586—93. 1932. Heidelberg, Mineralog. Petrograph. Inst. d. Univ.) E n s z l i n .

K . Holler, Role Zersetzungszonen in  grónlandischen Basalten. Vom Łyngemarken- 
fjeld bei Godthayn auf der Insel Disko (Gronland) wurde ein Profil ro ter Zers.-Zonen, 
welche kontinuierlich in frischen Basalt iibergehen, chem. u. mineralog, untersucht. 
Das vollkommen zers. Materiał zeigt alle Eigg. eines Bauxits. Die roten Zers.-Prodd. 
zeichnen sich durch starkę Zeolitkfuhrung aus, so daB eine Einw. hydrothermaler Lsgg. 
auf den Basalt wahrscheinlick ist. (Fortschr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 17. 
426— 27. 1932. D arm stadt.) E n s z l i n .

F. Bernauer, Rezente Erzbildung a u f der Insel Vulcano. An dem K rater von Vul- 
cano finden sich sowokl Blocke m it Sulfiden aus Zeiten vor der letzten Ausbruchs-
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periode, also auch rezente Erzbldgg. in folgendcn 5T ypcn: 1. Pyritisierung oxyd. 
Uberziigo auf engen K luften in aufgeplatzten Brotkrustenbomben. 2. Sublimation von 
Bi.S3 in Verb. m it S—Tc—Bi u. Steinsalz an den h. Fumarolen. 3. Absatz von schaligcm 
FeS2 auf festen Klippon im Meeresniveau. 4. Absatz von krystall. P yrit oder FeS2- 
Schlamm im Bereich des Grundwassers u. Umwandlung von basalt. Magnetit in Pyrit.
5. Bldg. von Limonit u. erdigem Eisencarbonat. (Fortschr. Minerał., Kristallogr. 
Petrogr. 17. 406. 1932. Berlin-Charlottenburg.) E n s z l in .

Adolf Dittmann, Kurze Mitteilungen iiber Zinnerzlagerstatten in  Spanien und 
Portugal. Schurfungen auf Zinnstein in den FluBtiilern bei Vilar Formoso ergaben 
Zinnscifen m it Geh. bis zu 1280 g Zinnstein/cbm, welehe aus einem Granit stammten. 
Der Zinnstein ist jedoeh sehr fein (bis unter 0,25 mm) so daB seine wirtschaftliche Ge- 
winnung erhebliehe Schwierigkeiten bietet. (Metali u. E rz 30. 6— 10. Jan . 1933.) E n s z .

Helge Goetrik Backlund und  D. Malmqvist, Z ur Geologie und Petrog raph ie  dor nordost- 
groniandischen B asaltform ation. TJ. 1. ICobenhavn: llc itzc l 1932. 4°. =  M eddelelscr 
om Grsmland. Bd. 87, N r. 5.

1. D ie basische B eihe. (61 S.) n n  K r. 4.— .

D. Organiscłie Chemie.
Wilh. Schlenk jun., DieFortschritte der organischen Chemie 1929—1931. V. Organo- 

rerbindungen. (IV. vgl. Op p e n a u e r  u. R e i c h s t e i n , C. 1 9 3 3 .1. 923.) (A ngew . C h em . 
45. 779—82. 17/12. 1932. B e rlin , U n iy .)  B e h k l e .

Costin D. Nenitzescu und Constantin N. Ionescu, Arbeiten mit prdparativem 
Zweck. (Vgl. C. 1932. I. 799.) Vff. besclireibcn einen App. zur becjuemen Herst. von 
yollkommen uusserfreiem AlCls. — 3-Methylcyclopentanon wird aus fi-Methyladipin- 
saure in guter Ausbeute (83%) erhalten, wenn ais K atalysator Kupferozyd  angewandt 
wird. — Bei der Herst. von Cyclopentanol u. von 3-Methylcyclopentanol durch Red. 
der entspreehenden Ketone m it N a u. wasserhaltigem A. wird durch Zusatz von Methanol 
die Ausbeute bedeutend verbessert, indem dio Bldg. des ais Nebenprod. entstehenden 
Pinakons dadurch verhindert wird. (Bul. Soc. Chirn. Romania 14. 65— 68. 1932. 
Bukarest, Univ.) F i e d l e r .

T. Batuecas, U ber das Methylfluorid. Erwiderung a u f die Arbeit von Patterson, 
Whytlaw Gray mul Cawood. Vf. bespricht krit. die Resultate der genannten Autoren 
(vgl. C. 1 9 3 2 .1. 367) iiber das Mikrogleichgewieht von CHSF  m it 0 2, u. die Berechnung 
derselben des At.-Gew. des F  auf 19,000. Vf. kommt zu dem Ergebnis, daB der von 
Mo l e s  u . Vf. (vgl. C. 1921. I I I .  1153) erm itteltc W ert fiir das At.-Gew. des F  von 
19,013 ais der wahrscheinliehere zu gelten hat. (J . Chim. physique 29. 269—79. 1932. 
Madrid.) K l e y e r .

D. Matthew Williams, Die Reaklion zwischen Athylen und Brom in Telrachlor- 
kohlenstoff. Nach D av is  (C. 1928. II . 2638) verlauft die Rk. sehr langsam, ist bi- 
molekular, wird durch W. katalysiert, durch H Br nicht beeinfluBt u. h a t einen Temp.- 
Koeff. <  1. Da diese Befunde in yersehiedener Beziehung von den Resultaten abweichen, 
die W ill ia m s  u. Jam es (C. 1928. I. 2089) u. H a n s e n  u. W ill ia m s  (C. 1930. I I .  
908) bei der Bromierung von ungesatt. Sauren fanden, Avurde die Rk. erneut un ter
sucht. Hierbei konnten die Angaben von D av is  nicht bestatigt werden. In  yerd. 
Lsgg., in denen ste ts iiberschuss. Br anwesend ist, kann m an ubereinstimmende Resul
ta te  erhalten. Die Rk. ist im w-esentlichen autokatalyt., in genugend verd. Lsgg. laBt 
sich die Inhibitionsperiode ziemlich lang ausdehnen; in konz. Lsgg. yerschwindet dieselbe, 
docli ist auch dann die Rk. anfangs langsamer. Die Rk. ist, wie D av is  angibt, auBer- 
ordentlich empfindhcli gegen kataly t. Einflusse, diese sind aber nicht, wie D av is  an- 
nimmt, dem W. zuzuschreiben, da die Rk. auch bei Ggw. konstanter W.-Mengen 
(Na2S 0 4 u. N a2S 04 +  10 H 20  ais Bodenkorper) noch deutlich au tokataly t. yerlauft. 
Im  Sonnenlicht yerlauft sie auBerordentlich rascli u. unter HBr-Entw'.; auch im 
Dunkeln werden Spuren H Br entwickelt u. diese bewirken, wie bei allen Bromadditionen, 
auch die Autokatalyse. Setzt man den Rk.-Lsgg. wahrend der Inhibitionsperiode 
eine geringo Menge einer Lsg. von H B r in CC14 zu (die Lóslichkeit ist sehr gering), so 
beginnt sofort eine auBerordentlich rasche Rk., bei der 70% des Athylens in 2 Min. 
yerbraueht sind. Die Autokatalyse ist auf eine primare Substitution zuriickzufuhren. 
Die Rk. yerlauft bei 18° langsamer ais boi 0° (vgl. auch G. W il l ia m s , C. 1932. II . 
2785). Diese Erscheinung wird wahrscheinlich durch Bldg. von Mol.-Verbb. aus C2H 4
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u . H Br yerursaeht, dereń Existenz bei tiofen Tempp. aus den von M a a s s  u . W r i g h t  
(C. 1925. I. 2279) erm ittelten Gefrierpunktskurven hervorgeht. (J . chem. Soc. London 
1932. 2911—15. Dez. Aberystwyth, Univ. College of Wales.) O s t e r t a g .

Nils Hellstróm, Das Reaktionsvermogen der Mercaplidogrujype. I I . (I. ygl. C. 1932.
I . 337.) Vf. untersucht weiter kinet. die Umsetzung von Thioglykolsaure m it den 
Halogenessigsiiuren u. ihren Amiden. Bei der Rk. naeh der Gleiehung

HOOC-CH,-SH +  Hal CH2C 00H  — y  HOOC-CH2-S-CH2-COOH +  H H al 
entsteht pro yerschwindendes Mol. Thioglykolsaure 1 Mol. H  Hal. Bei den unter- 
suchten Bromyerbb. ist in der T at das Verhaltnis Abnahme der (jodometr. bestimmten) 
Thioglykolsaurekonz.: Zuwaehs der (alkalimetr. bestimmten) Saurekonz. annahernd 1; 
bei den Jodyerbb. ist es yiel groBor, was auf die Nebenrk.

HOOC-CH„-SH +  JCHjCOOH =  HOOC-CH.SJ +  CH3C 00H  (langsam),
HOOC'CH2-SH +  J-S -C H 2COOH =  H J  +  HOOC-CH2-S-S-CH 2-COOH(sclinell) 

zuriickgefiilirt werden konnte; die Sulfhydrylgruppe w irkt also — in neutraler Lsg. 
schwaeh, in geniigend saurer bis zu 90% — auf die Jodverb. reduzierend; Essigsiiure 
u. Dithiodiglykolsaurc konnten in annahernd den tlieor. Mengen isoliert werden. — 
Die Ergebnisse der im einzelnen hier nicht wiederzugebenden Verss. sind die folgenden: 
Thioglykolsaure reagiert m it Chloressigsiiure u. Chloraeetamid in neutraler oder saurer 
Lsg. fiir eine kinet. Messung zu langsam. A uch  die an sich n. yerlaufenden Um- 
setzungen m it Bromessigsaure u. Bromacetamid sind noch recht langsam. Die Siiure 
reagiert in neutralen oder schwach sauren Lsgg. etwa gleich schnell; bei starker A c id ita t  
nim m t dio Rlc.-Geschwindigkeit ab. Bromacetamid in (anfangs) neutraler Lsg. reagiert 
etwa 100% schneller ais die Saure; auch hier nimm t die Rk.-Geschwindigkeit m it 
steigender Aciditat ab. Daraus wird geschlossen, daB die Umsetzung beyorzugt zwischen 
dem łon der Thioglykolsaure u. dem łon der Bromessigsiiuro oder doren ungeladenem 
Mol. ablauft; undissoziierte Thioglykolsaure scheint nicht reaktionsfahig zu sein. Die 
Sulfidbldg. m it Jodessigsaure zeigte dieselbe pH -A bhśingigkeit wie die m it Bromessig
saure, wahrend die Geschwindigkeit der Disulfidbldg. (s. oben) bis zu einer oberen 
Grcnze m it der Aciditat zunahm. Es handolt sich dabei nicht um eine spezif. Wrkg. 
der H-Ionen, sondern nur darum, dafi eine VergróBerung der H'-Konz. sich nicht mehr 
auswirken kann, wenn sie erst so groB geworden ist, daB die Dissoziation der reagieren- 
den Sauren prakt. Nuli ist. — Bei der Rk. Thioglykolsaureion +  Halogenessigsaureion 
ist eine gowisse Kationenkatalyse zu erwarten u. — im Fali der Jodessigsaure, naturlich 
in neutraler Lsg. — auch beobachtet worden: Die Geschwindigkeit bei den Ba-Salzen 
war etwa 20%  gróBer ais bei don Na-Salzen. — Jodacetam id yerhalt sich bzgl. der 
Sulfidbldg wie Bromacetamid, bzgl. der Disulfidbldg. wie Jodessigsaure. Doch ist 
hier dio Geschwindigkeit der Disulfidbldg. relatiy sehr klein, so daB die Gesamtum- 
setzungsgeschwindigkeit in sauren Lsgg. kleiner ist ais in neutralen. Aucli hier nimm t 
die Wrkg. der [H']-VergroBerung nur bis zu einer gewissen Grenze zu. (Z. physik. 
Chem. Abt. A. 163. 33—52. Dez. 1932. Stoekholm, Organ.-chem. Labor der Techn. 
Hochschulo.) B e rg m an n .

H. J. Backer, Die Dithiodimethionsaure. W ahrend bei der Oxydation des K-Salzes 
der Mercaptomethionsaure m it Cl oder Br Methantrisulfosaure en tsteh t (ygl. C. 1933.
I. 43), erhielt Vf. bei der Oxydation m it Jod  das K-Salz der Dithiodimelhionsaure, 
CH(SK)(S03K )2 +  J  — y  K J  +  (K S03)2 : C H -S-S-CH  : (S03K)2. Die Saure zeigt 
keine Mercaptaneigg., gegen Indicatoren w irkt sie ais starkę Siiure. Zum Konstitutions- 
beweis wurde im Cl-Strom weiteroxydiert, wobei in fast theorot. Ausbeute M ethan
trisulfosaure entstand. Die Saure ist in saurer u. neutraler Lsg. ziemlicli bestandig, 
wird aber durch Alkali zers. Es t r i t t  Hydrolyse ein, (H S 03)2-CH• S • S ‘CH : (S03H )2 +  
H 20  — y  (H S 03)2C H -S0H  +  H S-C H (S03H )2, un ter Bldg. von Mercaptomethionsaure 
u. einer unbestandigen Sulfensaure, die m it Alkali eine gelbe, m it Ferrisalzen eine blaue 
Farbung zeigt u. in alkal. Lsg. leicht 1 Mol. H 2S 03 yerliert. Ebenso wird die S—S- 
Bindung der Dithiodimethionsaure leicht durch Schwermetalle angegriffen. W ahrend 
das K- u. Tl-Salz bestandig sind, bilden die Schwermetalle wegen ihrer Verwandtschaft 
zum Schwefel leicht zersetzliche Salze, die schon durch Erliitzen der wss. Lsg. zerfallen, 
z. B .:
2 Pb(S03)2C H • S • S • CH(S03)2Pb — y  [CH(S—)(S03)2]2P b3 +  [S : C(S03H )(S 03)]2Pb.

Y e r s u c h e .  Zur D arst. der Saure u. ihrer Salze eignet sich am besten das Ba- 
Salz der Mercaptomethionsaure (1. c.), dessen wss. Lsg. m an m it gut gepulyertem Jod 
behandelt. Nacli Zers. m it H 2SO., u. Trennen der Rk.-Prodd. wird die wss. Lsg. der 
Dithiodimethionsaure C2H 60 12S6-6 H 20  im Yakuum eingeengt u. ais langsam krystalli-
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sierendes Ol erhalten. Tetra-K-Salz C2H 20 12S6K 4 • 2 H 20  aus der Saure u. KOH, 
Blattclien aus 30%ig. A. Tetra-Tl-Salz C2H 20 12S6T14, Nadeln aus W. Das Da- u. Pb- 
Salz bildet eine blattrige liygroskop. M. Ag-, Cu- u. //</-Salze sind 1. in W., aber wenig 
stabil. Strychni7i-Sa,lz C2H 6O12S0 • 4 C21H 220 2N2-6 H 20  aus der Saure u. Stryehnin- 
aeetat, Nadeln aus W. — Bei Oxydation des K-Salzes der Ditliiodimetliionsaure mit 
Cl en tsteht Methantrisulfosaure, m it H 20 2 Schwefelsaure. Mit N aN 02 u. etwas Zn 
t r i t t  eine gelbrote Farbung auf, die wobl auf der Mercaptanrk. der gebildeten Mercapto
methionsaure berulit. (Reeueil Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 981—87. 15/10. 
1932. Groningen, Univ.) St o l p p .

H. J. Backer, Die Beaktion des Kaliumsalzes der Methionthioschwefelsaure mit 
Quecksilberoxyd. In  Fortsetzung seiner Verss. untersuehte Vf. die Einw. von Methion
thioschwefelsaure, (S20 3H)CH(S03H )2 [vgl. C. 1931. I. 2739] auf HgO. Das K-Salz 
der Saure lost Quecksilberoxyd zunaehst auf, doeh scheidet sich bald das K-Hg-Salz 
der Mercaptomethionsaure ab, die freigemaeht u. identifiziert wurde (C. 1 9 3 3 .1. 43). 
Die Zers. des zunaehst entstehenden Queeksilbersalzes der Methionthioschwefelsaure 
beruht auf der Neigung des Hg zur Bldg. von Mereaptiden.

S 0 3K .C H < |g '5 f  +  HgO — y  K2S 04 +  SOaK . C H < ^ > H g .
V e r s u e h e .  Man lost das K-Salz der Methionthioschwefelsaure in der 20fachen 

Menge W. u. behandelt bei 30° m it gelbem HgO, das in  wenigen Minuten fast vollig 
gel. wird. Beim Abkiihlen auf 0° scheidet sich das K-Hg-Salz der Mercaptomethionsaure 
ab, C H 06S3KHg, welehes durch schnelles Umkrystallisieren aus w. W. gereinigt wird. 
Aus der M utterlauge wurde die entsprechende Menge K 2S 04 isoliert. Aus dem K-Hg- 
Salz wurde durch Behandeln m it H 2S das Monokaliummercaptometliionat u. aus 
diesem wurden die charakterist. Tri-Tl-, -K- u. -Ba-Salze dargestellt. (Reeueil Trav. 
chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 988—90. 15/10. 1932. Groningen, Univ.) St o l p p .

R. C. Menzies und Irene S. Cope, Die Einwirkung von Athylmagnesiunibromid au f 
Thallochbrid und a u f Thallodthylat. E rh itz t m an 1 Mol. T1C1 m it ca. 2 Moll. C2H5-MgBr 
in A. 3 Stdn. unter RiickfluB, so erhalt m an quantita tiv  schwammiges Tl; lafit m an bei 
gewóhnlicher Temp. stehen, so werden 28,1% des Tl zum Metali reduziert, 12,4% 
gehen in (C2H5)2T lB r  iiber. T1C1 ist unl. in organ. FIL, die Rk. m it C2H6-MgBr yerlauft 
dadurch langsam, so daB wahrscheinlich der zunaehst alkylierte Anteil weiterhin durch 
C2H5-MgBr reduziert wird. Behandelt m an eine ath. Lsg. von T10C2H3 m it 2 Moll. 
C2H3-MgBr, so werden 22—24% des angewandten T l alkyliert, u. etwa die Hiilfte redu- 
ziert; yerm ehrt m an das Coli- ■ MgBr, so wird die Ausbeute an alkyliertem Tl nieht er- 
hoht. Tlieoret. lassen sich maximal 33,3% alkylieren. — Bei den Verss. m it T1C1 u. 
T10C2H 5 befindet sich (C2H5)2TlBr in der ath . Lsg., wahrend es bei der Behandlung von 
T1C13 m it C2H5-MgBr sofort ausfiillt. —  Die Rk. m it T1C1 yerlauft zunaehst nach
3 T1C1 +  3 C2H5 • M gBr— >- T1(C2H5)3 +  3 MgBrCl (analog der Umsetzung m it PbCl2 
u. HgCl); T1(C2H5)3, yon dessen C2H rj-Gruppcn eine sehr reaktionsfahig ist, geht bei 
der Aufarbeitung m it verd. Essigsaure in  (C2H5)2T1- 0C 0C H 3 u. A than iiber; das Aeetat 
wird bei der Umsetzung m it N aB r ais wl. Bromid gefallt. Bei der Rk. m it T10C2H3 
erfolgt zunaehst doppelte Umsetzung zu TIBr, m it dem sich das iibrige C2H5-MgBr 
wie oben umsetzt. (J . chem. Soc. London 1932. 2862— 66. Dez. Bristol, Univ.) Og .

J. S. Vhay und A. T. Williamson, Die Herstellung von TliaUoformiat. HCOOTl 
findet wegen der hohen D. seiner wss. Lsg. mannigfache Verwendung bei petrograph. 
Unterss. Vff. besclireiben folgende prak t. D arst.: Tl wird in verd. I i2S 0 4 gel. u. m it 
einer Lsg. yon Ba-Form iat (Herst. aus BaC03 +  HCOOH) uingesetzt. (Amer. Mine- 
ralogist 17. 560— 63. Dez. 1932. Princeton Univ.) L. E n g e l .

O. J. Magidson und I. G-. Silberg, Zur Herstellung von Malonester. (Chem. J. 
Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 
Chimii] 4. 842—48. 1931. — C. 1 9 3 2 .1 . 1362.) S c h ó n f e l d .

Kazimierz Smoleński und Walery Pardo, Ober das Diacetat und Dinitrat der 
Polygalakturonsaure. IX . (V III. vgl. C. 1930. II . 1527.) Die nach friiheren Angaben 
aus dem ,,Galakturonid“ durch Verseifen hergestelltc Polygalakturonsaure (1. c.) hatte  
die [a]D20 =  +279,0°, 1. in W. zu 0,10 g/100 eem; SZ. 542 ccm n. NaOH/lOO g, Galak- 
turonidgruppen 94,1%. Die Acetylierung der Saure ist schwierig u. konnte durch 
Erhitzen des Kohlenhydrats m it Eg. +  Acctanhydrid in Ggw. yon H 2S 04 durehgcfuhrt 
werden (Ausbeute 65%). Die Diacetyherb. is t ein weifies Pulyer, zers. sieh gegen 300°;
1. in W. u. Lauge, wss. A. Zeigt die TOLLENS-Rk. m it Naphthoresorcin. E n thalt
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45,86% C, 4,76% H . EZ. 768,7. Reduziert sehr sehwach FEHLING sche Lsg. [<x] d20 in 
W. oder Aceton ca. +  250°. Mol.-Gew. etwa 2105; bei n =  8 ergibt sich fiir die Formel 
[C0H 6O0(CH3CO)2]a das Mol.-Gew. 2080. Ph =  2,40 fiir die Konz. 0,6/100 u. 2,20 fur 
2,4/100 W. Viscositiit etwa wie beim Na-Salz der Polygalakturonsaure. Das D iacetat 
ist oberfliichenakt. E in hóheres Acetat der Polygalakturonsaure konnte nicht erhalten 
werden. — Die Nitrierung der Polygalakturonsaure m it rauekcnder H N 0 3 unter Kiih- 
lung ergab das DinUrat [C0H 6Oe(NO2)2]n; explodiert beim Erhitzen u. zers. sich langsam 
bei Zimmertemp.; unl. in  W., 1. in Lauge. Sehr schwaches Iied.-Vermógen. Oxydation 
m it yerd. HNÓ3 ergibt Schleimsaure. LaBt sich zur Polygalakturonsaure verseifen 
(m it NH 4SH). [a]D20 in Aceton +  294,8°, in  CH30 H  +  276,4°, in  Eg. +  278,6°. 
Mol.-Gew. 2062,5. (Roczniki Chem. 12. 902—12. 1932. Warschau, Techn. Hocli- 
schule.) SCHONFELD.

W. C. Austin und Fred L. Humoller, Die Darstellung von l-Arabinose und l-Ribose 
durch Oxydation von l-Arabinal mit Benzoparsaure. Schuttelt man nach M e i s e n - 
HE1MER u. J u n g  (C. 1927. I I . 1017) hergestelltes l-Arabinal in wss. Lsg. m it einer Essig- 
esterlsg. von Benzopersaure, so werden 78%  des Arabinals zu Aldopentosen osydiert 
(T itration m it Jod  nach G o e b e l ). E s konnten 10,3% des Ausgangsmaterials an roher
l-Arabinose u. 54% an l-Ribose gewonnen werden, so daB der letztere Zucker nun 
leichter zuganglicli gemacht ist. — l-Arabinose, F. 159—160°, [<x]d2°~25 =  +104,6° 
(W.). — l-Ribose, F. 85— 87° aus A., [a]D2°~25 =  +23,85° (W.). p-Bromphenylhydr- 
azon, F . 171— 172°. (J . Amer. chem. Soc. 54. 4749—50. Dez. 1932. Chicago, Physiol.- 
chem. Inst. Loyala Univ.) E r l b a c h .

K arl F reudenberg  und K arl Soff, Die Acelolyse der Cellulose. 20. Mitt. iiber 
Lignin und Cellulose. (19. vgl. C. 1932.1. 3169.) In  der 1. Mitt. (C. 1921.1. 860) wurde 
unter der Voraussetzung, daB in der Cellulose die Glueosereste nach dem Prinzip der 
Cellobiosebindung zu einheitlichen langen K etten  gebunden seien, die Ausbeute an 
Cellobiose diskutiert. Wenn alle Bindungen eines einzelnen Spaltstuckes gleichschnell 
reagieren, kann maximal eine Ausbeute von 67% Cellobiose gefunden werden, was der 
Vers. ergeben hat. Dabei diirfen die K onstanten des Dreierstuckes, des Vierer- 
stiickes usw. voneinander verscliieden sein. Die experimentell festgestellte Kurve des 
Cclluloseabbaucs kann m it Hilfe dieser Vorstellung befriedigend gedeutet werden 
(C. 1930. I I .  1545). Das kann aber auch geschehen, wenn man annimmt, daB die eine 
Endbindung eines Spaltstuckes m it der Geschwindigkeit der Cellobiose, die anderen 
Bindungen des Spaltstuckes m it der mittleren Geschwindigkeit der unversehrten Cellu
lose reagieren (C. 1930. I I .  545 .1932.1. 3167). U nter diesem Gesichtspunkt wird in der 
Yorliegenden Arbeit die Ausbeute an Oetacetylcellobiose bei der Acetylose der Cellulose 
gepriift. Auf polarisationsopt. Wege wird die acetolyt. Zerfallskonstante der Octacetyl- 
eellobiose festgestellt, sowie unter den gleichen Bedingungen die Geschwindigkeit des 
Anfangs der Acetylose der Cellulose erm ittelt. Mit der von W. K tjh n  (C. 1932. I I . 
2140) gefundenen K onstanten wird die zu erwartende Ausbeute bcrechnet. Ais wahr- 
scheinlichster W ert wird 70% gefunden; auch dieser W ert stim m t m it dem Vers. inner- 
halb der Fehlergrenzen uberein. — Im  SCH0LLER-T0RNESCH-Verf. verlauft die Hydro- 
lyse der Cellulose scheinbar entsprechend einer monomolekularen Rk. (L u e r s , C. 1932.
I I .  1718), u. zwar unter techn. Bedingungen m it einer Halbwertszeit von 2 oder mehr 
Stdn. Die Vff. berechnen aus ihren Messungen u. denen von E. A. M o e lw y n -H u g h e s  
(C. 1928. I I .  1076. 1929. I. 2874. 1930. I. 817), daB die Halbwertszeit der Cellulose- 
hydrolyse un ter den Bedingungen von S c h o l l e r -T o r n e s c h  zwischen 1 u. 5 Min. 
liegen muB. Sie deuten diesen Vorgang dam it, daB der monomolekulare Verlauf durch 
einen langsam sich vollziehenden Auflosungsvorgang yon der Oberflache der Fibrillen 
her vorgetauscht wird, dem in sehr schnellem u. daher nicht wahrnehmbarem Ablauf 
die eigentliche Hydrolyse nachfolgt. — Beachtenswert ist die Tatsache, daB bei der 
Acetolyse das Polysaceharid raseher aufgespalten wird ais das Disaccharid, wahrend 
in 50%ig. Schwefelsaure das Umgekehrte der Fali ist. Hieraus u. aus frulieren Messungen 
an Polypeptiden (C. 1932. I I .  1116) wird geschlossen, daB die Cellulose bei der Acetolyse 
mehr aus der M itte heraus, in 50%ig. Schwefelsaure mehr vom Rande her abgebaut 
wird. Die Tatsache, daB Acetobrommaltose, sowie Maltose selbst gegen Acetylbromid 
resistenter sind ais Acetylstarke oder Starkę, ist danach verstandlich. Die An
nahme, daB in der Starkę neben a-Bindungen auch /S-Verknupfungen vorkommen 
(VAN K lin ic e n b e rg ,  C. 1932. I I .  3568), wird abgelehnt, insbesondere wegen des opt. 
Verh. der M ethylstarke (C. 1932. I. 3167).- Entweder findet bei gewissen Fermenten 
bei dem  Aufbrucli der S tarkekette W ALDENsehe Umkehr s ta tt, oder der Aufbruch
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Yollzielit sieh  u n te r  Bldg. eines a n h y d r .  Endes, d a s  d a n n  zu a- o d er /?-Z ucker a u f-  
g e sp a lten  w erden  k a n n . Die so zu  d e u te n d e n  ScHARDlNGERschen Amylasen u . d a s  
Auftreten von  LavogIucosan boi d e r a lk a l. Spaltung m an e h e r Glucoside s te l i t  d a m it im  
Einklang. (Ber. d tse h . chem . Ges. 66 . 19—27. 4/1. 1933. Heidelberg, U n iv .)  L e m b e r g .

Karl Freudenberg und Willy Nagai, Die Synthese der Cellobiose. X X III. Mitt. 
iiber Acetonzucker und andere Verbindungen der KMehydrate. (X X II. vgl. C. 1930. I I .  
2769.) Zu dem Ref. iiber die vorlaufige Mitt. (C. 1932. I I . 2633) ist naehzutragen: 
Die Geschwindigkeit der Aufspaltung von Lavoglueosan ist in vcrd. Saure von der- 
selben GróBenordnung, -wie die Geschwindigkeit der Hydrolyse von Cellobiose u. 
Maltose, in 50%ig. Sehwefelsaure jedoch 11-mal sehneller ais die der Cellobiose, noch 
gróBer is t der Unterschied der Aufspaltung im Acetolysengemisch (vgl. die Yoranstehende 
M itt.). — Lavoglucosan wird in reinem Dioxan m it Acetobromglucose in Ggw. von 
Silbercarbonat umgesetzt. Die halogenfreie Rk.-Masse wird in 50%ig. H 2SO., ein- 
getragen, u. darin 20 Stdn. bei 20° aufbewahrt. Nach der Entfernung der Sehwefelsaure 
u. des W. wird das Bk.-Prod. in Acetolysengemisch eingetragen. Nach 7—10 Tagen 
scheidet sieh Oetacetylcellobiose in einer Ausbeute yon wenigen %  ab. — Durch diese 
Synthese u. die inzwisehen von I r v i n e  u . R u t h e r f o r d  vollzogene Synthese der 
2,3,6-Trimethylglucose (C. 1932. I I .  3079) is t die friiher von den Vff. beschriebene 
Synthese des krystallisierten Dekamethylmethylcellotriosids (C. 1932. I. 3169) Y o n  
Naturstoffen unabhangig geworden. Entgegen H e s s  u. U l l m a n n  (C. 1932. I I . 3081) 
lialten die Vff. an der von ihnen aufgestellten u. durch die Synthese bewiesenen Konst.- 
Formel der krystallisierten m ethylierten Ccllotriose fest. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 
27—29. 4/1. 1933. Heidelberg, Univ.) L e m b e r g .

W. N. Haworth, E . L. Hirst und O. Ant-Wuorinen, Polysaccliaride. X II. Aceto- 
lysenprodukte von Cellulose. (XI. Ygl. C. 1932. I I .  3223.) Das von H e s z  u . F r i e s e  
(C. 1926. II. 2892) durch milde Acetylierung von Cellulose erhaltene ,,Cellobiosanacetat“  
is t in W ahrheit kein einheitliehes Prod. u. h a t ein hoheres Mol.-Gew. Es liefert bei 
der Acetolyse Cellodezlrinaeetate yersehiedener F .F .,  Drehungen u . Mol.-Geww. 
(640— 1600). Aueh die Methylierung des Cellobiosans zeigte, daB die Mol.-GróBe um 2000 
lierum liegen muB. •— Bei starkerer Acetylierung von Cellulose erhalt man ,,Procelulose“ 
(vgl. B e r t r a n d  u . B e n o i s t ,  C. 1923. I I I .  1604), die durch die Ergebnisse der Me
thylierung ais ein Trisaccharid aus 3 Moll. Glucopyranose aufgeklart wird, obgleich 
das Acetat —  wie iibrigens aueh Raffinoseacelat — in Campher das Mol.-Gew. eines 
Disaceharides zeigt. Die „ Celloisobiose“ von O s t  (vgl. C. 1920. I. 856) is t ein Gemisch 
von Cellobiose u. Proeellose.

V o r  s u c h e. „Cellobiosa7iacetat“ nach H e sz  u. F r i e s e  dargestellt, h a tte  F . 268 
bis 270°, [a]n20 = — 14,5° (Chlf.), lieB sieh aber durch Verdunstenlassen einer Chlf.- 
CH3OH-Lsg. noch zerlegen. Mol.-Gew. in Campher >  3000. — Metliylcellobiosan. 
Amorphes weiBes Pulver, F . 213—215°, [a]n20 = — 7,2° (Bzl., c =  1,6). Mol.-Gew. in 
Campher 1600—2100. — Acetolyse von Cellobiosan. Cellobiosanacetat wird kurze Zeit 
m it Aeetanhydrid u. konz. H 2S 0 4 auf 105° erhitzt, dann in W. gegossen. Eraktionierte 
K rystallisation aus A. ergab 4 Prodd. m it F .F . von 172 bis 185°, [oc]d22 =  + 8° bis +  28° 
(Chlf.), Mol.-Geww. 640— 1300 (nach Rast). Mildere Acetolyse in Eg.-Lsg. lieferte eine 
Substanz Yom F. 164— 165°, [a]D =  —8,6° (Chlf., c =  2,7), Mol.-Gew. 1600. — Pro- 
cellose. Nach den Angaben von B e r t r a n d  u. B e n o is t .  Ausbeute 1,6% der an- 
gewandten Cellulose. Hygroskop. weiBes Pulver. Triacetat, weiBes Pulver aus wss. A., 
F. 120°, [a] d19 =  +5,0° (Bzl., c =  3,8), Mol.-Gew. 690 (in Campher). — Methylpro- 
cellose. Durch Behandeln des Acetats in Aceton m it D imethylsulfat u. NaOH u. Nach- 
methylieren m it CH3J  u. Ag20 . Sirup K p .0j03 ca. 300° (Badtemp.), [a]n17 =  +27° 
(Chlf., c =  0,9). Bei der Hydrolyse m it 5% ig. HC1, die in 2 Stdn. bei 95— 100° beendet 
ist, wird Tełrametliylglucopyranose, F. 85—87°, u. 2,3,6-Trimełhylglucopyranose, F. 106. 
bis 108°, erhalten. (J. chem. Soc. London 1932. 2368—71. Sept.) E r lb a c h .

W. N. Haworth und Hans Machenier, Polysaccliaride. X III. Die Kettenlange von 
methylierten Cdlodexlrinen. (X II. Ygl. Yorst. Ref.) Vff. zerlegen milde acetylierte 
Cellulose durch haufig wiederholtes fraktioniertes Fiillen aus Yerschiedenen Lósungsmm. 
in fiinf H auptfraktionen, die sieh in ihren physikal. Eigg. unterscheiden u. anscheinend 
einheitlicli sind. Die Kettenlange wird m ittels der „Jodzahl“ -Methode ungefahr zu
12—21 Olucoseresten in den einzelnen Prodd. bestimm t. — Die A cetate werden dann in 
die M ethylderiw . iibergefuhrt, die weiter fraktioniert werden. Nach Hj^drolyse ergibt 
die Best. des Geh. an Tełramethylglucose die Kettenlange der urspriinglichen Cello- 
destrine. Die H auptfraktionen enthalten 20—25 Olucosebausteine, daneben sind aueh.
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solche m it 11— 14 Glucoseresten vorlianden. Das Mol.-Gow. is t also in gutcr tiberein- 
stimmung m it den Ergebnissen anderer Forseher 3000—4000.

V e r  s u c h e. Acetylierung u. Praktionierung folgen den Angaben yon H e s z  u .
F r i e s e . Die zuerst erhaltenen Praktionen wurden yerseift, das unl. Polysaccharid 
reacetyliert u. weiter fraktioniert. Die Eigg. der einzelnen Prodd. sind in einer Tabelle 
zusammengestellt. — Die Umwandlung in die Methylkórper erfolgt durch Erhitzen 
m it (CH3)2SO.f u . NaOH in Aceton. Praktionierung dureh Lósen in Chlf. u. Fallen 
m it A. Tabelle. (J. chem. Soc. London 1932. 2372—74. Sept.) E r l b a c h .

E. L. H irs t, M. M. T. P la n t und M. D. W ilk inson , Polysaccharide. XIV. Die 
Molehularstruktur von Amylose und Amylopelclin. (X III. vgl. yorst. Ref.) Vff. konnten 
P raparate  von Amylose u. Amylopektin darstellen, die in Zus. u. Drehung ident. waren. 
Auf den P-Geh. kann der Unterschied der beiden Bestandteile also nieht zuriickgefuhrt 
werden. Die Mol.-GroBe wurde in  der iiblichen Weise durch Hydrolyse der yóllig 
m ethylierten D eriw . u. Best. des Gełi. an Tetramethylglucose erm ittelt. Sie wird 
f i i r  b e i d e  g l e i c h  zu etwa 24 Glueosemoll. (Mol.-Gew. ca. 5000) gcfunden. Diese 
nahcn Beziehungen lassen tlbergange zwischen Amylose u. Amylopektin yermuten. 
Tatsachlich verliert auch Amylose langsam ihre Loslichkeit schon beim Aufbewahren, u. 
von Amylopektin konnte eine Reihe von Acetyl- u. M ethylderiw . gewonnen werden, 
die in Loslichkeit u. Viscositat der Lsgg. yerschieden waren. Die leicliter 1. Acetate 
liefern bei der Verseifung amyloseahnliclie Prodd. Die nahe Verwandtsehaft der Starke- 
bestandteile m acht es erklarlich, daB Starkę in gewissen Fallen g a n z a l s  A m y l o s e  
reagiert. — Die S truktur der Starkę erscheint festgelegt durcli die Isolierung von 
Tetra- u. Trimethylglucose, bis auf die Unsicherheit bzgl. der einen endstandigen Gruppe. 
Da die verwendeten Prodd. FEHLiNGsche Lsg. nieht reduzieren u. gegen Alkali u. Jod  
stabil sind, kann eine evtl. vorhandene reduzierende Gruppe nieht ilire n. Rk.-Faliig- 
keit zeigen. — Die Fahigkeit von Polysacehariden, sieli ineinander umzuwandeln, 
scheint yon der Kettenlange abhangig zu sein. Glykogen, das sonst der Starkę weit- 
gehend analog gebaut ist, zeigt die Eigentiimliclikcit nieht. — Zur Erkliirung der 
Unterschiede zwischen Amylose u. Amylopektin nelimen Vff. an, daB im Amylopektin 
die loekeren Makromolekiile — das Vorliegen a-glucosid. Bindungen yerhindert die 
Ausbldg. von Fadenmolekeln — sieli hydratisieren unter Ausbldg. von Micellen, wahrend 
bei der Amylose die H ydratation  schwerer eintritt.

V e r  s u c h e. Trennung von Amylose u. Amylopektin nach L in g  u. N a n ji
(C. 1924. I I .  313). Die P raparate entliielten lufttrocken 10% W. u. 0,2%  P 20 5. 
[cc]d20 =  +151° (5%ig. NaOH, c =  0,6—0,9). Starkę, Amylose u. Amylopektin ver- 
hielten sieh vollkommen gleich gegen Diastase. — Amyloseacetcit. Amylose wird m it 
Acetanhydrid in Eg.-Lsg. in Ggw. von Cl u. S 0 2 bei 55° oder in Pyridinlsg. bei 60° 
behandelt. WeiBes Pulyer, 1. in Chlf. u. Aceton, unl. in W., A., A. Zers.-Punkt 173°, 
[a] d19 =  +170° (Chlf., c =  0,7). — Amylopektinacetat. Je  nach der Erhitzungsdauer 
werden Prodd. yerschiedener Viseositat erhalten, die u. U. gar niclit von Amylose- 
acetat zu unterscheiden sind. E in P raparat, das yiseose Lsgg. lieferte, ha tte  [a]n19 =  
+  170° (Chlf., c =  0,74). Naeli Abspaltung der Acetylgruppen zeigten die Polysaccha
ride teilweise yóllige Loslichkeit in  W. — Metliylierle Amylose. Aus dem Amylose- 
acetat nach friiher beschriebenen Methoden m it geringen Anderungen, um Abbauprodd. 
zu vermeiden. WeiBes Pulver, F . 143°, [a]o21 = + 2 0 7 °  (Chlf., c =  0,4), Mol.-Gew.
3—4000. Die Hydrolyse wurde m it konz. HC1 bei 0° vorgenommen. Nach 36 Stdn. 
wird neutralisiert u. die Lsg. nach den bekannten Verff. aufgearbeitet. Es werden 
etwa 5%  Tetrametliylglucopyranose u. 80% der Theorie an Trimethylglucose erhalten. — 
Methylierung des Amylopektins. Bei den sehwerst 1. A cetate war es unmoglich, den 
OCH3-Geh. iiber 30—32%  zu steigern. Dio Prodd. waren noch unl. in Chlf. Die leichter 1. 
Acetate gaben M ethylderiw . m it der glcichen Drehung wie Methylamylose, die aber 
schwerer 1. waren u. eine groBere Viscositat in Lsg. zeigten. F . 160°. E in solelies 
P raparat lieB sieh durch fraktionierte Fallung der Chlf.-Lsg. m it yerschiedenen Lo- 
sungsmm. in mehrere Praktionen zerlegen, dereń leichtest 1. (u. am wenigsten yiscose) 
von Methylamylose n ieht zu unterscheiden war. Alle Fraktionen zeigten aber bei der 
Hydrolyse m it konz. HC1 die gleichen Ausbeuten an Tetramethyl- u. Trimethylglucose,
5 bzw. 85—90% . (J. chem. Soe. London 1932. 2375—̂-83. Sept.) E r l b a c h .

W . N. H aw orth , E . L. H irs t und E . G. V. Percival, Polysaccharide. XV. Die 
Molekularstruktur von Inulin . (XIV. vgl. yorst. Ref.) Das Verf. der Vff., die K etten 
lange von Polysacehariden durch Hydrolyse der yóllig methylierten Deriyy. zu be- 
stimmen, ist auch auf Inu lin  iibertragbar. Die Isolierungyon 1,3,4,6-Tetramethylfructose
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neben 3,4,6-Trimethylfrudose zeigt, daB das Inulin ans einer langen K ette von Fructo- 
furanosemoll. etwa naeh Sohema I  aufgebaut ist. Aus dem Geh. an Tetramethylfruc-

tose (3,7% ) laBt sich die Lange der K ette  zu 
mindestens 30 Fructosebauslainm bercchnen,

\ -----/  '''■'O \ ----- /  das Mol.-Gew. is t dann rund 5000. — Irgend-
welche Anzeiclien fiir eine Zerlegbarkeit des 
m ethylierten Inulins in Fraktionen konnten 
nicht gefunden werden. Das Inulin scheint 
also oinheitlicli zu sein.

V e r s u c h e .  Inulinacetat. Durch Ace- 
tylierung von Inulin m it Acetanhydrid u. Py- 
ridin bei 80°. WeiBes Pulver von [o:]d20 =  
—- 33° (Chlf., c =  1,4). — Mełhylinulin. Aus 

dem Yorigen naeh dem bekannten Verf. [<x]d20 = —54° (Chlf., c =  1), F. 140°. Frak- 
tionierte Fallung aus Acetonlsg. m it W. oder PAe. gab keine Aufteilung. — Hydrolyse 
von Mełhylinulin. Sio erfolgt m it l , 6% ig. Oxalsaure in 75%ig. CH3OH, um dio Bldg. 
von Oxymethylfurfurol móglichst hintanzuhalten. Nacli 18 Stdn. neutralisieren u. ein- 
dampfen. Der Sirup wird getrocknet, m it methylalkoh. HC1 behandelt, m it Chlf. 
extrahiert u. schlieBlich im Hochvakuum fraktioniert. Es werden 3,7%  Telramethyl- 
frucłose in Form des Methylglykosides vom K p .0)05 84—87° isoliert, [a]5-8017 =  +59°, 
nn 17 =  1,4465. Der freie Zucker ha tte  [<x]5;8017 =  +33° (W., c =  1). AuBerdem war 
Trimethylmethylfructofuranosid, K p .0l025 90—94°, nn17 =  1,4555, vorhanden u. ein 
Hexamethyldifrucloseanhydrid C18H 32O10, das unter 0,03 mm bei 190—210° sd. nn10 =
1,4704, [a]578ę18 =  +42° (Chlf., c =  1,1), +  56° (W., c =  1,99). Es gab bei der H ydro
lyse 3,4,6-Trimelhylfructofuranose. — Aus einem synthot. Gemisch von 95% Tri- u. 5%  
Tetramethylmethylfructosid konnten 95% des letzteren zuriickgewonnen worden. 
(J . chem. Soc. London 1932. 2384—88. Sept.) E r l b a c h .

E. W. Bodycote, W. N. Haworth und C. S. Woolvin, Polysaccharide. XVI. Die 
Mólelcularstruktur von Inulin  und dem daraus entstehenden Difruclofuranoseanhydrid. 
(XV. vgl. yorst. Ref.) Die Y o n  I r v i n e  u. STEVENSON (C. 1930. I I . 905) durch Einw. 
Y o n  H N 03 auf Inulinacetat erhaltene krystallisierte Vcrb. Y o m  F. 123° war noch nicht 
reines Hexaacetyldifrudofuranose-l,2-anhydrid von der Formel I. Es ist ais ein Stabili- 
sierungsprod. prim ar gebildeter Fructosemoll. aufzufassen.

RO-CHj II
' 0 \

/ H  R O \ f1/ CH3-----° \ P / ' 0  R O \
L ■ ; ^ c\ 0— ch2/ c \ ! ____

H ÓR H  CH2OR
V e r  s u c h e. Naeh den Angaben Yon lR V IN E hergestelltes Hezaacetyldifructose- 

anhydrid schm. rein (aus A.) bei 128°, bzw. beim zweiten Schmelzen bei 137°. Die 
zweite Form h a t naeh dem Umkrystallisieren aus A. wieder den F . 128°. [cx]d16 =  
-f  0,65° (Chlf., c =  1,5). In  dem bei 123° schm. Rohprod. wurden rontgenograph. 
zwei Substanzen nacligewiesen. — Difruclofuranoseanhydrid. Aus dem Yorigen durch 
Verseifen m it Dimethylamin oder Ba(OH)„. F. 163— 164° aus A., [a]d = + 2 7 °  (W.). 
(J . eliem. Soc. London 1932. 2389—91. Sept. Edgbaston, Birmingham, UniY.) E r l b .

N. A. Puschin und J. J. Rikovski, Verbindungen des Ilarnstoffs und Urethans 
mit Sduren und Phenolen. Unters. des Zustandsdiagramms Yon Harnstoff u. Urethan 
m it Essigsaure, Mono- u. Dichloressigsaure, Brenzcatechin u. 1,2,4-Dinitrophenol. — 
Mit Harnstoff wurde die Existenz folgender Verbb. festgestellt: CO{NIh)a-2GH3 COJJ, 
F . 41°, hygroskop. — CO(NH„)„ ■ 2CH /JI ■ COM, F . 37°. — CO(NIh),y CHCl2 ■ C02H. 
F . 47,5°. — CO(NH2)2-o-C\Hi {ÓH)2, F . 72,5°. — Mit 1,2,4-Dinitrophenol bildet H arn
stoff keino Doppelverb. Ferner wurde in den Zustandsdiagrammen die Existenz der 
unstabilen Verbb. CO(NH2),fiH„ClCOJl u. GO(NH2)2-2CHCL-CO„H nachgewiesen. — 
Urethan gibt keine Verb. m it Essigsaure, m it Mono-, Di- u. Trichloressigsdure bildet es 
;iquimolekularc Verbb. Die S tabilita t dieser Verbb. nim m t zu m it der Anzahl der 
Cl-Atome im Mol. der Siiure. (Buli. Soc. chim. Yougoslavie 3. 65— 74. 1932.) SchÓN.

H. Burton und C. W. Shoppee, Anionotrope und prototrope Umwandlungen bei
4-Oxycydopentenoncn. Vff. untersuchten die von G r a y  (J .  chem. Soc. London 95-
[1909]. 2131. 2138) beschriebene Umwandlung von 4-Oxy-3,4-diphenyl-5,5-divielhyl- 
cyclopenten-{2)-on-{l) (|S,/?-Dimethylanhydroacetonbenzil, I) in das Isomere II. Durch
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Acetylieren von I  m it Acetanhydrid u. H 2S 04 erhalt man ein Acetat (F. 137°), das 
G ra y  ais III formidiert hat. Nacli Ansicht der Vff. liegt aber 2-Acetoxy-3,4-diphenyl-5,5- 
dimethylcyclopenten-(3)-on-(l) (IV) vor, das ans I durch anionotropo Umwandlung 

CaHj • C(UX) • C • C6 H 5 CaHS'C --------C • C0H5 C0il6.C — C -C JI6
(CHa)jĆ ■ CO-CH (CH3)żĆ -C 0 -0 -0 I I  (C H A C -C O -Ó h-O -C O -C H .

I (X =  H), III (X =  COCHa) II IV
C6H 5.C = = C -C eH 6 C JL .-C H -C -C .H , C J I6-C(0 0,11,1- C - C Ą
(CH3)3< ^ C -Ć H -0 -C J I6 (CH3)2C* C-O- OCaH5 (C H ^Ć -C --------Ć h

V N-NI-IR VI N -N H R VII N -N H R
hervorgeht. Bei der Hydrolyse von IV m it alkoh. KOH entsteht durch prototrope 
Umwandlung 2-Oxy-3,4-diphenyl-5,5-dimethylcyclopenlcn-{2)-on-(l) (II). Diese Auf- 
fassung konnte durcli Darst. von 3 isomeren 2,4-Dinitroplienylhydrazonen V, VI u. VII 
bestatigt werden. 2-Athoxy-3,4-diphenyl-S,5-dimethylcyclopenten-(3)-on-(l)-2,4-dinitro- 
flienylliydrazon (V), aus IV u. 2,4-Dinitrophenylhydrazin in alkoh. I I2S 04. Orange 
Blattclien, F. 182° (Zers.). 2-Athoxy-3,4-diphenyl-5,5-dimethylcyclopenten-(2)-on-(l)-2,4- 
dinitroplienylhydrazon (VI), aus dem Athylatlier von I I  u. dem Hydrazin, scharlachrote 
Nadeln, F. 205°. 4-Athoxy-3,4-dip)henyl-5,5-dimethylcyclopeiiten-(2)-on-(l)-2,4-dinitro- 
•phenylliydrazon (VII), aus dem Athylatlier von I. Orange Nadeln, F. 204° (Zers.). — 
Die von A l le n  u . S p a n n a g e l (C. 1933. 1. 1122) bei einer Unters. iihnliclier Ilkk. ge- 
zogenen Schlusse sind nur teilweise richtig. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. 
981. 25/11. 1932. Leeds, Univ.) O s te r ta g .

Charles C. Snów, Die Bestandigkeit der Diazochloride. Vf. untersuohte den EinfluB 
yon Temp., Konz. u. yerschiedenen Substituenten auf die Bestandigkeit von Diazo- 
cldoridm, sowie die Beeinflussung durch andere Saurereste. Um die Zers. quantitativ  
verfolgen zu konnen, wurde die Stickstoffentw. gemessen, wobei von samtlielien un ter- 
suchten Verbb. aquivalente Mengen genommen wurden, so daB in allen Fallen boi 
Yólligcr Zers. dieselbe Gesamtstiekstoffmenge entwiekelt werden muBte. Dio Beob- 
achtungen wurden an Lsgg. in C02-Atmosphare ausgefiihrt. Vf. te ilt die Diazochloride 
in  drei Gruppon ein, in welchen die Zersetzlichkeit bei Zimmertcmp. (22°) a) kaum 
bemerklicli, b) von mittleror Starkę, c) inncrlialb weniger Stdn. fast vollig becndot 
ist. F ast alle in p-Stellung einfaeh substituierten Diazochloridc gehoren zu a), die in 
m- oder o-Stellung einfaeh substituierten je naeh A rt des Substituenten zu a) oder c). 
Bei zweifacli diazotiertem p-Plienylendiamin ist dio Zers. zimachst sehr stark, yerlauft 
aber, wenn eine Diazogruppe vollig zers. ist, sehr langsam weiter. Die Diazochlorid- 
gruppe dirigiert starker in m-Stollung ais C 00H -S 03H- u. N 0 2-Gruppen. Der EinfluB

des gleichen Substituenten in o-, m- oder p-Stellung 
T is t bei der N 0 2-Gruppe ziemlich derselbe, bei der

■^02| , Carboxjr-, Methyl- u. Methoxygruppc sehr von-
I q j j  einander abweichend. Bei Ggw. mehrerer Substitu-

3 enten ist die Wrkg. entweder additiy, z. B. bei diazo-
x 2 tiertem  m-4-Xylidin (I), dessen Zersetzlichkeit

zwischen der des o- u. p-Toluidinderiv. liegt, oder der EinfluB einer Gruppe uberwiegt 
den der anderen, z. B. bei diazotiertem m-4-Nitroxylidin (II), dessen Zersetzlichkeit 
fast die gleiclie wie die des m-Nitrophenylderiv. ist.

Dio Bestandigkeit der Diazochloride bei Zimmertcmp. entspricht nur bedingt 
der bei hóheron Tempp.; elektropositive Substituenten ergeben eine groBere Emp- 
findlichkeit gegen Temperaturerhóhungen ais elektronegatiye. — Die Diazotiorung 
yerlauft bei Anwendung hoherer Tempp. wesentlich sclineller, z. B. bei Aminoazobenzol
115 Min. in der K alte u. 11 Min. bei 75°. Diazotierungen, die bei niedriger Temp. nur
schwer yerlaufen, konnten erfolgreich bei erhóhten Tempp. durchgefuhrt werden. — 
Der EinfluB der Konz. auf die Bestandigkeit wurde an ca. 0,025-, 0,05- u. 0,5-m. Lsgg. 
untersucht. Die 0,025- u. 0,05-m. Lsgg. unterliegen in allen Fallen den Gesetzen mono- 
molekularer Rkk., die 0,5-m. zeigen haufig eine bemerkenswerte Veranderung gegen 
das n. Verh. Durch die erhólite Konz. ist ilire Bestandigkeit oft gróBer ais erwartet. 
Das in Tabellen ausfiihrlich geschilderte unterschiedliche Verh. ist wolil bei mehreren 
auf die Abschcidung einer festen Phase zuriickzufuhren. So gibt das sehr bestandige 
Diazoclilorid von Sulfanibaure einen weiBen Nd. (Diazoniumsalz) u. das wenig be
standige Diazochlorid von p-Jodanilin einen dunkelroten Nd. (syn-Diazochlorid). Die 
Diazochloride von o-Anisidin u. Anthranilsaure sind sehr bestandig, scheiden aber

XV. 1. 105
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kcinen Nd. ab. Vf. fiihrt dies auf einen Zwischenzustand zurttck, der zwischen Diazonium- 
salz u. syn-Diazochlorid, aber naher zum Diazoniumsalz liegt. ■—■ Durch Andern des 
Saurerestes konnte die Bestandigkeit der Diazoyerbb. ebenfalls beeinfluBt werden. 
Sulfate sind im allgemcinen stabiler, Acetate weniger stabil ais Chloride. (Ind. Engng. 
Chem. 24. 1420—23. Dez. 1932. Indiana Univ. Bloomington, Ind.) St o l p p .

Frederick Daniel Chattaway und Reginald Jack Lye, Die Einwirkung von 
Halogenen a u f Arylazoacelcssigeslcr und rerwandłe Verbindungen. I I . (I. vgl. C. 1932.
II . 3385.) Bei der Einw. yon Cl oder B r auf teilweise substituierte Arylazoacetessig- 
ester I  erfolgt auBer den friihcr beschriebenen Spaltungen der Acetessigesterhalftc auch 
Kernsubstitution; auch bei Anwendung von uberschussigem Halogen treten  nur zwei 
Halogenatome in den Kern. In  der Acetessigesterhalfte bewirkt B r entweder Sub- 
stitution oder Verdrangung des COCH3, zuletzt auch des CO„C2H5, u. liefert die 
Verbb. Ia , II, I I I  u. IV. Cl liefert nur die Stufen I  u. I I ;  die zur Bldg. von I I I  u. IV 
notige stiirkere Einw. bewirkt Zers. Benzolazoacetessigester wird in ahnlicher Weise 
substituiert u. gespalten, liefert aber meist Gemische yersehiedener Prodd. — Die 
Verbb. I I  u. H I spalten bei Einw. von K-Aoetat in A. Halogenwasserstoff ab u. gehen 
in D eriw . des 4-Oxypyrazols iiber.

I  A r-N H -N  :C iC0-CU 3)-C 02C2H5 _ X
(X =  Cl oder Br) Ia  x /  \ . N H . N : CX.CO.AH,>

I I  C6H 8X j • NH -N : CtCO • CHjX) • C02C5H 5 X — /
I I I  C0H8Xj • NH • N : C(CO ■ CHX,) • C 02C3H 6 Y HO -C----------------- C -C 02C3H 6
1Y C0HsXa • NH • N : CX • CO ■ CHX., HC-N(C0H3X2)-N

V e r s u c h e .  Bromierungen erfolgten in  Eg., meist in Ggw. yon Na-Acetat. Wo 
nichts anderes angegeben ist, bilden dieVerbb.Prismen aus A. a.-Bronujlyoxylsdureałhyl- 
esler-p-brorwphenylhydrazon, C10H 10O2N2Br, aus Benzolazo- oder p-Brombenzolazoacet- 
essigester u. 2 bzw. 1 Mol. Br. F . 149—150°. Gibt m it alkoh. N H 3 a-Aminogliyoxyl- 
saureathiylester-p-bromphenylhydrazon, C10H 12O;!N3Br, F . 154—155°, v.'ird am Licht griin.
— tz-Bromglyoxylsaureathylester-2,4-dibromphenylhydrazon, C10H 0O2N 2B r3 (la, X  =  Br), 
aus Benzolazoacetessigester oder a-Bromglyoxylsaureestcr-p-bromphenylhydrazon u.
3 bzw. 1 Mol. Br. F. 120°. Mit N H 3 cr.-Aniinoglyoxyhaureathylcster-2,4-dibromphenyl- 
liydrazon, C10H n O2N3Br2, F . 108— 109°. — a.-Brcrmglyoxylsauredthylester-2,4-dichlor- 
plienylhydrazon, C10H 9O2Ń2Cl2Br, aus 2,4-Dichlorbenzolazoacetessigester u. 1 Mol. Br. 
F . 117°, wird am Licht gelb. — a.-Chlorglyoxylsaureathylesler-p-chlorphenylhydrazon, 
Cj0H 10O2N 2C12, aus p-Chlorbenzolazoacetessigester u. 1 Mol. N-Chlor-p-toluolsulfamid 
in Eg. F . 146— 147°. Analog a.-Chlorglyoxylsauredthylester-p-bromplienylhydrazon, 
ęLoHio02N2ClBr, F . 163°. — v.-Chlorglyoxylsaureathylester-2,4-dichlorphenylhydrazon, 
C10H 9O2N 2Cl3, aus 2,4-Dichlorbenzolazoacetessigester in Eg. beim Sattigen m it Cl. 
F . 98°. Analog u.-Chlorglyoxylsaurealhylester-2,4-dibroviphenylliydrazon, C10H 9O2N 2ClBr2, 
Nadeln aus A., F . 108°. — p-Brombenzolazo-y-bromacctcssigzsler (y-Brom-cc,[}-diketo- 
bvt(ersduredthylester-a-p-bromphenylhydrazon), C12H 120 3N 2Br2, aus diazotiertem p-Brom- 
anilin u. y-Bromacetessigester. Gelbliche Prismen aus Bzl., F . 113— 114°. Analog 
wurden erhalten: Benzolazo-y-brojnaceiessigesłer, C12H i30 3N 2Br, goldgelb, F. 81°.
2.4-Dibronibenzolazo-y-bromacetessigester, Ci2H u 0 3N 2B r3 (auch "aus 2,4-Dibrombenzol- 
azoacetessigester u. 1 Mol. B r in Eg.), goldgelbe Prismen aus Bzl., F . 144—145°. Benzol- 
azo-y-chloracetessigesler, C12H 130 3N2C1, goldgelb, F . 92°. p-Chlorbenzolazo-y-chloracet- 
essigester, C12H 120 3N 2C12, gelb, F . 102—103°. 2,4-Dichlorbenzolazo-y-chloracetessigestcr, 
C12H 110 3N2C13 (auch aus dem Acetessigester u. Cl in Clilf.), gelblieli, F. 105°. — Benzol
azoacetessigester gibt m it 3 Moll. B r in Eg. ohne Na-Acetat in  der K alte p-Brombenzol- 
azo-y,y-dibromacetessigester, Ci2Hn 0 3N 2B r3 (hellgelb, F . 135—136°), bei 60—70° p-Brom- 
benzolazo-y,y-dibromaceiessigsaure, C10H,O3N2Br3 (goldgelb, F . 205° [Zers.]), die bei der 
Red. m it Sn +  HC1 p-Bromanilin liefern. —  2^4-Dichlorbenzolazo-y-broniacetessigester, 
C12Hu 0 3N2Cl2Br, aus 2,4-Dichlorbenzolazoacetessigester u. B r in Eg., gelbliche Prismen 
aus Bzl., F. 113°. —  2,4-Dibrombenzolazo-y,y-dibromacetessigesler, C12H10O3N 2Br4, aus
2.4-Dibrombenzolazoacctessigester u. 2 Moll. B r in Eg. bei 100°. Gelbe Nadeln aus Eg., 
F. 153— 154°. Analog 2,4-Dichlorbenzolazo-y,y-dibromacetessigester, C12H 1(l0 3N2Cl2B r2, 
citronengelbe Nadeln aus Eg., F . 128°. — u,y,y-Tribrommethylglyoxal-2,4-dibromphenył- 
hydrazon, C9H 5ON2Br5 (IV, X  =  Br), durch Einw. von uberschussigem B r in Eg. bei 
100° auf Benzolazoacetessigester u. dessen niedrige Bromierungsstufen u. auf die 
folgendc Verb. Tiefgelbe Nadeln aus Eg., F. 140— 141°. Gibt m it Sn +  HC1 2,4-Di- 
bromanilin. — Mcthylglyoxal-a-2,4-dibromphenylhydrazon, C9H sON2B r2, aus diazo-
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tiertem  2,4-Dibromanilin u. Acetessigester +  Na-Aootat in W . bei 0°. Schwach gelb- 
lich, F . 165°. — Die folgenden Verbb. V wurden aus den entsprechenden Arylazo- 
y-halogenacetessigestern m it K-Acetat in sd. A. erhalten. 4-Oxy-l-[2,4-dibromphcnyl]- 
\■pyrazol-3-carbonsaweathylester, C12H 10O3N 2B r2, aus 2,4-Dibrombenzolazo-y-bromacet- 
essigester, Nadeln aus A., F . 160°. Acetylverb., Cl4H 120 4NsB r2, F. 103— 104°. Benzoyl- 
verb., C10H 14O4N 2Br», F . 137°. 5-Bromderiv. C]2H 80 3N2Br3, m it Br in sd. Eg., F . 189°; 
Acetylverb. C14H 110 4N 2Br3, F. 91—92°. — 4-Oxy-l-plienylpyrazol-3-carbonsduredtliyl- 
ester, C12H 120 3N2, aus Benzolazo-y-brom- u. -y-chloracetessigester, F. 85°; vgl. W o l f f , 
LiebigsAnn. Cliem. 313 [1900]. 1; die von F a v r e l  (C. R. hebd. Seanees Acad. Sci. 156. 
[1913], 1912) unter diesem Namen besehriebene Verb. (F. 258— 260°) ist etwas anderes 
gewesen. — 4-Oxy-l-y-bromphenylpyrazol-3-carbonsduredlhylester, C12Hu 0 3N 2Br, F. 136 
bis 137°. 5-Bromderiv. C12Hio0 3N 2Br2, F . 103°; Acetylverb. C14H 120 4N2Br2, Blattehen 
aus A., F . 134°. —  4-Oxy-l-p-chlorphenylpyrazol-3-carbonsaurealhylester, C12IIU0 3N„C1,
F. 137— 138°. — 4-Oxy-l-[2,4-dichlorphenyl]-pyrazol-3-carb<msaureathylester,
N„C12, aus 2,4-Dichlorbenzolazo-y-chlor- u. -y-bromacetessigester. F. 154— 155°. 
AĆdyherb. C14H 120 4N2C12, Nadeln aus A., F . 85°. 5-Chlorderiv. C12H 90 3N„C13, F. 161°.
5-Bromderiv. 0 j2H 80 3N2Cl2Br, F . 176— 177°. (Proe. Roy. Soo., London. “Ser. A. 137. 
489—503. 1/9. 1932.) Os t e r t a g .

K . v. A uw ers, Spektrochemie und Konfiguration von Azoxyhenzolen und Stilbenen. 
(Vgl. A u w e r s  u. H e i m k e , C. 1928. I. 3035.) Die von Mu l l e r  (C. 1932. I. 2023;
11. 525) in 2 Formen erlialtenen Azosybenzole, die er ais cis- u. irares-Deriw. auffaBte, 
werden spektroehem. untersucht. — Die Isomerenpaare, die alle unter 100° schm., 
wurden nicht im SchmelzfluB untersucht, da zu befurchten war, daB sich die labilen 
Formen bei den hóheren Tempp. in die stabilen Isomeren umlagern wurden, sondern 
in  Chinolin. In  folgender Zusammenstellung (Tab. I) bezeichnen die Werto nach- 
einander: F. in °; D.204; n a20; E S a_\ E 2 d; E (£p—S a) in % ; die DD. u. Brechungs- 
indizes sind nach der Mischungsregel berechnet: 1. Azoxybenzól, 36; 1,159; 1,652; 
+  2,05; +2 ,31 ; +  155. — 2. Isoazoxybenzol, 86; 1,166; 1,633; +1 ,02 ; + 1 ,11 ; +69 . 
— 3. o-Azoxytoluol, 59—60; 1,120; 1,607; 0,94; +1 ,07 ; + 80 . — 4. Iso-o-azoxytoluól, 
81—82; 1,134; 1,612; + 0 ,68 ; + 0 ,70 ; + 65 . — 5. m-Azoxytoluol, 37—39; 1,116; 1,631; 
+ 2 ,00 ; + 2 ,31 ; +172. — 6. lso-m-azoxyloluol, 88—89; 1,117; 1,606; + 0 ,91 ; + 1 ,02 ;
—. — 7. p-Azoxytoluol, 70—71; 1,113; 1,644; + 2 ,64 ; + 3 ,02 ; +218. — 8. Iso-p-azoxy- 
loluol, 83—85; 1,128; 1,617; + 1 ,10 ; + 1 ,20 ; — . — 9. o-Azoxyanisol, 81 (91); 1,220;
1,625; + 1 ,20 ; +1 ,33 ; + 98 . — 10. Iso-o-azoxyanisól, 97—98; 1,219; 1,608; +0 ,55 ; 
+ 0 ,68 ; + 66. — 11. o-Dichlorazoxybenzol, 55—56; 1,314; 1,624; + 0 ,46 ; + 0 ,5 3 ; +78.
12. Iso-o-dichlorazoxybenzol, 93; 1,323; 1,626; + 0 ,23 ; + 0 ,31 ; + 52 . — Die spektro- 
chem. Zahlen der Tab. I  zeigen, daB innerhalb einer Korpergruppe die spezif. Exalta- 
tionen sehr stark  schwanken konnen. — Der Schlufl von MULLER (1. c.), daB beide 
Arten von Azoxyverbb. die gleiche S truktur besitzen u. sich nur raumlicli voneinander 
unterscheiden, besteht zu Recht. Die Exaltationen im Brechungsvermogen sind bei 
den Isoverbb. durchschnittlich halb so gi'oB, wie bei den Isomeren; im Zerstreuungs- 
vermogen schwankt das Verhaltnis, doch sind auch liier die t)berscliusse bei den Iso- 
deriw . geringer. Nach allgemeinon Erfalirungen deutet dies darauf hin, daB sieli in

_  __ den Isoazoxybenzolen die Ben-
C6H4X—N—O C0H4X—N—O •/olkerne in Nachbarstellung be-

T _f! T-T "X" f! H X_M finden. Man kann also die n.
8 ‘ 0 4  Formen ais anti- (I), die iso ais

syn-Azoxybenzolc (II) bezeichnen. — Die beiden Reihen von Isomeren unterscheiden 
sich danaeh in ihrem Bau so wie die beiden Stilbene; dementsprechend sind auch die 
opt. Verhaltnisse bei diesen ELW-stoffen ganz ahnlich. — Mit den Formeln im Einklang 
steht, daB die iso-Azoxykorper labil sind u. sich leicht in die gewohnlichen umlagern, 
ferner die von Mu l l e r  (1. e.) m itgeteilten Dipolmessungen; n icht ganz so eindeutig 
sind die Absorptionsspektren. — In  spektroehem. H insicht ist der starko EinfluB von
o-Substituenten in den Moll. der Azoxybenzole besonders merkwiirdig u. yorlaufig 
nicht zu erkliiren. — Der deprimierende EinfluB der o-Substituenten fehlt bei den 
Azokórpern, was je tz t durch eine Unters. des o-Chlor-o'-bromazobenzols (I, 13) bestatigt 
wurde; der fur E l erhaltene W ert ist hier +2,45, wahrend er beim Azobenzol +3 ,10 
u. beim o-Azotoluól + 3 ,0  b e trag t.— t)ber Diskussion der anderen K onstanten der Tab. I  
vgl. das Original. — In  einer Tab. I I  werden die aus Beobachtungen an  einigen Stil
benen u. a. KW-stoffen ber. K onstanten zusammengestellt, die einesteils das Ergebnis 
der besprochenen Unters. bestatigen, anderenteils die Grenzen der spektroehem. Kon-

105*



1612 D. Okganische Chem ie . 1933 . I .

figurations- u. Konst.-Best. erkennen lassen. — In  folgender Zusammenstellung be- 
zcichnen dic W erte nachcinander: t°; E Z a; E 2 t>; —Za) in °/0; E (S y—2 a) in %>;
E £ v 20. — 1. Stilben in Chinolin, 20,8; +3 ,24 ; +3 ,57 ; +142; + 173 ; +3,55. — 2. Iso- 
stilben (Fraktion I), Ol, 15,9; +1 ,26 ; + 1 ,52 ; + 4 8 ; + 5 8 ; + 1,5 . — Isostilben (Frak- 
tion II), Ol, 15,9; + 1 ,24 ; +1 ,36; + 5 2 ; + 6 0 ; +1,35. — 3. trans-a.,f)-Dimethylslilben
F. 107°), in a-M ethylnaphthalin, 24,7; +1 ,01 ; +1 ,07 ; + 2 8 ; — ; +1,05. — 4. cis-
а,(}-Dimethylstilben (F. 64— 66°), SchmelzfluB, 77,8; + 1 ,02 ; + 1 ,09 ; + 3 6 ; — ; +0 ,9 .
— Desgleichcn in a-M ethylnaphthalin, 24,3; + 0 ,85 ; + ,0 ,91 ; + 4 5 ; — ; +0 ,9 . — 5. p,y- 
Diphenylbutadien, F. 46—48°; SchmelzfluB, 65,8; + 1 ,13 ; +1 ,22 ; + 3 6 ; + 4 2 ; + 1 ,0 . — 
Desgleichen, F . 47—49°, SchmelzfluB, 65,9; +1 ,09 ; + 0 ,16 ; + 3 6 ; + 4 2 ; +0,95. —
б. fl,y-Diphcnylbutan, 01, 20,7; + 0 ,11 ; + 0 ,11 ; + 1 0 ; + 1 2 ; + 0 ,1 . — Dic Yerschieden-
heit der spezif. Exaltationen des gewóhnlichen trans-Stilbens u. der cis-Form, des 
Isostilbens beruht auf der unglcichcn Lage der Phenylgruppen in ihren Moll. ebenso, 
wie anscheinend auch bei den Azoxybenzolen. — Das untersuchte Isostilben war nicht 
ganz einheitlich, die -E-S-Werte sind also nicht ganz sicher. — DaB bei den a,/9-Dimethyl- 
stilbenen die Unterschiede in den spez. Exaltationen nahezu verschwunden sind, liegt 
daran, daB durch die beiden stórenden Substituenten die absolute Hohe der Exaltationen 
herabgedruckt wird u. daB die verseliiedene Lage von CH3-Gruppen zueinander das 
spektrochem. Verh. in starkerer Weise beeinfluBt, ais m an bei der Kleinheit des 
Radikals erwarten sollte. — Das an den Substanzen I, 1— 13 u. I I , 2— 6 erhaltene 
Beobachtungsmaterial wird in einer Tab. I I I  zusammengestellt (vgl. Original); samt- 
liche Azoxykorper waren in Chinolin so 11., daB bei Zimmertemp. Lsgg. von genugender 
Konz. hergestellt werden konnten u. die Unters. keine Schwierigkeiten bot. (Liebigs 
Ann. Chem. 499. 123—33. 1932. Marburg, Univ.) B uscir.

W. Cule Davies und Colin J. O. R. Morris, p-Plimoxyphenyldichlorplwsphin. 
P -D eriw . des Diphenylathers sind bisher nicht bekannt. Einw. von PC13 auf (CcH5)20  
in Ggw. von A1C13 bei Siedetemp. liefert ausschlieBlich p-Plienoxyplienyldicldorphosphin, 
C12H 0OC12P  (I), iCp.12 200°, D .-°4 1,3122. W ird durch W. in A. zers., gibt beim _Er- 
hitzen auf 270° oder beim Koehen m it Pyridin HC1 ab. Liefert m it Cl ein unbestandiges 
Dichlorid, das durch W. in p-Phenoxyplienylpliosphonsaure> C12Hn 0 4P  (II) iibergcht.

I  C6H 5-O-C0H ,-PC l2 I I  C0H 5-O-CcH , :PO(OH )2 
Tafeln m it 1 H 20  aus Eg., wird bei 169° wasserfrei, F . 185°. — 4-Brom-4'-phosphono- 
diphenylatlier, C12H 10O4BrP [Phospliono =  PO(OH)2], aus I I  u. Br in sd. CC14. Tafeln 
aus Eg., F. 209°. Liefert beim Erhitzen m it Br u. W. auf 160° 4,4'-Dibromdiphenyl- 
ather, F . 58°. — 4,4'-Diphmoxydiphenyl, C21H i80 2, aus p-C0I i5 • O • CcH[ • MgBr beim 
Koehen m it AgBr in A. +  Bzl. Nadeln aus A., F . 150°. — tyuceksiJberbisdiplienyl- 
ather, C21H xs0 2Hg, aus p-(ycI l5• O • CgH j■ MgBr u. HgCl2 in sd. A. Krystalle aus Bzl.,
F . 192°. — p-Phenoxyphen,yidimethylplwsplrin, Cl1H lslPO, aus I  u. CH3M gJ in A. 
K p .,3 183°, D .2°4 1,1037. Gibt m it CH3J  p-PhenoxyphenyUrimethylphosphoniitm- 
jodid, C15H lsO JP, Stabchen aus A., F. 242°. Daraus Chloroplatinat, (C15H 18OP)2PtCl0, 
orange K rystalle aus W. oder A., F . 226°. — p-Phenoxyphenyldialhylphosphin, C16H 19OP, 
aus I  u. C2Hc• MgBr, K p .13 208°, D .20̂  1,0711. p-Phenoxyphmylmelhyldiułhylphos- 
phoniumjodid, C17H 22O JP, Tafeln aus A., F . 163°. (C17H 220 )2PtClc, F . 222°. —  p-Phen- 
oxyphenyldipropylphospliin, C1RH 23OP, K p .13 218°, D .-“;, 1,0562. p-Plie.7ioxiyphe.nyl- 
nieihyldipropylphosphoniujnjodid, Cj9H 20O JP, Oktaeder, F . 126°. (CI9H 2GOP)2PtClfi,
F. 221—222°. — p-Phenozyphenyldibutylpliosphin, C20H 27OP, K p .13 235°, D .2°4 1,0310. 
p-Phenoxyphenyhnethyldibutylphosplio7iiumjodid, C21H 30O JP, Stabchen aus A., F . 227°. 
(C21H 30OP)2PtCl,.. F . 225°. — Tris-p-phtnoxyphmylphosphin, C36H 270 3P, aus I  u. 
p-C0H 5-O-C6H,,-MgBr, Tafeln aus Bzl.-A., F . l i l ° .  Tris-p-phenoxyplienylmelhyl- 
phosphcmiumjodid, C37H 30OJP, F. 115°, aus dem vorigen u. CH3J ; en tsteht auch beim 
Behandeln des Prod. aus PC13 u. p-C0H 5 • O ■ CGH 4 ■ MgBr m it CH3J . — Verss. zur Darst. 
von Arylplwsplionsauren aus Diazoverbb. u. H 3P 0 3 waren erfolglos. (J . chem. Soc. 
London 1932. 2880—83. Dez. Cardiff, Univ. College.) O s t e r t a g .

Leonard A. Warren und Samuel Smiles, Eine Umlagerung von o-Aminosulfonen. 
(Vgl. L e y i  u . S m i le s ,  C. 1932. I I .  529.) Es wird die intramolekulare Umlagerung 
von o-Aminosulfonen (I u. Y) durch Alkali in Sulfinate (II u. YI) untersucht; auBer- 
dem das Verh. des Acetaminosulfoxvds IX gegen Alkalihydroxyd, wobei iiber X das 
Disulfid VllL entsteht, das auch aus VI durch Red. erhalten wird.

V e r  s u  c h e .  o-Nitróbenzolsidfo-p-tóluidid, C13H 120 4N2S, aus A., F. 116°. — 
Gibt mit (CH3)2S 0 4 in wss. Lsg. o-Nitrobenzolsulfo-p-methyltoluidid, C14H 140.,N2S, aus 
A., F . 84°. Gibt in konz. H 2S 04 bei 100° o-Nitrophen.yl-4-mclhylanuno-m-tolylsulfon,
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C H ^ ^ S O . H
I I I I

IY [OsN-C6H4*NH-CiOH0]jSO

VI YII
N S 0aH  _

'n h -c0i i 4. n o 2 _  v  n h -c0h4. n o 2

' ' i

f
VIII

-NH-C6H 4.NO s \ / \N H -C 6H 4-N0j
C H <̂ '®OsCH3 p h  .S O ,H  tt ---------------- OH 1 T

i o  ^ N H  10  ® ^ N A c  L  10  « ^ N ( C s H 4 ■ N O , ) ^  '  3 J 3

XI Ć.,H ,-N02 XII Ó4H 4.NO, X III
C14H 140.,N2S (I), gelbo Prismen, aus A. u. Essigsaure, E. 122°. — Gibt m it 50%ig- 
KÓH bei 70—80° das K-Salz von 4-o-Nitrophenybnethylamino-m-tolylsulfinsaure (II) 
neben wenig HF. — 4-o-Nitrophenylmethylamino-m-tólylmelhyUulfon, C15H 1(iO_1N2iS 
(entspr. II), aus dcm K-Salz von II -f  sd. C1I30 H  +  W. +  CH3J ;  gelbe Prismen aus 
A., F . 120°. •— 4-o-Nitrophenyhneihylaniino-m-tolyldisulfid, C2sH20O4N4S2 (entspr. II), 
aus II in A. +  S 0 2 u. wenig H J  bei Siedetemp. gelbe P latten , aus A. u. CH3C 00H , 
F. 132.—133°. — 3,6-Dimethylthiodiphenylamindioxyd, C14H 130 2NS (EU), aus dem 
Sulfinat II in w. CH3COOH; Prismen, aus CH3COOH, F. 153°; gibt in h. konz. H 2S 0 4 
blaueFarbung(vgl. B e r n th s e n ,  L ie b ig sA n n . Chem. 230 [1885]. 92). •— o-Nitrophenyl- 
2-a.celamino-l-napMhylsulfoxyd, CiaH i40 4N2S (IX), aus dem entsprechcnden Acetamino- 
sulfid (F. 187°; das Aminosulfid h a t F. 188°; vgl. Z in c k e , L ie b ig s  Ann. Chem. 391 
[1912]. 82) in CH3COOH +  30%ig. H 20 2 bei 100°; gelbe P latten , aus CH3C 00H , 
F . 198° (Zers.). — o-Nitrophenyl-2-acelamino-l-naphthyhulfon, ClsH 140 6N2S (cnt- 
sprechcnd V), aus IX in CH3C 00H  +  30°/oig. H 20 2 bei 100°; orange P latten , aus 
CH3COOH, F. 160°. Gibt in sd. A. +  konz. H 2S 0 4 o-Nilroplienyl-2-amino-l-naphthyl- 
sulfon, C10H 12O4N2S (V); gelbbraune P latten , aus CH3COOH, F. 171°. — 2-o-Nitro- 
phenylaminonaphthyl-l-mlfinsdure, C10H 12O4N2S (VI), aus dem Sulfon V in sd. n. NaOH- 
Lsg. in W. u. A.; orange P latten , F . 210° (Zers.); 1. in wss. N a2C 03; gibt eine purpurne 
Lsg. in konz. I I2SOr  — 2-o-Nitrophenylamino-l-napMhylmethylmlfon, C17H u 0 4N2S 
(XI), aus VI in CH3OH +  CH3J  +  CH3ONa bei Siedetemp.; orange P latten , aus A. 
u. ĆH3OH, F. 125°. -— 2-o-Nitrophenylacetamino-l-naphłhylmelhyUulfon, Cj9H ]c0 5N 2S 
(entspr. XII); aus dem Aeetaminosulfon (entspr. V) in 2 n. NaOH +  CH3J  in  h. ĆH30 H ; 
aus CH3COOH, F. 195°. — Hydrolyse dieses Acetylderiv. m it NaOH in sd. A. gibt 
das Mełhylsulfon XI, F. 125°. — Die Sulfinsaure XII gibt in sd. CH3COOH +  H J  
ein Perjodid, C18H ł3Ó3N 2J 3S (XHI), braune Nadeln, F . 183°. — 2-o-Nitrophenylamino- 
1-naphthyldisulfid, C32H 20O4N4S2 (VIII), aus der Sulfinsaure VI in sd. Aceton +  H J  
oder aus dem Acetaminosulfoxyd (IX) m it sd. 2 n. NaOH; orange Nadeln, aus C0H 5C1 
oder C2H 2C1,„ F. 235° (Zers.). -— Eine Lsg. der Sulfinsaure VI gibt in sd. CH3COOH 
S 02 u. Bis-2-o-nitrop7ienylamino-l-naphthylsulfoxyd, C32H 220 6N4S (IV); rote Nadeln, 
F. 225° (Zers.) u. o-Nitrophenyl-2-iiaphthylamin, C1GH 120 2N2 (VII), orange Nadeln, 
F. 110°. — Das Amin VII entsteht aueh durch Red. des Sulfoxyds IY oder des Di- 
sulfids VIII in sd. CH3C 00H  m it H J. (J . chem. Soc. London 1932. 2774—78. London. 
King’s Coli.) B u sch .

J. L. D ’Silva und E. W. Mc cielland, Die Dismulalion einiger Disulfide. II. 
(I. vgl. Mc C l e l l a n d  u . W a r r e n ,  C. 1930. I I .  910.) Die Anwesenheit einer Gruppe 
O : (C)u—S— in einem Disulfid verringert die Stabilitat der S—S-Bindung u. begiinstigt 
die Dismutation. Dementsprechend ist anzunehmen, daB 2,2'-Dithiobenzoesaure (la) 
unter bestimmten Bedingungen m it I  u. 2-Marcaptobenzoesaure im Gleichgewicht 
steht. I  sollte analog Phthalsaureanhydrid m it Acetanhydrid u. Na-Acetat eine 
Methylenyerb. (II) liefern; m an erhiilt 3-Oxy-2-acetylthionaphthen (III) u. ein Ol in
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dem offcnbar 3-Acetoxythionaphthen yorliegt. Die Bldg. yon I I I  liiBt sieh durch intra- 
molekularc Umlagerung von I I  erklaren; diese ist analog dom Ubergang von l a  in
I  u. der Umlagerung yon Alkylidenphthaliden zu Diketohydrindenen. Der Verlauf 
der Rk. scheint durch die zunehmende Festigkeit der Bindungen S—S, S—O u. S—C 
bestimmt zu sein. — Das Diamid von l a  gibt m it Acetanhydrid u. K-Acetat dieselben 
Prodd. wie IV, niimlich 3-Aeetoxythionaphthen, 3-Oxy-2-acetylthionaphthen u. die 
von Mc C l e l l a n d  (C. 1929. II . 1678) ais V formulierte Verb.; demnach erfolgt auch 
beim Diamid zunachst Dism utation un ter Bldg. yon IV ; hierdurch ist auch die Bldg. 
von Saccharin bei der Oxydation des Diamids zu erklaren. Die Verb. Y ist aber nach 
F r ie s  u . H em m ecke (C. 1929. I I .  168) ais VI zu formulieren; demnach erfahrt auch 
dic Methylenverb. V eine der Dismutation des urspriinglichen Disulfids analoge Um 
lagerung, die durch die Festigkeit der Bindungen S—S, S—N  u. S—C bestimmt ist.
VI gibt bei der Oxydation das Sulfon VII, m it H N 03 das Nitroderiv. VIII. Aus dieser 
Nitrierung ergibt sieh fiir das vonM c C l e l l a n d  (1. c.) durch Bromierung von 3-Acet- 
aminothionaphthen orhaltene Bromderiv. C10H aONBrS, die Formel IX. Entsprechend 
dieser Konst. gibt das Br-Deriy. bei der Oxydation u. a. 2,2-Dibrom-3-keto-2,3-di- 
liydrothionaplithendioxyd. — Die Verb. X, die von Mc C l e l l a n d  u. D’S i lv a  (C. 1932.
I. 389) analog Y aufgefaBt wurde, en tsteh t bei der Einw. yon Propionanhydrid u. 
Na-Propionat auf 2-Keto-l,2-dihydrobenzisothiazol; sie liefert bei der Hydrolyse 
3-Oxy-2-methylthionaplithen, bei der Oxydation das entsprechende Sulfon. X entsteht 
also ebenfalls durch Umlagerung eines intermediar auftretenden Homologen yon Y.

I  CeH4< ^ SJ > 0  l a  HOa C • C6H 4 • S • S • C6H4 • COsH

I I  C6H4< q > 0  I I I  C6II4< g > C I I  S_

ÓH2 OH
'S \ x t  nr\nx j ttt n  u  / S s

IV C0II4<  qq >  NH

V C^ < C > N - C O C H a  T I  C6H4< £ > C H  ^  ^ < 8 0

Ó h 2 Ń h - c o c h 3

V II I  (X =  NOa) C0H4< ^ > C X  X CeH 1< ® > C -C H 3

IX  (X =  Br) NH-COCH, NH.CO-G.H,;
V e r s u o h c. Bei der Kondensation von l a  m it (CH3-C0)20  u. Na-Acetat bei 

120— 125° entstehen 3-Oxy-2-acełyUhionaphthen u. ein Ol, das bei der Hydrolyse 3-Oxy- 
thionaphtlien, m it Phenylhydrazin Thionaphthindol, m it Anilin Acetanilid liefert u. 
ein Semiearbazon yom F. 234—235° (Zers.) gibt. — 3-Propionyloxy-2-melhylthionaph- 
then, aus l a  m it Propionaldeliyd u. Na-Propionat bei 150°. F . 75— 76°. — 2,2'-Dithio- 
benzamid (Diamid von la ) gibt m it Acetanhydrid u. Na-Acetat 3-Oxy-2-acetylthio- 
naplitlien, 3-Acetoxyłhicmaphłhen u. 3-Acdaminothionaphthen (VI; F . 168— 170°). —
3-Propionyloxy-2-methylthimiaphthen, aus 2,2'-Dithiobenzamid, Propionanhydrid u. 
Na-Propionat bei 145— 150°. F . 75—76°. — 3-Oxythionaphthen-l-dioxyd (VII), aus
VI u. H 20 2 in Eg. bei 100°. — 2-Nitro-3-acetaminothirmaphthen, C10Hg03N2S (VIII), 
aus VI u. yerd. H N 03 bei 100°. Gelbe Nadeln aus A., F. 205—206°. Daraus m it sd. 
verd. NaOH 2-Nitro-3-oxythionaphtJien, CRH 50 3NS, orange Tafeln aus verd. A., F . 104 
bis 105° (Zers.), gibt in A. weinrote FeCl3-Rk. NaCsH 4C3NS. Durch Red. m it Fe u. 
HC1 u. naclifolgende Oxydation m it KC13 en tsteh t Thicmaphthenchincm (Phenylhydi'- 
azon, F . 164—165°). — 2,2-Dibrom-3-keto-2,3-dihydrothionaphtliendioxyd, C8H 40 3Br2S, 
bei der Oxydation von IX  m it H 20 2 in  Eg. bei 100°. F. 146°. — 3-Propionylamino-
2-methylthionaphthcn (X) gibt bei der Hydrolyse m it HC1 u. nachfolgender Oxydation 
m it alkal. K 3Fe(CN)6 2,2'-Bis-3-oxy-2-methyltliionaphthen (F. 150— 151°), bei der 
Oxydation m it H 20 2 in Eg. 3-Propionylamino-2-meihyltliionaphthc7idioxyd, Ć12H 130 3NS 
(Nadeln aus Bzl., F . 173°), beim Bromieren in Chlf. Verb. Cn H i2O NBrS, Nadeln aus 
A., F. 195— 196°. (J . chem. Soe. London 1932. 2883—87. Dez. London, Kings 
College.) -i O s t e r t a g .

K. H. Slotta und R. Behniscli, Umsetzung von primdren und sekunddren Amino- 
alkoholen und Aminojńenolen mit Arylsułfonsaurechloriden. W ahrend p-Toluolsulfo- 
chlorid (I) m it Dialkylaminoatlianolen Piperazinderiyy. liefert (C. 1932. II. 2187), 
erhiilt man bei der Einw. auf Aminoathanol (II) nieht das erwartete Piperazindi-p-
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toluolsulfonat, sondern je naeh den Vers.-Bedingungen yersehiedene Verbb. E rh itzt 
man je 1 Mol. I  u. I I  ohne Yerdunnungsmittcl mehrere Stdn. auf 130°, so erhalt man bei 
Zusatz von W. p-Toluolsulfonsaure-/}-chlorathylamid. E rh itzt m an 2 Moll. I I  m it
I  Mol. I  oder aąuimolekularc Mengen in Pyridin auf 100°, so entstelit p-Toluolsulfon- 
saure-/?-oxyathylamid (III) u. das Hydrochlorid von II. Analog erhalt m an auch 
Benzolsulfonsaure-/?-oxyathylamid. Die Einfiihrung eines zweiten Arylsulfonsaure- 
restes in  I I I  laBt sich nur in uberschiissigem Pyridin bewirken; der entstehende Ester (IV) 
alkyliert sofort das Pyridin unter Bldg. von V. Dieses kann man auch direkt aus I,
I I  u. Pyridin erhalten, wenn man diese Verbb. in geeigneten Mengenyerhaltnissen mit- 
einander erhitzt. Es interessierte nun, festzustellen, ob Arylsulfochloride m it sek. 
Oxyaminen, z. B. Methylaminoathanol, P iperazinderiw ., Arylsulfonsiiureester oder 
Sulfamide liefern. Vff. erhielten aus Methylaminoathanol u. I  nur das I I I  entsprechendo 
Sulfamid, dessen Konst. durch Synthese bestatigt wurde. — Bei der Einw. von I  auf
4-Dimethylaminophenol, das aus p-Anisidin durch Methylierung u. Erhitzen m it H Br 
erhalten wurde, entsteht der Ester VI; entsprechend yerliiuft naeh Literaturangaben 
die Einw. auf 4-Methylaminophenol, wahrend 4-Aminophenol je naeh Bedingungen 
das N-p-Toluolsulfoderiv. oder das 0,N-Di-p-toluolsulfodcriv. liefert.

I I  HaN • CH»• C H ,• OH / 7 W CH' ,CH ‘-N H ,S 0«,C A ' CEl
I I I  CH3 • C6H, • S 02 • NH • CH„ • CHj • OH \ - = =/  ^ S O .-C J i.-C H ,
IV  CH3-C6H4-S02-NH.CH2.CH3-0-S02-C6H 4-CHg V I CH3.C6H4-S0a-0'C?H 4-N(CEI3)j 

V e r s u e h e .  D arst. von p-Aminoathanol ( II ) : Man leitet 200 g Athylenoxyd
langsam durch einen Jenaer Gasruhrer unter Eis-NaCl-Kiihlung u. Riihren in 8 1 konz. 
N H 3, laBt 2 Tage stehen, dam pft ein u. dest. zweimal. Ausbeute 150 g I I  u. 36 g Bis-
u. Trisoxyathylamin. — p-Toluolsidfonsaure-fi-chlorathylaniid, C9H 120 2NSC1, aus 10 g
I  u. 3 g H  bei 130°. B lattchen aus Lg., F. 101°. — p-Toluolsulfonsaure-fi-oxyalliylamid, 
C9H ,30 3NS (III), aus I  u. uberschiissigem 13 oder aus je 1 Mol. I  u. I I  in Pyridin auf dcm 
Wasserbad. W achsartige M., F. 56°, K p .10 250°, K p .0)08 200—210°. KC9H 120 3NS, 
Bliittchen aus A. NaC9H 120 3NS, Blattchen. — Benzol&ulfonsaure-f}-oxyathylamid, 
CsHu 0 3NS, aus n  u. CcH 5-S 0 2C1 auf dem Wasserbad. K p .10 247—248°, krystallisiert 
nicht. Das P raparat von K n o r r  u . R o s s l e r  (Ber. dtseh. chem. Ges. 36 [1903]. 1278) 
war m it Alkali verunreinigt. —  fl-p-ToliMlsulfamidoathylpyridiniiim-p-toluohulfonat, 
C21H 2.,05N2S (V), aus I  u. I I I  in sd. Pyridin oder aus I  u. I I  in Pyridin, erst bei Siede- 
temp., dann bei 130°. Nadeln aus W. u. A., F. 193— 194°. Pikrat, C20H19O9N5S, gelbe 
Nadeln aus A., F . 165°. Analog f)-Benzolsulfamidoathylpyridiniuvibenzolsulfonat, 
C19H 20O5N 2S, Nadeln aus absol. A., F. 180°. Pikrai, , C19H 170 5NES, gelbe Nadeln aus A.,
F . 110°.— Methylaminoathanol, durch Einleiten vonAthylenoxyd in  25°/0ig. Methylamin- 
Isg. unter starkerK uhlung u. Riihren. Kp. 159°. — p-ToluolsuIfoiisaitre-N-mdhijl-N-[fi- 
oxyaihyl]-amid, C10H 130 3NS, aus I  m it 2 Moll. Methylaminoathanol oder m it 1 Mol. 
Methylaminoathanol u. NaOH auf dem W asserbad oder aus p-Toluolsulfonsauremethyl- 
am id u. Athylenchlorhydrin in A. bei 170°. Ol, K p .„0 250°, K p .3i5 180— 185°. Gibt m it sd. 
Acetanhydrid p-Toluolsulfonsdure-N-methyl-N-[fS-acetoxyathyl\-aTnid, C12H]70.tNS, N a
deln aus Lg., F . 58°, K p .0l3 150°. — ■p-Dimelhyl-aminophenol, aus Dimet.hyl-p-anisidin 
beim Kochen m it H Br (D. 1,49). Nadeln aus Lg.. F. 76°. Gibt m it I  in  Pyridin p- 
Toluolsulfonsdure-p-dimethylaminophenylester, C15H t-0 3NS (VI), Nadeln aus A., F . 130°. 
HCl-Salz, F. 146°. Pikrat, Cn H„0O10N4S, gelbe Nadeln, F. 146°. (J. prakt. Chem. 
[N. F .] 135. 225—36. 6/12. 19327 Breslau, Univ.) O s t e r t a g .

R am art-L ucas und M. G rum ez, Farbę und Struktur der Oxime und der Semi- 
carbazone. (Vgl. C. 1932. II. 3872.) Die Oxime der Ketone R  • CH2 • CO • C0H 5 (I) liaben 
innerhalb der Vers.-Fehler dieselbe Ultraviolettabsorption. Ebenso besitzen die Ozime 
yon R 3C-CO-CcH 5 (II) unter sieh die gleiche Absorption; die Absorption der beiden 
Oximreihen weiclit aber s ta rk  yoneinander a b ; die K urven haben nicht nur yersehiedene 
Lagen, sondern auch vóllig yersehiedene Formen, wahrend sich in anderen bisher unter- 
suchten Fallen der E in tritt von Alkylgruppen R  sich nur durch Bandenyersehiebungen
u. Intensitatsanderungen ohne wesentliche Deformierung bemerkbar gemacht hat. 
Man kann also nicht annehmen, daB die Unt-erschiede durcli die Zahl der eingetretenen 
Radikale bedingt sind. Ebenso ist es nicht moglich, die Unterschiede durch yersehiedene 
Konfiguration der beiden Oximreihen zu erklarcn. Nun ist die Absorption der Oximo 
yon I  analog der von Verbb. m it der Gruppe C0H 5-CR—, z. B. a-Methylstyrol, wahrend
I I I  C H  GX_NH -Absorption der Oxime yon II  der yon Arylathylenoxyden

s 5  ̂ ^ 0 " ^  analog erscheint. Man wird dadurch yeranlaBt, diesen Oximen
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dio alte BECKMANNsehe Formę! III zuzuschreiben. — Absorptionsspektren von 
Acetonoxim, Pinakolinozim, Butylphenylketoxim, Trimethylacetophenonoxim, a-Methyl- 
styrol u. u.,(}-Dimethyl-y.,f)-diphenylaihylcnoxyd s. Original. (C. R. hebd. Sćances Acad. 
Sci. 195. 959—62. 21/11.1932.) O s t e r t a g .

J. H. Kolitowska, Uber die Reduklion des PCI,Br und PCl5 u-ahrend ihrer E in- 
wirlcung au f Menthol und Natriummentliolat. (Vgl. C. 1931. I. 1423.) Ob bei Einw. 
von PCl.,Br auf Menthol u. dessen Na-Verb. das Halogenid zu POCl3 +  HC1 bzw. 
POCl3 +  H Br oder POCl2Br +  HC1, unter Bldg. yon C10H10Br oder C10H 19C1 fiihrt, 
konnie nicht einwandfrei crm ittelt werden. Dio Rk. m it Menthol scheint yorwiegend 
naeh PCI.,Br +  C10H10OH — >- P0CI3 +  HC1 -f  C10H 19B r u. teilweise unter Bldg. von 
POCI3 +  H B r +  C10H I0C1 zu yerlaufen. Bei der Rk. wurden 0,14 g-Atom P v zu P 111 
reduziert, so daB hierbei auch eine Halogenierung bzw. Oxydation des Menthols durch 
das in  Ereiheit gesetzte Hlg. stattfinden muB. Dieses Verli. der PClnBr5_n-Verbb. ist 
auf ihr Autored.-Vermogen bei erliohter Temp., unter Bldg. yon Koordinationsverbb. 
mit iiber 5 Hlg-Atomen zuruckzufuhren (vgl. M iło b e d z k i, K ra k o w ie c k i,  C. 1930.
I. 3418). Aus der untersuchten P-Verb. der Zus. PCl.li2Br0i8 bilden sich hierbei Tri- u. 
Polylialogenide: 5PX 5 =  PX 3 +  3PX 5 +  PX 5-X2. Nocli komplizierter verlief die
Einw. des PCl4B r auf Ci0H 19ONa; etwa 29% des P v wurden zu P m reduziert. Das 
entwiekelte Gas bestand iibrigens bei Menthol ausselilieBlich aus HC1, aus dem Men- 
tliolat entstand nur NaCl. PC15 wird bei der Rk. m it Menthol nicht reduziert; bei der 
Rk. m it Menthol-Na unterliegen 0,14 g-Atome des P v der Red. zu P .111 (Roczniki Chem.
12. 896— 901. 1932. Warschau, Techn. Hochsch.) SCHONFELD.

R. W. Stoughton und Roger Adams, Stereochemie von Diplienylen. 25. Die 
rclativen Interferenzwirkungen der Gruppeti F, OCH3, Cl, Br bestimmt durch die relałiven 
Racemisationsgeschwindigkeiten der 2'■substituierten 2-Nitrodiphenylcarbonsauren-6. (24. 
ygl. C. 1932. I I .  1444.) Die Racemisationsgeschwindigkeiten der akt. Eormen steigt in 
der Reihenfolge 2'-Brom-, 2'-Chlor-2-nitro-5'-methyldiphenylcarbonsaure-6 (ygl. II), 
2'-Mcthoxy-2-mtrodiphenylcarbonsaure-6 (I), 2'-Fluor-2-nitro-5'-methyldiphenylcarbon- 
siiure-6 (ygl. II). Die Untersehiede zwischen den einzelnen Verbb. sind sehr ausgepragt u. 
fuhren zum SchluB, daB die Interferenzwrkg. der 2'-Substitution in folgender Ordnung 
sich auBert: B r >  C l>  OCH3>  F. Der aus Rontgenmessungen unter der Annahme, 
daB die Ringe jederzeit koaxial sind, errechnete Minimuminterferenzwert im Mol. 
ergibt sich fur F  zu 0,05 A, 0CH3 zu 0,11 A, Cl zu 0,55 A, Br zu 0,78 A. — l-Nitro-2- 
brombenzolcarbonsaure-3-methylester, C8H 60 4Ń Br (III), durch Kochen der Saure m it 

OCHa NO, R NOa

1 <z>—<̂ > 1 1 0 - 0
ĆOOH CH3 COOH

CH3OH ( +  HC1), F . 78— 78,5°. — l-Methyl-o-jod-4-chlorbmzol, C7H„BrJ, durch Diazo- 
tieren von l-Methyl-3-jod-4-aminobenzol (IV) u. Behandeln m it CuBr, K p .20 145—150°.
— l-Afethyl-3-jod-i-fluorbenzol, C,H„JF, durcli Zers. des Diazoniumborfluorids von IV, 
K p .30 1 22— 125°; D .20,0 1,83 37, no18 =  1,5757. — Durcli Erhitzen von III m it den 
entsprechenden halogenierten Benzolcn in Ggw. von Cu-Bronze wurden in gelben 
Krystallen dargestellt: 2-Nitro-2'-fluor-5'-methyldiphenylcarbonsdure-6 (II, R =  F),
F. 187—188°, k o rr.; 2-Nitro-2'-chlor-5'-methyldiphenylcarbonsdure-6 (II, R =  Cl), F. 234 
bis 234,5°, k o rr.; 2-Nitro-2'-brom-5'-methyldiphenylcarbonsaure-6 (II, R =  Br), F . 228 
bis 229°, korr.; 2-Nitro-2'-niethoxydiphenylcarbonsdure-6 (I), F. 196,5— 197°, korr. —  
Ais Nebenprod. der D arst. von II (R =  Cl) wurde 2,2'-Dichlor-5,5'-dimetliyldiphenyl, 
C14H 12C12, F. 85—86°, isoliert. — Die opt. Spaltung von I  ergab nur e i n Alkaloidsalz. 
Dieses zeigte M utarotation. Brucinsalz von I , C37H 370 9N3-0,5H20 , F. 219—220°, 
wasserfrei F. 223— 224°. — d-2-Nitro-2'-methoxydiphenylcarbonsaure-6, F. 196— 197°, 
Anfangsdrehung [<x]d26 =  +29,5° (in A.). Die opt. Drehung der Saure, ihres Na- u. 
Brueinsalzes u. dereń Racemisationsgeschwindigkeiten in yersehiedenen LósuDgsmm. 
sind gegeben. — Brucinsalz von II (R =  Cl), C37H360 8N3C1-0,75H20 , aus A., F . 200°; 
wasserfrei F. 215— 217°. I- u. d-2-Nitro-2'-chlor-5'-meihyldiplienylcarbonsdure-6, 1-Saure,
F . 234,5°; d-Saure, F . 234°, letztere [<x]d20 =  +18,6° (in A.); Anfangsdrehung der 
1-Saure, [a]ir° — —40,8° (in Butylalkohol). Die Raeemisationsgeschwindigkeit der
1-Saure u. ihres Na-Salzes in yersehiedenen Losungsmm. sind gegeben. —  Brucinsalz von
II (R =  Br), C37H 360 8N3B r-H 20 , F . 203°; wasserfrei F. 219°.— l- u. d-2-Nitro-2'-brom-5'- 
methyldiphenylcarbonsdure-6, 1-Saure, F . 227—228°; d-Saure, F . 226,5— 228°; letztere
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[k]d2-° =  +27,5° (in A.); Anfangsdreliung der 1-Saure [a]D20 =  —37,1 (in Butylalkoliol). 
Die 1-Saure u. ihr Na-Salz raeemisieren sich bedeutend langsamer ais dic entspreehende 
Chlorverb. ■— Trotz aller Mulic konnte von I I  (R =  F) selbst bei Zers. des Brucin- 
salzes bei •— 5° keine akt. Saure erhalten werden, da diese sich wolil zu schnell racemi- 
siert. Das Brucinsalz ton  I I  (R =  F), C37H 36OsN3F- 0,25H20 , [k]d2° =  —3,2° (in Chlf.), 
wasserfrei F. 214—215°, zeigt bei Zimmertemp. keine M utarotation. Diese lafit sich 
nur bei niederer Temp. beobachten, da das Brucinsalz bei 0° in Chlf. im Polarimeterrohr 
gehalten yon einer Anfangsdrehung von [a]n° =  +13° auf eine konstantę Enddrehung 
yon [<x] d °  =  —3,4° absank. — Chininsalz von I I  (R =  F), C3.,H3,0 8N,F- 2H20 , F . 135 
bis 140°, wasserfrei F . 138— 140°. Zeigt wie das Brucinsalz bei 20° konstanto Drehung, 
bei 0° M utarotation, wahrend das Strychninsalz von II  (R =  F), C35H 32OcN3F, F. 194 
bis 196°, bei 0° keine M utarotation aufwies. — l-Methyl-d-fluor-5-nitrofluorenon, 
Cł4H 80 3NF, durch Erwarmen yon I I  (R =  F) m it konz. II2S 0 4; gelbc Nadeln aus A., 
F. 204— 205°. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4426—34. 1932.) B e h r l e .

H. C. Yuan und Roger Adams, Stereochemie von Diphenylen. 26. Die Wirkung 
von Substilution a u f die Racemisationsgeschwindiglceit einiger optisch aktiver Diphenyle. 
(25. ygl. vorst. Ref.) Die Racemisierungsgeschwindigkeiten (Rac.-Geschw.) yon 5 in 
5'-Stellung substituierten 2-Nitro-2'-methoxydiphenylcarbonsauren-6 (I), namlich mit 
R  =  OCH3 (II), CH3 (Ul), Cl (IV), Br (V) u. N 0 2 (VI), in absol. A. u. ihrer Na- bzw. 
Brucinsalze in yerschiedcnen Lósungsmm. bei 26— 27° werden erm ittelt (Tabellen) u. 
die Griinde erórtert, warum sie nicht einander gleich sind. Vielleicht besteht eine 

OCH NO Beziehung zwischen Rac.-Geschw. u. Dipolmoment bzw. Polaritiit.
, 8 ^ ■ Am langsamsten racemisiert sich VI, etwas schneller u. unter sich
\ ____/  \  prakt. gleich V u. IV, bedeutend rascher u. wieder unter sich prakt.

___/  \ _/  gleich I II  u. II. Die 5 Verbb. liefern immer nur je ein Brucinsalz
R I  CO II ^er a^ ’ ■®'orm’ ĉ as zweite wurde zweifellos wahrend des Konz.-

2 Prozesses der Lsg. durch M utarotation in die weniger 1. Form
ubergefiihrt. Die Brucinsalze liaben gleiche Rac.-Geschw. auBer dem yon VI, welches
2-mal so rasch m utarotiert ais die andern. —  2-Nitro-2'-melhoxy-5'-methyldiphcnyl- 
carbonsćiure-G, Ci6H ]30 5N (III), durch Erhitzen yon l-Jod-2-methoxy-5-methylbenzol u. 
l-Nitro-2-brombenzolcarbonsaure-3-methylester in Ggw. von Cu-Bronze u. nachfolgendes 
Kochen des Rk.-Prod. m it 5%ig. NaOH, griinlichgelbc Krystallo aus 50%ig. A., F. 182 
bis 183°. Opt. Spaltung erfolgt uber das Brucinsalz, C38H 390 9N3, F. 146— 150°. — 
l-Form ton  III , F. 180—182°. — 2-Nitro-2'-methoxy-5-chlordiphenylcarbonsaure-6, 
C14Hi0O5NC1 (IV), entsprechend m it l-Jod-2-methoxy-5-chlorbenzol, F. 174— 175° 
(Nebcnprod. 2,2'-Dimelhoxy-5,5'-dichlordiphenyl, C14H120 2CJ2, F. 144,5— 145,5°). B ru
cinsalz, C3.H 3C0 9N3C1-H20 , F. 148—153°. — l-Form von IV, F. 173— 175°. — 2-Nitro-2'- 
mełhoxy-5'-bromdiphenylcarbonsaure-6, C14H]0O6NBr (V), m it l-Jod-2-methoxy-5-brom- 
benzol, F . 186—187° (Zwischonprod. 2-Nitro-2'-methoxy-5'-bromdiplienylcarbonsaure-6- 
metliylester, F. 148— 149°). Brucinsalz, C37H 30O9N3Br, F. 162— 165°. — l-Form ton  V, 
F. 185—187°. — 2,5'-Dinilro-2'-methoxydiphenylcarbcnisdure-G, C14H ,0O7N3 (VI), m it 
l-Jod-2-methoxy-5-nitrobenzol, F. 202—203°. Brucinsalz, C37H 36Ou N4 • 3H ,0 , F . 179 
bis 183°. — l-Form ton  VI, F. 201—202°. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4434—43. 1932. 
U rbana, Univ. of 111.) B e i i r l e .

C. R. Noller, W. E. Grebe und L. H. Knox, Die reduzierende Wirkung des 
Grignardreagens. I II . Bei der JReduklion gebildete Kolilenwasserstoffe. (II. vgl. C. 1932.
I I .  2037.) Bei der Red. von Bcnzophenon durch (CH3)2CH- CH2-MgBr entstand auf 1 Mol 
Benzhydrol 1 Mol Isobutylen. Das Isobutylen enthalt <  0,1%  Isobutan; Benzpinakon 
wurde bei der Red. nicht erhalten. Dieser Befund zeigt, dafi die verschiedentlich 
(z. B. von B ł i c k e  u . P o w e r s ,  C. 1930. I. 663) angenommene intermediare Bldg. 
freier Radikalo bei der Red. von Aldehyden u. Ketoncn durch R-MgX-Verbb. sehr 
unwahrscheinlich ist. Der Rk.-Verlauf wird am besten durch Bldg. eines primaren 
Additionsprod. erklart, bei dessen Umlagerung die Red. erfolgt. (J. Amer. chcm. Soc. 
54. 4690—96. Dez. 1932. Stanford Univ.) O s t e r t a g .

Alex. McKenzie, Robert Roger und William B. Mc Kay, Uber die Dehydralation 
der ct-Formen des racemischen und des {-\-)-p-Tolylhydróbenzoins. (Vgl. C. 1 9 3 0 .1. 3549.) 
Vff. setzen die Unters. der D ehydratation von p-Tolylhydróbenzoin (a-Form) fort. 
Friiher (1. c.) wurde aus der a-Form des rac. p-Tolylhydrobenzoins m it konz. H 2S 0 4 
p-Tolyl-[diphenylmełhyl]-kełon (I) vom F. 98,5— 99,5° in geringer Ausbeute erhalten. 
Diese Beobachtung wurde von K o e l s c h  (ygl. C. 1932. I I .  369) bestatigt, der dieselbe 
Verb. vom F. 100—101° isolierte. Bei der D ehydratation yon rac. p-Tolylhydrobenzoin
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(a-Form) m it Oxalsaure wird rac. p-Tolyldesozybcnzoin (II) vom F. 96—97° erhalten. 
Bei dem Yers. jedoch, die Ausbeute an I bei der D ehydratation des Glykols m it konz. 
H 2S04 zu verbessern, entstand ebenfalls fast reines II. Die D ehydratation von (-f)-p- 
Tolylliydrobenzoin (a-Form) m it Oxalsaure u. m it verd. H 2S 0 4 fuhrte zu rac. Ó , was 
am besten durch Annahmc der „Vinyldehydratation“ , die keine W anderung einer 
Phenylgruppe zur Folgę h a t u. Raeemisiorung bcwirkt, erk lart werden kann. Die 
Dehydratation des rac. Glykols m it konz. H 2S 0 4 liefert I u. II, letzteres iiberwiegend. — 
Angeblich wurde p-Tolyldesoxybenzoin (II) von Mc K e n z ie  u . W id d o w s (vgl. J . chem. 
Soc. London 107 [1915]. 702) nach F r i e d e l  u . C r a f t s  aus Phenyl-p-tolylacetylchlorid 
u. Bzl. ( + A1C13) gewonnen m it dem F. 159— 160°. Die Verss. wurden wiederholt, 
dio Verb. vom F. 159— 160° konnto nieht wieder erhalten werden, an s ta tt dessen en t
stand Triphenylmethan. Eine noch yorhandene Probe der Yerb. vom 159— 160° erwies 
sieh bei der Nachpriifung ais Triphenylcarbirwl.

i C7H?-C0-CH(C6H5)2 n  (C0H5)(C7H?)CH-CO-C6H5
V e r s u c h e ,  Die a -Form, des rac. p-Tolylhydróbenzoins wird 12 Stdn. gelinde m it 

geschmolzener C2H,0,,- 2H ,0  gekoeht. Es entsteht rac. p-Tolyldesoxybcnzoin, C21H lsO 
(II), F. 96—97°. Liefert weder ein Semicarbazon noch ein p-Nitroplienylhydrazon. 
Dieselbe Verb. entsteht bei der Dehydratation des Glykols m it H 2SO.,. (Ą-)-p-Tolyl- 
hydrobenzoin (a-Form) wird ebenso wie die rac. Verb. m it Oxalsauro u. m it verd. H 2S 0 4 
behandelt. Bei beiden Verss. entstand rac. p -Tolyldesoxybenzoin vom F. 96—97°. — 
p-Tolyl-[diphenylmelhyl]-kelon (I), durch Einw. yon p-Tolylmagnesiumbromid auf Di- 
‘phenylacetonitril u. nachfolgendo Hydrolyse des zuerst entstandenon Ketiminliydro- 
chlorids. Das K eton schm. bei 99—99,5°. — rac. p-T6lyldesoxybenzoin (II) durch 
Einw. von Phenyhnagnesiumbromid auf rac. Phenyl-p-tolylacetonitril, F . 96— 97°. Dio 
Verb. wurde auch aus Desylchlorid, C7H8 u. A1C13 nach K o e ls c h  (1. c.), sowie aus 
rac. Benzoin, C.HS u. A1C13 hergestellt. SchlieBlich stellten Vff. II auch durch Einw. 
von p-Tolylmagnesiumbromid auf Desylchlorid her. — Bei der Einw. von Bzl. ( +  A1C13) 
auf rac. Phenyl-p-lolylacetylchlorid konnto die Verb. vom F. 159—160° nieht erhalten 
werden, sondern nur Triphenylmethan, F . 91—91,5°. (J . chem. Soc. London 1932. 
2597—2604. Okt. Dundee, St. Andrews Univ.) F i e d l e r .

Masao Migita, Untersuchungen iiber Molekularumlagerungen von a-Olykoleń.
6. Relative Elektronegalivitatcn der p-Anisyl- und Naphthylradikale. (5. vgl. C. 1933.
I . 773.) p-Anisyl-fi-naplithylketon, C18H 140 2 (I), aus /?-Naphthoylclilorid u. Anisol nach 
F r ie d e l - C r a f t s ,  F. 93°. D araus durch 5-tagiges Stehen m it Zn-Staub u. Eg. bei 
Zimmertemp. symm. Di-p-anisyldi-ji-naphtliylglykol, C30H 30O4 =  [(p-CH3OC0H4)(/J- 
CI?H-)(OH)C— ]2 (II), K rystalle aus Bzl. u. PAe., F . 160°, lost sieh in konz. H2S 04 
m it dunkelbrauner Farbę, dio sieh allmiihlich nach rotlich entwickelt. —  Di-p-anisyl-ji- 
naphthyl-(}'-naphthoylmełhan, C3cH 2S0 3 =  (p-CH3OCeH4)2(^-C10H 7)C-CO-^-C10H 7 (III), 
aus II durch Kochen m it Essigsauro oder durch Beliandeln m it Acetylchlorid u. Eg. in 
Bzl.-Lsg. bzw. aus I durch Red. m it Eg. u. Zn-Staub bei hóherer Temp., F . 185°. Die 
Konst. ergibt sieh daraus, daB bei Hydrolyse m it sd. 20%ig. alkoh. KOH ft-Naplithoe- 
sdure neben Di-p-anisyl-fi-naphlhylmelhan, C25H 220 2, F. 89—90°, entsteht. — W ird I 
in absol. A. im verschlossenen Rohr 1 Monat dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt, so 
iindert sieh die Krystallform  von dicken Priśmen in diinne Blilttchen. — Aus der aus- 
schlieBlichon Wanderung des Anisylradikals bei der Pinakolinumlagerung von II ergibt 
.sieh, daB p-Anisyl bedeutend negativer ist ais das /3-Naphthylradikal. (Buli. chem. 
Soc. Japan  7. 377—82. Dez. 1932.) BEnRLE.

Masao Migita, Untersuchungen iiber Molekularumlageningen von a-Glykoleń.
7. Relative ElektronegaliviUilen der (3-Naphthyl- und Diplicnylylradikale. (6. vgl. vorst. 
Ref.) p-Naphlhyldiphenylylketon, C2SH lcO =  /?-C10H 7-CO-CgH.j-C6II3 (I), aus /?-Naph- 
tlioylchlorid u. Diphenyl nach F r ie d e l -Crafts , Krystalle aus Aceton, F . 136°. Red. 
von I m it Zn-Staub u. Eg. unter Kochen fiihrt zu fi-Naplithyldiphenylylmethan, C23Hlg, 
F. 111°, bei Zimmertemp. zu (3-Naphthyldiphenylylcarbinol, C23H 1R0 , F. 118°, in konz. 
H 2S 04 intensiv violett 1. — symm. Di-j)-naphthylbisdiphenylylglykol, c 48h 340 2 =  
[(/?-Ci0H 7)(C0H5• Cf)H 1)(OH)C—]2, durch Red. von I m it Mg u. M gJ, in A.-Bzl., beginnt 
sieh bei 156° zu zers. u. schm. bei 163° zu einer gelben Fl., die beim Wiederschmelzen 
bei 90° zu sintern beginnt u. bei 123° k lar schm. Behandlung dieses Pinakons m it 
Acetylchlorid u. Essigsaure in sd. Bzl. u. nachfolgendo Hydrolyse des Rk.-Prod. m it 
10%ig. alkoh. KOH ergab fl-Naphthoesaure, F. 182°, u. p-Phenylbenzoesdure, F. 224°, 
zu pralct. gleichen Mengen, was bedeutet, daB zwischen dom /9-Naphthyl- u. dem Di- 
phonylylradikal in bezug auf ihre E lektronegativitat kein ausgepragter Unterschied
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besteht. (Buli. chem. Soc. Japan  7. 382—88. Dez. 1932. Toltyo, Univ., Chem. 
Inst.) _ _ _ Be h r l e .

Cr. Charrier und Elisa Ghigi, Eimmrkung von Ammoniah a u f Acenaphthenchinon. 
Wenn durch eine Lsg. von Acenaphthenchinon in sd. Tetralin ca. 20 Stdn. ein Strom 
von trocknem NH3 geleitet wird, so scheiden sich beim E rkalten 2 Verbb. a u s : Ace- 
naphthazin, C21H 12N2 (vgl. Gr a eb e  u. Gf e l l e r , Liebigs Ann. Chem. 276 [1893]. 9 
u. Schonberg  u. 'N ed za ti, Ber. dtsch. chem. Ges. 54 [1921]. 238) u. Naphthalimid, 
Cj„H70 2N, F. 300°. Bei der Einw. von N H 3 auf Phenanthrenchinon en tsteh t analog 
Phenanthrazin u. geringe Mengen Diphensaureimid. Bessere Resultate werden hierbei 
erhalten, wenn man Phenanthrenchinon m it konz. Ammoniak im geschlosscnen Bohr
8—10 Stdn. auf 125—135° erhitzt. Bei der Einw. von konz. Ammoniak auf 2-Phenyl- 
tx,(i-naphtho-l,2,3-triazolchinon im EinschluBrohr unter 10-std. Erhitzen auf 130—140° 
wird ein gelbes Prod. erhalten, wahrscheinlich das Azin, CS2HWN &, neben einem noch 
zu untersuchenden Prod. (A tti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 16. 262—65. 1932. 
Bologna, Univ.) F ie d l e r .

Karl Lauer, Konstitution und Reaktionsfdhigkeit. IV. Mitt. Die angehliche Poly- 
stilfurierung des Anthrachinons. (III. vgl. C. 1933. I. 1128.) Vf. priift die Literatur- 
angabe nach, daB Weitersulfurierung von /9-Anthrachinonsulfosauren m it rauehender 
HoSO., in  Ggw. von Hg zu Tri- u. Tetrasulfosauren fuhrt. Diese Behauptung entspricht 
nicht den Tatsaclien. Nach der Bldg. von Disulfosiiuren bewirkt S 03 m it oder ohne Hg 
nur Oxydation in den a-Stellungen. Aus Anthracliinon-2,6-disulfosaure erhalt man 
ein untrennbarcs Gemisch yon Dioxy- u. Trioxydisulfosauren, die m it Ca(OH)2 unter 
Druck in die korrespondierenden Oxyanthrachinone verwandelt wurden. Dereń Tren- 
nung durch Krystallisation u. Vakuumsublimation lieferte l,3,5,7-Tetraoxyanthrachinon 
(Anthrachrysin, aus l,5-Dioxy-3,7-disulfosaure), l,2,4,6-Tetraoxyanthrachinon (Oxy- 
flavopurpurin, aus l,4-Dioxy-2,6-disulfosaure), bei energischerer S 0 3-Einw. noch
1.2.4.5.6.8-Hexaoxyanthrachinon (Anthracenblau W R, aus l,4,5,8-Tctraoxy-2,6-disulfo- 
saure). — Analog entstand aus 2,7-Anthrachinondisulfosaurc die l,4-Dioxyverb. bzwr.
l,2,4,7-Tetraoxyanthrachinon (Oxyanthrapurpurin) u. die l,4,5,8-Tetraoxyverb. bzw.
1.2.4.5.7.8-Hexaoxyanthraehinon(Alizarinliexacyanin). Entsprechend wurde auch aus
1,5- u. 1,8-Anthrachinondisulfosaure nur ein Gemisch von Oxysulfosauren erhalten, 
aus der 1,6-Disulfosaure l,3,8-Trioxyanthrachinon 1,2,4,5,8-Pentaoxyanthrachinon 
(Alizarinpentaeyanin) u. Alizarinhexacyanin, aus der 1,7-Disulfosaure Antbracen- 
blau WR. —  Da die a-Sulfurierung iiber eine Hg-organ. Stufe geht, ist anzunehmen. 
daB diese unter Bindung des Schwefels im S 0 3 an das a-C-Atom zerstort wird. Wenn 
in meta-Stellung zum betraeliteten a-Atom schon ein (meta-dirigierendes) S 03H sitzt, so 
zers. sich die Hg-Verb., indem sich der Sauerstoff des S 0 3 an das a-C-Atom bindet u. so 
prim ar einen Scbwefligsaureester eines Oxyanthrachinons liefert. (J . prakt. Chem. 
[N. F.] 135. 361—68. 30/12. 1932. Prag, Deutsche Teclm. Hochsch.) BERGMANN.

Henry Gilman und Raymond A. Franz, Allylsysteme im  Furan. (Vgl. C. 1932.
I. 2023. 1 9 3 3 .1. 610.) Im  Zusammenhang m it Unterss. iiber die Orientierung von Sub- 
stituenten im Furankern erseliien es notwendig, zu untersueben, ob die neuerdings zugang- 
lich gewordenen Furyl-MgX-Verbb. fiir Konst.-Ermittlungen verwendbar sind, oder ob 
sie entsprechend manchen Furanformeln ein Allylsystem enthalten, das Umlagerungen 
unterworfen ist. Die Vcrss. ergaben, daB Furyl-(2)-magnesiumjodid n. reagiert; es 
liefert m it CH20  Furfurylalkohol (Kp.a 69—70°; ct-Naphthylurethan, F . 130°), m it 
C1C02C,IL Alhylfuroat, m it Orthoameisensaureester Furfurol (Kp .0 60°). Furanformeln 
m it Alfylsystemen sind also zu yerwerfen. — 2-Methylfuran liefert bei Einw. von 
Natrium athyl u. naehfolgender Beliandlung m it C 02 2-Melhylfuran-5-carbo7isdure. 
(Reeueil Trav. chim. Pavs-Bas 51 ([4] 13). 991—95. Amcs [Iowa], S tate College.) Og.

R. C. G. Fennell und S. G. P. Plant, Die Einwirkung von Salpctersaure auf die 
l-Acyl-2,3-diphenylindole. Wie friiher gezeigt worden ist, liefern die N-Acylderiw. 
von Tetrahydrocarbazol u. Dihydropentindol bei der Nitrierung leicht Prodd., 
die durch Addition von 2 OH oder von OH u. N 0 2 an die Doppelbindung entstehen; 
dagegen ist die Tendenz zur Bldg. derartiger Verbb. s ta rk  yermindert, wenn der Indol- 
kern komplizierteren Systemen angehort (vgl. Bryant  u . P lant , C. 1931. I. 2477 
u. friiher). Um festzustellen, in welehem Uinfang sich solche Additionsrkk. beim ein- 
fachen Indolkern realisieren lassen, untersueben Vff. das Verh. von Acylderiw . der 
Verb. I  gegen H N 03. Die Rkk. verliefen aber sehr kompliziert, so daB das Ziel der 
Unters. niclit erreicht wurde. l-Aeetyl-2,3-diphenylindol gab 4 (oder 6)-Nitro-l-acetyl- 
2,3-diphenylindol ais einfachstes Rk.-Prod.; das H auptprod. der Rk. war eine Verb.
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CjoH-^OjNj, die wie die friilier beschriebenen H N 0 3-Additionsprodd. farblos ist u. unter 
Entw. von N-Oxyden schm. u. aus diesen Grunden wohl ais II formuliert werden muB. 
U nter etwas anderen Rk.-Bedingungen entstand eine Verb. C20H 13O4N3, in der wahr- 
scheinlich das 9-Nitrosoderiv. von II vorliegt. AuBerdem wurden 2 Verbb. C20H 14O4N 2 
u. C20H i3OgN3 isoliert, die yermutlieh ais Mono- u. D initroderiw . von III anzusehen 
sind. Diese Prodd. entstehen aus Aeetyldiplienylindol durch Addition von H N 03, 
Abspaltung von Acetyl u. oxydative Bldg. des Phenanthrenringcs; die Reihenfolge 
dieser Rkk. is t unbekannt. 1-Benzoyl- u. l-Carbathoxy-2,3-diphenylindol liefern 
hauptsachlich die 4 (oder 6)-Nitrosoderivv., l-Cinnamoyl-2,3-diphenylindol gibt auBer- 
dem die Verb. II u. dcren Nitrosoderiv. — M ononitroderiw. von I wurden aus dem 
m- u. p-Nitrophenylliydrazon des Phenylbenzylketons nach F is c h e r  dargestellt; 
beim o-Nitrophenylkydrazon lieB sich keine N H 3-Abspaltung bewirken.

V c r s u c h e .  2,3-Diphenylindol (I). Man erh itzt Benzoin m it Anilin u. Anilin- 
HC1, so daB W. u. etwas Anilin abdest. Prismen aus A., F. 123°. l-Acelyl-2,3-diphenyl- 
indol, C22H 17ON, fast farblose Nadeln aus Eg., F . 138°. — Phenylbenzylkelon-p-nitro- 
phenylhydrazcm, C20H j,O 2N3, orangerote Tafeln aus A., F . 158—160°. Gibt beim Kochen 
m it Eg. u. konz. HC1 5-Nitro-2,3-diplienylindol, goldgelbe Tafeln aus Eg., F. 211°.
5-Nitro-l-acelyl-2,3-diphenylindol, C22H i60 3N2, braunlichgelbe Tafeln aus A., F. 158°.
— Plienylbenzylkelon-m-nitrophenylhydrazon, ro te Nadeln aus Lg., F. 157— 158°. 
Liefert m it Eg.-HCl 4 (oder 6)-Nilro-2,3-diplienylindol, C20H 14O2N 2 (goldbraune Tafeln 
aus A., F . 227—228°) u. 6 (oder 4)-Nitro-2,3-diphenylindol (gelbe Nadeln aus Bzl., F. 205°;
1-Acelylderiv., gelbe Nadeln aus A., F. 187°). — N i t r i e r u n g  v o n  1 - A c e t y l -  
2,3 - d i p h e n  y 1 i n d o 1: 1. N itrierung m it H N 0 3 (D. 1,5) in Eg. bei 80° u. nach- 
folgendes Abkiihlen liefert 4 (oder 6)-Nilro-l-acelyl-2,3-diphenylindol, gelbe Nadeln aus 
A., F. 210°. 2. N itrierung in Eg. bei 80° u. naehfolgendes Kochen gibt 15-Nitro- 
16-oxy-15,16-dihydrophenanihracarbazol (II), C20H 1.1O3N2, Nadeln aus Aceton, F. 262° 
(Zers.). Geht beim Kochen m it Eg. iiber in x-Nitro-16-oxy-15,16-diliydroplienanthra- 
carbazol, C20H 14O3N2, rote Prismen aus A., F. 227°; Acetylverb. C22H 10O4N2; gelbe 
Prismen ans A., F. 175—176°. 3. N itrierung in Eg. bei 50° fuh rt zu 15-Nilro-9-nitroso- 
16-oxy-15,16-dihydrophenanthracarbazol, C20H 13O4N3 (Nitrosoderiv. von II; Tafeln 
aus Methanol, F . 170° [Zers.]), x-Nitro-15,16-dioxy-15,16-dihydroplienantracarbazol, 
CjoTIjjO.iNj (gelbe Nadeln aus A., F. 192°) u. x,x-Dinitro-15,16-dioxy-15,16-diliydro-
phenanthracarbazol, C20H 13O0N3 (fast farblose Nadeln aus Aceton, F. 215°). — 1-Ben-
zoyl-2,3-diplienylindol, C27H 19ON, aus I  u. C„H5-C0C1, citronengelbe Nadeln aus A., 
F . 153°. Liefert m it H N 0 3 in Eg. erst bei 80°, dann bei Siedetemp. 4 (oder 6)-Nilro-
l-benzoyl-2,3-diphenylindol, C23H 180 4N2, gelbe Nadeln aus Aceton, F. 215°. — 2,3-Di- 
phenj/lindol-l-carbonsdureaihylester, C23H i90 2N, aus I  u. C1C02C2H 5. Prismen aus A., 
F. 110°. Liefert m it H N 0 3 4 (oder 6)-Nitro-2,3-diphenylindol-l-carbonsaurealhylesler, 
^ H isG iN j, gelbe Nadeln aus Aceton, F. 184°. — l-Cinnamoyl-2,3-diphenylindól, 
C29H 210N , aus I  u. Cinnamoylchlorid, gelbe Prismen aus Eg., F. 192°. Gibt m it H N 0 3 
in Eg. erst bei 80°, dann bei Siedetemp. II, bei 50° 4 (oder 6)-Nitro-l-cinnamoyl-2,3-di- 
pheiiylind-ol, C29H 20O3N2 (gelbe Nadeln aus Xylol, F. 254°) u. geringe Mengen des Nitroso- 
deriv. von II. (J . chem. Soc. London 1932. 2872—76. Dez. Osford, D y s o n  P e r r in s  
Labor.) OSTERTAG.

Tosllio Hoshino, Synlhetische Versuche in der Indolgruppe. IX . l i  ber eine neue 
Synthese von Indóleninen. (V III. vgl. A k a b o r i  u. S a it o , C. 1930. II . 2902.) Kurzes 
Ref. ygl. C. 1932. II. 1782; nachzutragen ist folgendes: Bei der Rk. zwischen Indolyl- 
magnesiumjodid u. Halogenalkyl en tsteht fj-Alkylindol ais H auptprod., indem zuerst 
nach der Rk.-Folgę I—H I ein Indolenin entsteht, das sich nach der Spaltung mit 
W. wieder in ein Indolderiv. umwandelt. — Diese Annahme h a t sich durch die Isolierung 
stabiler ft,fl-Dialkyliiidoleninderivv. beweisen lassen (vgl. IV, V). — D a bei der Herst.
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von a.,P-Dimethylindol u. a -Metliyl-p-benzylindol aus CH3J  bzw. Cr,H5CH2Cl +  a-Methyl- 
indolylmagnesiumjodid aueh schon a,p,p-Trimethylindolenin bzw. a.-Methyl-P,p-di- 
benzylindolenin entstehen, muB man annehmen, daB das in /J-Stellung stehende Indolenin 
sehr reaktionsfaliig ist u. durch Halogenalkyl leieht substituiert wird entsprechend 
VI — y  VII.

V e r s u c k e .  p,p-Dimethylindolenin, C10H UN ; Prismen, aus Bzl., F . 185—186°; 
der F. verandert sieh bei weiterem Umkrystallisieren u. liegt dann zwischen 160° u. 
210°. — Mol.-Gew.-Best. ergab den 3-fachen W ert; depolymerisiert sieh beim Auf- 
bewahren. — Pikrat, F. 142—143°. — N-P-Dimethylindol, Pikrat, aus A., F. 144—145°.
— a.,p,p-Trimethylindolcnin, Jodmełhylat, C12H 1GN J, Prismen, aus CH3OH, F. 256 
bis 257°. —  Pilcmt, aus dem Jodm ethylat, Prismen oder Nadeln, aus W., F. 147— 148°.
— Pikrat, C17H 10N4O-, aus dem freien Indolenin, Prismen, aus A., F. 160—161°. —
Chloroplalinat, Prismen, aus W., F. 211—212° (Zers.). •—- N-P-Dibenzyl-a-melhylindol, 
C23H 21N, K p.x 180° ohneZers.; Nadeln, aus A., F. 96-—97°. (Liebigs Ann. Chem. 500. 
35—42. 21/12. 1932.) B u s c i i .

Toshio Hoshino und Kunisaburo Tamura, Synlhetische Versuche in  der Indol- 
gruppe. X . Uber die Synthese des Eserinringsystems. (IX . vgl. vorst. Bef.) Kurzes 
Ref. vgl. C. 1932. II- 1782; nachzutragen ist folgendes: Die opt. Spaltung von Dinor- 
desoxy-9-methyleserolin gelang durch abwechselnde Anwendung von d-Weinsaure u. 
d-Camphersulfonsaure; die d-Base konnte aus dem d-weinsauren Salz, die 1-Base aus 
dem F iltra t ais Salz der d-Camphersulfonsaure isoliert werden. Die Base h a t 2 asymm. 
C-Atome, aber es g ibt nur 1 P aar opt. Isomerer, wie beim Campher; durch Misehung 
von gleichen Mengen der beiden akt. Formen en tsteht die d,1-Base, die ident. m it der 
ungespaltenen ist. — Es werden die Absorptionskurven von einigen Indol- u. Indolenin- 
deriw., sowie von Eserolin u. von don neuon syntliet. Verbb. m it dessen Ringsystem 
dargesteOt. — Die drei verschiedenen Ringe zeigen im U ltraviolett yerschiedene Ab- 
sorption. Indolenin -u. Esermkern haben nur Endabsorption, wahrend der Indolring 
eine deutliche selektive Absorption zeigt.

V e r s u e h e. ot,,p-Dimethylindoleninyl-fl-acetonilril, aus a, fi - Dimethylindolyl- 
magnesiumjodid +  Chloracetonitril in A. +  verd. Essigsaure; Kp'n  ca. 150°. — Pikrat 
C,sH ,50 7N5; Rhomben, aus A., F. 177—178°. — Daraus m it Alkali das Acetonitril 
C12IIl2N 2, Prismen, aus A., F. 81—83°. — Gibt bei Red. m it N a u. A. a.,(l-Dimcthyl- 
indol. — a.-Methylindolyl-p-acetonitril, Cn H 10N2, aus a-Metliylindol +  C2H 6M gJ +  
Chloracetonitril u. Zers. m it verd. Essigsaure; K p.x ca. 190°; Lamellen, aus Bzl., F. 85 
bis 86°. W ird durch sd. 20%ig. KOH verscift unter Bldg. der Saure Gu H ll0 2N, Kry- 
stalle, F. 198—199° (Zers.). — a-Methylindolyl-/?-acetonitril gibt in sd. absol. A. +  Na 
a.-Mciliylindolyl-f}-ailiylamin, Cn H 14N2, neben a,/?-Dimethylindol; aus Bzl., F. 107 bis 
108°. — Chlorhydrat, F. 194— 195°. — Acetat, F. 158—159°. — Pikrat, C17H l70 7N5, 
rote Nadeln, aus A., F . 218—219° (Zers.). —  Bmzalverb. C18H 18N2, Lamellen, aus A., 
F. 94—95°. — Dinordesoxy-9-methyleserolin, C12H 16N2> aus <x-Methylindolyl-/?-athyl- 
amin +  C2H5M gJ +  CH3J  in sd. Bzl. u. Zers. m it verd. Essigsaure; Kp. im Hoch- 
vakuum 110—115°; Rhomben, aus PAe., F. 78—79°. — Salicylat, C12H 16N2-C7H 0O3, 
Prismen, aus Essigester, F. 178°. — Benzoat, C12H lr>N2 • C7H 80 2, Prismen, aus Essig- 
ester, F. 133—133,5°. — Formiat, C];,H1(;N2-CH2Ó2, Prismen, aus Essigester, F. 119°.
— Oxalat, Cj2H 16N 2-C2H 20.1, Krystalle, aus A., F . 250° (Zers.). — Nitrosodi7iordesoxy- 
9-methyleserolin, Bldg. m it Isoam ylnitrit; harzig; zeigt LlEBERMANNsehe Nitros- 
aminrk., gibt m it Zn-Staub in Essigsaure die Ausgangsbase zuruck. — Desoxy-9-methyl- 
eserolin, C14H 20N2. — Dinordesoxy-9-melhylescrolin, d-weinsaures Salz, (C12H 10N2)2- 
C.,H60 (;i Krystalle, aus A., F . 205°; [a]D30 =  +79,4° (in W.). — Freie d-Base, Kp. ca.
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110° im Hochvakuum; [cc]d30 =  +55,7° (in A.). — d-Camphersulfonsaures Salz der 
l-Base, Cł2H 10N 2-C10H u OSO3H, Piiomben, aus A. +  A. (1: 1), F. 189°, aus A. +  
(1 :2 ), F. 219°; naeh Trocknen bei 150° im Vakuum selim. die K rystalle vom F. 189° 
aueli boi 219°; [a]D30 =  —21,5° (in W.). — Freie l-Base, [a]D30 =  — 54,1° (in A.). 
(Liebigs Ann. Chem. 500. 42—52. 21/12. 1932. Tokyo-Ookayama. Teclin. TJniv.) B u.

1 A. Lecco und G. Wlainatz, Uber 2-(a- U7id -p-Pyridyl)-benzimidazole. Ag-Verb. 
des 2-(a-Pyridyl)-be?izimidazol$, C12H 8N3Ag, aus Pyridylbenzimidazol in A. +  NH 3 u. 
AgN03 in W. +  A. — Ag-Salz des 2-([3-Pyridyl)-benzimidazols, C12H 6N3Ag. — 2-(a-Py- 
ridyiybenzimidazól in A. gibt m it alkoh. CuC12-2H ,0  die Verb. CuCl2, m it
der /?-Verb. erha.lt man dio Verb. (C12H,jN3).,CuGU-2IhO, blaue Krystalle. (Buli. Soo. 
chim. Yougoshme 3. 85—89. 1932.) “ " Sc h ó n feld .

C. G. Le Fśvre und R. J. W. Le F6vre, Vergleich der dirigierenden Wirkung von 
Ełementen mit aufeiTianderfolgenden Atomzalilen. IV. Nitrierung von 2,4,6-Triphenyl- 
pyryliumperchlorat. (III. vgl. C. 1932. I I . 1783.) 2,4,6-Triphenylpyryliumperchlorat (I) 
lost sich in rauehender H N 03 g la tt auf u. liefert ein Trinitroderiy. Auch bei Anwendung 
von schwacherer H N 0 3 oder von H N 03 +  H 2SO., oder K N 0 3 +  H 2SO.t erhalt man 
entweder das Trinitroderiy. oder unverandertes Ausgangsmaterial. Angesiohts der 
schweren N itrierbarkeit von 2-Phenylbenzopyryliumsalzen war der E in tritt von 3 NO™ 
nicht zu erwarten. Das Trinitroderiy. bestelit zu mindestens 70% aus einer Verb. vom 
F. 276—-278°, die wahrscheinlich ais II anzusehen ist; Osydation m it KMnO^ liefert 
wenig 4-Nitrobenzoesaure. Diese Auffassung lieB sich durch synthet. Verss. bestatigen; 
das Trinitroderiy. (F. 276—278°) entstand bei der Nitrierung yon 4-p-Nitrophenyl- 
2,6-diphenyl-, von 2-m-Nitrophenyl-4,6-diphenyl- u. yon 2,6-Di-m-nitrophenyl-4-phenyl- 
pyryliumperchlorat. — In  der Verb. I  sind die 1-Atome der 3 Phenyle weniger positiy 
ais das des 2-standigen Phenyls in  den 2-Phenylbenzopyryliumsalzen, weil die Ladung 
des O in I  durch die — J-Effekte der Phenyle teilweise neutralisiert wird. Dic Nitrierung 
yerlauft wahrscheinlich in  3 Stufen u. beginnt m it der p-Nitrierung des Phenyls in 4. 
Der Verlauf dor weiteren Nitrierung laBt sich nicht m it Bestim mtheit angeben; es ist 
zu erwarten, daB in den 2- u. G-Phenylen auch etwas o- u. p-Substitution eintritt. — 
Dio Konst. II ist etwas unsichcr; die Misch-FF. sind bei den hohen, m it Zers. ver- 
bundenen Sclimelztompp. nicht besonders beweiskraftig; aufierdem lieB sich von den 
Oxydationsprodd. nur p-Nitrobenzoesaure isolieren. Dio Konst. yon II wurde deshalb 
durch die im folgenden Eef. mitgeteilten Verss. weiter gestiitzt. — 2,4,6-Triphenyl- 
pyridin lieB sich nicht in ąuaternare Salze uberfiihren. N itrierung in H 2SO,,-Lsg. lieferto 
Gemische von Tri-, Tetra- u. Pentanitroderiw . von je naeh Vers.-Bcdingungen 
wechselnder Zus.

V e r s  u c h e .  2,4,6-Triphenylpyrylmmperchbrat, C23H 17Ó5C1 (I). Man sehuttolt 
das entsprechende Ferrichlorid (D i l t h e y , J .  prakt. Chem. 94 [1916]. 53) m it Na- 
Acetatlsg. u. behandelt das Pyranol (F. 118—119°) m it HC104 in sd. A. Gelbc Krystalle, 
F . 288— 290°. G ibt m it H N 0 3 (D . 1,52) bei 0° 2,6-Di-m-nitrophenyl-4-p-nitrophenyl- 
pyryliumperćhlorat, C^aH ^O n^C l (II), gelbe m kr. Nadeln aus Nitrobenzol, F. 276 bis 
278°. — p-Nitroclialkon, aus Acetophcnon u. p-Nitrobenzaldehyd in wss.-alkoh. NaOH, 
cremefarbigo Nadeln aus Eg., F . 157—159°. m-Nitroclialkon, m it m-Nitrobenzaldehyd, 
F . 138—140°. p-Nitrobenzal-m-nitroacetophenon, F . 176— 179°. m-Nitrobenzal-m-nitro- 
acetophenon, F . 210°. — 4-p-Nitrophenyl-2,6-diphenylpyryliumfcrrichlorid, CsjjHjgOjN- 
CljFe, aus p-Nitroclialkon u. Acetophenon in Acetanhydrid beiin Sattigen m it HC1 u. 
Erhitzen m it FcCl3 auf dem Wasserbad. Rotbraune Nadeln, aus Eg., F. 209—212°. 
PercMorat, C23H 160 VN2C1, goldgelbe B lattchen, F .> 3 0 0 ° . Gibt m it H N 0 3 (D . 1,52) II 
(F. 270—271°). -— 4-m-Nitrophenyl-2,6-diphenylpyryUumferrichlorid, analog aus
m-Nitroclialkon u. Acetophenon, rote K rystalle aus Eg., F . 237°. Perchlorat, hell- 
braune Tafeln, F . 241—242°. Gibt m it H N 0 3 ein bei 150—210° schm. Prod. — 
2-vi-Nitrophenyl-4,6-diphenylpyryliumperclilorat, aus Chalkon, m-Nitroacetophenon u. 
FeCl3 in Acetanhydrid, goldgelbe Nadeln, F . 216—218°. Perchlorat, gelbe Krystalle, 
F. 277—278°. Gibt m it H N 03 II (F. 265—270°). — 2,G-Di-m-nilroj)henyl-4-phenyl- 
pyryliumferriclilorid, C=3H150 5N201.Fe, aus m-Nitroacetophenon, Benzaldehyd u. FeCl3

I
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II

Ć6H 5 ÓaH.-NOjtp)



in  Acetanhydrid, gelbes Pulver, F. 229— 232°. Perchlorat, C,3H 150 r,N„Cl, orangebraune 
Tafeln, F . 291°. Gibt m it H N 0 3 I I  (F. 268— 270°). (J . chem. Soc. London 1932. 2894 
bis 2899. Dez. London W. C. 1, Univ. College.) O s t e r t a g .

H . E . Jo h n sto n  und R . J .  W . Le Fóvre, Nilrierung von Di-p-tólyl- und Di-p- 
clilorphcnylphenylpynjliumpercliloraten. (Vgl. yorst. Ref.) Toluol wird leichter, Chlor- 
benzol sebwerer n itriert ais Bzl. Es war dam ach zu erwarten, daB die Verbb. I I I  u. IV 
entsprechend rascher oder langsamer n itrie rt werden ais die Verb. I. Wenn sich bei den 
Verbb. I I I  u. IV eine Nitrierung in der freien p-Stcllung des 4-Phenyls nachweisen laBt, 
is t auch bei der Nitrierung von I  ein gleichartiger llk.-Verlauf anzunehmen. Dies ist in 
der Tat der Fali. Man erhalt einheitliche T rinitroderiw ., die N 0 2 in den gleichen 
Stellungen wie I I  (s. yorst. Ref.) enthalten. Beide geben bei der Oxydation p-Nitro- 
bcnzoesiiure. Das Prod. aus IV enthalt Gruppen V, da es m it Piperidin unter Bldg. 
yon VI reagiert. Das Prod. aus I I I  entsteht auch bei der Nitrierung des aus 3-Nitro- 
4-metkylacetophenon u. Benzaldehyd iiber die FeCl3-Verb. erhaltenen Pyrylium- 
perchlorats, u. enthalt also 2 Gruppen VII. Demnack ist der orientierendo EinfluB des 
Oxoniumpols in  I, I I I  u. IV stark  genug, um in den 2- u. 6-Phenylen m-Substitution zu 
bewirken. W are der EinfluB so sehwach, daB auch o- u. p-Substitution in diesen Kernen 
moglich ware, so hiitte aus IV kein einheitliches Prod. entstehen kónnen. Die Vcrs.- 
Ergebnisse sind somit eine starkę Stiitze fiir die Konst. der Verb. II.

0-C104 MO, NO*
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I  (R =  H), I I I  (R =  CH9) , V I c  h  n . M  I I I J-N C 6H 10

IV  (R =  Cl) I
C6H 4.N 0 s(p)

V e r  s u  c li e. 4-Pkenyl-2,6-di-p-tólylpyryliumferrichlond, aus p-Metliylaceto- 
phenon, Benzaldehyd u. FeCl3 in Acetanhydrid auf dem Wasserbad. Tiefrotc Prismen, 
F . 257—258°. Gibt in Aceton m it Na-Acetatlsg. 4-Phenyl-2,6-di-p-lólylpyranol, F . ca. 
100°, Pikrat, C31H 230 8N3, gelbe Krystalle, F . 259—260° (Zers.). 4-Phmyl-2,6-di-p- 
tolylpyryliumperchlorat, C;5H 210 5C1 (III), aus dem Pyranol u. HCIO., in A., gelbc K ry
stalle, F . 278—280°. — 2,(i-Bis-{3-nilro-4-‘imithylplienyl)-4-p-nitrophe.nylpyrylium-per- 
chlorat, C,31I1S0 11N3C1, aus IDE u. aus der folgendcn Verb. m it H N 0 3 (D. 1,5) bei 0°. 
Gelbe Krystalle, F . 271—273°. — 2,6-Bis-(3-nitro-4-meihylphenyl)-4-phcnylpyrylium- 
perchloral, aus 3-Nit.ro-4-mcthylacctoplienon u. C,,H5'CHO iiber die FeCl3-Verb. Gelb, 
F. 275— 276°. — 3-Nitro-4-mełhylacetophenon, F. 60—61°. — 2,6-Di-p-chlwphenyl- 
4-phenylpyryliumferrichlorid, aus p-Chloracetoplienon, CcH 5-CHO u. FeCl3 in Acet
anhydrid, rote Prismen, F. 295°. Pcrchlorat (IV), gelbe Tafeln aus Eg.-Nitrobzl., 
F. >  300°. Gibt m it H N 0 3 2Jj-Bis-{4-clilor-3-nitrophcnył)-4-p-nitrophenylpyryliuni- 
perchl-orat, C23H ]i!0 11N3Cl3, gelbe Krystalle, F . 240—245° (Zers.). Daraus m it Piperidin 
bei 100° 4-p-Nilrophenyl-2,6-bis(3-niiro-4-piperidinophenyl)-pyranol, C33H 330 8N5 (VI), 
rote, glasige M., F. 76— 78°; laBt sich nicht umkrystallisieren, 1. in Pyridin u. A. dunkel- 
rot, in Eg. KMnOj-farben. (J . chem. Soc. London 1932. 2900—3002. Dez. London 
W. C. 1 . Uniy. College.) O s t e r t a g .

K . D ziew oński, J .  Moszew, G. D ortheim erów na und E . R óżycki, U ber eine 
neue Methode zur Synthese von Verbindungen der Chinolinreihe. I I . (I. vgl. C. 1932.
II. 3401.) Bei Einw. von Phenylisothiocyanat auf Acetophenon-o-methylanil entsteht
2-Phenyl-4-phenylamino-8-methylchinolin. Dic Rk. zwischen Thiocarbanilid u. a-Aceto- 
naphthalin yerlauft in drei Phasen, analog der I. c. beschriebenen Einw. yon Thio
carbanilid auf Acetophenon:

a) (C6H 5NH )2CS =  C0H ,N H , +  C0HsNCS 
b) C10H 7COCH3 +  C6H 6NH 2 =  C10H ,C (: N |C 6H 6)CH3 +  H 30  

c) C0H 5N : C(CH3)C10H 7 +  C6H5NCS — y  2-(l'-Naphthyl)-4-phenylaminochinolin (I)
Die Rk. zwischen Di-p-toliltliioharnstoff u. a-Acetonaphthalin fiilirt zu 2-(l'-Naphthyl)-
4-(l"-tolilamino)-6-methylchinolin. 2-(2'-Naphthyl)-4-phenylaminochinolin erhalt man 
aus Thiocarbanilid u. /J-Acetonaphtlialin; die Einw. von Thiocarbanilid auf a-Aceto- 
aeenaphthen fiihrt zur Bldg. von 2-(4'-Aeenapbthyl)-4-phenylaminochinolin (II).

Y e r s u c h e .  2-Phenyl-4-plienylamino-8-methylchinolin, C22H 18N2, erhalten durch 
Erhitzen yon 20 g o-Tolil u. 14 g Phenylsenfol auf 230— 260°; gelbe Saulen, F. 171°.
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NHO jH j

.CNHO.H,
I  CaH, II

Hydroclilorid, F. 191° (Zers.). Pikrat, F. 2G0—261°. — 2-Phenyl-4-niirosophenylamino-8- 
mcthylchinolin, C22H 17ON3, aus der vorst. Verb. (C22H 18N2) in Eg. m it N aN 02. Gelbe 
Krystalle, F . 194“ (Zers.). — 2-Phenyl-4-oxy-8-methylchinolin (2-Phenyl-8-methyloxy- 
kynurin), C16H 130N , durch Zugabe yon 2-Phenyl-4-phenylamino-8-methyIcbinolm zu 
geschmolzenem KOH bei 240° u. Erhitzen bis auf 270—290°. B lattchen aus A.; F. 245 
bis 246°. Hydroclilorid, Nadeln, F . 228°. — 2-(a-Naphthyl)-4-phenylaminochinolin, 
C25H 18N2, aus 10 g a-Acetonaphthalin u. 15 g Thiocarbanilid bei 200— 280°; Krystalle, 
F. 219°. Hydroclilorid, F . 200—201°. Nilrał, F . 163—164° (Zers.). Verb. m it Athylen- 
bromid, C25H i8N2 - C2H 4Br2; griingelbe Krystalle, F . 258°. — 2-(a-Naphthyl)-4-nitroso- 
phenylaminochinolin, C25H 17ON3; gelbe Krystalle aus A.; F . 199—-200° (Zers.). — 
2-(a. Naphthyl)-4-acdylphenylaminochinolin, C27H 20ON2; Blattchen aus A., F . 132— 133°. 
—  Nitro-2-naphtliyl-4-phenylaminochinolin, C26H 170 2N3, durch Nitrieren von 2-Naph- 
thyl-4-phenylaminochinolin in Eg. m it H N 03 (1,52) +  H 2S 04. Gelbe Nadeln, F. 314°. 
■— A nil des a-Acatonaplitlialins, C18H 15N, aus Anilin u. Acetonaphthalin in der Siede- 
hitze; Nadeln, F . 134°. Liefert beim Erhitzen m it Phenylsenfól auf 210—250° 2-(a-Naph- 
thyl)-4-phenylaminocliinolin. — 2-(a-Naphthyl)-4-(p-toUlamhio)-6-methylchinolin, C27 • 
H 22N2, Bldg. durch Erhitzen von a-Acetonaphthalin m it Di-p-tolilharnstoff auf 210 
bis" 260°. Nadeln, F. 229—230°. Hydroclilorid, F . 297—298°. Pikrat, F . 247— 248°. 
Acctylverb., C29H 21ON?, F. 218°. Nitrosoverb., C27H 21ON3, F. 220° (Zers.). — 2-{f}-Naph- 
tliyl)-4-phenylaminocliinolin, C25H 18N2, erhalten durch Erhitzen von 10 g /?-Acetonaph- 
thalin  m it 15 g Thiocarbanilid auf 200—260°; lieligelbe Blattchen, F . 176°. Pikrat, 
F. 264— 265°. —  2-(4-Accnaphthyl)-4-phenylaminochinolin, C27H 20N2, aus a-Aceto- 
acenaphthen u. Thiocarbanilid bei 200—280°; farblose rhomb. Saulen aus A., F . 230°. 
Hydroclilorid, F. 236—237°. Pikrat, F. 263—265° (Zers.). Acetylyerb., C29H 22ON2; 
Nadeln, F . 178—179°. —  2-(4-Acenaphthyl)-4-nitrosophenyldminochinolin, c 27h 21o n 3, 
hellgelbe Nadeln aus A., F. 193—194° (Zers.). (Roczniki Chem. 12. 925—35. 1932. 
K rakau, Univ.) SCHONFELD.

Heinrich Wieland und Friedrich Hólscher, Vber die Umsetzung mit Grignard- 
schem Beagens und iiber einige andere Beaklionen der Stryclinosalkaloide. X II. (XI. vgl. 
C. 1932. II. 67.) I. Das Verh. der Stryclinosalkaloide gegen Methylmagnesiumjodid. 
Die Naclipriifung friiherer Angaben, naeh denen im Strychnin, Brucin u. Vomicin 
kein akt. H  nachgewiesen wurde, h a t fiir die drci naturlichen Alkaloide einen Geh. 
an akt. H  sicliergestellt. In  Anisol ais Lósungsm. wurden m it einer 2,5-m. Metliyl- 
magncsiumjodidlsg. im Durchschnitt folgende H-W crte fiir die Alkaloide u. fiir ihre 
D ihydroderiw . gefunden: Strychnin 1,3 (0,7); Brucin 1 (1); Vomicin 2 (1); Diliydro- 
strychnin 1; Dihydróbrucin 1; Diliydrovomicin 1,5. — Die Mikrobest. naeh F la s c h e n -  
TRAGER (C. 1925. I I . 2220) in Pyridin h a t die in Klam mern angefuhrten W erte er- 
geben. — D criw . der Gruppe ergaben: Strychnidin 0; Telrahydrostryclmidin 1,7; 
Vomicidin 1; Desoxyvcmiicin 1,7. — Im  Strychnidin (II) ist das CO der Lactamgruppe 
des Strychnins (I) in CH2 umgewandelt, wonach die Methanbldg. von der Lactamgruppe 
ausgelit; Tetrahydrostrychnidin (III) zeigt m it geniigender tlbereinstimmung die 
beiden akt. II-Atome an, die in dem charakterist. Teil seiner Formel enthalten sind. — 
Sicher ist, da!3 Strychnin u. Brucin m it H3CMgJ so rcagieren, ais ob sie ein Atom akt. 
H  enthielten; beim Vomicin sind es dereń 2. W ahrend aber die Zers. der Ansatze m it 
Vomicin das Alkaloid unverandert zuriickgibt, sind Strychnin u. Brucin m it dem Reagens 
in anderer W eisa in Rk. getreten, ais es bei der Erfassung von akt. H  zu erwarten ist. 
In  beiden Fallen wurden die Jodm ethylate von Basen isoliert, die je 1 a t O u. H weniger, 
aber 1 CH3 mehr ais das Ausgangsmaterial enthalten. Der Annahme, daC sich das 
CO des Lactamringes m it dem Reagens umgesetzt hat, entspriclit das Schcma V ; danacli 
ware die CH,,-Entw. bei der ZEREW ITINOFF-Bcst. nicht durch akt. H , sondern durch 
die Rk. interm ediar gebildeten W. yerursacht. — In  den neucn Verbb. liegen Jod- 
mcthylate vo r; die yollstandige Entfernung von uberschiissigem CH3J aus dem Reagens 
gelang nicht; es scheint aber auch, ais ob die Bldg. des ąuartaren  Salzes die Voraus-
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setzung fiir das Zustandekommen der neuartigen Rk. sei, derm Vomicin, das kein Jod- 
m ethylat bildet, gibt auch keine Desoxymethylverb. — Dagegen lieB sich aus Strychnin 
m it C2H5MgBr das Bromiithylat des Desoxyiithylstrychnins erhalten, wahrend CcH5- 
MgBr nicht reagierte. — Ais einfaches Modeli wurde N  -Alhyloxindol (IV) auf akt. H 
untersucht u. darin erwartungsgemaB ein akt. H-Atom festgestellt; nach Zers. der 
L sg. wurde auch liier das Ausgangsmaterial unyerandcrt wiedergefunden. — Die 
neuen D eriw . yon Strychnin u. Brucin sind priichtig krystallisierende Salze von auf- 
fallender Unbestiindigkeit. — Bei Best. des akt. H  nach Ga t t e r m a n n -W ie l a n d  
(22. Aufl. S. 77) w u rd e  u n te r  N gearbeitet; ais L osungsm . d ien te n  Anisol u . Xylol 
(unter Na gekocht); bestim m t wurde die Menge des bei 20“ u. des bei 80° entbundenen
CH,, die bei der hoheren Temp. eine geringe Steigerung zeigte. Die erhaltenen Wcrto 
wurden durch Mikrobestst. nach FLASCHENTRAGER bestatigt. Dio Ergebnisse sind 
von der Konz. der GRIGNARD-Lsg. abhangig; bei Verwendung einer 2,5-m. G r i g n a r d -  
L sg. wurden gut stimmende W erte erhalten. —  AuBer den oben angegebenen H-W erten 
wurden noch bestim m t: Base CwH ^O sN„ (ygl. C. 1932. I. 951) 1,08; 1,02. — Ba.se 
Cp H ^O ,N 2 (ygl. 1. c.) 1,08; 1,20. —  Jodbase (ygl. C. 1929. I. 2885) 1,10
bis 1,24. — N-Atliylozindól (m it 1,5-m. GRIGNARD-Lsg.) 0,90— 1,11.

Desoxymethylstrychninjodmethylat, C22H 2.,ON2-CH3J , aus Strychnin in Anisol +  
GRIGNARD-Lsg. im OberschuB unter N  bei Siedetemp. u. Zers. m it HC1; Nadeln, aus 
A., F . 245—246° (Zers. unter Braunfarbung; [ix]d18 +137,3° (in W.). Aus der wss. 
Lsg. fallt AgN03 J-Ion aus; durch yerd. Laugen wird das ąuart. Salz nicht zers. — 
Mit Thalliumhydroxyd entsteht die Base, dereń Carbonat aus W.-Aceton Blattchen gibt, 
F. 183—-184° (Zers.). — In  yerd. H 2SO,, gibt dio entjodete Substanz m it verd. Bi- 
chromatlsg. kirsehrote Farbung: Fehlen des Lactamrings (C. 1932. I. 947). — Gibt 
bei kataly t. Red. m it Pt-Oxyd in A. Tclrahydrodesoxymethylstrychninjodmethylat, 
C22H 2SON2• CH?J ;  glasldare Polyeder, aus A., F . 287“ (Zers.); [cc]d19 —69° (in W.). — 
Desoxyniethyldihydrostrychninjodmethylat, C22H 26ON2-0H 3J ;  aus Dihydrostryclmin; 
Polyeder, aus A. +  Chlf., ab 200° Braunfiirbung, bei 231° starkes Sintern, Zers. bei 
241°; [oc]d18 +736°, +741° (in 20%ig. A.). —- Gibt bei der Hydrierung m it P t0 2 die 
m it obiger Tetrahydroverb. isomere Verb. C22Z/2S(9iV2 • CHyJ, Tafeln, aus verd. A., siritert 
ab 285°, F. 295° (Zers.); [cc]d2° +93° (in 20°"/oig. A.j. — besoxymethylbrucinjodmethylat, 
C21H 2S0 3N2-CH3J ;  Nadeln, aus absol. A. +  Chlf., F. 263° (Zers.); [cc]d18 +173° (inW.).
— Tetrahydrodesoxymethyłbrucinjodmethylat C2IH320 3N2-CH3J - H 2Ó, Stabchen, aus A., 
F . 262—264° (Zers.), stets ctwas yiolett gefarbt; [a]o”  —31,5° (in 20%ig. A.). Das 
wasserfreie Jodm ethylat C2.iH320 3N 2-CH3J  ha t [a]n21—36,2°. —  Dihydrobruein +  
CH3M gJ geben Dihydróbrucinjodmethylat, [« ]ir’ +12,9° (in 20°/oig. A.); daneben 
erfolgt Rk. im gleichen Sinn wie beim Brucin unter Bldg. harziger Prodd. — Desoxy- 
dthylstrychninbromathylat, C23H 26ON2 • C2H5B r; Tafeln oder Stabchen, aus A., F. 235° 
(Zers.), sin tert ab 220°. — Die spezif. Drehung von Brucin- u. Strychninjodmethylat 
is t fast gleich Nuli. — Dihydrostrychninjodmeihylat, durch Hydrierung in 50°/oig. CH3OH 
m it P t0 2; [a]n21 +30,3° (in 50%ig. CH3OH). — P rapara t aus Dihydrostrychnin +  
CH3J ;  [a]D22 +33,6° (in 30°/„ig. Aceton). •— Dihydróbrucinjodmethylat, durch H ydrie
rung von Brucinjodmethylat, [ a ] D 20 +  29,4° (in 50%ig. CH3OH). — Aus den Kompo
nenten erhalten, [<x]n22 +27,1° (in 50°/0ig. CH30H ).

II. Einige neue Bis-Deriw. der Vomicingruppe. Die charakterist. Farbrk. zahl- 
reicher Basen kommt dadurch zustande, daB 2 Molekeln in der p-Stellung des Benzol- 
kerns zu chinoiden Immoniumsalzen der Biphenylreihe zusammenoxydiert werden 
(vgl. C. 1932. I. 947). Die durch Red. der Farbstoffe entstehenden Basen sind die 
um 2 H  armeren Bis-D eriw . der Ausgangsstoffe. — Dihydrovomicinsćiure, C22H 2a0 5N» ■

CHj

Y V , 
o c —c h 2

N N
II3C—Ć = C H

+  JMgOH

XV. 1. 106
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H „0; aus Dihydrovomicin in 20°/oig. sd. methylalkoh. KOH unter N ; Stabchen, aus 
20%ig. A., sin tert bei 165°, F . 291°; in alkal. Lsg. m it gruner Farbę autoxydabel. — 
Gibt in 2-n. HC1 +  Cr03 eine rotyiolette Lsg., diese +  S 0 2 +  konz. HC1 das Clilor- 
hydrat ton Bisdihydrovomicyl, C44H 50OsN4- 2 HC1; Nadeln, aus verd. HC1; gibt m it 
Soda die freie Base; Nadeln, aus Pyridin, farb t sich von 260° ab braun, ist bei 310° 
noch nicht geschm.; sehr schwer yerbrennlich. Gibt m it alkoli. KOH aufgespalten 
m it Cr03 in saurer Lsg. wieder den rotvioletten Farbstoff. — Desoxyvomicinsaure, 
C22H 260 4N2-2 H 20 , aus Desoxyvomicin +  20°/oig- KOH-CH3OH; Nadeln, aus 20%ig. 
A., sin tert bei 165°, F . 205°; laBt sich wie die Dihydrosaure aus h. W. ohne Lactambldg. 
umkrystallisieren. Gibt bei 120° i. V. die beiden Moll. Krystall-W . u. gleichzeitig ein 
drittes unter Lactambldg. ab. — Das D ihydrat gibt in 2-n. HC1 +  C r03 eine per- 
manganatfarbene Lsg., diese m it S 0 2 usw. das Chlorhydrat des Bisdesoxyvomicyls, 
Nadeln, aus W. +  2-n. HC1; die freie Base C44H 4G0 6N4 gibt Krystalle, aus sd. Pyridin +  
W., oberhalb 200° Braunfarbung, bei 300° noch nicht geschm. Zeigt beim Vers., sich 
m it CH30H -K 0H  aufzuspalten, geringe Empfindlichkeit gegen Luft-O; gibt nach 
Ansauern m it FeCl3 nur schwache Rotfarbung. — Bromdesoxytomicin, C22H 230 3N2Br, 
aus Desoxyvomiein in 2-n. HC1 +  W. +  Br-Lsg.; schwacli gelbliche Prismen, "aus 
Pyridin-A., bei 200° Braunfarbung, sin tert bei 260°, F . 266° (Zers.). — Dihydrodesoxy- 
tomicin, F . 212°, gibt m it CH3OH-KOH (20°/oig.) unter N  bei Siedetemp. u. Weiter- 
behandlung m it konz. HC1 +  Cr03 eine rotyiolette Farbstofflsg., die bei Red. das 
Clilorliydrat des Bisdiliydrodesoxyvomicyls, C44H 50OeN4• 2 HC1 ■ H ,0  gibt; Stabchen, aus 
W. -f  2-n. HC1, kein F., oberhalb 200° Braunung. Gibt m it alkoh. KOH eine Imino- 
saure, die in saurer Lsg. zu dem anfanglichen yioletten Farbstoff oxydiert wurde.

I II . Die. Veresterung einiger Abbausduren ton Vomicin (mit von W. MiinstBr). 
Die Saure C1~H22OsN„, aus Vomicin, gibt in CH30 H  +  ath. Diazomethanlsg. den 
Methylester ClsH2iOsN 2; Stabchen, aus CH3OH +  A., F . 261— 262° (Zers.); 11. in W. 
m it sta rk  alkal. Rk. — Der Ester gibt m it CH3J  in sd. CH3OH (nach H o l s c h e r ) 
die Verb. C3-H51O10N tJ ■ H 20 ; Tafelehen, aus CH3OH, F. 207° (Zers.); reagiert bas. 
auf Lackmus. — Die Saure ClyH 2tOBN 2 (das Hydrierungsprod. von C17H 220 5N2) gibt 
ebenso bei der Veresterung den Methylester ClsH 2e0 5N „; Stabchen, aus CH3OH +  A., 
s in tert ab 176°, F . 178— 179°; reagiert stark  bas. gegen Lackmus; sehr liygroskop. — 
Gibt m it CH3J  Verb. C ^H ^O ^N ^J , schwach gelbliche K rystalle, aus CH3OH-A., sintert 
ab 183°, Aufschaumen bei 184°, spater schm. zu gelber FI., noch bas. gegen Lackmus. — 
Die Bldg. dieser dimolekularen, quartaren Jodide ist zu erklaren durch spontane Auf- 
spaltung des primaren Jodm ethylats des Esters u. Anlagerung des Aufspaltungsprod. 
= N  R H C J m it der J-haltigen Gruppe an ein 2. Mol. des Esters, ahnlieh, wie bei dem
nachstehenden quartiiren Bromid aus Brucin u. BrCN. — Saure CKII„ fi.N 2 (aus 
Vomicin) gibt bei der Veresterung m it Diazomethan den Ester eines Melliylbetains 
C$H2s0 7N 2, Nadeln, aus CH3OH, F. 283— 285° (Z ers .); die wss. Lsg. reagiert stark  
a lka l.; von den beiden eingetretenen CH3-Gruppen ist die eine nach Z e i s e l  bestimmbar.

Die Anlagerung ton Bromcyan an Brucin u. Dihydrobrucin. Im  Gegensatz zu 
L e u c h s  u . S c h u l t e  O v e rb e rg  (C. 1932. I I .  715) werden die Angaben von W ie la n d .  
u . G um lic ii (C. 1932. II. 67) im wesentlichen bestatigt. —  Verb. C'23H2SOiN 2 ■ BrCN, 
aus Dihydrobrucin +  BrCN in Chlf.; F . 239—240° (Zers.); reagiert m it AgN03 nicht 
sofort; [<x]d22 +36,9° (in Chlf.). — Die F.-Best. des Brucin-Bromcyans C23H 20O4N2- 
BrCN ist von WlELAND u. G u m lich  anscheinend versehentlich m it einem anderen 
Praparat, nicht dem analysierten, yorgenommen worden, u. zwar vermutlich m it dem 
guartaren Bromid C^H^O^N^Br, das von L e u c h s  u . S c h u l te - O v e r b e r g  (1. c.) 
isoliert, von WlELAND u. H o ls c h e r  aber nicht erkannt wurde. — Die Verb. 
C23H 260 4N2-BrCN entsteht auch aus Brucin in sd. Chlf. +  BrCN, aus yerd. A., 
F . 170—171° (Zers.); aus dem F iltra t wird noch quartares Bromid erlialten. (Liebigs 
Ann. Chem. 500. 70—91. 21/12. 1932. Miinchen, Bayer. Akad. d. Wiss.) B u s c h .

Karl Winterfeld und Fritz Holschneider, Uber die Alkaloide der Łupin en. 
V II. M itt. Die Synthese des Norlupinans. (Vgl. C. 1931. I. 1290.) Die Lupininformel I  
(vgl. K a r r e r  u .  V ogt, C. 1930. II. 3291) wird durch Synthese des ihr zugrunde liegen- 
den Norlupinanringes, des Octahydropyridocólins (X, vgl. CLEJIO u .  a., C. 1932. I. 
1538) aus V iiber ATI, YH, M i l  u. IX  bestatigt. — Die synthet. dargestellte bicycl. 
Base X ist m it dem Norlupinan ident., das auf demselben Wege wie yon C le m o  u .  
R a m a g e  (1. c.) aus Lupininsaure durch Natronkalkdest. oder aus Lupininsaure durch 
Abbau nach CURTIUS erhalten -mirde. — DaB es C le m o  nicht gelang, die Iden titat
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des naturlichen Norlupinans m it Octahydropyridocolin zu beweisen, diirfte darauf 
zuriickzufiihren sein, dafi bei der verhaltnismaBig hohen Temp., die er anwendet, Ring- 
anderung stattgefunden bat. — DaB auch bei der Octahydropyridocolinsynthcse nach 
D ie l s  u . A ld e r  (vgl. C. 1932. II . 2966) Ringanderung stattgefunden hat, gelit an- 
scheinend aus der Verschiedenheit der EF. des von ihnen u. in Torliegender Arbeit 
hergcstellten Octahydropyridocolinpikrates hervor. — Durch die Syntheso des N or
lupinans ist auch, da der Lupinanring im Spartein, im Lupanin  u. im M atrin  enthalten 
ist, dieser Teil des Ringgefiiges der genannten Alkaloide in seiner Konst. sichergestellt.

V e r s u c h e .  Picolinsaureathylester (Kp .12 120— 121°) gibt m it Na-Athylat u. 
N-Methyl-a.-pyrrolidon in Bzl. bei Siedetemp. -}- 25°/0ig. Essigsaure u. C02 a -Pyridyl- 
P'-N'-methyl-a.'-pyrrolidonylketon, Cn H 120 2N2 (Y); Nadeln, aus w. Aceton -f  W., 
F. 75—80°, Prismen, aus CH3OH, F . 82—84° (sintert vorher); 1. in verd. HC1 unter 
Gelbfarbung; +  wenig FeCl3 in 0H 3OH Rotbraunfarbung, die sieh sofort verdunkelt 
u. m it W. in ein griinstichiges Grau umsehlagt; Pyrrolrk. am Fichtenspan positiv. — 
Pikrat, gelbe Nadeln, F . 137— 138°. — Hg-Salz, Cu H 120 2N2 • HgCl, • 2 HC1, gelblich 
blaBgriine Prismen, aus W. +  HC1, F . 212—213° (Zers.). —- Das Keton V gibt m it 
rauehender HC1 bei Siedetemp. unter Einleitung von C 02 unter Abspaltung von C02 
aus der prim ar entstandenen Carbonsaure das Dichlorhydrat des cc-Piperidyl-y'-methyl- 
amino-n-propylketons, C,0H 14ON2, 2 HC1 (VI); Prismen aus A., F . 183— 184° (Zers.); 
nim m t an der Luft 1 Mol. H,Ó auf. — Salzsaures Phenylhydrazon, CI6H 20N4 • HC1; 
leicht gelb gefarbte Prismen, aus 92%ig. CH3OH, F. 221—222° (Zers.). —  Die Benzoyl- 
verb. wird bald grunbraun; gibt m it Phenylhydrazinsulfosaure eine Verb., Prismen, 
aus CH3OH, F. 210— 212° (Zers.). — Die benzoylierte Ketobase gibt in Eg. m it P t- 
Oxyd u. H 2 das Carbinol V II; zeigt grune Fluorescenz; spaltet m it HC1 bei 130— 140° 
die Benzoylgruppe ab. — Das hydrierte Benzoylprod. gibt m it PB r5 u. bei 150—160° 
im Vakuum Benzonitril, CH3B r u. das Brom hydrat des a.-Piperidyl-l,4-dibrom-7i-butans 
VIII neben einer ungesatt. Base. Die Br-haltige Base selbst, ein hellrótliches 01 von 
coniinahnlichem Geruch, geht schon beim Stehen ihrer ath. Lsg., rascher noch bei 
maBigem Erwarmen m it Na-Athylat in absol. alkoh. Lsg. RingschluB ein unter Bldg. 
des 9-Bromoctahydropyridocolins (IX), das katalyt. entbrom t wurde. Die Hauptmenge 
des Hydrierungsprod., leicht gelbgefarbte Fl., lupinanahnlicher Geruch, dest. bei 92—93° 
(14,5 mm), eine geringe Menge erst bei 108— 110° (14 mm). Aus beiden Fraktionen 
wurde ein Pikrat, C9H 17N-C6H 30 7N3 vom F. 192—193°, prism at. Nadeln, aus absol. A., 
erhalten, das m it dem aus der Lupininsaure erhaltenen Norlupinanpikrat ident. ist. — 
Au-Salz des Octahydropyridocolins, C9Hn N-HAuCl4, rotgelbe Prismen, aus wss. A.,
F . 168°. — Jodmethylat, Tafeln, aus Aceton, F . 333—335° (Zers.). — Hydrobromid, 
C9H 17N -H B r, Prismen, aus Chlf. +  Essigester, F . 265— 266°. — Au-Salz u. Jod
m ethylat sind ident. m it denen des natiirlichen Norlupinans. — Das synthet. Nor- 
lupinan gibt bei der BrCN-Aufspaltung in sd. Bzl. l-Cyan-2-cjo-brom-n-butylpiperidm 
(XI), aus dem durch Hydrieren m it Pd-CaC03 in KOH CH3OH u. Verseifen m it sd. 
A.-HC1 a -n-Butylpiperidin, Kp. 190— 191°, erhalten wird; Chlorhydrat, Prismen, F. 185 
bis 186°. —- Das aus dem synthet. Norlupinan erhaltene a-n-Butylpiperidin u. sein Cl- 
u. B r-H ydrat ist ident. m it dem durch kataly t. Hydrierung des a.-n-Butylpyridins

CH2 CH
CILOH / Vnrr

H ,

NH
CH2 C II-B r [X == H]

H ,C  CHa N-CN

106*
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(Ivp. 191— 193°; Ivp.u  74—76°; vgl. Z i e g l e r  u . Z e i s e r ,  C. 1930. II . 1376) nach 
H a m i l t o n  u. A d a m s  (C. 1928. II. 1566) erhaltenen a-n-Butylpiperidin  C9HlgN, 
K p.n  71—72°. — Chlorliydrat, C!9HI9N- HC1; Nadeln, aus Chlf. +  Essigester, F. 186 
bis 187°. — Bromhydrat, Prismen, aus Clilf.-Essigester, F . 196— 197°. — Die Darst. 
des natiirlichen Norlupinans C9II17N erfolgte durch Erhitzen von Lupininsaureehlor- 
hydrat +  N atronkalk in einer beiderseits offenen Hartglasrohre u. Hydrieren m it Pd- 
CaC03; die Salze der gereinigten Base stimmen yollkommen m it denen des synthet. 
Norlupinans ubercin. (Liebigs Ann. Chem. 499. 109—22. 1932. Freiburg i. B., 
Univ.) B u s c h .

Alfred Treibs, Uber die Ultravioletlabsorplion der Porphyrine. Vf. untersucht, ob 
die Absorptionsspektren der Porphyrine im U ltrayiolett gleichen GesetzmaBigkeiten 
folgen wie im Sichtbaren, ferner ob Porphyrine, die im Sichtbaren spektr. ident. sind, 
im U ltrayiolett Untersehiede aufweisen. Ais MeBinstrument dient ein Steinlieilspektro- 
graph. — Die Verss.-Ergebnisse zeigen, daB alle untersuchten Porphyrine ein intensiyes 
Band im langwelligen U ltrayiolett zeigen, wie H a u s m a n n  u . K r u m p e l  (C. 1927.
I I .  2534) aueh bei alkal. u. sauren Lsgg. des Hamatoporpkyrins festgestellt haben. Por
phyrine der Atioporphyrin-Spektralgruppe stimmen untereinander uberein, wahrend 
liro- u. Rhodoporphyrine deutliehe Abweichungen zeigen; Uroporphyrin u. Isouro- 
porphyrin I I  weisen zueinander eine kleine Abweichung der Lage des Maximums auf. 
Die Differenzen entsprechen jedoeli durcliaus den gleichen Dimensionen wie sie aueli 
im Sichtbaren zutage treten. Die Verss. zeigen weiter, daB gróBere Abweichungen 
der Absorptionsspektren aueh im U ltrayiolett kaum zu erwarten sind. Spektr. Diffe
renzen beweisen N ichtiden tita t; spektr. t)bereinstimmung beweist Gruppenzugehorig- 
keit von Farbstoffen. — 2 Tafeln m it 8 Figuren. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 212. 
33—40. 11/10. 1932.) O r t i i .

Hans Fischer, Anton Schormuller und Robert E. Windecker, Uber Acelaldehyd-, 
Aceton- und Plioronlcondensationsprodukie von Pyrrolen. Die Einw. von zwei u. 
drei Mol Brom auf 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dicarbdthoxymethylpyrromethan laBt nicht 
Oxydation zum entspreehenden Methylpyrromethen eintreten, sondern fuhrt unter 
Absprengung der Methylgruppe an  der Methinbrueke u. gleichzeitigem Ersatz durch 
Wasserstoff zum 3,3' ,5,5'-Tetramethyl-4,4'-dicarbdthoxypxjrromethen. Drei Mol Brom 
laBt ein gebromtes Pyrrom ethenbrom hydrat entstelien, das nach Uberfuhrung in das 
freie Methen ident. is t m it dem 4,3',5'-Trimethyl-3,4/-dicarbalhoxy-5-brompyrromethen. 
BromiiberschuB bewiikt also Sprengung der Methinbrueke yermutlich unter inter- 
mediarer Bldg. yon 2,4-Dimethyl-3-carbdthoxy-5-brompyrrol. — Es werden weiter durch 
Aeetaldehydkondensation aus den entspreehenden a-freien Pyrrolen das 3,5,3',5'-Tetra- 
methyl-4,4'-diprojńonylmethylniethan u. das 3,3'-Diathyl-4,4'-diacetyl-5,5'-dimethyldi- 
pyrrylmethylmeihan erhalten. Methylpyrrometliane wurden gewonnen zwecks direkter 
Synthese an  der Methingruppe substituierter Porphyrine. Aus gleichem Grunde ’nrurde 
aueh das Acetylkryptopyrrol u. die Acetylhamopyrrolcarbonsaure dargestellt, um auf 
diesem Wege zu methjdsubstituierten Methanen zu gelangen, was Łndes nicht moglich ist.
—  B a y e r  h a t aus Pyrrol durch Kondensation m it Aceton das krystallierte Aceton- 
pyrrol erhalten (Ber. dtseh. chem. Ges. 19. 2184 [1886]), Krypto-, Hiimopyrrol u. 
Ki-j^ptopyrrolearbonsaure fiihren, der gleichen Kondensation unterzogen, uberraschen- 
derweise nicht zu analog gebauten Korpern, sondern vielmehr zu Kondensationsprodd. 
dex Pyrrole m it Phoron (I, II, III), was bewiesen wird dadurch, daB sowohl Mesityloxyd 
wie aueh Phoron m it den ersteren ident. Kondensationsprodd. liefern. — E s wird 
weiter Synthese eines Porphyrins angefiihrt, entstanden durch Verschmelzen yon
3,3'-Dipropionsaure-4,4'-dimethyl-S,5'-dibrompyrromethenbromhydrat u. 3,5,3',5'-Tetra- 
methyl-4,4'-dicarbalhoxypyrromethenbromhydrat. Entstandenes Porphyrin, das 1,4,6,7- 
Tetraniethyl-2,3-dipropio7isaure-5,8-dicarbathoxyporpMn, is t spektral nahezu ident. m it 
Chloroporphyrin e6 und nur in der In tensitat davon unterschieden. Ais Vorvers. zur 
Synthese des Chloroporphyrins e6 (Rhodoporphyrin-y-essigsaure) wird das 3,3'-Dimethyl-4- 
athyl-4',5'-dipropionsaure-5-brompyrromethen (IV) aus 3-Methyl-4,5-dipropionsaure- 
pyrrol-2-carbonsaure, 2-Formyl-3-methyl-4-athylpyrrol-5-earbonsaure u. nachfolgender 
Bromierung dargestellt. Bei Verschmelzung m it 3,4',5'-Trimethyl-3'-athyl-4-carbalh- 
oxy-5-brompyrromethen t r i t t  lediglieh eine geringe Menge Mesoporphyrin auf, en t
standen durch Selbstkondensation yon IV unter Abspaltung der Essigsaurereste an 
den Methingruppen u. weiter ein D icarbathoxyporphyrin, entstanden aus dem letzteren 
Methen.

V e r s u c h e .  3,5,3' ,5'-Tetramethyl-4,4'-dipropionylmethylpyrromeihan, C20H 2SO2N2
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aus 2,4-Dimethyl-3-propionylpyrrol m it Acetaldchyd aus A. derbe Prismen, F. 180°. —
з,3'-Diathyl-4,4'-diacetyl-5,5'-dimethyhnethylpyrromethan C20H 28O2N2, aus 2-Methjrl-4-
athyl-3-aeetylpyrrol m it Acetaldehyd, aus Pyridin-A. rechteckige, glasklare Blattchen. — 
Aceiylkryptopyrrol, C10H 15ON, aus K ryptopyrrol m it Essigsaureanhydrid, aus Lg.-PAe. 
silberglanzende Blattchen, F. 112°. — Acetylhamopyrrolcarbonsaure, Cn H 150 3N, aus A. 
lange, foinnadlige Krystalle, F. 171°; — Kondensatom von K ryptopyrrol m it Aceton 
bzw. Mesityloxyd bzw. Phoron: Verb. I, C25H.10N2, aus A. umkrystallisiert F . 148°; 
Paraldeliydkondensationsprod. der Hiimopyrrolcarbonsaure C32H,i80 5N3, aus A. lange, 
seidenglanzendeNadeln, Zers. 283°; 3,5,3',5'-Tetramelliyl-4,4'-dipropionsaurediisobulyhn- 
pyrromethan, C27H 380 4N2 (III); aus A.-W. glasglanzende, prismat. Stabchcn, F. 177°. — 
4,5,4',5'-TetraTnelhyl-3,3'-dipropionsaurediisobutylenpyrromeihan, C27H 380.1N2, aus A.-W. 
um krystallisiert F . 280°. Dimethylester, F . 110°. — 3,5,3',5'-Tctramethyl-4,4'-dicarb- 
dlhoxydłhylpyrromethan, C21H 30O4N2, aus 2,4-Dimethyl-3-carbathoxypyrrol m it Pro- 
pionaldehyd, aus A. umkrystallisiert F. 139°. — l,4,6,7-Telrameihyl-2,3-dipropionsiiure-
5,S-dicarbatlioxyporphin, HCl-Zahl 12—15 fiir den Diathylester. Tetramclhylestcr 
C^HjsOsN.,, F . 282°; Spektrum in Pyridin-A.: IV 514,5, I I  587,3, I I I  547,3, I  637,1;
E.-A. 445. — 3,3'-Dimeiliyl-4-alhyl-4',5'-dipropionsaure-5-brompyrromethenbronihydrat, 
C10H,,O 1N2Br2, aus Eg.-A. blaurote Krystalle, Zers. 203°. (Liebigs Ann. Chem. 498. 
284—96. 3/10. 1932.) O r t h .

Hans Fischer und Erich Adler, Synthese eines Koprobilirubins und Vorarbeiten 
zur Bilirubinsynthese,. V III. Mitt. uber synthetische Versuche uber die Konstitulion des 
Gallenfarbstoffes. (VII. vgl. C. 1932. II . 384.) Synthese eines Koprobilirubins wird 
durehgefiihrt im Hinblick auf naturlich yorkommenden Porphyrinen analog gebaute 
bilirubinoide Farbstoffe. —  Ais Ausgangsmaterial dient das friilier (C. 1927. I. 456) 
dargestellte Brompyrrom ethenbrom hydrat (I). Die Umsetzung m it Silber- oder K- 
Acetat fiihrt jedoch nicht zu Oxymethen II allein, sondern in geringer Ausbeute auch 
zu dcm gut krystallisierten Koprobilirubin (HI) m it positiyer GM ELiNscher R k ., das 
dem Mesobilirubin ahnlich ist. H , das Hauptprod., laCt sich von III durch fraktionierte 
Krystallisation aus Eg. abtrennen, die Endfraktion ergibt einen m it II zusammen- 
krystallisierenden griinen Korper (IV) m it deutlieher GM ELiNscher R k . III u. IV werden 
m it Amalgam zur Leukoverb. m it intensiver EHRLlCH schcr u. positiyer Urobilinrk. 
reduziert. — Es wird Moglichkeit des Vork. eines Koprobilirubins im patholog. Objekt 
bei Porphyrie erwahnt. —  Die dunkelgrune Eg.-Lsg. von IV gibt beim Schiitteln m it 
Zinkstaub Farbumschlag naeh Gelb u. weiterliin positiye G jiE L lN -R k. Bedingungen 
fur kiinstliche D arst. des ais Koprobiliverdin bezeichneten Kórpers IV, das ais De- 
liydrierimgsprod. yon HI aufgefaBt wird, sind noch nicht gefunden u. scheitern an 
der Resistenz derselben gegenuber milden Oxydationsmitteln im  Gegensatz zu Bili
rubin. III liefert gut krystallisiertes Tetramethylesterchlorhydrat, II einen Dimethyl- 
ester ident. m it auf anderem Wege gewonnencn Diester (vgl. C. 1931. I. 3361). — 
W as Bldg. der bilirubinoiden Farbstoffe anbelangt, die immer unter Eliminierung 
eines Kohlenstoffatoms erfolgt, nehmen Vff. eyentuelle intermediare Bldg. eines unter- 
bromigsauren Salzes (aus Perbrom des zur Verwendung gelangenden Methens) u. 
K-Acetat bzw. Silberacetat an, das Dehydrierung u. Absprengung des Kohlenstoffatoms 
bewirken soli. — Xanthobilirubinsiiure ergibt bei Bromierung synthet. Mesobilirubin 
(C. 1931. I I .  2468); II unter gleicher Bedingung, auch m it Br-Uberschufi, einen orange- 
gelben Korper, der durch ein Dimethylesterchlorhydrat u. dessen freie. Bose eharakterisiert 
wird. GM ELiNsche Rk. negatiy, Amalgamred. liefert farblose Lsg. ohne EiiRLlCH Scher
и. Urobilinrk., naeh Ansauern zeigt Chlf.-Auszug blauviolette Farbung m it charakterist. 
Spektrum. Konst. eines bilirubinoiden Farbstoffes daher fraglieli, es wird deshalb 
Isomerisation des Oxymethens bzw. Dehydrierungsprod. desselbcn wahrscheinlich 
gemacht (V u. VI). —  H I liefert bei der Resoreinschmelze analog dem Mesobilirubin
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K órper T li in 70°/oig. Ausbeute, dessen Leukoverb. intensive GMELiNsehe- u. E h r l i c h -  
sche Rk. gibt. H I wird also beiderseits der Methylengruppe aufgespalten. — H J-Red. 
von H I fiilirt zu Kryptopyrrolcarbonsaure. in  Analogie zu Bilirubin. H J-Red. unter 
Bedingungen, wie sie bei Gewinnung der Bilirubinsaure liblich sind, liefert Gemische 
yersehiedener Oxypyrromethene m it positiver EHRLlCH seher u. Urobilinrk.; also 
auch hier keine Aufspaltung; beide Rkk. gibt auch die Leukoverb. des Resorcin- 
kórpers. Urobilinrk. liefert auch die Leukoverb. yon H, die auch ein molettes Kupfersalz 
m it Rot- u. Violettabsorption gibt, ahnlich denZersetzungsprodd. vonMesobilirubinogen 
u. Stercobilin (ygl. W a t s o n .C .  1 9 3 3 .1. 1139). Die Leukoverb. ist in Ubereinstimmung 
m it K o p ro p o rp h y rin o g en  u. Atioporphyrinogen u. im Gegensatz zu Mesoporphyrinogen 
durch U nstabilitat ausgezeichnet. — YH liefert bei der Kondensation m it Formaldehyd 
wieder in ,  womit Konst. eines Athans fiir III widerlegt wird; Anordnung der Seiten- 
ketten entspricht dem Bilirubin, HI leitet sich daher wie dieses von Koproporphyrin IV 
(Formel YlH) ab, wenn m an in letzterem die m it Stern yersehene Methingruppe 
sich abgespalten denkt u. dafiir 2 Oxygruppen in die offene K ette einsetzt. — Resorcin- 
schmelze u. milde H J-Red. werden zum Vergleich m it HI auch auf Atiomesobilirubin 
libertragen u. liefern hier analoge Prodd. Erstere ergibt das gut krystallisierte 4,3'-Di- 
methyl-3,4'-diathyl-5-oxypyrromethen, das m it Formaldehyd wieder Ausgangsmaterial 
regeneriert. Die H J-Red. liefert die der Bilirubin- u. Neobilirubinsaure analogen Spalt- 
prodd.: DieLeukoyerb. des 4,3',5'-Trimethyl-3,4'-diathyl-5-oxypyrromethens u. 4,3'-Di- 
methyl-3,4'-diathyl-5-oxypyrromethan. — Im  AnschluB an die IConstitutionsfrage 
des Bilirubins werden Vorverss. zu seiner Synthese durchgefiihrt: Einfuhrung der 
Vinylgruppe in Hamin gelang durch Red. der Acetylgruppen u. naehtragliche W.- 
Abspaltung. Gleiche Rk. konnte auch auf Bilirubin iibertragbar sein. Vff. haben dcshalb 
yersucht, ein Diacetyldibrombilirubinoid aus Pj'rrom ethen IX darzustellen, dessen 
Bromatom in ^-Stellung ersetzbar sein konnte. Umsetzung m it K-Acetat in  Eg. liefert 
entsprechendes Oxymethen, dessen Analysen jedoeh einen Mehrgeh. yon 50%  Brom 
anzeigen. Nachweis von Perbrom gelingt nicht, bei Behandlung m it Zinkstaub in Eg. 
laBt sich jedocli Brom entfernen u. es resultiert X, bei dem Stellung des /9-Bromatoms, 
der Acetylgruppe u. Lage der Doppelbindung noch offen steht. — Zur Synthese yon 
jS-acetylhaltigem Pyrromethen werden weitere Verss. angefiihrt: Einw. yon 1 Mol. 
SO,Cl2 auf 2,4-Dimethyl-3-acetyl-5-carbathoxypyrrol liefert der Hauptmenge nach XI, 
das beim Verkochen m it W. zu XII u. XHI, m it A. zu XIV fiilirt. Einw. von 3 Moll. 
S 0 2C12 ergibt in 50%ig. Ausbeute Korper XV, letzterer beim Verkochen m it W. den 
entiprechenden Aldehyd u. dieser m it NH2OH das Dioxim, wahrend H ydrazinhydrat 
zum gut krystallisierenden Pyridazinhydrazid (XVI) fiilirt. 4 Moll. S 0 2C12 liefern nach 
Verkochen m it A. Pyrromethen XVII. — XV liefert bei weiterer Bromierung XYIII. — 

CHjCOOH
“CH, II3Ch------ .jCHjCHjCOOH

II wic I, statt B r jedocli OH
JCH,

H8C,

CH-

CH«COOH
NH

CH3C 00H CH.COOH H2CC00H

h 8

HO’-;

c h 2 h 3 c c h 2  h 3 c H S C
- f

l  / - C H  — c h 2 ----------------- C H = J

c h 2

N
CHjCOOH 
CH, H2C

NH III
CHjCOOH 

=.ÓH*

NH
CH2C 00H

bzw.
CH-i

YII
HsCj

HO'

N
CH2COOH
ÓH9

h 3c=

h o !

Ćl-L CHb1

N  

H3C

=c
Y I N

c h 2c o o h

Ćh 2

c h 3

N
=CH~

,c h 2c h 3c o o h

'H
NH



1933. I. D. O r g a n i s c h e  C h e m ie . 1631

CHoCOOH HOOCCH,
H, "1 c h 2 H2C

------CH------

=CH3

,COCH,

H6Ca0 0 0 ^  / 'C H jC l [CH2OH =  X II]  [CHaOC3H6 ==X1Y] [CHCl, =  XV]

COCH, H.COC,

-CH,-

|CH3

COOCaH5
NH

X I I I

H:

HNO

CH3
C

/ N n

NH. Ó NH
'N

X Y II
H.G,------nCl C:

H.C.OOO liJ —  CH=
NH N

,c h 3

COOCoH.

X V I H 
H,

X V III H5CsOO

.Br

CHC1,
NH

Es wird weiter Komplexsalzbldg. der bilirubinoiden Farbstoffe untersucht u. von der 
blauen Stufe des Atiomesobilirubins, sowie yon Kopro- u. synthet. Mesobilirubin 
gut krystallisierte Kupfersalze erhalten.

V e r  s u e h e. 4,3' ,5'-Trimetliyl-3,4'-dipropions(iure-5-oxypyromethm, Ci8H 220 5N2
(II), gelbgriiner Korper aus Eg. F. 265°. Fraktionierte Krystallisation aus Eg. ergibt 
weiter Kopróbilirubin, C35H 400 10N4 (III), feine, gebogene, gelbe Nadeln. Zers. 291°, 
u. 1Y in grunen, rundlichen Blattehen krystalilsierend. — Koprobilirubintetramethyl- 
eslerdichlorhydrat, C39H 4SO10N4-2HC1, durch Veresterung von I II  m it CH3—HC1, aus 
l°/„ig. CH3OH—HC1 lange Prismen F. 199—200°, 11. in Chlf., wl. in CH3OH. — Bro- 
mierungsprod. von II, ClsH 20O5N2 (V bzw. VI), aus Pyridin-CH3OH kleine, rundliehe 
Blattehen, Zers. 271°. Esterchlorhydrat, C20H 26Ó6N2C1, aus CH3OH—HC1 kleine Rhom- 
ben bzw. sehlanke Prismen, 11. in  Chlf. Freie Esterbase, CooHn^OjNj, aus Chlf.-CH3OH 
feine Stabchen, F. 243°. —  4,3'-Dimethyl-3,4'-dipropions(iure-5-oxymethen, C17H 20ÓijN2 
(VII), aus Chlf. extrahiert, hellgelbe Prismen, F . 225°, 11. in Eg., CH3OH u. C2H sOH k., 
sil. b., wl. in  Chlf., A. u. PAe., 11. in verd. NaOH u. NaHC03. — 4,3',5'-Trirrwtliyl-3.4'- 
diathyl-5-oxypyrromethan, C16H 24ON2, aus CH30H-W . lange prismat. Krystalle, F . 149°; 
sil. in A., Chlf., Eg., 11. in  A. u. h. PAe., unl. in W. — 4,3'-pimethyl-3,4'-diathyl-5-oxy- 
pyrrametlien, durch Resorcinschmelze der blauen Stufe des Atiomesobilirubins (C. 1931.
II. 2428), aus CH3OH gelbe, glanzende, abgeschragtc Prismen, F . 197°, 11. in  Chlf., 
1. in  A. Oxymethen X  aus IX  m it Zinkstaub-Eg. C14H 150 2N 2Br, aus Chlf. Extraktion 
langliche, gelbe Blattehen, Zers. 297°. — Kupfersalz der "blauen Stufe des Atiomeso
bilirubins m it konz. Cu-Aeetatlsg. in Eg. C31H 30O2N 4Cu, violette, glanzende Prismen. 
Spektrum in Eg.-A.: I. 700; II. 655 . . . ;  I II . 585. — Kupfersalz des Koprobilirubins, 
C35H 380 10N 4Cu; aus Eg., blauyiolette, glanzende Nadeln, F . 300°. Spektrum in Chlf.-Eg. 
I. 690; II . 635; I I I .  585. — Kupfersalz des synthet. Mesobilirubins, C33H 380 6N4Cu, 
aus Pyridin-Eg. blaugriine Nadeln m it yiolettem Glanz. Spektrum in Chlf.-Eg.:
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I. 690 . . . ;  II. 635; III . 585. — 2-Chlormethyl-3-acetyl-4-methyl-5-carbdlhoxypyrrol, 
Cu H j40 3NC1 (XI), aus Bzl. prismat. Nadeln, F . 119°. — 2-Oxymethyl-3-acetyl-
4-methyl-5-carbdthoxypyrrol, Cn H 150 4N (XII), aus X I beim Verkochen m it W., derbe 
Prismen aus Chlf.-PAe. F. 123°. — Melhan, C„lH 2r()^Ni (XIII), aus Eg. prismat. Tafeln,
F . 200°. — 2-Aihoxymethyl-3-acetyl-4-methyl-5-carbdtlwxypyrrol, C13H 190 4N  (XIV) aus 
XI m it A., aus A.-W. Nadeln, F . 92°. — Anilid, C1TH 180 3N2, aus XI m it Anilin, aus 
Chlf.-PAe. goldgelbe, kugelige Krystallaggregate, F . 204—205°, in Chlf.-Lsg. deutliche 
Griinfluorescenz. — 2-Dichlormethyl-3-acetyl-4-methyl-5-carbdthoxypyrrol, CUH 130 3NC12 
(XV), aus Bzl. rhomb. Tafeln, F . 158°. —• 2-Formyl-3-acetyl-4-methyl-5-carbdthoxypyrrol, 
Cn H i30 4N, aus XV beim Verkochen m it W., aus W. lange Nadeln, F . 103°. Dioxim, 
Cn H i50 4N3, aus A.-W. derbe Prismen, F . 193°. Pyridazinhydrazid, CgH^ONj (XVI), 
aus dem Aldehyd m it Hydrazinhydrat, aus A. umkrystallisiert. — Dichlormethan, 
C\-Hls0.lN 2CL (XVTI), aus 2,4-Dimethyl-3-acetyl-5-carbathoxypyrrol u. 4 Moll. S 0 2C12, 
aus Eg. gelbe, abgeschragte Prismen, F. 193°. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 210. 
139—67. 17/8. 1932. Miinchen, Techn. Hochseh.) O r t h .

Martin Schenck, Zur Kenntnis der Oallensauren. X X XV II. Mitt. (XXXVI. vgl. 
C. 1932. I I .  2827.) In  Anlehnung an die Gallensaureformel yon R o sen h e im  u . K in g  
(C. 1932. II . 2189) ii. W ie la n d  u. D a n e  (C. 1932. I I .  2828) wird die wahrscheinlicke 
Konst. der 12 bisher auf ihre Umlagerungsfahigkeit untersuehten Osime der Gallen- 
sauren erortert. Sie enthalten alle den unyeriinderten Ring D. Die Osime der Desoxy- u. 
Isodesoxybiliansaure, das Biliobansaureoxim, die Pseudodesoxybiliansaure enthalten 
die Oximgruppe im Ring C u. lassen sieh in den 7-gliedrigen Laktamring umlagern. 
a-Dikctoeholansiiurcdioxim enthalt die umlagerungsfaliigen Ketoximringe A u. C. 
Beim T rkm m  der Deliydrocholsaure, /?-Diketoeholansauredioxim, dem Dioxim der 
Bilian- u. Isobiliansaure, Biliansaurc-7-monoxim u. Oximinohydroxamsaure findet an 
der in Ring B stelienden Oximgruppe keine Umlagerung s ta tt.  Eine Umlagerung des 
Ketoximringes B erfolgt nur bei der Oximinoaminosaure C ^ H ^^O g , bei weicher 
Ring A u. C aufgespalten sind. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 214. 42-—46. 3/1.1933. 
Leipzig, Vet.-physiol. Inst. d. Univ.) G uggeniieim .

Heinrich Wieland und Sanji Kishi, Untersuchungen uber die Konslilution der 
Oallensauren. XLVII. Mitt. Uber zv;ei neue Sauren aus Eindergalle. (46. vgl. C. 1933.
I. 618.) Aus der F raktion der Gallensauren, welche Desoxycholsaure u. Anthropodes- 
oxyeholsaure enthalt, lieB sieh die sogenannte Weyland-Sdure (vgl. W e y l a n d , Diss. 
Miinohen, 1920, S. 46) abtrennen. Sie erwies sieh ais eine Mol.-Verb. aus je 1 Mol. 
Anłhropodesoxycholsdure (3,7-Dioxycholansaure) u. 3-Oxy-12-ketocholansaure (I), welehe 
nach A rt der Choleinsaure miteinander verbunden sind. Die Anwesenheit von I  lieB 
sieh feststellen durch die Bldg. von Dehydrodesoxyeholsaure m it H 2Cr04, yon Desoxy- 
biliansaure m it H N 03 u. die Bldg. einer ungesatt. Ketosaure bei der therm . Zers., die 
sieli zu 12-Ketocholansa.ure hydrieren lieB. I  lieB sieh aus der Doppelverb. ais sehwer 1. 
Semiearbazon abtrennen u. erwies sieh ident. m it der Saure, die friiher yon BORSCHE 
(C. 1923. I. 167) durch partielle Hydrierung yon 3,12-Diketocliolansaure erhalten 
worden war. W EYLAND-Saure laBt sieh auch synthet. durch Reinigung yon I  m it

CH(CH3) • CH2 • CH, • COjH

I  CH3

HOH
1 Mol. Anthropodesoxychólsaure erhalten. — Aus den gallertigen Na-Salzen, die beim 
Ausschiitteln der scliwachen Sauren aus Gnllensauren-Mutterlaugen m it NaOH erhalten 
werden, lieB sieh die den Sterinen nahestehende 1 -bas. Sterochalsdure, C28H 4i;0 4 isolieren.
— Die Weylandsdure, C24H 390 4 ■ C24H40O0 findet sieh in den von Cholsaure befreiten 
Rohsauren, die auBer Desoxycholsaure Sauren derselben Starkę u. Fettsauren enthalten. 
Aus dem m it yerd. NaOH gel. Prod. werden die freien Sauren in A. iibergefiihrt u. 
nach dem in den Dissertationen von M e i s e r  u .  yon DoRRER (Miinohen, 1930, 1932) 
bcschriebenen Verf. m it Alkalipufferlsgg. yon steigendem pn fraktioniert in wss. Lsg. 
gebraeht. Aus der wss. Lsg. yon pn =  7,6 scheidet sieh beim Stehen das Na-Salz der 
Sterocholsaure ab. Aus der hieryon filtrierten Lsg. fallt man die Sauren m it HC1, 1.
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m it verd. NH 3 u. fallt h. fraktioniert m it BaCl2-Lsg., wobei sich zuerst sobmierige, 
dann krystallisierte u. schlieBlich wieder schmierige Ndd. absetzen. Die krystalli- 
sierten Ba-Salze werden m it Soda ausgekocht, die Sauren in A. iibergefuhrt. Beim 
Eindunsten seheidet sich zuerst Desoxycholsaure ab, ans der Mutterlauge die Weyland- 
Saure in federartig angeordneten SpieBen. Die vollstiindige Reinigung erfolgt am 
besten iiber das Na-Salz aus verd. NaOH; F. 164—65°. Mit CH3(C0)20  +  H 2S 0 4 Rot- 
farbung. Na-Salz in verd. NaOH unl. (Unterschied von Desoxy- u. Anthropodesoxy- 
cholsiiure). Ba - S a 1 z , lange diinne Nadeln. M e t h y l e s t e r  C25H40O4 ■ C25H 420 4. 
Aus A.-Gasolin Prismen, F. 109—110°. 12-Ketocholensaure C24H 360 3. Aus A.-Gasolin 
Nadeln, F . 167°. LiEBEKMANN-Rk. rótlich gelb. — Slcrochoisdure C28H 40O4 wird ais 
Na-Salz bei der D arst. der Weylandsaure abgetrennt. Die Hauptmenge findet sich 
bei den schwacheren Sauren, die der ath . Lsg. nicht m it Phosphatlsg. pn =  7,6 entzogen 
werden. Extraktion m it k. gesatt. N a2C 03 oder n. NaOH, naeh Ansauern m it HC1 
Entfernung der Fettsaure m it Gasolin, t)berfuhrung in die Na-Salze, Abscheidung der 
freicn Sauren durch Lósen in Eg. u. EingieBen in verd. HC1, Entfernung yon Bei- 
mengungen durch Extraktion m it A. Die ungel. Sterocholsaure wird in alkoh. Lsg. in 
das krystallisierte K-Salz iibergefuhrt. Die freie Saure krystallisiert aus verd. Eg. 
oder A. in Nadeln, F . 256°. Die Alkalisalze sind in W. auch in der Hitze wl. M e t  h y 1 - 
e s t e r  C29H 480 4. Aus Essigester +  Gasolin, F. 210°. Mit H 2Cr04 en tsteh t ein De- 
hydrierungsprod. vom F. 223°. Schuppen aus CH3OH. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. 
Chem. 214. 47—58. 3/1. 1933. Munchen, Bayr. Akad. d. Wiss.) G u g g e n h e im .

Heinrich Wieland und Theodor Posternak, Untersuchungen uber die Kon- 
stitution der Gallensduren. X L V III. M itt. Die Bromierung der Brenzdesozybiliansaure. 
(XLVII. vgl. vorst. Ref.) Brmzdesoxybiliansdure C23H 340 4 (I) verwandelt sich bei 
vorsichtiger Bromierung in II, welches durch Hydrolyse m it NaOH in die entspreehendo 
Oxysaure iibergeht. Mit Pyridin en tsteht aus II die Diketosaure G ^H ^O i (III), daraus

CH(Cfls)* CHj • CHj • C02H 
O CH, I

m it K M n04 die Oxylrikelosaure C23i?32O0 (IV). Mit Alkali erfolgt Aufspaltung zu Oxy- 
dikelocarbonsdure C23/ / 340 7 (Y) bzw. dereń Enolform VI. — 5-Brombrenzdesoxybilian- 
saure C23H 330 4Br (II). Nadeln aus A., F . 174—176°. — 5-Oxybrenzdesoxybiliansdure 
C23H 340 5. A us Eg. - f  W. 6-seitige glanzende Tafeln, F. 272°. — Diketosaure C23H 320 4
(III). Breite Nadeln aus 50%ig. A., F . 214—216°. Oxyketobrenzdesoxybiliansdure 
C23H 320„ (IV). Aus 50% 'g- Eg. kleine Nadeln, F . 228°, Sintern bei 215°. — Oxydiketo- 
dicarbcmsaure C23H 340 7 oder C23H 320 7 (V u. VI). Nadeln aus Eg. -f  W., F . 218—219°. 
In  alkoh. Lsg. m it FeCl3 blutrot. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 214. 59—62. 
3/1. 1933.) G u g g e n h e im .

S in’iti  K aw ai, Die Uberfiihrung von Cholsdure in  Anthropodesoxycholsaure. (Vgl. 
C. 1924. II . 2765.) In  der Dehydrocholsaure =  3,7,12-Triketocholansaure hydrieren 
sich bei der kataly t. Red. m it P t0 2 u. H , zuerst die 3- u. 7-standige Ketogruppe. Die 
entstehende 3,7-Dioxy-12-ketocholansaure liifit sich iiber das Hydrazon in 3,7-Dioxy- 
cholansaure — Anthropodesoxycholsaure verwandeln. — 3,7-Dioxy-12-ketochólansdure 
C21H 38 0 5. Die kataly t. Hydrierung der Dehydrocholsaure wurde naeh Aufnahme 
von 2 Mol. H 2 unterbrochen. Die isolierte u. aus Essigester krystallisierte Saure erwies 
sich ident. m it der von W i e l a n d  u . K a p i t e l  (C. 1933. I .  618) besehriebenen. Aus- 
beute 30°/0 der berechneten. Aus verd. CH3OH 4-seitige Tafeln der Zus. C2tH 380 5* 
H 20-C H 3OH. A us 2,65 g S e m i c a r b a z o n  C25H 410 5N 3 wurden naeh dem Erhitzen
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m it NaOC2H 5 in alkoh. Lsg. 2,04 g Anthropodesoxycliolsaure erhalten. (Hoppe-Seyler’s 
Z. physiol. Cliem. 214. 71—74. 3/1. 1933. Miinclien, Bayer. Akad. d. Wiss.) Gug.

Einar Biilmann, Laerobog i organisk K em i. 5. Udg. K obenhavn: Gad 1933. (268 S.) S°.
In d b . S.00.

Ludwig Gattermann, Die P rax is des organischcn Chem ikers. 23. Auf]. bcarb . von Heinrich
Wieland. B erlin  u. Leipzig: dc G ruy ter 1933. (X II , 417 S.) gr. 8°. Lw. M. 13.50.

E. Biochemie.
E s. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

F. E. Lloyd und T. Cunliffe Barnes, M it der Gegenwart von Polymeren des 
Wassers rerbundene Veranderungen an Spyrogyrazellen. Es werden die Yerss. im einzelnen 
beschrieben, die zu den bereits C. 1932. I I .  2669 veroffentlichten R esultaten gefiihrt 
haben. (Proc. N at. Acad. Soi., U. S. A. 18. 422—27. 15/6. 1932.) G. V. Sc h u l t z .

P. Strebeyko, Einflufi der Temperatur au f die pliysiologische Reaktion des Ammo- 
niumnitrats. U nter dem Indos der physiol. Salzrk. a ist das Verlialtnis der in der 
gloichen Zeit von der Pflanzc aufgenommenen Kationen ( F,.) zu Anionen ( Va) zu ver- 
stehen: a =  Vk/V a. Die Rk. ist physiol. sauer, wenn F A./F a >  1, neutral, wenn 
Vk/V a — 1 u. bas., wenn V,JVa <  1 ist. Verss. an W .-Kulturen m it Mais haben gezeigt, 
daB die physiol. Rk. des NH.,N03 sich sehr leicht yerandert. Neben dem pn des 
Mediums wird diese Rk. sehr stark  von der Temp. beeinfluBt; sie ist um so st&rker 
bas., jo hoher die Temp., das heifit die N 0 3-Ionen wurden um so schneller im Vergleich 
zu den NH4-Ionen aufgenommen, je hóher die Temp. war. (Roczniki Nauk rolniczych i 
leśnych 28. 357—70. 1932. Warschau, Landw. Hochsch.) Sc h o n f e l d .

Arthur stoli, tfber den chemischen Verlauf der Photosyntliese. Die Verss. des Vf. 
iiber den Bau der beiden Chlorophyllkomponenten a u. 6 (vgl. C. 1932. I I . 3721 u. 
friiher) u. die Ergebnisse von W il l s t a t t e k . (Unterss. iiber Chlorophyll, Berlin 1913; 
Unterss. iiber die Assimilation der Kohlensaure, Berlin 1918) u. a. ermóglichen ein Bild 
von den chem. Teilvorgangen bei der Assimilation der Kohlensaure: 1. Bindung von 
Kohlensaure oder einer Kohlensa\ireverb. am Mg des Chlorphylls. 2. Auflockerung 
bzw. peroxyd. Umlagerung der Kohlensaure zum Wasserstoffacceptor (I. photochem. 
Rk.). 3. Deliydrierung des Chlorophylls (ygl. 1. c.) unter stufenweiser Red. der Kohlen
saure. 4. Spaltung des an Chlorophyll gebundenen W. H20  — >- H  +  OIlfHjCL) unter 
Wiederaufladung des Chlorophylls m it Wasserstoff (II. photochem. Rk.). 5. Beseitigung 
des H 20 2 durch die Blattkatalase (yon der Temp. unabhangige enzymat. Rk., Ent- 
bindung yon 0 2). —  Der assimilator. Koeff. 0 2/C 02 bleibt unyerriickbar 1, weil kem 
Rk.-Zwisclienprod. sich anhaufen kann. — Mit der Erklarung des Vf. stehen die Vers.- 
Ergebnisse von K a u t s k y  u . H i r SCH (C. 1932. I. 1255) im Einklang. Die Teilrkk. 
setzen zu Beginn der Belichtung nacheinander ein; der erste Lichtyerbrauch im 
Chlorophyll-Kohlensauremol. erfolgt zur Auflockerung der Kohlensaure, worauf das 
Fluorescenzmaximum rasch erreicht wird. Der akt. Wasserstoff des Chlorophylls wird 
nun yerbraucht; das dehydrierte Chlorophyllmol. kann sich nun in der II. photochem. 
Rk. unter Spaltung des W. wieder m it Wasserstoff aufladen. Die Fluorescenz geht 
zuriick; die beiden photochem. Vorgiinge iiberdecken sich, die Fluorescenz sinkt auf 
ein Minimum. Der Absolutbetrag der Fluorescenzintensitat hiingt von der Leistungs- 
fahigkeit des peroxydspaltenden Enzyms ab, da iiberschussiges H 20 2 die Hydrierung 
des Chlorophylls yerhindern wiirde. — Die Auffassung des Vf. te ilt also dem Chlorophyll 
zwei yerschiedene photochem. Funktionen zu: die photochem. aktiyierte Kohlensaure 
ist der Acceptor des akt. Wasserstoffs, der aus dem an Chlorophyll gebundenen, dann 
photochem. zerlegten W. stam m t, u. der durch einen reyersiblen Hydrierungs-De- 
hydrierungsmechanismus im Chlorophyllmol. ubertragen wird. (Nat-urwiss. 20. 955—58. 
23/12. 1932. Basel.) L o r e n z .

C.E. ZoBell, Pliotochemische Nitrifikation in  Seewasser, Vf. ha t in Seewasser 
keine nitrifizierenden Bakterien gefunden u. auch in Gemischen yon WlNOGRADSKY- 
Lsg. m it Seewasser geringere nitrifizierende Wrkg. yon B. nitrosomonas festgestellt, 
die bei einem Seewassergeh. von 90°/o im Gemisch yóllig aufhort. Dagegen wird bei Einw. 
yon Sonnenlicht oder noch rascher m it ultrayiolettem Licht in Seewasser eine wesentliche 
Umwandlung yon 0,005% (NH.,)2S 04 in  N itrate u. N itrite beobachtet, die auch nach Fil- 
tration des W. duroh Berkefeldfilter auftritt, durch Sterilisation (30 Min. bei 120° im 
Autoklayen) aber yóllig unterbunden wird. Vf. schliefit aus seinen Verss., daB mindestens
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ein Teil der Nitrifikation im Meer auf photochem. A ktm erung zuriickzufiihren ist. 
(Soience, New York [N. S.] 77. 27—28. 6/1. 1933. La Jolla, Calif., Univ.) R. K . M.

Niels Nielsen und Vagn Hartelius, Uber die Bildung eines Wuchsstoffes (G-ruppe B) 
au f chemischem Wege. Vff. habenfriiher (C. 1932. II. 389. 2477) beobachtet, daB Nahr- 
lsgg., auf denen Rhizopus suinus geziiehtet worden ist, einen Stoff enthalten, der die 
Trockensubstanzproduktion von Aspergillus niger stimuliert. Unter gewissen Be- 
dingungen kann nach den vorliegenden Seobachtungen der Vff. ein Stoff gleicher Eigg. 
in den Nahrlsgg. auch dann entstehen, wenn kein Rhizopus u. iiberhaupt keine Pilze 
auf ihr kultiviert worden sind. Die systemat. Unters. ergab, daB dieser Stoff immer 
gebildet wurde, wenn Zuekerarten (Glucose, Frucłose, Arabinose) m it Yerschiedenen 
organ. Saurcn (Weinsaure, Bernsteinsaure, Citronensaure, Milchsaure, Oxalsdure) oder 
dereń NH4-Salzen b e i  G g w .  y  o n  P i l t r i e r p a p i e r  oder dessen Asche erhitzt 
wird. E s ist also anzunelimen, daB dieser auf rein chem. Wege entstandene Wuchsstoff 
N-frei ist. E r teilt m it dem von Rhizopus suinus erzeugten Wuchsstoff die Eigg. der 
Unloslichkcit in A. u. der Unempfindlichkeit gegen H ,0 2. Ob die beiden Wuchsstoffe 
ident. sind, laBt sich noch nicht entscheiden. (Biocliem. Z. 256. 2—10. 7/12. 1932. 
Kopenhagen, Carlsberg:Lab.) W i l l s t a e d t .

K. SchloBmann, Uber das Vorkommen von Bakteriopliagen im Wasser. Es wird 
der Bakteriophagengeh. y o u  W. aus FluB, See, Teich u. Brunnen untersucht. Bakterio- 
phagen gegen zahlreiche Bakterienarten wurden immer dann gefunden, wenn eine 
fakale Verunreinigung des W. in Betracht kam. Brunnenwasser enthielt keine Bakterio- 
phagen. (Z. Hyg. Infekt.-K rankh. 114. 65—76. 23/6. 1932. T artu  (Dorpat), Bakt. 
Inst. d. Univ.) _ C i t a r g a f f .

Guido Bossa, Uber die anligenen Eigensćhaften des bakteriopliagen Lysins. Man 
kann zu einem wirksamen, fast vollig eiweiBfreien bakteriopliagen Ł ysin  gelangen. Der 
so gereinigte Bakteriophage yermag antilyt. Antikorper, jedoch keine spezif. K om - 
plementbindungsantikorper mehr zu erzeugen. Nach den bisherigen Ergebnissen laBt 
sich noch nicht entscheiden, ob der Bakteriophage ein Łysin, Enzym oder Ultravirus 
ist. (Z. Hyg. Infekt.-Krankh. 114. 77—91. Berlin, Inst. R o b e r t  K o c h .) Ch a r g a f f .

James Basset und M.-A. Macheboeuf, Biologische Wirkung hoher Drucke; 
Immunitdtssludien: Wirkung sehr hoher Drucke auf Antigene und Antikorper. Un- 
Yerdunntes Tetanustozin, 45 Min. einem Druck yon 13 500 a t  ausgesetzt, ist ungiftig 
geworden, h a t aber keine antigene Eig. mehr, ist also kein A natosin. W erden anti- 
tox . Sera den gleichen Drucken ausgesetzt, so kommt es zu einer E rstarrung des Serums. 
In  diesem Gel bleibt aber mehr ais 10% der antitox. Wrkg. erhalten. (C. R . hebd. 
Sćances Aead. Sci. 196. 67—69. 3/1. 1933. Paris.) S c h n i t z e r .

P. M. Burnet und Mavis Freeman, Der Vorgang der Formalinentgiftung: V er suche 
m it gereinigtem Staphylokokkentoxin. Durch Fallung m it Essigsaure kann ein konz., 
gercinigtcs u. stabiles Staphylokokkentoxin hergestellt werden. Die Unters. des Mechanis- 
mus der Entgiftung des gereinigten Tosins durch Formaldehyd ergab, daB in ziemlich 
weitem Bereich die Entgiftungsgeschwindigkeit der Formaldehydkonz. proportional ist. 
Sie Y e r i i n d e r t  sich proportional der Quadratwurzel der OH-Ionenkonz. u. besitzt einen 
hohen Temp.-Koeff. In  langsam entgifteten Praparaten, besonders bei alkal. Rk., 
bildet sich ein Zwischenprod., welches geringere hamolyt. Wrkg. u. keine akute tótende 
Wrkg. besitzt, jedoeh weiterhin Nekrose der H aut hervorzurufcn Y e r m a g  u. durch 
Entfernung des Formaldehyds wieder in Toxin umgewandelt werden kann. (J . Pathol. 
Bacteriology 35. 477—93. Ju li 1932. Melbourne, W a l t e r  u . E l i z a  HALL-Inst.) C h a r g  .

C. G. Pope und Margaret Llewellyn Smith, Die Herslellung von hochwertigem 
Diphtherietoxin. Es wird unter Anfiihrung aller Einzellieiten eine Methode beschrieben, 
die es gestattet, hochwertiges Diphtlierietoxin herzustellen. (J . Pathol. Bacteriology 
35. 573—88. Ju li 1932. Beckenham, Kent, Wellcome Physiol. Research Lab.) Ch a r g .

Florence B. Seibert und Betty Munday, Die chemische Zusammensetzung des 
aktwen Bestandteils des Tuberkulins. XV. E in  gefdlltes gereinigtes Tuberkulineiweip, 
das zur Bereitung eines Standardtuberkulins geeignet ist. (XIV. vgl. C. 1931. I I . 2626.) 
Vff. geben eine Ubersicht iiber die Methoden, die ihnen zur Herst. eines akt. Proteins 
aus Tuberkulin empfehlenswert erscheinen. Die besten Ergebnisse liefert der folgende 
Weg: Virulente Tuberkelbacillen werden 8—12 Wochen auf LoNGscher Nahrlsg. ge- 
zuchtet, filtriert, die Lsg. durch eine Nitrocellulose-Eg.-Membran ultrafiltriert (unter 
Zusatz von 0,5%  Phenol). Aus dem F iltra t wird das Protein durch 10°/„ig. Trichlor- 
essigsaure gefallt u. oftmals auf der Zentrifuge m it Ti-ichloressigsaure gewaschen. Durch 
Troeknen im Yakuum u. unter A. wird ein schwach gelbes, ca. 15%  N u. 2%  Poły-
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saccharid enthaltendes Pulver erhalten. Zur H erst. einer akt. Tuberkulinlsg. wird das 
Prod. in W. unter Zusatz von etwas Alkali gel. u. m it HC1 neutralisiert. Eine durch 
Phenol konservierte Lsg. ist lange Zeit haltbar. Das hier beschriebene Protein wirlct 
ais Antigen. (Amer. Rev. Tubercul. 25. 724—37. 1932. Chicago, Dep. of Pathol. u. 
O t h o  S. A. Sp r a g u e  Memoriał Inst. d. Univ.) Ch a r g a f f .

E 4. T ierchem ie.
Jas. Jołmstone, Chemiach e Zusammenselzung des tierischen Korpers. Die chem. 

Aktivitiit der Elemente ist nicht durch die Kernmnsse, sondcrn durch dic auCeren 
Valenzelektronen gegeben. Vf. empfiehlt dalier, Resultate von Gesamtanalysen besser 
durch die Atomzahlen wiederzugeben (wie z. B. die Analyse von Clupein durch 
C30H 57N17O6) u . nicht durch Gewichtsprozente. Bei dieser Darst. ist Wasserstoff das 
charakterist. (iiberwiegende) organ. Element. — Es ergeben sich dann eine lleiiie 
von Problemen, die angedeutet, aber nicht naher behandelt werden. (Naturę, London 
130. 890. 10/12. 1932. Univ. of Liverpool.) S k a l i k s .

Yoshikuni Yokoyama und Bunsuke Suzuki, Phosphalide des Menschenhirns.
I I .  Die Trennung der Lecithine der a-lteihen. (I. vgl. C. 1932. II . 3570.) 245 g CdCl2-
Doppelsalze von a-Lecithin lieferten nach der friiher beschriebenen Methode 181 g freie 
Lecithine. Diese wurden in ath . Lsg. bromiert u. die Bromierungsprodd. in Chlf. 1. u. 
unl. u. diese wieder in Aceton 1. u. unl. Fraktionen zerlegt. Es wurden erhalten: 
146,94 g Tetrabromid von Dioleo-u-lecithin, CH20  • (OC-C17H33) - CHO • (OC-C17H 33) • 
CH20-P N , wobei PN  =  HO • PO • O ■ CH2 • CH, • N(CH3)3OH. Dunkelbraune halbfl. M„ 
hygroskop., 1. in Chlf. u. in Aceton. 9,21 g Dibromid von Palmitooleo-a-leciłhm, CH20  ■ 
(0C 'C 15H 31)-C H 0-(0C 'C 17H 33)-CH20 -P N . Braun, olig, 1. in Chlf., unl. in Aceton.
3,65 g Deeabromid von Oleoarachidono-ct-lecithin, CH20  • (OC ■ C17H33) • CHO • (OC • 
C19H 31)-CH20 -P N . E. 189° (Zers.), unl. in Chlf., 1. in Aceton. 1,11 g Octabromid von 
Palmitoarachidono-u-lecithin, CH2Ó • (OC • CUH 31 ) • CHO • (OC ■ C19H31) • CH20  • PN. Brau- 
nes Prod., F. 112° (Zers.), in Chlf. u. Aceton unl. Die Bromlecithine wurden m it alkoh. 
HC1 gespalten u. die bromierten Fettsauren fraktioniert krystallisiert. (Proc. Inip. 
Aead. Tokyo 8 . 358—60. Okt. 1932.) G u GGENHEIM.

Yoshikuni Yokoyama und Bunsuke Suzuki, Phosphalide des Menschenhirns.
I II . Die Trennung der Lecithine der ji-Reilien. (II. vgl. vorst. Kef.) 164 g CdCl2-Doppel-
salzc von /S-Lecithin entsprechend 118,4 g freie Lecithine wurden bromiert u. m it A., 
A. u. Aceton in versehieden 1. Fraktionen zerlegt. Es wurden erhalten : 4,37 g Dodeca- 
bromid von Linoleoarachidono-fi-lecilhin, C H ,0 • (OC• C17H31) • CHO • (PN ) • CH20  • (OC• 
Ci9H 31). Unl. in A., F. 124° (Zers.). 2,01 g Deeabromid yon Olcoarachidoiio-fi-lecitliin, 
CH20-(OC-C17H 33)-CHO-(PN)-CH2O-(OC-C19H 31). L. in A., unl. in A., F. 119°. 
26,82 g Dibromid von Palmitoóleo-fi-lecithin, CH20 • (OC-C15H 31)-CHO• (PN)-CH20 ■ 
(OC-C17H33). L. in A. u. A., unl. in Aceton, olig. 81,53 g Tetrabrom id von Dioleo- 
P-lecithin, CH „0■ (OC-C17I I ,3)-CHO ■ (PN ) ■ C H „0• (OC• C,7H33). L. in A., A. u. Aceton, 
ijlig. (Proc. Imp. Aead. Tokyo 8. 361—63. Okt. 1932. Kyoto, Imperial Univ. Biochem. 
Lab., Fac. of Agriculture.) GUGGENHEIM.

Eo Dac An, C ontribution  a  1’e tude des p roteines sćriąues e t  en  pa rticu lie r de la  m ysoprotóine. 
P a ris : Le F ranęois 1933. (146 S.) Br.: 3 0 fr.

Ej. Tierphysiologie.
C. M. Yonge, U ber die Natur und die Permeabilitat des Chitins. I. Ober das sich 

an den Vordarm bei Decapoda Crustacea anschliefiende Chitin und iiber die Funktion  
der tegumentalen Drusen. Das Integum ent besteht bei Decapoda Crustacea aus einer 
hyalinen Cutisschicht u. einer dickeren Schicht darunter liegenden Chitins. Die Methode 
zur Anfarbung beider Sehichten wird besprochen u. die Morphologie u. Histologie 
der tegumentalen Drusen eingehend dargelegt. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. B. 111. 
298— 329. 1/9. 1932. Plymouth Labor.) W a d  e h  N.

Norman Evers, Die Hormone. Kurzer Bericht iiber die neuen Forscliungen. 
(Manufactur. Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. Trado J . 4. 7—9. Jan . 1933.) W a d .

Probodh Chandra Das, Die weiblichen Sezualhormone. (Indian med. Gaz. 68. 
39—42. Jan . 1933. Howra.li, India, General Hosp.) W a d e h n .

Armando Novelli, Vber die chemische Konstilution der Follikelomriumhormone. 
Ubersicbtsreferat. (An. Farmac. Bioquim. 3. Suplemento Nr. 8. 113—17. 30/11. 
1932.) WlLLSTAEDT.
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P hilip  A. K atzm an  und Edw ard A. Doisy, I-Ierslellung von Exlrakten des 
gonadotropen Faktors aus Schwangerenham. (Vgl. C. 1932. I I . 1644.) Noch besser ais 
die bereits von B ie d l  angegebene Methode der Adsorption des gonadotropen Hormons 
an Tierkohle u. seine Elution aus dem Adsorbat m it 90%ig- Phenollsg. bewahrte sieli 
die Adsorption des Hormons an Benzoesaure. Der Harn wird zur Konservierung m it 
etwas CHC13 versetzt u. bei 1—5° gehalten. E r wird m it Eg. gegen Metliylrotmethylen- 
blau angesauert, filtriert oder geschleudert. U nter kraftigem Riihren wird m it Benzoe- 
saure gesatt. Aceton (50 ccm pro 1 Harn) zugefiigt, uber Nacht in einem kiihlon Baum 
stelien gelassen, der Nd. abgesaugt u. in 50 ccm Aceton pro 1 H arn gel. Das wenigc 
unl. floekige Materiał setzt rasch ab; es wird abgeschleudert, sorgfaltig m it Aceton 
gewaschen, um Benzoesaure u. Theelin zu ontfernen, u. 3 mai m it H 20  (25 ccm) aus
gezogen, wobei dasUnlósliche jedesmal abgeschleudert wird. Es werden so etwa 50—70°/o 
des Hormons aus dem H arn gewonnen, gelegentlieh aber aueh erheblich weniger. Durch 
erneute Fallung m it in Aceton gel. Benzoesaure, wobei die aus der ersten Fallung ge- 
wonnene Benzoesaure m it yerwendet werden kann, erhalt m an eine Steigerung der 
Hormonausbeute um 10—300°/„. Aueh andere organ. Siiuren: Cinnaminsiiure, Stearin- 
siiure, Salicylsaure u. Plitalsaure adsorbieren das Hormon; Cinnaminsaure etwa mit 
der gleichen Ausbeute an Hormon wie Benzoesaure; die andern Siiuren m it geringerer 
Ausbeute. Die m it Hilfe der Benzoesauremethode erhaltenen Extrakte kónnen durch 
Wiederholung des Vorganges erheblich gereinigt werden. Zu je 100 ccm des Extraktes 
werden 5—10 ccm des benzoesaurehaltigen Acotons gegeben. Die Ausbeute ist nicht 
quantitativ, es werden aber Priiparate erhalten, die 1250 Miiuseeinheiten in 1 mg 
Trockensubstanz enthalten konnen. Es ist zweckmiiBig, nicht zu hoch konz. Lsgg. 
des Hormons zur Fallung zu benutzen, da z. B. aus Lsgg., die 1650 Einheiten im ccm 
enthalten, nur ein geringer Betrag von der Benzoesaure ausgcfiillt wird. Eine weitero 
Reinigung gelingt durch fraktionierte Fallung m it Aceton; die zwischen 50%  u. 60%  
an Aceton ausfallenden Ndd. enthalten den akt. Faktor; 1 mg der so gewonnenen 
Praparate entsprach 3000 Mauseeinheiten. Die reinsten Priiparate geben positive 
MlLLON- u . Biuretrkk. —  Ais eine Mauseeinlieit wurde diejenige łdeinste Menge Materiał 
bezeichnet, die 19 Tage alten Mausen subcutan in  6 gleichen Anteilen innerhalb von 
3 Tagen verabfolgt, die Offnung der Vagina u. Brunst am 22. bis 24. Lebenstag erzeugt. 
(J . biol. Chemistry 98. 739—54. Nov. 1932. St. Louis, St. Louis Univ., School of Med., 
Labor. of Biol. Chem.) W a d e h n .

W illa rd  M. A llen, Die Hersłellung gereinigten Progestins. (Vgl. C. 1930. I. 3802.) 
Es wurde versucht, s ta tt des A. Bzl. zur Extraktion des frischen Gewebes zu benutzen; 
dic Extralction m it Bzl. hatte  den Vorteil, eine geringere Menge von Ballaststoffen zu 
lósen, aber den Nachteil einer liaufig schlechten Ausbeute an Wirksubstanz. — Es 
geniigt zum vollstiindigen Herausholen des Hormons aus dem Gewebe die dreimalige 
Extraktion m it sd. A. im BLOOKschen App., vorausgesetzt, daB nach jeder Extraktion 
dic Gewebsmasse sorgfaltig durchgeknetet wird. Der A .-Extrakt wird zum Sirup 
eingeengt u. m it A. (500, 300 u. 300 ccm auf 1500 g Corpus luteum-Gewebe) ausgezogen; 
zur eingeengten A.-Lsg. (150 ccm) kommen 800 ccm Aceton +  10 ccm gesatt. alkoli. 
MgCl2-Lsg., die Fallung wird unter starkem Riihren vorgenommen. Der Nd. wird nach 
einigen Stdn. abfiltriert u. einer erneuten Umfallung wie vor unterzogen. Die ver- 
einten Acetonlsgg. werden zu einem dicken Ó1 eingeengt; das Ol wird m it 140 ccm 
sd. absol. Methylalkohol unter kraftigem Schiitteln zu einer Emulsion aufgeruhrt, 
diese Misehung m it 60 W. versetzt, nochmals zum Sieden erhitzt, nach em eutem heftigen 
Schiitteln fiir 12 Stdn. bei —4° aufbewahrt u. dann in der Kiilte filtriert. Diese Aus- 
fallung wird 3 mai wiederholt, der Nd. enthalt dann kcin Hormon mehr. In  diesem 
Stadium der Reinigung betragt die Trockensubstanz fiir 1 Kanincheneinheit 30—40 mg, 
die Ausbeute 50—65 Kaninchcneinheiten. Zur weiteren Verarbeitung wird die methyl- 
alkoh. Lsg. im Vakuum auf 20 ccm eingeengt u. das Eingeengte m it A. (100, 50, 50 ccm) 
ausgescliiittelt. Die vereinten ath . Lsgg. werden 4 mai m it gesatt. NaH C03-Lsg. (je 
20 ccm) ausgezogen, 2-mal m it W., 2-mal m it 0,2-n. HC1 (10 ccm) u. erneut m it W. 
bis zur N eutralitat gewaschen. Die gesamten Wasehfll. werden vereint, m it HC1 an 
gesauert, m it A. wie vor ausgezogen u. die ath. Extraktionen wie vor behandelt. Nach 
dem Verjagen der ath . Ausziige bleibt ein hellgelbes Ol, das beim Abkiihlen auf —4° 
eine krystalline Substanz absetzt. 1 Kanincheneinheit 6— 8 mg. Eine weitere Reinigung 
erfolgt durch mehrfaches Umkrystallisieren aus h. PAe., aus dem beim Abkiihlen oder 
langsamen Verdunsten bei 0° schone groBe Krystalle erhalten werden. Krystalle werden 
aueh erhalten, wenn das gelbe Ol in h. absol. A. gel., die Lsg. ijiit W. auf 35—40%  an
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A. gebracht, aufgckochtu. 24 Std n. bei —4° gebalten wird. Federfórmige Krystalle 
setzen sieli ab; beim Filtrieren bleiben sie auf dem Filter, wahrend das Ol das Filter 
ais Emulsion passiert. Naeh zweimaliger Wiederholung des Vorganges haben die jetzt 
farblosen Krystalle in 2,5 mg eine Kanincheneinheit. Die Verluste an Hormon bei 
dieser Umkrystallisation sind nicht unerhebliche. — Gereinigtes Hormon (8,7 mg 
1 Kanincheneinheit) wurde der Deśt. im hohen Vakuum (0,002 mm Hg) unterworfen; 
die Dest. erfolgte bei etwa 150°. Die zweito Fraktion entbielt den grófiten Teil des 
Hormons in angereichertem Zustand (4 m g/l Einheit), aber auch die 1. F raktion u. 
der Ruckstand waren hormonhaltig. — Progestin wurde ausschlieBlich m it Hilfe der 
priigrayiden Umwandlung des U terus des reifen Kaninchens austestiert. Es wirkt 
auf die Beckenbander nicht erschlaffend zum Unterschied von Relasin. Progestin 
lieB sich bis je tzt nur aus den Gelbkorpern gewinnen. (J . biol. Chemistry 98. 591—605. 
Nov. 1932. Rochester, New York, Univ. of Rochester School of Med. and Dent., Dep. 
of Anat.) WADEHN.

Klara Mołnar, tfber die Beeinflwfibarkeit des Angehens und Wachstums von Invpf- 
lumoren durch oslrogene Substanzen. Das Angehen n. das W achstum von Impfearcinom 
bei m it Menformon (1 ME/pro Tag) behandelten Mausen war gegeniiber Kontrollen nicht 
veriindert, wohl aber war die Lebensdauer der Tiere durch die Menformonbehandlung 
merklich verlangert. (Z. Krebsforschg. 38. 188—93. 8/12. 1932. Wien, Univ., In st. 
f. allgemeine u. exp. Pathol., u. S. C a n n in g  Childs Hosp. u. Forschungsinst.) WADEHN.

G-. F . Marrian und W. H. Newton, Die Wirkung des Ostrins au f den isolierten 
Uterus. Am isolierten Uterus des virginellen Kaninchens u. des vor 3 Monaten kastrierten 
Kaninchens hem mt Ostrin (Trihydroxyostrin u. Ketohydroxyóstrin) die Wrkg. des 
Oxytocins. Am Uterus des schwangeren Kaninchens bewirkt Ostrin eine raschere 
Erschlaffung des Uterusstreifens naeh jeder Kontraktion, Riickkehr zu einer groBeren 
Dehnung in der Ruheperiode u. eine Beschleunigung des Rhythmus. E s ist anzunehmen, 
daB Ostrin dem Bestreben des Oxytocins, eine Dauerkontraktion des U terus zu er- 
zeugen, entgegenarbeitet. (J . Physiology 77. 4 P — 6 P. 19/12. 1932.) W a d e h n .

Elsa R. Orent und E. V. Mc Collum, Der ostrale Cyclus bei Ratten a u f mangan- 
freier Kost. Auf manganfreier K ost gehaltene R atten  wuchsen in n. Weise, der Ostrus 
war nicht beeinfluBt. (J . biol. Chemistry 98. 101—02. Okt. 1932. Baltimore, J ohns 
H o pk in s  Univ., School of Hygiene and Publ. Health, Biochem. Labor.) Wa d e h n .

Annie M. Hain, Die Physiologie der Schwangerscliaft bei der Ratte. I. Die Ver- 
langerung und die Unterbrechung der Schwangerscliaft. Die Einpflanzung von Prahypo- 
physe oder die Injektion von Alkaliextrakten der Prahypophyse u. von E xtrak ten  aus 
Schwangerenharn u. von „gereinigten" Lsgg. des Wachstumshormons bewirkten eine 
Verlangerung der Tragzeit bei der R atte  um 4—10 Tage. In  den Fallen einer geringen 
Uberschreitung der Tragzeit kam es zur Geburt besonders kraftiger Tiere, in den anderen 
Fallen zum Absterben u. zur Resorption der Fóten. Die Injektion von E x trak t aus 
Schwangerenharn im ersten Teil der Schwangerschaft h a t eine Unterbrechung der 
Schwangerschaft zur Folgę. Diese Erseheinungen werden ausfuhrlich besprochen. Es 
ist anzunehmen, daB auBer dem Corpus luteum noch ein anderer wichtiger Faktor 
bei der Aufrechtcrhaltung der Schwangerschaft mitwirkt. (Quart. J . exp. Physiol. 
22. 249—67. 13/12. 1932. Edinburgh, Univ., Dep. of Animal Genetics.) WADEHN.

J. M. Robson, Veranderungen am Kaninclienuterus durch die Schwangerschaft und 
ihre Beziehungen zur endokrinen Aktivitdt. (Vgl. C. 1932. II . 1644.) Die tagliche In- 
jektion von Prahypophysensubstanz erzeugt die bekannten pragraviden Anderungen 
am Uterus; die Einw. von P itu itrin  h a t aber eine K ontraktion, nicht wie sonst im 
priigraviden Stadium eine Erschlaffung zur Folgę. W ird auBer der P ra h y p o p h y se  
noch Corpus-luteum-Estrakt gegeben, so bleibt die abnorme Reaktionsart erhalten. 
Die regulare Rk. gegeniiber P itu itrin  t r i t t  erst auf, wenn neben der Prahypophysen 
auch Ostrin injiziert wird. Der E in tr itt der Pituitrinhem m ung ist also an die Ggw. 
von Ostrin gebunden. (Quart. J . exp. Physiol. 22. 209—17. 13/12. 1932. Edinburgh, 
Univ., Inst. of Animal Genet., Macaulay Labor.) Wa d e h n .

Walter H. Hartung, Adrenalin und verivandte Verbindungen; der Einflufi der 
Struktur auf die physiologische Aktivitdł. Das vorliegende Materiał iiber Konst. u. 
physiol. Wrkg. der adrenalinahnlichen Verbb. wird ausfuhrlich besprochen u. in einem 
ubersichtlichen Schaubild wiedergegeben. Einige allgemeine Leitsatze werden auf- 
gestellt: Die pressor. Wrkg. bei peroraler Verabfolgung ist gering in Verbb. m it der
Konfiguration Ar—C—C—N—. Bei Verlangerung der C-Seitenkette auf 3C-Atome wird 
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die Verb. bei peroraler Verabfolgung wirksam auf den Blutdruok. W ird die Seitenkette 
uber 3 C-Atonie hinaus verlangert, so geht die niitzliche Wirksarnkeit auf den Kreislauf 
Yerloren, tox. Eigg. treten in den Vordergrund. Die Hydroxylgruppe in der Seiten
kette durfte zur Entgiftung der Phenylalkanolamine beitragen, sie verstarkt bei den 
Catecholderiw. die pressor. Aktivitat. Der E rsatz des Methyls in der Aminogruppe 
dureb kóhere Alkyle fiihrt zur Abnahme der fórdernden Wirksarnkeit auf den Kreis
lauf u. zur Vermehrung der Toxizitat. Der aromat. K ern brauebt keine Phenylgruppe 
zu sein; Naphthalinderiyy. u. beterocyel. D eriw . sind ebenfalls kreislaufwirksam. 
Substitutionen des Phenylkerns modifizieren die Wrkg., kónnen aber im allgemeinen 
die physiol. A ktivitat niebt beseitigen. Dureb E in tritt von OH-Gruppen in die m- u. 
p-Stellung u. von Cl in die p-Stellung wird die Wirksarnkeit erlioht, wahrend der E in tritt 
von Methylgruppen den entgegengesetzten Effekt liat. (Chem. Reviews 9. 389—465.
1931. Philadelpliia, Sharp and Dolinę, Inc.) WADEHN.

Elsie Hill und Alfred E. Koehler, Die Wir kun g des Adrenalins au f die Fett- 
ausscheidung. Nach Injektion von Adrenalin (3 X 0,02 mg pro 100 g Kórpergew. pro 
Tag) stieg der Fettstoffgeli. der Eaeces boi auf niedriger F e ttd ia t gehaltenen R atten  
sehr stark (100°/o) an; die Ursachen fiir diese Erseheinung sind noch nieht zu erklaren. 
(J. biol. Chemistry 98. 185—92. Okt. 1932. Santa Barbara, Santa Barbara Cottage 
Hosp., Potter Metabol. Clin.) W a d e h n .

G. Stella, Die Wirkung des Adrenalins a u f die Herz-Vaguszentren. (Vgl. C. 1932.
II . 3434.) Eine Adrenalindose (0,02—0,05 mg pro kg), die gerade groB genug ist, den 
arteriellen Blutdruck zu steigern u. eine Verlangsamung des Herzschlages hervor- 
zurufen, ha t anscheinend keine direkte Reizwrkg. auf die cardio-inhibitor. Zentren. 
Diese Adrenalindosis steigert aber die Reizbarkeit der cardio-inhibitor. Zentren gegen- 
tiber Impulsen, die ibm aus den Nerven des Carotissinus zuflieBen. Die Bradykardie 
nach Adrenalin ist reflektor. Ursprungs. Sie ist dem arteriellen Druck zuzuschreiben, 
der auf die sensitive Region des Carotissinus einwirkt. Das AusmaB der Bradykardie 
ist aber abhangig von dem Zustand erhohter Reflexreizbarkcit der Vaguszentren im 
Herzcn, die durcli das injizierte AdrenaMn yerursacht ist. (J. Pliysiology 77. 68—80. 
19/12. 1932. London, Univ. Coli., Dep. of Physiol. a. Biochem.) W a d e h n .

M. Louisa Long und Fritz Bischoff, Kohlehydratbilanz bei der adrenalisierten
hungernden Eatte in  der Wiederherstellungspfiase. 16 Stdn. bzw. 20 Stdn. hungernde 
R atten  erhielten 0,02 mg bzw. 0,1 mg Adrenalin pro 100 g Kórpergewicht injiziert u. 
wurden in der 24. Stde. getótet. Der Geh. an nieht vergarbaren Kohlehydraten in Muskel, 
Leber u. in den iibrigen Organen war bei den adrenalisierten Tieren ebenso groB wie 
bei den 24 Stdn. hungernden Kontrollen. Der Milchsauregeh. im Muskel is t ebenfalls 
unverandert; der Milchsauregeh. im H arn steigt auf das 2—3-fache, ist aber wegen 
der absol. sehr geringen GroBe fiir dic Gesamtbilanz ohne Bedeutung. Im  H arn der 
m it 0,02 mg Adrenalin behandelten Tiere fand sieh kein Zucker. Die vergarbaren 
Kohlehydrate betragen im Muskel bei den Kontrollen 181 mg pro 100 g R atte , bei 
den m it 0,02 mg Adrenalin behandelten Tieren 106 mg u. bei den m it 0,1 mg Adrenalin 
gespritzten R atten  84 mg pro 100 g R atte , in der Leber 17, 39 u. 19 mg pro 100 g R atte ; 
in  den iibrigen Organen is t kein Unterschied aufzufindcn (21—23 mg pro 100 g R atte); 
der Blutzucker war in allen 3 Serien der gleiche. Bei Aufstellung der K ohlehydrat
bilanz zeigt sieh, daB nur 30—40°/o der in den peripheren Geweben verschwundenen 
Kohlehydrate sieh in der Leber wiederfinden oder alsHarnzucker ausgeschieden werden. 
Von den gesamten vergarbaren Kohlehydraten, die sieh im Kórper der Kontrollen 
befinden, erscheinen 82°/0 bei den m it 0,02 mg Adrenalin u. 76°/0 bei den m it 0,1 mg 
Adrenalin behandelten Tieren wieder. (J. biol. Chemistry 98. 85—91. Okt. 1932. Santa 
Barbara, Santa Barbara Cottage Hosp., Chem. Labor. of the Potter Metabolie 
Clin.) W a d e i i n .

David Marinę, Emil J. Baumann, Bruce Webster und Anna Cipra, Uber das 
Vorkommen einer kropfhemmenden Substanz in Pflanzen. (Vgl. C. 1931. I. 3478.) Die 
Fiitterung von Kaninchen fast aussehlieBlich m it Kohl erzeugte kropfahnliche Er- 
scheinungen an der Schilddriise. W ird der Kohl gedampft u. ausgepreBt, so kommt 
es nach Verfiitterung des PreBriickstandes besonders schnell u. kraftig zur kropfigen 
Hyperplasie der Sehilddruse. Diese kropferregende Wrkg. wird durch Waschen des 
PreBriickstandes m it W. noch erheblich yerstarkt. Es folgt aus diesem Vers., daB die 
kropferregende Substanz in W. swl. ist. Die durch das Verfuttern derartiger PreBriick- 
stande an der Schilddriise erkrankten Kaninchen wurden durch Zufiitterung von yer- 
schiedenen Pflanzen, z. B. Luzerne u. Symplocarpus foetidus geheilt, die Hyperplasie
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bildeto sich zuruck. Dio kropfbcseitigendo Wrkg. von Symplocarpus foetidus wird nur 
von K J  iibertroffen. Sowohl der gedampfte Kohl selbst ais auch der PreBsaft von 
Symplocarpus haben kropfbeseitigende Wrkg. Diese Wrkg. beruht nicht oder doch nur 
zum Teil auf dem hohen J-Geh. von Symplocarpus. Die kropfbeseitigende Wrkg. 
hangt eng mit dem J-Bindungsvermógen der Pflanzenausziige zusammen u. kann durch 
die J-Titration annahernd gemessen werden. Es wurde angenommen, daB die kropf- 
hemmende Substanz m it der Hexuronsaure von SzENT-GYORGYl ident. sei. Es wurde 
PreBsaft m it Bleiacetat gefallt, der Nd. m it H 2SO,, zerlegt u. das F iltra t m it 4 Voll. 
Methylalkohol yersetzt. Die methylalkoli. Lsg. wurde im Valcuum eingeengt. Diese 
eingeengte Lsg., die J-frei sein miiBte, hatte  eine starkę kropfbeseitigende Wrkg., wie sie 
ihrem J-Bindungsvcrmogen zukam. Die kropfbeseitigenden Wirkstoffe sind 11. in W. u. 
A .; sie werden tcilweise durch Erhitzen auf 100° u. durch Lufteinw. zerstórt. Sie sind 
m it Glutathion nicht ident., yielleicht aber m it Hexuronsaure. (J . exp. Medicine 57. 
121—37. 1/1. 1933. New York, Montefiori Hosp., Labor. Div.) W ad e iin .

Karl Julius Anselmino und Friedrich Hoffmann, Darstellung, Eigenschaflen und 
Yorkommen einer antithyreoiden Schutzsubstanz aus Blut und Geweben. Der ungewóhnlieh 
niedrige 0 2-Verbraueh des Fótus im Uterus lieB die Vermutung zu, daB der fótale Organis- 
mus tiber Scliutzmechanismen yerfugt, um Hormonwrkgg., insbesondere solche des 
Sehilddriisenhormons abzuschwachen. Diese Vermutung bestatigte sich weitgehend; 
es wurde dariiber hinaus nicht nur im fetalen Blut u. in den fetalen Organen, sondern 
auch in Blut u. Organen erwachsener Menschen u. Tiere eine antithyreoide Schutz
substanz aufgefunden. — Ais Testmethode zum Nachweis der antithyreoiden Substanz 
dient die Aufhebung der Thyrosinwrkg. bei Ratten. Die C 02-Produktion von R atten  er- 
fiihrt durch Injektion von 5-mal 0,028 mg Thyroxin — yerteilt auf 3 Tage — am Tage 
nach der letzten Injektion eine Zunahme yon 25—35%. Ais volle Schutzeinheit wird die 
zur Yólligen Unterdruckung der Grundumsatzsteigerung — bei taglicher Zufuhrung — 
notwendige Menge der antithyreoiden Substanz bezeiehnet. Die Schutzsubstanz wird 
in wenig 01ivenól gel. u. dem F u tter in geeigneter Weise beigemischt. Die Futterung 
m it Schutzsubstanz wird 8 Tage lang fortgesetzt, am 6., 7. u. 8. Tage erhalten die 
Tiere die Thyroxininjektionen. — Zur Gewinnung des antithyreoiden Schutzstoffes 
wurde das Ausgangsmaterial zweimal m it der doppelten Menge A. je 1 Stde. unter 
kraftigem Schiitteln extrahiert. Der Riickstand vom A. wurde m it 60%ig. alkoh. KOH 
yerseift; die Wirksubstanz ist in  den Fettsauren enthalten; das Unyerseifbare ist vollig 
unwirksam. Es gelang durch diese u. nicht weiter besehriebene ReinigungsmaBnahmen 
die antithyreoide Substanz des Blutes auf das 1000-fache des urspriinglichen Ausgangs- 
materials anzureichern. —  Die Blenge des im Blut u. in den Organen yerschiedener 
Tierarten vorhandenen antithyreoiden Schutzstoffes wurde bestimmt. Es fanden sich 
z. B. in 100 ccm Serum: Fetus 7—9 Einheiten, Erwachsene 5, Sehwangere 3, Basedow- 
kranke < 4 , Schwein < 3 , Rind, Hammel < 2,5 . Beim R in d in  100 g Gewebe: Knochen- 
m ark 100—130 Einheiten, Ovar > 50 , Muskel, Leber, Thymus, Gehirn etwa 25, Milz, 
Pankreas <25, Niere u. Śchilddruse < 20  Einheiten. — Die Zufiitterung der Schutz
substanz hebt nicht nur die grundumsatzsteigernde Wrkg. des Thyroxins auf, sondern 
wirkt auch auf anderen Gebieten antagonist. zum Thyroxin. Die Abnahme des Leber- 
glykogens betrug bei Tieren, die taglieh E x trak t aus 30 ccm Serum erhielten, nur 50°/o 
der ohne Schutzstoff m it Thyroxin behandelten R atten. Der durch Thyroxin sonst 
b e w k te  Anstieg der Aeetonkórper im Blut wird durch den Schutzstoff sogar yóllig 
unterdriiekt. — Der Grundumsatz n. Tiere erfahrt durch die Zufuhrung der Schutz
substanz keine Veranderung; hingegen war eine Zunahme des Leberglykogens um etwa 
50% zu beobachten, die Blutacetonkórper wurden wenig, aber eindeutig vermindert. — 
Bei Ratten, dereń Schilddriisen durch Gaben von Thyreotropin (S c h e r in g -K a h l-  
BATTM) in tiberfunktion yersetzt worden waren u. dereń Grundumsatz um 20—40%  
anstieg, wurde diese Wrkg. des thyreotropen Hormons durch Zufiitterung von E x trak t 
aus 30— 40 ccm Serum pro Tag yollkommen aufgehoben. Der sonst durch das thyreo- 
trope Hormon bewirkte Glykogenschwund der Leber laBt sich durch den antithyreoiden 
Schutzstoff ebenfalls yollkommen unterdrucken. In  dieser antagonist. Wrkg. zum 
thyreotropen Hormon unterscheidet sich der antithyreoide Schutzstoff aus Blut u. 
Gewebe deutlich yon dem Nahrstoffgemiseh von A b e lin , m it dcssen Hilfe es wohl 
gelingt, die Thyrosinwrkg. bei der R atte  yollkommen zu koupieren, das aber nicht im- 
stande ist, die Wrkg. des thyreotropen Hormons zu beeinflussen. — Die neuen iiber 
den antithyreoiden Schutzstoff gew'onnenen Erkenntnisse diirften fiir die Behandlung 
der BASEDOWsehen Krankheit von erhebhchem W ert sein. Erste uberraschend giinstige
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Erfolge liegen bereits vor. (Klin. Wschr. 12. 99—102. 21/1. 1933. Dusseldorf, Med.

Werner Rutsch, Der Einflufl der Sehilddriise auf die Erregbarkeit des Zenlralnerren- 
systems, gepriift m it einer Melhode quantitativer Narlcose. Dic Narkotisierbarkeit von 
Meerschweinchen in n. Zustand, naeh Injektion von Thyroxin u. naeh Exstirpation 
der Sehilddriise wurde m it Hilfe einer Methode, die die zur Narltose notwendige A.-Menge 
gut zu yerfolgen gestattete, bestimmt. Die m it Thyroxin beliandelten Tiere waren 
widerstandsfahiger ais n., die schilddriisenlosen Tiere weniger resistent ais n. gegeniiber 
A. Es ist damit, da A. ein GroBhirnnarkotikum ist, festgcstellt, daB die Erregbarkeit 
des GroBhirns von der Schilddriisc in Abhangigkeit steht. Die m it Paraldehyd u. 
Avertin durchgefiihrten Verss. hatten  dieselben Ergebnisse. (Z. Biol. 93. 283—92. 
25/1. 1933. Bern, Univ., Physiol. Inst. [Hallerianum].) W a d e h n .

W. Scheringer, Zur Frage der Hyperfunktion der Sehilddriise in  der Graviditat. 
Uber die Wirkung des Adrenalins auf den Blutjodspiegel der Schwangeren. Boi Basedow- 
kranken u. bei Schwangeren bewirkt intravenóse Injektion von 0,005 mg Adrenalin 
ein Absinken des Blutjodspiegels, wahrend beim Normalen naeh einer solchen Injektion 
das Blutjod ansteigt. Diese Reaktionsart der Schwangeren ist ein weiterer Hinweis 
dafiir, daB in der Schwangerschaft die Sehilddriise in erhohter Tatigkeit ist. (Klin. 
Wschr. 12. 107—08. 21/1. 1933. Dusseldorf, Med. Akad., Erauenldin.) W a d e h n .

G. S. Carter, J  oduerbindungen und Fruchtbarkeit. V III. Die Einwirkung von 
Thyroxin und Desjodotliyroxin au f den Sauersloffverbraucli des Kaninchenspermas. Der
0 2-Verbraueh von Kaninchensperma (aus Vas deferens u. Canda epididymis) wird bei 
Ph =  7,8— 8,0 am langsten auf seiner urspriinglichen Hohe gehalten. Jenseits dieser 
Grenzen, aber innerhalb p« =  6,4— 9,0, ist der 0 2-Verbraueh im Anfang ebenso groB 
wie bei der optimalen ph, sinkt dann aber raseher ab. Die Zufiigung von Desjodo- 
thyroxin ha t auf diese Vorgange keinen EinfluB. Thyroxin liat auf den 0 2-Verbraueh 
bei pa =  7,8—8,0 ebenfalls keine Einw.; die Zugabe von Thyroxin auBerhalb dieser 
Zone yerlangerte aber die Lebensdauer der Spermatozoen, wie sie sich im 0 2-Verbrauch 
ausdriickt, erheblich. Es wird angenommen, daB im reifenden Siiugetiersperma — 
ebenso auch wie Sperma der Echinodermaten — eine m it dem Thyroxin verwandte 
Substanz gebildet wird. (J. exp. Biology 9. 378—8S. Okt. 1932. Cambridge, Corpus 
Christi College.) W a d e h n .

Masao ikeda, Uber den EinflufJ des Epithelkdrperchenhormons a u f den Golgischen 
Apparat der Leberzellen und iiber die Beziehungen zwischen Sehilddriise und Epilliel- 
korperchm mit Rucksicht auf ihren Einflufi auf den Apparat. Naeh Entfernung der 
Sehilddriise erfolgt beim Kaninclien eine VergróBerung des GOLGIsclien Apparates 
in der Leber; die Entfernung der Nebenschilddriisen bewirkt eine Verkummerung des 
G oL G lschen Apparates. Naeh Entfernung von Nebenschilddriise u. Sehilddriise zu- 
sammen sin d  dio Veranderungen am GOLGI-App. so, a is wenn nur die Nebenschilddriise 
exstirpiert worden ware. (Arb. med. Univ. Okayama 3. 347—56. 1932. Okayama,

C. L. Rose, Die pharmakologisclie Standardisierung von Parathormon. E s  werden 
die zur Durchfiihrung der Standardisierung yon Nebensehilddrusenextrakten am Hunde 
notwendigen MaBnahmen ausfiihrlich mitgeteilt. (J . Lab. clin. Med. 18. 300—04. Dez. 
1932. Indianapolis, E l i  L il l y  and Co., L il l y  Res. Lab., Dep. of Pharmacol.) W a d e h n .

H. Jensen, E. Sehock und E. Sollers, Untersuchurujen uber Jcrystallisierles 
Insulin. XVI. Die Wirkun-g von Ammoniumhydroxyd und von Jod a u f Insulin. (XV. 
vgl.-C. 1932. I I . 1194.) Kurz vor dem Injizieren in 0,5-n. Ammoniak gel. Insulin zeigt 
bei subcutaner Injektion einen yerminderten Effekt; intrayenos injiziert ha t eine der- 
artige Lsg. aber ungeschwachte W irksamkeit; ebenso voll wirksam ist die ammoniakal. 
Insulinlsg. auch bei subcutaner Injektion, wenn sie im Verhaltnis 1: 15 m it H 20  verd. 
wird. Es handelt sich bei dieser Erscheinung nicht um eine teilweise Inaktivierung des 
Insulins in der ammoniakal. Lsg., sondern um eine verlangsamte Resorption der alkal. 
Lsg. aus dem subcutanen Gewebe. — Die Behandlung des Insulins m it 0,5-n. Ammoniak 
bei 22° iiber 6 Tage inaktiviert zum Teil; diese Inaktivierung ist im Gegensatz zu den 
Befunden yon W it z e m a n n  u . L iv s h i s  durch Ansiiuem nicht riickgangig zu machen. 
Auch die Einw. yon alkoh. Ammoniak 5 Tage lang bei Raumtemp. inaktiviert 
das Hormon teilweise. — Die Einw. von J  auf lnsulinprśiparate [1—3 mg Insulin +  
3 ccm Phosphatpuffer +  5 ccm 0,01-n. J-Lsg. (End-pn -= 7,6) sofort u. naeh 17 Stdn. 
Stehen bei 22° m it 0,005-n. Thiosulfat naeh dem Ansauern auf 0,1 -n. Siiure m it Salz- 
saure titrieren] fuhrt bei einer Einwirkungsdauer yon 17 Stdn. zu einem Jodyerbrauch,

Akad., Erauenklin.) W a d e h n .

Med. Univ., Anatom. Inst.) W a d e h n .

XV. 1. 107
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der der pliysiolog. A ktivitat dieser Praparate etwa parallel lauft. Der Betrag des sofort 
yerbrauchten J  zeigt eine derartige Beziehung nicht. Es erscheint kaum ratsam, die 
jodometr. Titration zur Grundlage einer Insulinbestimmungsmethode zu machen. Die 
Zufiigung von 0,3 ccm 0,01-n. J-Lsg. zu 1 mg Insulin in a k tm e rt das Hormon sofort u. 
yollstandig; bei einer gcringeren J-Gabe ist die Inaktivierung nur teilweise. Der Betrag 
der zur vollstiindigen Inak tm erung  notwendigen J-Menge (0,3 ccm) ist fast derselbe 
wie die J-Menge, die sofort vom Insulin aufgenommen wird (0,294 ccm 0,01-n. J  pro mg 
krystallisiertes Insulin). Es ist wohl anzunehmen, daB die Inaktiyierung des Insulins 
unter diesen Bedingungen hauptsiichlich auf der Oxydation der Disulfidbindung im 
Mol. beruht. Die Móglichkeit einer Rk. des J  m it einer der pliysiolog. wichtigen freien 
Aminogruppen ist weiter in Betraeht zu ziehen. W ird Saure zu dem J-Beaktionsprod. 
gegeben, so fallt ein amorpher Nd., der saurcr N atur ist, u. un). in II20  u. in organ. 
Lósungsmm., 1. in A Łkali. E r fiillt aus der alkal. Lsg. beim Ansauern wieder aus. Wahr- 
scheinlich handelt es sieh dabei um ein Spaltprod. des Insulins, um ein Cysteinsilui-e- 
peptid, das bei der Oxydation der Disulfidbindung zur Sulfonsauregruppe gebildet wird. 
(J . biol. Chemistry 98. 93—99. Okt. 1932. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Univ., Dep. of

H. Jensen und Oskar Wintersteiner, Untersuchungen uber krystallisiertes Insulin. 
XVII. Die Hydrolyseprodukte des Insulins. (XVI. vgl. yorst. Ref.) Die Aufarbeitung 
der Spaltungsstiicke von 4 g krystallin. Lisulin nach Hydrolyse m it 25%ig. H 2S 0 4 
wird nochmals ausfiihrlich beschrieben (vgl. C. 1932. II. 1647). 88%  des Insulins 
werden in Form der Spaltungsstiicke wieder gefunden, u. zwar yerteilt sieh dieser Betrag 
auf Tyrosin zu 12%, Cystin 12%, Glutaminsaure 21°/0, Leucin 30% , Arginin 3% , 
Histidin 8%> Łysin 2% ; die Anwesenheit von Prolin u. Valin ist noch immer zweifel- 
haft. ( J .  biol. Chemistry 98. 281—87. Okt. 1932. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Univ., 
Dep. of Pharmacol., New York, Columbia Univ., Dep. of Biol. Chem., Coli. of Physic. 
and Surgeons.) W a d e h n .

Fritz Bischoff und L. C. Maxwell, Hormcme bei Krebs. V. Die Wirkung der 
Drusenezstirpation auf das Waclistum transplantabler Tumoren. (Vgl. C. 1932. I. 251.) 
Die Entfernung der Milz, der Nebennieren, der Schilddriisen-Nebenschilddriisen oder 
der Gonaden hatte  keinen deutlichen EinfluB auf das Waclistum des Sarkoms R  10 
oder des Ratteneareinoms. Nur in einer der Serien war nach der Milzentfernung das 
Tumorwachstum beschleunigt. (J. Pharmacol. exp. Therapeutics 46. 51—58. Sept.
1932. Santa Barbara, Santa Barbara Cottage Hosp., Dep. of Cancer Res.) W a d e h n .

L. C. Maxwell und Fritz Bischoff, Hormone bei Krebs. VI. Die Wirkung der 
Driisenezstirpation auf die Widerslandsfdhigkeit von Tumortransplanlaten. (V. vgl. vorst. 
Ref.) Bei R atten, beidenen mehrfach yergeblich yersucht worden war, das R  10-Sarkom 
zum Angehen zu bringen, u. die deshalb ais immun gegeniiber diesem Tumor zu be- 
zeichnen sind, wurden die Gonaden, die Milz, die Nebennieren u. Schilddrusen-Neben- 
schilddrusen exstirpiert. Die Entfernung dieser Drusen hatte  auf das Angehen des 
Tumors bei einer erneuten Einpflanzung keinen begiinstigenden Effekt. Die genannten 
Drusen durften also nicht in  den Immunitatsmechanismus eingeschaltet sein. Andere 
R atten  wurden m it hohen Dosen Synthalin behandelt, um die Leber zu schadigen, 
oder es wurde ihnen die Hypophyse bestrahlt. Diese MaBnahmen begiinstigten das An
gehen des Tumors ebenfalls nicht. (J .  Pharmacol. exp. Therapeutics 46. 59—62. Sept.
1932. Santa Barbara, Cottage Hosp.) W a d e h n .

Irvine H. Page und Jasper P. Scott, Die Anwendung basisclien Natriumphosphats 
ais ein Antidot gegen Ilypercalcamie bei Hunden. Bei n. Hunden u. bei Hunden m it er- 
liólitcm Ca-Spiegel infolge Injektion von Parathyreoidextrakt bewirkt intrayenose 
Injektion von bas. Na-Phosphat eine Senkung des Serum-Ca-Geh. Na-Pliosphat ist 
nach den Yerss. zwar kein ideales, aber doch ein leidlich wirksames A ntidot bei Hyper- 
parathyreoidismus. (J . Pharmacol. exp. Therapeutics 46. 431—34. Dez. 1932. Indiana
polis, Indiana, Res. Diy. of the E l i  L il l y  Comp.) M a h n .

J. Gordon und H. S. Carter, Die baktericide Wirkung von normalem Serum. Zur 
Beantwortung der Frage, ob die baktericide Wrkg. von Serum auf einen in ihnen ent- 
haltenen spezif. Faktor zuriickzufuhren sei, wurde Meerschweinchen- u. Kaninchen- 
serum bei 0° m it Suspensionen von durch Hitze abgetoteten Bakterien behandelt. 
Die baktericide Wrkg. w rd  auf diese Weise, durch anscheinend unspezif. Adsorption, 
aufgehoben. Yff. nehmen an, daB die baktericide Wrkg. von n. Serum nicht auf natiir- 
lichen spezif. Antikorpern beruht, yielmehr auf unspezif. Faktoren (Komplement +

Pharmacol.) W a d e h n .
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hitzebestandiger Faktor). (J . Pathol. Bacteriology 35. 549—55. Ju li 1932. Leeds, 
Dci). Pathol. and Bact. d. Univ.) Chaiu; a f f .

Mario Deganello, Gemeinsame Wirkung von Silbe.rnilrat und Formaldehyd auf 
Eiwei/3 und Mikroorganismen. (Vgl. C. 1 9 3 0 .1. 3205.) In  Ggw. von AgN03 u. Formalin 
kann SerumeiweiB unter gewissen Bedingungen gelatinieren. Ais solche kommt vor 
allem der EinfluB von Licht in Frage, unter gleichzeitiger Red. des AgN03. Dio Vis- 
cositat des Serums steigt unter Einw. von AgN03 +  Formalin starker ais bei jedeni 
allein. Die baktericide Wrkg. von AgN03 wird durch Formalin merklich gesteigert. 
(Arch. Farmacol. sperim. Sci. affini 52 (30). 269— 82. 1931. Padua.) Grim m e .

A. Pi-Suner und M. Farran, Uber die Anwesenlieit des Methylglyozals im  Harn. 
Vff. isolierten aus H arn kompensierter Diabetiker Methylglyoxal nach N e u b e r g  u . 
K o b e l  (C. 1929. H . 762) ais Bis-2,4-dinitrophenylhydrazon. Das Vork. von Acet- 
aldehyd u. Brenztraubensaure, die nach SlMON u. N e u b e r g  (C. 1931. I. 3149) getrennt 
werden, wird wahrscheinlich gemacht. (Biochem. Z. 256. 241—51; C. R. Seances Soc. 
Biol. Filiales Associćes 110. 214—16. 29/12. 1932. Barcelona, Univ., Physiol. 
Inst.) S im o n .

K . S. Sam ytschkina, Der Ein fiu  fi qualilaliv verschiedener Nahrung au f die sekre- 
torische SpeicJieldriisenfunktion. Bei einer liinger dauernden Futterung m it einem vor- 
wiegend Kohlehydrate enthaltenden Futtergemisch wurde beim Hunde im Speichel 
am 4.—7. Tage dieser D iat Diastase nachgewiesen. Diese ist aber nur wahrend einer 
beatimmten Periodo vorhanden, worauf es zur Abnahme u. zu yolligem Verschwinden 
kommt. Kurzdauernde Nahrungsreize fiihrten zu keiner spezif. Rk. von Seiten der 
Speicheldrusc. Bei F ettd iat wurden keine Veranderungen im Lipasegeh. des Speichels 
beobachtet. (Pfliigers Arch. ges. Physiol. Mcnschen Tiere 230. 680—88. 23/9. 1932. 
Moskau, Inst. f. Ernahrungsforschung.) SCHWAIBOLD.

Ume Tange, Eine Untersucliung der Wirlcungen von Feltsauren auf die Emahrung. 
(Vgl. C. 1932. I I .  2672.) Sowohl durch Linolsiiure, ais auch durch Linolensilure konnten 
die spezif. Mangelersoheinungen behoben werden, die durch fcttfreie Futterung bei 
R atten  verursacht werden. Durch Olsaure u. Elaidinsaure konnte das W achstum an- 
geregt, aber eine Heilung kranker Tiere nicht erzielt werden. Tiere, die Clupanodon- 
saure (Verb. unbekannter Zus.) erhielten, verlieren plótzlich an Korpergewicht u. 
kónnen m it Linolsaure oder Linolensaure nieht geheilt werden. Mit Stearinsaure wurde 
nur geringfugige Wrkg. erzielt, viclleicht durch mangelhafte Resorption. Die Vita- 
mine B  u. G spielten bei diesen Erscheinungcn keine Rolle. (Sci. Pap. Inst. physic. 
chem. Res. 20. 13—28. Dez. 1932.) S c h w a i b o l d .

Hans v. Euler und Erika Klussmann, Zur Kcnntnis der Rolle der Carotinoide im  
Tierkorper. (Vgl. C. 1932. II. 2201. 1933. I. 800.) Die einem Kiiken wahrend seiner 
Entw. im E i zur Verfiigung stehenden Carotinoide sind Phytoxanthine (iiber diese 
Bezeichnung vgl. K a r r e r  u . N o t t i i a f f t ,  C. 1933. I. 233) u. evtl. Yitamin A. In  
der Leber eines frisch geschliipften Kiikens fanden Vff. bei der Unters. nur Xantliophyll 
(vielleiclit m it etwas Zeaxanthin). Das Kuken mufi also, sofern es nicht in anderen 
Organen Carotinreserven hat, ein Phytoxanthin in ein Provitamin verwandeln oder in 
ein von Carotinyitamin yerschiedenes Wachstumsvitarnin. Nach gemeinschaftlich mit 
M. Rydbom durchgefiihrten Verss. an Taubcn bewirlcte Xanthophyllgabc die Bldg. 
eines bei 330 m/t, absorbierenden Stoffes in der Leber. Vógel reichern nach den Er- 
gebnissen der Vff. nicht nur besonders stark  Xanthophyll in der Leber an, sondern 
kónnen es auch starker ais die bisher untersuchten Saugetiere fiir ihre Entw. ausnutzen, 
wahrend sie Carotin sehr schnell in Vitamin A verwandeln. Vff. weisen noch darauf hin, 
daB móglicherweise die Versehiedenheit des Carotinbedarfs yersehiedener Tiere bzw. 
Tierarten mit der Verschiedenheit der Sekretion der Schilddruso u. der Nebenniere 
zusammenhangt. — In  Extrakten aus Hiihnereidotter (die waehstumswirksam sind) 
laBt sich wohl die yon W o l f f  ais charakterist. fiir das Yitamin A angesehene Rk. 
m it Indol (Absorptionsbanden bei 585 u. 625 m/i) beobachten, aber nicht die typ. 
Absorptionsbande des Yitamins A bei 328 m/.<. Móglicherweise existiert auBer Vitamin A 
noch ein fettloslicher W aehstumsfaktor. — Vff. haben schon friiher (C. 1932. I. 2970) 
gezeigt, daB in Viłam in  i?-Extrakten nach E v a n s  u. B u r r  Xanthophyll enthalten ist. 
Auf mogliche Zusammenhange zwischen Xanthophyll u. Vitamin E  deutet auch die 
Empfindlichkeit dieses letzteren gegon O, u. seine Inaktivierung durch kleine Mengen 
von Eisenkatalysatoren. Bei Unterss. der Vff. im WARBURG-App. zeigte sich, daB 
Xanthophyll Vitamin E in der 0 2-Aufnahme weit ubertrifft, was allerdings auf die 
Anwesenheit von „anti-oxydants“ in den Vitamin E-Praparaten zuriickgefuhrt worden
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kann . Dic Yitamin E-Praparate warcn tcils nacli E v a n s ,  teils naeh O l c o t t  u . M a t t i l l  
dargestellt. Sic zeigten im U ltraviolett Absorption bei 349, 326, 307, 290, 271, 261, 
255 m/ł. (Biochem. Z. 256. 11—17. 7/12.1932. Stockholm, Univ., Biochem.
Inst.) WlLLSTAEDT.

Hans von Euler und Erika Klussmann, Carolin (Vitamin A) und Thyroxin. 
(Vgl. C. 1932. I. 2970 u. vorst. Bcf.) Um die Ursache fur die von den Vff. fcstgestellte 
Hemmung der Carotinwrkg. durch Thyroxin zu finden, ist auf die chem. Rkk. zu 
achten, in die die wirksamen Substanzen der Schilddruse direkt eingreifen. Im  In stitu t 
der Vff. sind Verss. im Gang, die Wrkg. des Thyroxins auf Enzyme (besonders bei 
Oxj'dationskatalysen) fcstzustellen. — In  mehreren Vers.-Reihen untersuchen Vff. 
wiederum den EinfluB gleichzeitigcr Gabe von Carotin u. Thyroxin auf die Gewichts- 
zunahme (Tabellen der Ergebnisse im Original). Ais Ergebnis wird die schon friiher 
(C. 1932.1 . 2970) fcstgestellte antagonist. Wrkg. der beiden Verbb. bestatigt. In  dieser 
Richtung deutet auch der Bcfund von v. F e l l e n b e r g  (C. 1932. II . 3266) uber die 
gelbe Farbę der Milch thyreopriyer Ziegen. Vff. untersuchen auch, ob Carotin u. 
Thvroxin sich in yitro beeinflusscn. Eine m it Thyroxin versetzte kolloidale wss. Ca- 
rotinlsg. bleichte bei 48-std. Stelien betrachtlicli weniger aus, ais die thyroxinfreie 
Kontrolle. Thyroxin ha t also dem Carotin gegeniiber ais Sohiitzstoff gewirkt. Vff. 
ziehen in Betracht, daB Thyroxin durch Carotin gebunden oder verandert u. dam it 
teilweise in a k tm e rt wird. — Bei Verss. iiber den EinfluB von Thyroxin auf die Knochen- 
bldg. ergab sich eine gewisse lieilende Wrkg. des Thyroxins bei rachit. R atten. Bei 
nichtracliit. R atten wurden drei Gruppen untersucht: 1. erhielt 0,0025 mg Carotin 
pro Tag; 2. kcin Carotin, aber 0,01 mg, nacli drei Wochen 0,015 mg Thyroxin pro Tag;
3. Carotin u. Thyroxin. Der histolog. Befund an den Epiphysenschnitten war bei 1 
durcliaus n., bei 2 zeigte sich nur eine auBerst schmale Wachstumszone der Epiphysen u. 
kcin Atizeichen von Knochenbldg., bei 3 waren die Knorpel unregelmaBig, die Wachs
tumszone schmal u. die Knochenbalken nur schwach ausgebildet. (Hoppe-Seyler’s Z. 
physiol. Chem. 213. 21—34. 28/11. 1932. Stockholm, Univ., Biochem. Inst.) W i l l s t .

Myra T. Potter, Uber den Vilamin-A-Gehall von gelb- und weiflfleischigen Apfeln. 
Eine Sorte von Apfeln m it weiBem Fleisch zeigte gleiche Vitainin-A-Wirksamkeit, wie 
zwei Sorten gelber Apfel. Die Einheit fiir Vitamin A war jeweils in 1,5 g der Apfel en t
halten. Sie entsprechen daher in dieser Beziehung etwa dem Orangensaft u. sind daher 
eine gute Quelle fiir Vitamin A. (J. N utrit. 6 . 99—102. Jan . 1933. Pullman, W a
shington, State Coli.) SCHWAIEOLD.

Agnes Fay Morgan und Evelyn O. Madsen, Uber einen Vergleich ton Aprikostn  
und i lirem Carolingchalt ais Quellen fiir Y itam in A . (Ygl. C. 1932. I I . 1246.) Unterss. 
an frischen, bei —17° aufbewahrten bzw. an der Sonne getroekneten bzw. an der Sonne 
getrockneten u. geschwefelten (S 0 2) Friichten, dereń Carotingeh. nacli Pyridin- u. 
Aceton-A.-Extraktion colorimetr. bestimmt wurde. Bei den getrockneten Friichten 
war Pyridin gecigneter. Bei diesen fand sich ein Carotinverlust von 36 u. 41°/0. Die 
Vitamin-A-Wirksamkeit wurde biolog, bestimmt, wobei sich bei den getrockneten 
Friichten eine Minderung von 50 u. 75°/0 ergab. Die W irksamkeit des rohen Carotins 
(F. 162—164°) war geringer ais diejenigo von laystallin . Carotin (F. 180°), das aus 
ersterem hergestellt wurde. Die Vitamin-A-Wirksamkcit der Aprikose kommt also 
ihrem Geh. an Carotin nahe. (J . N utrit. 6 . 83—93. Jan . 1933. Berkeley, Calif., 
Uniy.) S c h w a ib o l d .

Francis H. Carr und William Jewell, Charakterisierung von hochaktivem Yita
min A . Vff. haben ein noch reineres Vitamin-A-Praparat hergestellt, ais bisher zu- 
ganglich war, u. zwar unter Yerwendung einer geeigneten Hochvakuum apparatur 
(10-5 mm). Kp.io-* 136— 137°. Antimontrichloridblauwert 78 000 ( H e i l b r o n  u . Mit- 
arbeiter, C. 193 3 .1. 249: 65 000). Die Extinktion E  bei 328 m/£ betrug fiir 1 cm Schiclit- 
dicke einer l% ig . Lsg. des P raparats 1600 ( H e i l b k o n :  1370), die der SbCl3-Rk.-Lsg. 
bei 693 m/ł 465 (450), bei 617 m/t 5000 (4650), bei 580 m/i 2600 (2550). Die Analysen 
stimmen scharf auf die KARRERsehe Fonnel C20H 30O; das P raparat ist opt. inakt. 
Biol. zeigten Tagesdosen von 0,0006 mg (R atte) etwas bessere Wachstumswrkg. ais
0,001 mg des Standardcarotins. (Naturę, London 131. 92. 21/1. 1933. London, N. 1, 
The Brit. Drug Houses, Ltd., Graham Street.) BERGMANN.

S. B. D. Aberle, Dauemdes Auflreten von verhornten Zellen in  der Vagina ais ein 
Nachweis von A-Avitaminosis bei der Ratte. Bei 100% der Tiere, die A-frei erniihrt 
wurden, traten  dauernd verhornte Zellen in der Vagina auf. Die histolog. Unters. der 
Yagina von 33 Tieren ergab das Bestehen einer Yerhornung der peripheren Zellen.
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Diese Verhornung ging allen andcren Erseheinungen der A-Avitaminose zcitlicli voraus. 
Dio Zcitdauer bis zum Auftreten der Verliornung entsprach dem Vitamin-A-Geli. des 
Futters. Hierbei war diese Erscheinung bei GO Tieren das empfindliehste Zeiehen einer 
A-Avitaminosis. (J . N utrit. 6. 1—10. Jan . 1933. New Haven, Yale Univ., Sehool 
Med.) S c h w a ib o l d .

R. Fikentscher, H. Fink und E. Emminger, Untersuchungen an Knochen 
wachsender Sdugetiere nach Injektion verschiedenartiger Porphyrine. Eingehende Be- 
schreibung der Verss. m it Abbilclungen. Dio Ergebnisse wurden bereits in der vorl. Mitt. 
(vgl. C. 1932. I. 703) veróffentlicht. (Virchow’s Arch. pathol. Anat. Pliysiol. 287. 
764—83. 17/1. 1933. Miinchen, Univ., Patliol. Inst.) S c h w a ib o l d .

Bengt Hamilton und Charles Schwartz, Ober Wirlcung der Verabreichung von 
Calcium an rachilische Kaninchen. An n. u. raehit. Tiere wurden mit Magensonde Doscn 
von ‘25—200 mg von Ca-Salzen verabreieht. W ahrend bei den n. Tieren eine Erhóhung 
des Blut-Ca-Spiegels um  nur einige m g-%  auftrat, ohne besondere Nebenwrkgg., er- 
gaben sich bei den raehit. Tieren Ca-Werte bis zu 61 m g-% , wahrend bei u. u. rachit. 
Tieren der Ca-Spiegel vor der Ca-Salzzufuhr gegen 12 mg-% betragen hatte. Alle Tiere, 
dereń Ca-Spiegel 20 m g-°/0 tiberstieg (12 von 24 Tieren), starben bald nach der Eingabe. 
Ob diese Erseheinungen auf Hypcrparathyreoidismus zuruckzufiihren ist, soli noch 
untersucht werden. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 52S—29. 1932. Chicago, Univ., 
Dep. Ped.) Sc h w a ib o l d .

Glover H. Copher, J. Albert Key und Edward S. West, Uber dę i Einflu/3 von 
Blasenexlrakten und Viosterol auf die Heilung von Frakturen und Kiiocliendefekten. Aus 
Harnblasen von Hunden u. Schweinen wurden Extrakte m it n . Kochsalzlsg. bzw. 
70%ig. A. bzw. Chlf. hergestellt. Weder durch diese Extrakte, noch durch bestrahltes 
Ergosterin konnte eine Boeinflussung der Osteogencsis erzielt werden, wenn diese Sub- 
stanzen in der Naehbarschaft der genannten Schadigungen injiziert wurden. Die An- 
regung der Osteogencsis, die bei Transplantation yon Blasenepithel bei Knochendefekten 
festgestellt wurde, muB demnacli einer lokalen Anhaufung von Ca zugeschrieben werden, 
die durch die lebenden Epithelzellen der Blase verursaeht wird, wobei moglicherweise 
Phosphataso beteiligt ist. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 646—48. 1932. St. Louis, 
S h r in e r s  Hosp., Washington, Univ., Sehool Med.) S c h w a ib o l d .

Jean Cheymol und Alfred Quinąuaud, Bestrahlung des Hundes mil Ullravioletl- 
lichl, leichte Erniedrigung des Blutcalciumspiegels; darauffolgende Entfernung der Para- 
thyreoidea zielit die gewohnliche Erniedrigung des Blutcalciumspiegels nach sich. (Vgl. 
C. 1932. II. 1933.) Wiederholte Bestrahlung yon Hunden h atte  keine Erhohung, sondern 
eine leichte Erniedrigung u. dio darauf vorgenommene Parathyreoidektom ie eine weitere 
starko Senkung des Blutcalciumspiegels zur Folgo. Die Bestrahlung h a tte  also nicht 
die Wrkg. wie verfuttertes bestrahltes Ergosterin. (J. Pharmac. Chim. [8] 16 (124). 
233—35. 16/9. 1932. Paris. College de France. Fac. Med.) S c h w a ib o l d .

Emil Abderhalden und Ernst Wertheimer, Ober das Verhalten des Glylcogens im  
Organismus bei Abuiesenheit des Vitamin-B-Komplexes (insbesondere des Vitamins B y) 
in  der Nahrung. In  Verss. an Tauben wurde festgestellt, daB im Zustand der Bj-Avita- 
minose — bei Beginn der Krampfc — in Leber u. Herzm uskulatur eine starkę A n
haufung von Glykogcn sich findet (Leber im Mittel 6,3% , Herz 0,30%). Hierbei war 
ein Abfall des Kórpergewichts von durchschnittlich 27%  vorhanden. Bei Hunger- 
tieren war m it einer Gewichtsabnahme von 19% ein Glykogengeh. der Leber von
0,43% ein solcher des Herzgewcbes yon 0,037°/o yerbunden. Der Blutzuckergeh. ist 
bei der B1-Avitaminose unyerandert. Dio Glykogenanhaufung bei B1-Avitaminose steigt 
fortlaufend von Beginn des Zustandes bis zu dessen Maximum. Nach Zufuhr von Hefo 
fallt m it dem Verschwinden der Ayitaminose (Krampfe) der Glykogengeh. in  der Leber 
u. im Herzmuskcl wieder ab. Hefe, die 6 Stdn. auf 120° erhitzt ist, besitzt diese Wrkg. 
nicht. Dio Verss. werden fortgcsetzt. Die bis jetzt erhaltenen Befunde u. dereń Be- 
deutung fiir dio Charakterisierung der Wirkungsweise yon Vitamin BŁ werden be- 
sprochen. (Pflugers Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 230. 601—13. 23/9. 1932. 
Halle a. S., Univ., Physiol. Inst.) S c h w a ib o l d .

Ottar Rygli, Um das Vitaniin O. Vf. stellt kurz die einander widersprechendon 
Ergebnisse von R y g h  von K i n g  u . S z e n t - G y o r g y i ,  vonZ iL V A  u. yon B k z s s o n o f f  
zusammen. Der wesentlichste Einwand gegen die Verss. des Vf. ist der, daB das akt. 
Narcotindiphenol die Tiere nicht wahrend der Versuchszcit yon 50—60 Tagen am Lebcn 
erhalten kann. Vf. fiihrt dies darauf zuruck, daB die Meersehweinchen nicht imstande 
sind, aus der synthet. skorbuterzeugenden Kost Glucuronsdure zu bilden, u. deshalb die
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Gift- u. Abfallstoffe ihres Organismus nieht ais gepaarte Glueuronsauren auszuscheiden 
vermogen. Gibt m ail zu der Grundkost Glueuronsaure u. Methylnomarcotin, so bleibcn 
die Tiere am Leben u. skorbutfrei. Glueuronsaure allein ist nach den Ergebnissen 
des Vf. weder imstande, Skorbut zu yerhindern, noch die Lebensdauer der Tiere zu 
erhóhen. (Tidskr. Kcmi Bergvaes. 12. 251—53. 1932.) W il l s t a e d t .

William Salant und William M. Parkins, Die Realdion des isolierten Darrnes auf 
Cocain und Novocain bei verschiedenen pn-Hohen. Am isolierten Katzendarm w irkt 
Cocain bei einem pn von 7,7—-7,8 nach vorubergehender Stimulation depressiv. Bei 
Ph 8,5 lierrscht die stimulierende Wrkg. vor. Zwischen pn 7,5—7,0 sind die Bewegungen 
nach Cocain haufig besclileunigt, bei einem pH unter 7,0 sind sie es stets. Am isolierten 
Kanincliendarm bewirlct Cocain bei einem pn von 7,7 Depression. In  gleicher Weise 
wirkt Cocain auch bei einem pa von G,5. Allerdings ist die Wrkg. hierbei etwas schwacher 
ais bei hoherem ph. F ur die Verss. an Katzen u. Kaninchen wurden gleich groBe Cocain- 
mengen angewandt. Am isolierten Rattendarm  beschleunigen mittlere Cocainmengen 
bei pn 7,7 u. 7,8 die Bewegungen. Bei pn 6,5 ist diese beschleunigendo Wrkg. etwas 
schwacher. Auf niedrige Cocainkonzz. wirken pH-Anderungen nur in geringem Mafie 
bzw. gar nieht ein. Ebenso sind pn-Anderungen auf die Norocaimwkg. am R atten 
darm einfluBlos. (J. Pharmaeol. exp. Tlierapeutics 46. 435— 46. Dez. 1932. Long 
Island, New York, Biolog. Labor., Cold Spring Harbor.) MaHK.

I. Boas, Die Porphyrine und ilire Bedeutung fiir  die Verdauungspathologie. Yortrag. 
Vom Vf. gesehilderte schwere Porphyrien machen eine weitere eingehende Beseliaftigung 
m it der Porphyrinurie dringend erforderlich. (Dtsch. med. Wschr. 59. 126—28. 27/1.
1933. B erlin .) ' ’ F r a n k .

E. Fuld, Bismolerran ais Millel zur Bekdmpfung ton Verdauungskrankheiten. Vf. 
rerwendete m it Erfolg Bismolerran (Herst. A l b e r t  Me n d e l , A .-G ., Berlin-Tempelhof) 
bei Magenleiden, besonders bei Magengeschwiiren. (Klin. Wschr. 11. 2152—54. 24/12.
1932. Berlin.) FRANK.

Eugen Bamann, Koldeliydral-, Feli- und Eiweipumformungen im  Stoffweclisel. 
(Arch. Pliarmaz. Ber. dtsch. pliarmaz. Ges. 270.'502—11. Nov. 1932. S tuttgart.) D e g n .

Elizabeth D. Wilson und Edward B. Krumbhaar, Die Bolle der M ilz im  Eisen- 
sloffwechsel, wie sie aus den Verdnderungen der Eisenbilanz nacli Splenectomie zu kenn- 
zeiclinen isl. Die Kontrollhunde hatten stets eine zum Teil uber l ' l 2 Jahre sieh er- 
streckende positive Eisenbilanz. Nach Entfernung der Milz kommt es zu F eY erlusten  
aus dem Korper, zugleich entwiekelt sieh eine Anamie. Es ist noch unsieher, ob die 
Aniimie die Folgę des Fe-Verlustes ist oder der Fe-Verlust durch die sieh entwickelndc 
Anamie bedingt ist. (J . exp. Medicine 57. 65— 79. 1/1. 1933. Philadelpliia, Univ. of 
Pennsylyania, School of Med., Dep. of Pathol.) W a d e h n .

R. Jiirgens und G. Spehr, Zur Physiologie und Palhologie des Oxalsaurestoff- 
weclwels. In  Verss. an Hunden zeigte sieh, daC nach oraler Zufuhr von Oxalsaure trotz 
Erbrechens oder Magenspulung ein deutlicher Anstieg der Oxalsaurewerte im Blut 
ein tritt. (Dtsch. Arch. klin. Med. 174. 456—67. 12/1. 1933. Leipzig, Univ. Med. 
Poliklin.) ' H . W o l f f .

Hermaim O. Schroeder, Uber die Wirkung verschiedener Harnsaureausscheider 
bei cxperimenldler Ham-saureablagerung in der Ńiere. (Vgl. C. 1924. II. 1821.) An 
Saugetieren (Hund, Katze, Kaninchen, Ratte) wurde der EinfluB verschiedener Sub- 
stanzen wie Atophan, Noraloplian, Na-Bicarbonal, Na-Salicylal, Hexamełhylentetramin 
u. Piperazin auf die Ablagerung von Hamsdure in der Niere studiert. Lediglieh Cin- 
coplien u. Neocincoplien zeigen eine merkliche Wrkg. Die Wrkg. des Na-Salicylates 
ist sehr gering. Dio nach Salieylat erhóhte Harnsaureausscheidung ist wahrscheinlich 
in der Hauptsaehe auf einen gesteigerten Nucleinstoffwechsel u. weniger auf eine Renal- 
wrkg. zuruckzufuhren. Auf Grund dieser Anschauung wird versucht, den Untersehied 
in der Wrkg. des Cincophens u. Na-Salicylats bei akuter Gicht zu erklaren. Die fur 
die Unterss. benutzte Methode wird fiir die Priifung von Arzneien auf ihren therapeut. 
W ert bei Gicht u. verwandten Stoffwechselstorungen empfohlen. (J . Pharmaeol. exp. 
Therapeutics 46. 461—69. Dez. 1932. Montreal, Departm. Pharmaeol., Me Gili 
Univ.) M a h n .

Walter J. Siebert und Erie W. Thurston, Die Wirkung des Amytals a u f den 
Orundumsatz beim Meerschweinchen. Bei amytalisierten Meerscliweinelien war der 
Grundumsatz um ein kleines (2°/0) geringer ais bei Kontrollen. Bei Meerschweinchen, 
dereń Grundumsatz durch Zufulirung yon E x trak t aus der Priihypophyse oder Tliyi'oxin 
gesteigert war, war der Grundumsatz unter Amytal um ein sehr geringes vermindert
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gcgonuber den nicht m it Amytal behandelten Tieren. Die Scliwankungen der Maximal- 
u. Minimalwerte der am ytalisierten Tiere waren ldeiner ais bei Kontrollen. (Proc. Soc. 
exp. Biol. Med. 29. 65Ó—51. 1932. St. Louis, W a s h i n g t o n  Univ., School of Med., 
Dop. of Pathol.) W a d e h n .

Stefan Meyer, Physikalische Grundlagen der liadium-emanalionslhempie. Im  Gegen- 
satz zu don Ra-Kuren, wo R a selbst im Korper aufgespeichert wird u. durch seinc 
ununterbrochene Wrkg. zu starken gesundheitsschadlichen Folgen fiihren kann, stehen 
die RaEm-Kuren. Wegen des kurzeń Verbleibens im Korper sind auch Mengen der 
aus RaEm  entstebenden Zerfallsprodd., also RaA, RaB, RaC, RaD, R aE  u. Po nur in 
versch\vindend geringer Menge im Organismus ausbildbar. Bei der Aufnahme von 
RaEm  werden Inhalations- u. Badekuren einerseits u. Trinkkuren andererseits unter - 
schieden. Die Ra-Em -Exhalation nach Trinken von Ra-Em-W. wird graph. dargestellt u. 
zwar liegen die Kurvenformen fiir Gesunde u. fiir leieht u. sehwer Lungenkranke vor. 
SchlieBlich wird noch das Verh. angefiihrt, das sich ergibt, wenn Ra-Ein-haltige Kobie 
geschluckt wird. Im  Anhang der Arbeit findet sich eine ausfiihrliclie Zusammenstellung 
der radioakt. Einheiten, die besonders in der Ra-Therapie Verwendung finden. (Phar
maz. Presse 37. 157—62. Dez. 1932. Wien.) G. S c h m id t .

E . Starkenstein, tJber die Substiluierbarkeil physiologisch lebenswichtiger Mineral- 
sloffe durch andere Słoffc der gleichen chemischen Gruppc. Ca ist durch Sr  pharmakolog., 
aber nur sehr beschrankt pharmako-therapeut., keineswegs physiolog. ersetzbar. Fe. 
kann durch M n  weder physiolog., noch pharmako-therapeut. substituiert werden. 
(Med. Klinik 28. 1375— 76. 30/9. 1932. Prag, Dtsch. Univ., Pharmakolog. Inst.) O pp.

Viktor Fischl, Chemotherapeutische PrUfung sellener Melalle. Es werden die E r
gebnisse der prophylakt. u. kurativen Priifung von 18 im Handel erhiiltlichen Verbb. 
10 seltener Elemente bei experimenteller Infektion von Mausen m it N a g a n a  
P r o w a z e k  u. europaischer Recurrens zusammengefaBt. Es ergab sich, daB nun- 
m ehr auch Ru, Rh  u. Os zu den spiroziden Metallen zu zahlen sind, wromit die Zahl 
der gegenwiirtig ais ehemotherapeut. wirksam bekannten Elemente auf insgesamt 16 
erhóht w ird; eine spezif. W irksamkeit von V, Te u. Pt konnte boi Nagana u. Recurrens, 
eino solche von Pd, Ir , Ta  u. Rhenium  bislier liberhaupt nicht nachgewiesen werden. 
(Z. Hyg. Infekt.-K rankh. 114. 284—88. 22/8. 1932. Berlin, S c h e r in g - I y a h lb a u m  
A.-G.) F r a n k .

Paolo Ravenna, Hislologische Beobachlungen iiber die Wirlcung des inlravenós 
injizierten Thoriumdioxydsol. Th-Verbb., intravenós injiziert, lagern sich in allen 
Organen ab, in denen sich reticulo-endotlieliale Zellen befinden, aufierdem auch in 
betrachtlicher Menge in den Endothelion der Glomeruli der Nieren. Es scheint, daB 
Th das R. E. S. reizt, da es den Antikorpergeh. des Serums erhóht. Schwero Schiidi- 
gungen der Organo wurden nicht beobachtet, sie konnen aber móglicherweise infolge 
der Radioaktivitat des Th u. seiner Zersetzungsprodd. einige Jahre spater entstelien. 
(Klin. Wschr. 11. 2151—52. 24/12. 1932. Turin, Univ.) F r a n k .

Th. Naegeli und A. Lauche, Befunde an Leber und M ilz eines iiber zwei Jahre 
bcobachtelen m it Thorium-Dioxydsól gespritzten Hundes. Verss. an Hundcn m it dem 
Kontrastdarstellungsmittel fiir Milz u. Leber, ThO» (Thorotrast). Nach 2 Jahren 
waren beim Hunde noch keine nachweisbaren Ausscheidungen des Th aus dem Korper 
feststellbar, wohl aber eine langsamo Verlagerung des K ontrastm ittels in die Lymph- 
bahnen. Naeh wie vor wird vor der Anwendung des Jlitte ls beim Menschen gewarnt. 
(Iilin. Wschr. 11. 2029—30. 3/12. 1932. Bonn, Univ., Chirurg. Klinik, Patholog. 
Institu t.) F r a n k .

W. Heubner, Uber Reizsloffe. Nach einer Obersicht iiber Art u. Wrkg. der Reiz- 
stoffe unterzieht Yf. die A RNDT-ScHU LZsche Regel an H and von friiher an anderer 
Stelle nalier besehriebenen Verss. einer Kritik. Es h a t sich in den meisten Fallen gezeigt, 
daB beim Herabgehen m it der Konz. eines Giftes unter die Dosis, die noch eine Schadi- 
gung der betreffenden K ultur bewirkt, im Gegensatz zur A rn d t-S c H U L Z sc h e n  
Regel keine Stimulation ein tritt, sondern daB das Waclistum der behandelten K ulturen 
innerhalb der biolog. Variationsbreite liegt. Nur bei Leukocyten war bei sehr hohen 
Verdiinnungen von arseniger Saure, Terpentinol oder S trophanthin eineBesohleunigung 
der Auswanderungserscheinungen festzustellen. (Dtsch. med. Wschr. 59. 39—43. 13/1.
1933. Berlin, Univ., Pliarmakol. Inst.) W a d e h n .

L. v. Friedrich und G. A. Bokor, Die Wirlcung des reinen Alkohols au f die Magen- 
motilitat. Reiner A . beeintriichtigt die M otilitat des Magens in dein Sinne, daB die Ent-
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leerungszcit in gcringcm MąBe verlangcrt wird. (Dtsch. med. Wschr. 59. 175—7G. 
3/2. 1933. Budapcst, Lan&essozialversicherungsinstitut.) F r a n k .

Theodore Koppanyi, Studien iiber den Synergismus und Antagonismus von 
Arzneien. I. Der nicht-para-sympathische Antagonismus zwischen Atropin und miotisclien 
Alkaloiden. Durch Piłocarpin oder Physostigmin an anśisthesiertcn u. nicht anasthe- 
sicrten Kaninchen hervorgerufener vestibularer Nystagmus lafit sich ebenso wie dio 
durch Physostigmin, Piłocarpin, Acetylcholin u. Nicotin bei K at7.cn verursachtc Stimu- 
lation des okularen sympath. Systems durch Atropin hemmen u. unterbinden. Aufier- 
dem w irkt Atropin auch der stimulierenden Wrkg. órtlich verabreichten Pilocarpins 
auf die sup. cervicalen Ganglien entgegen. Auf die okulare Wrkg. des Epinephrins 
u. auf die Wrkg. der Faradisation des cervical-sympath. Systems ist Atropin dagegen 
ohne EinfluB. Wahrend die sympath. stimulierende Wrkg. des Pilocarpins u. der ver- 
wandten Alkaloide durch Ergotamin gehemmt wird, ist doppelte sup. cervicale Gangli- 
ektomie u. doppelte Adrenalektomie auf diese Wrkg. einfluBlos. Nictoin w irkt auf dio 
sympath. Endigungen in der glatten Muskulatur des Auges zuerst stimulierend, dann 
depressiv. Naeh Verss. an Hunden wirken Nicotin u. Atropin antagonist. auf dio 
Atmung. Zum ScliluB wird das Problem des Antagonismus diskutiert. (J. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 46. 395—405. Dez. 1932. Washington, D. C., Departm. Pharmacol. 
a. Materia Med. Georgetown Univ., School of Med.) M a h n .

Reginald St. A. Heathcote, Die pliarmakologisclie Wirkung des Eseridins. Die 
m. 1. D. des Eseridins (Eseridintartrat Merck) ist fiir Kaninchen, Hunde u. Krótcn 
(B. regularis) etwa 10-mal so hoch wie die des Pliysostigmins. Auf das isolierte Hcrz von 
Kaninchen u. Króte w irkt Eseridin durch direkte Wrkg. auf den Muskel in der gleichen 
Weise wie Physostigmin ein. Die Wrkg. des Pliysostigmins ist jedoch 9-mal starker ais 
dio des Eseridins. Im  Gegensatz dazu w irkt Eseridin ani Herzen des intakten Hundes 
stimulierend auf den Vagus. Das Wesen dieses Vorganges ist nocli ungeklart. Die 
Eseridinwrkg. auf isolierten Kaninchendarm u. auf den Darni des intakten Hundes: 
verstarkto Bewegung u. erhóhter Tonus, was sich durch Atropin kompensieren lalBt, 
ist auf die Einw. auf den parasympatli. Mechanismus zuriickzufuhren. Weitere Wrkgg. 
naeh Eseridin, wie Verlangsamung der Herztiltigkeit, Verminderung des Blutdruckes 
u. Lungeiwol., Zunahme des Darmvol., Verengerung der Pupille u. Zunahmc der Bron- 
chialsekretion sind ebenfalls auf Stimulation der parasym path. Nerven zuriickzufuhren. 
Diese Wrkgg. werden gleichfalls durch Atropin aufgehoben. (J . Pharmacol. exp. Thera
peutics 46. 375—85. Dez. 1932. Cairo, Egypt, Pharmacol. Departm ., Egyptian 
tJniv.) Ma h n .

James Colman, Sedocalcium, ein neues Sedatmim. Sedocalcium (Herst. P h a r m a - 
COSMA G. M. B. H., Berlin) wird hergestellt aus aąuimolekularen Mengen Bromcalcium 
u. Calcium lacticum. Verwcndung m it gutem Erfolg bei nervósen Schlafstórungen 
u. dgl. (Med. W elt 7. 129. 28/1. 1933. Berlin.) F r a n k .

J. Segall, Liibrokal in  der Praxis. Bei epilept. Patienten bewahrte sich Lubrokal 
(Herst. Ch e m . W e r k e  A l b e r t , Wiesbaden-Biebrich), ein Kom binationspraparat aus 
Br u. Luminal. (Med. W elt 7. 129. 28/1. 1933. Berlin.) F r a n k .

Edward E. Swanson, Uber die relativen prdandstlietisclien Werte der Natriumsalze
der Isoamyldthylbarbitursdure (Am ytal), des Pentobarbitals, Plienobarbitals und Barbitals. 
Zunachst wurde sorgfaltig die Toxizitat der Na-Salze von Amytal, Pentobarbital, Pheno- 
barbiial u. Barbital an R atten  u. K atzen erm ittelt. Dann wurde in vergleichenden 
Verss. an weiCen R atten der Pramedikationswert der 4 Verbb. bei Stickoxyd-Sauer- 
stoff- u. bei Athylen-Sauerstoffanasthesie u. schliefilich der Pramedikationswert an 
Katzen bei Stickoxyd-Sauerstoffanasthesie bestimmt. Na-Amytal u. Na-Pentobarbital 
besitzen prakt. den gleichen W ert. Na-Phenobarbital u. Na-Barbital zeigen eine 
niedrigere hypnot. Wrkg. (J . Pharmacol. exp. Therapeutics 46. 387—94. Dez. 1932. 
Indianapolis, Indiana, L il l y  Res. Lab., E l i  L il l y  and Comp.) Ma h n .

Eicheler, Erfahrungen m it dem neuen Schlafmittel Evipan. Evipan  erwies sich ais
imschadliches leichtes Hypnotikum. (Med. W elt 7. 52—53. 14/1. 1933. Elber- 
feld.) '  F r a n k .

Fr. Keienburg, Uber das neue Schlafmittel Eripan. Vf. berichtet uber giinstige 
klin. Erfolge m it Evipan. (Fortschr. d. Therap. 9. 58—59. Jan . 1933. Bad Blanken- 
burg, Sanator. am Goldberg.) F r a n k .

Max Ernst, Evipan-Natrium, ein neues M ittel zur intrarenosen Allgemeinnarkose. 
Intravenóso Einspritzung von Evipan-Natrium  erzeugt zuverlassige Kurznarkose m it
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vollstandigem Toleranzstadium. (Miinch. med. Wschr. 80.128—30. 27/1.1933. Miinchen, 
Chirurg. Univ.-Polildinik.) F r a n k .

A. C. Ghose, Das Blutcholesterin wahrend der Anasthesie. Nach tódlicher Chloro- 
formvergiftung isfc das Blutcholesterin stark  vermehrt, wahrend einer Chloroform- 
anasthesie ist es gering vermehrt. Nach tódlicher Urethanvergiftung ist kein Anstieg 
des Blutcholesterins zu boobachten. (J. Physiology 77. 97—99. 19/12. 1932. Lucknow, 
Univ., Dep. of Surgery.) W a d e h n .

Frederick Roques, Narkose in  der Oeburlshilfe. i)bersichtsvortrag. Es werden 
besproehen die beruhigenden Mittel (K Br  u. Chloralhydrat, Morpliin allein oder m it 
Hyoscin kombiniert). die eigentlichen Narkotiea (A . u. Chlf., iV20), sowie die hypnot. 
wirkenden Mittel (Nembulal, Pernocton, Averlin, Amylal-Na). (Lancet 224. 177—82. 
28/1. 1933. London, Middlesex Hospit.) H. W o l f f .

Knud Seeher, Behandlung von Celenkleiden mit Sanocrysin. Gelenkleiden, be- 
sonders chroń. Gelenkrheumatismus, wurden durch Sanocrysin giinstig beeinfluBt. 
(Dtsch. med. Wschr. 59. 90—91. 20/1. 1933. Kopenliagen, Bispebjerg-Hospit.) F r a n k .

M. L. Grosskopf, Fluosan. Fluosan ist ein Li-haltiges Kondensat von Terpenen 
u. ungesatt. Fettsauren. Es wird ais Antirheumatieum in Form lokal-percutaner Ein- 
verleibung verwendet. (Wien. med. Wschr. 83. 150. 28/1. 1933.) F r a n k .

Spitta, Ist peroral rerabfolgles Chinin ein Yorbeugungsmiltel gegen Orippel Ais 
Vorbeugungsmittel gegen Grippe empfiehlt Vf. kleine Dosen oral zu nehmendes Chinin 
(0,05 g) in Form von Dragćes. (Dtsch. med. Wschr. 59. 86— 88. 20/1. 1933. 
Berlin.) F r a n k .

Alois Luttenberger, Die Anwendung der Philoninsalbe in  der Dermatologie. Vf. 
verwendete Philoninsalbe m it Erfolg in der dermatolog. Praxis. (Wien. med. Wschr. 
83. 88—89. 14/1. 1933. Wien, Rudolfstiftung.) F r a n k .

Carl Bruck, Słeinkohlenteerpuder (Teersulfoderm) bei der Hautbeliandlung. Tecr- 
Sulfoderm ist eine Kombination von roliem Steinkohlenteer m it Sulfoderm, einem 
l °/0 kolloiden S in fester Bindung an SiOa-Gel cnthaltendem Praparat. (Dtsch. med. 
Wschr. 58. 1365—66. 26/8. 1932. Altona, Stiidt. Krankenh.) F r a n k .

Karl Sponheimer, Erfalirungen mit dem Harndesinfiziens Neolropin. Neolropin 
enthalt ais wirksames Prinzip desinfizierende Farbstoffe u. bewahrte sieh bei Be
handlung postoperativ aufgetretener entzundlicher Stórungen des uropoet. App. 
(Fortschr. d. Therap. 9. 59—60. Jan . 1933. F iir th i. Bayern, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

Karl Preis, t)ber Solu-Salvarsan. Klin. Bericht iiber Solu-Salvarsan. Es liandelt 
sieh um eine gebrauchsfertige stabile Lsg. von Salvarsan, die intravenós u. 
intram uskular injiziert werden kann. (Wien. med. Wschr. 83. 150—51. 28/1. 1933. 
Cscpel, H eilstatte d. Landessozialversicherungsges.) F r a n k .

Jay F. Schamberg und John A. Kolmer, Gifligkeit und physikalische Eigen- 
scliaften von Neosalrarsan verschiedener Herstellung. (Unter M itarbeit von Bernard 
Madden.) Neosaltarsan (Neoarsphenamine) verscliiedener Fabriken wurde auf seine 
Giftigkeit im Vers. an der weiBen B atte  untcrsucht, wobei sieh zeigte, daB 28% der 
gepriiften Praparate eine Giftigkeit aufwiesen, die deutlich gróBer war, ais dem Stan
dard des National Inst. of H ealth entspricht. Ferner zeigte sieh, daB einige Praparate, 
die in ihrer trypanociden W irksamkeit den zu stellenden Anspriichen genugten, bei der 
Priifung auf ihre W irksamkeit gegeniibcr Syphilisspirocliaten unterwertig waren. Es 
wird daher gefordert, daB die Priifung auf trypanocido W irksamkeit durch Stichproben 
hinsichtlich der spirochatociden W irksamkeit erganzt wird. (J. Amer. med. Ass. 100. 
180—84. 21/1. 1933.) II. W o l f f .

A. Hellfors, Akute Neosalvarsanvergiflung mit letalem Ausgang bei Addisonscher 
Krankheit. Eine einmalige, niedrig bemessene Neosakarsaninjektion (0,15 g) fiihrte 
bei einer 42-jahrigen, an ADDiSONseher Krankheit leidenden F rau zu tódlichem Aus
gang. (Bied. Klinik 29. 117—18. 20/1. 1933. Berlin-Lichtenberg, Stadt. Krankenh.) F k .

Edgard de Cerqueira Falcao, Vorubergehende spasmodische Kurzsichtigkeit durch 
Arsanobenzol. Yf. berichtet iiber einen Fali, bei dem nach Injektion von Neoiacol 
(stabilisiertes Salvarsanpraparat) Kurzsichtigkeit des Patienten auftrat, die nach Er- 
reiehung eines Maximums im Laufe eines Monats wieder zuriickging. (Semana mód. 39. 
281—85. 28/7. 1932.) W i l l s t a e d t .

A. Krumeich, Klinisclie Priifung der Wirkung von Arzneimitteln auf den erhohten 
Blutdruck (Pacyl, Telatuten, Padutin, Nierenrindenextrakt). Bei genauer, k rit. Priifung 
m it Hilfe der therapcut. Wahrscheinlichkeitsrcchnung lieB sieh bei keinem der Mittel



cin blutdrucksenkender Effekt nachweisen. (Dtsch. Arch. klin. Med. 174. 527—40. 
12/1. 1933. Berlin, St. Iiedwigs Krankenhaus.) H. W o l f f .

J. K. Parnas und P. Ostern, Uber die Herzwirkung ton Adeninderitaten, ins- 
besondere ton Nucleosiden und Nucleotiden. Adenylsaure aus Muskeln u. das Adenin- 
nucleotid aus Hefenucleinsaure wirken trotz ihrer chem. Verschiedenheit gleich stark; 
dic A rt der Wrkg. der Adenosintripliosphorsaure aus Muskeln ist von der der Adenyl
saure etwas verschieden. Es erscheint charakterist., daB nach Zufiigung der Adenosin- 
triphosphorsiiure zur Nahrfl. das Herz starkere Schlage aufzeiclmet, ais vorlier. 
Adenosin ha t eine etwa 2-mal starkere Wrkg. ais die Adenylsaure, dio Schlagkraft des 
Herzens wird aber nicht beeinfluBt. G uaninderiw . sind wirkungslos, ebenso die Inosin- 
siiuro. Crotonosid erwies sich ganz iihnlich wirksam wio Adenosin, die Wrkg. ist nur 
etwas schwacher. Adenin ist unwirksam u. ebenso 7-Methyladenin. — Allgemein kann 
man sagen, daB die Aminogruppe in 6-Stellung des Purins u. die glykosid. Bindung des 
G-Aminopurins — wahrscheinlieh in Stelle 7 — Bedingung fiir die Herzwrkg. sind. 
Dio weitere Besctzung des Purins u. der Glucidgruppe iindert die Wrkg. nicht. Die 
Desaminierbarkeit der Adenosinwrkg. h a t m it ihrer Herzwrkg. nichts zu tu n : Adenin- 
nucleotid aus Hefenucleinsaure u. dio Adenylsaure aus Muskeln sind ganz verschiedcn 
scliwer desaminierbar, haben aber gleiche, sogar quantitativ  gleiche Herzwrkg. Die 
cbenfalls von EMBDEN aufgestellte Beziehung zwischen Herzwrkg. u. Phosphorylierung 
des Adenosinderiv. ha t fur das Eroschherz n icht allgemein Geltung, donn dio Adenosin- 
triphosphorsaure w irkt nicht schwacher ais dio Adenylsaure. (Klin. Wschr. 11. 1551 bis 
1552. 10/9. 1932. Lemberg, Univ., Med.-ehcm. Inst.) W a d e h n .

Martin Kirschen, Die Behandlung der Hamorrhoiden mit Antipldebin. Antiplilebin 
(Herst. S a c h s .  S e r u m - W e r k  A.-G.) ist eine hoehkonz. Chininlsg. m it Zusatz eines 
Anasthetikumś. Es wurde m it Erfolg bei der Behandlung von Hiimorrhoiden an- 
gewendet. (Wien. med. Wschr. 82- 157G—78. 17/12. 1932. Mariahilfer Spital.) F r a n k .

E. Lauda, Erfalirungen m it Transpulmin. Transpulmin  bewahrte sich bei Be
handlung entzundlicher Erkrankungen der Lunge u. der Bronehien. (Wien. med. 
Wschr. 83. 87—88. 14/1. 1933. Wien, II. Mediz. Univ.-Klinik.) F r a n k .

Car los Floriani, Chemotlierapie der Tuberkulose. Ubersicht uber dic bisherigen 
Verss. auf diesem Gebiete. (Rcv. Centro Estudiantes Farmac. Bioąuim. 22. 65 B bis 
73 B. Aug. 1932.) W i l l s t a e d t .

Daniel Tangl, Die Beliandlung der Tuberkulide mit Ektebin Moro. Bei Behandlung 
der Tuberkulide leisteto Ektebin Moro mehr ais alle sonstigen Behandlungśarten. (Wien. 
med. Wschr. 83. 89. 14/1. 1933. Bodenbach.) F r a n k .

W. Griesbach, Symptomatologie, Diagnose und Tlierapie ton Yergiflungen. Klin. 
Bericht, (Med. W elt 7. 9—10. 7/1. 1933. Hamburg.) F r a n k .

Otfrid Ehrismann, Untersuchungen uber die Aufnahme ton Staub durcli die Aiem- 
wege. I. Mitt. Quantilatite Versuclie uber die Aufnahme ton blei- und kupferhaltigem 
Staub durcli dic Atemwege. In  umfangreichen Verss. an Kaninchen u. Meerschweinchen 
konnte Vf. ais wichtigstes Ergebnis feststellen, daB die Lungen bei der Inhalation 
von Cu u. Pb nur sehr geringe u. anscheinend einigermaBen gesetzmaBig begrenzte 
Mengen aufnehmen. Der tJberschuB wird sehr bald wieder abgegeben, so daB eine 
rasciie Selbstreinigung der Lungen ein tritt. (Z. Hyg. Infekt.-K rankh. 114. 224—68. 
22/8. 1932. Berlin, Hygien. Inst. d. Univ.) F r a n k .

Paul Fortner, Vergiflung durcli cadmiumhaltigen W ein. Dor Wein war durch einen 
App. m it 5 cadmicrten Filtornetzen filtriert worden. Die von der Gesamtmengo des 
so filtrierten Weines (12 hl) aufgenommene Cd- u. Zn-Menge wird auf 168 bzw. 12 g 
berechnet. — Dies ist in der L iteratur der 2. Fali einer Cd-Vergiftung durch ein Lebens- 
m ittel (vgl. G r i e b e l  u . F. W EISZ, C. 1932. 1. 99). (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 
73. 769—74. 8/12. 1932. Prag, Univ.) D e g n e r .

H. Symanski, Serienrergiftung durcli chronische Kólilenozydeinwirkung. Es wird 
eine Serienvergiftung von 7 Fallon chroń. CO-Vergiftung, entstanden in  dem Forschungs- 
laboratoriuin eines Industriewerks, liinsichtlich ihrer Symptome besehrieben u. m it 
bisher Yeróffentlichten Fallon in  der L iteratur vcrglichen. (Arch. Gewerbepathol. 
Gewerbehyg. 4. 199—218. 20/1. 1933. Berlin-Lichtenberg, Augustę Vilctoria-
K rankenh.f F r a n k .

Werner Weise, Magen-Darmerkrankungen durch clironisclie Schwefelkohlenstoff- 
und chronische Schwefelwasserstoffinhalation. Spezielle Bearbeitung der Frage eines 
ursachlichen Zusammenhanges zwischen chronischer Schwefelkolden-stoff- oder Schwefel
wasserstoffinhalation und organischen Magen-Darmerkrankungen. Yf. konnte zeigen,
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daB bereits gei'inge CS2-Doscn im Tiervers., langere Zeit m it der Atmungsluft zugefiihrt, 
Reizwrkgg. auf die Schleimhaut des Magen-Darmkanals ausuben kónnen. Bereits bei
0.6 mg CS2 in 1 1 fand sich eine deutliche katarrhal. Storung. I12S  w ar nicht m it yollcr
Sicherheit ais ursachliehes Moment derartiger Storungen anzuerkennen, beobachtete 
Zirkulationsstórungen in der Diinndarmschleimliaut von m it H 2S chroń. yergifteten 
Kaninchen weisen aber auf die Moglichkeit einer ahnlichen Sehadigung hin. (Arch. 
Gewerbepathol. Gewerbehyg. 4 . 219—79. 20/1. 1933. Berlin-Lichtenberg, Augustę 
Yiktoria-Krankcnh., Hygien. Inst. d. Univ.) F r a n k .

Alfredo Buzzo und Rogelio E. Carratala, Tozische Wirkung der Borsaure und  
der ais Konservierungs- und antiseptische Mittel rerwendelen Borate. Vff. stellten fest, 
daB ein P raparat „Preservalin“, das borsaurehaltig ist, auf yerschiedene Versuchstiere 
tox. w irkt. (Semana med. 39. 1258—59. 3/11. 1932.) W lLLSTAEDT.

C. Hegler, Benzol- und Pliosgemcrgiflungen. I. B e n z o l .  A k u t e  Bzl.-Yer- 
giftung betrifft das Zentralnervensystem u. verlauft etwa unter dem Bilde einer Narkose, 
wahrend sich die c h r o ń .  Bzl.-Vergiftung in 1. Linie durch Storungen des blutbilden- 
den App. manifestiert. Angabe von Bchandlungsmethoden der akuten u. ekron. BzI.- 
Yergiftungen. — II . P h o s g e n .  Nach 4— 6 Stdn. t r i t t  das eharakterist. Lungenódem 
auf, dann Kreislaufstórungen. Die SpiŁtfolgen der Phosgenyergiftung sind yerhaltnis- 
maCig gering. Therapeut. am wichtigsten ist absol. Ruhestellung des Kórpers sofort 
nach der Giftaufnahme. (Med. W elt 7. 10. 7/1. 1933. Hamburg-St. Georg, Allgem. 
Kraiikenli.) F r a n k .

Wilhelm Mami, Aspirinvergiftung mit sekunddrer Herzmuskelschadigung. Ilerz- 
muskelscliadigung bei einem 38-jahrigen Manno nach Selbstmordvers. m it 30 g Aspirin. 
(Med. Klinik 29. 85—87. 13/1. 1933. Hannover, Stadtkrankenh. I.) F r a n k .

Bennhold, Diagnose und erste Therapie der praktiscli wichtigsten Vergiflungen.
1. Teil. Besprochen werden Vergiftungen durch Barbitursaure, Morphium, Godein,
Heroin u. Cocain, dereń Symptome u. anzuwendende Therapie. (Med. W elt 7. 120—22. 
28/1. 1933. Hamburg, Allg. Krankenh. St. Georg.) F r a n k .

Jose Arce, Durch Anilinstifte verursachte Verwundungen. Vf. beschreibt ver- 
schiedene Falle von Vergiftungen durch Verletzungen m it Kopierstift, die chirurg. Bc- 
handlung notwendig machten. Der in dieser Hinsicht gefahrlichste Farbstoff ist das 
MetliylviolM, der am wenigsten gefahrliche das Methylcriblau. In  Verss. m it Hunden 
erwiesen sich 100 mg M ethylvioiett (intravenos eingespritzt) ais todlich. Bei der Sektion 
sind alle Organe violett gefarbt. (Semana mćd. 39- 213— 19. 28/7. 1932.) W lLLSTAEDT.

H. Assrnann, Beobachtungen und Untersuchungen bei der Haffkrankheit 1932. 
(Unter M itarbeit von H. Bielenstein, H. Habs u. B. zu Seddeloh.) Ausgedehnte 
epidemiolog, u. tierexperimentelle Unterss. braehten Vf. zur Erkenntnis, daB die 
Haffkrankheit durch ubermafligen bzw. dauernden Genuf3 von Fischen aus dem Gebiet 
des óstlichen Frischen Haffs verursacht wird, wobei korperlicher Betatigung vielfach 
eine auslosendc Bedeutung zuzukommen seheint. Vf. nim m t an, daB die aus den 
Konigsberger Kanalisationswassern u. dem AbfluB zweier Cellulosefabriken gemischtcn 
Abwasser die Haffkrankheit erzeugende Schadlichkeit dem Haff zufuhrcn. (Dtsch. 
med. Wschr. 59. 122—26. 27/1. 1933. Konigsberg, Mediz. Univ.-Klinik.) F r a n k .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Heber W. Youngken, Untersuchungen uber Psylliumsamcn des Handels. Angaben 

iiber Asche- u. Schleimgeh., sowie Schwellungsfaktor von franzós., span. u. dcutschen 
Psylliumsamen. (J. Amer. pbarmac. Ass. 21. 1265— 73. Dez. 1932. Boston, Mass., 
College of Pharmacy.) DEGNER.

P . Dumont und A. Declerck, Das Kólaextrakt des Belgischen Arzneibuches IV .  
Eine Nachpriifung der Klagen einiger Fabrikanten iiber die angebliehe Unmógliekkcit, 
ein K olaextrakt jnit dem vom Belg. Arzneibuch (BAB.) geforderten Koffeingeh. von 
10°/n aus gewohnlichen Kolanussen nach dem Verf. des BAB. herzustellen, ergab, daB 
die Geh.-Forderung u. Verf.-Vorschrift des BAB berechtigt sind. (J . Pharmac. Belgiąue 
15. 19—21. 8/1. 1933. Lab. de 1’Inspection des Pharmacies.) D e g n e r .

H. Breddin, Standardisierte Mutterkompraparale. M utterkorn sollte ausschlieB- 
lich in Form der grob gepulvertcn, entfetteten, bei 70° getrockneten, standardisierten 
Drogę vorratig gehalten werden. Aus dieser liiBt sich mittels des yom Vf. erfundenen 
Diakolationsverf. des Fluidextrakt schnell u. m it bestimmtem Geli. in so kleinen Mengen
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bereiten, wic sie in der wegen geringer H altbarkeit erwiinschten kurzeń Zeit verbrauclit 
werden. (Pharmaz. Ztg. 77. 1348—49. 24/12. 1932.) D e g n e r .

J . Biichi, Uber die Eignung wasseriger Losungen von Trockenexlraklen der Phanna- 
copoea Helvetica V ais Ersatz fu r  einige frischbereitete Dekolcie und Infuse. Dic wss. 
Lsg. eines nach Vorschrift der in Vorbereitung befindlichen 5. Ausgabe des Scliweizer. 
Arzneibuches (Schw. A.-B. 5) im Vakuum bereiteten u. auf einen Gcsamtalkaloidgeh. 
von 1,95—-2,05% eingestellten Trockenextraktes aus Ipecacuanhawurzel ist in jeder 
Bcziehung — Verhiiltnis E m etin : Cephaelin, Alkaloidausbeute, Konstanz der Zus., 
H altbarkeit, Einfachhcit der Operationen, Sparsamkeit an App., Stoff u. Zcit — 
imstande, das Infusum zu ersetzen, tcilwcise diesem sogar iiberlcgen. Dic sog. „Kon- 
zentrato", z. B. 1: 20, sind dagegen zu verwerfen. — Fiir die entsprechenden Zu- 
bereitungen der Chinarinde, Dekokt u. Trockenextraktlsg., gilt das gleichc, es sei denn, 
daB dic noch ungeklarte Frage, ob in dieser Drogę den Alkaloiden oder den Gerbstoffen 
dio ton. Wrkg. zuzuschreiben sei, zugunsten der Gerbstoffe entschieden werde. In  
diesem Falle miifito die Vorschrift des Schw. A.-B. 5, nach der die Gerbstoffe ais 
,,Ballaststoffe“ weitgehend cntfcrnt werden, m it dcm Ziel einer besseren Gerbstoff- 
ausbeute geiindert werden. (Pharmac. Acta Helvetiae 7. 199—219. 227—49. 361—81. 
31/12. 1932. Lausanne, Univ.) D e g n e r .

Wolfgang Brandrup, Wirkungsoerlusle und Triibungsersclieinungen des Pepsin- 
weines. Erganzendc Bemerkungen zu einer frtiheren Arbeit des Vf. (C. 1932. II. 1471). 
Beim Klaren von Pepsinwein durch Milch, Eiweifi oder Gelatinc findet sieh der gróBte 
Teil des Pepsins im Nd. — Filtration durch verzinnte Filtcr veranla(3t Triibung, Fil- 
tration durch Y ersilberte  Filter nieht. (Pharmaz. Ztg. 77. 1334. 21/12. 1932. Cottbus, 
Kronen-Apotheke.) D e g n e r .

John C. Krantz jr. und C. Jelleff Carr, Die Wasscrstoffionenkonzentration der 
Rosenwassersalbe. Bei der Bereitung der dem Unguentum leniens DAB. 6 (Coldcream) 
ahnlichen Rosenwassersalbe der USP. spielt die Oberflachenspannung der wss. Fl. 
keine erhebliehe Rolle. Verss. m it yerschiedenen anderen Salzen an Stelle des von 
der USP. vorgeschriebcnen Borax ergaben dereń Eignung zur Bereitung eines guten 
Coldcream, soweit sie ein ph =  9,17 bewirken; ebenso eignen sieh freio Alkalien in ca.
0,1-mol. Konz. Besonders wird das Mg-Oleat empfohlen, da es eine neutralc, haltbare 
W.-in-Ólemulsion u. im Gegensatz zum Borax m it anderen Arzneimitteln keine un- 
vertraglichen Mischungen ergibt. (J. Amer. pharmac. Ass. 21. 1291—93. D ez. 1932. 
Bureau of Chem. State of Maryland, Departm. of Health.) D e g n e r .

C. O. Lee und H. G. Dekay, Eine Untersucliung uber Rosenwassersalbe. Eine 
groBe Anzahl verschiedener Vorsehriften zu Rosenwassersalbe (vgl. vorst. Ref.) der 
drei Typcn a) m it pflanzlichen Olen, b) m it fl. Paraffin, c) m it weiCem Vaselin u. einer 
gemischten Salbengrimdlage aus W ollfett 5, weiCem Wachs 5 u. weiCem Vaselin 90 
werden in Tabellenform zusammengestcllt u. bzgl. ihrer prakt. ^ichtigen Eigg., wie 
Haltbarkeit, Konsistcnz u. Farbę, besprochen. (J. Amer. pharmac. Ass. 21. 1294—99. 
Dez. 1932. Lafayette, Indiana, Purdue Univ., School of Pharmacy.) D e g n e r .

J. Leon Lascoff, Unguentum aguae rosae. (Vgl. vorst. Reff.) Fur die neuc USP 
werden die beiden folgenden Vorschriften zu Coldcream, die eine m it Pflanzen-, dic 
andere (in Klammern) m it Mineralól, vorgeschlagen: 125 (120) g W alrat u. 120 (146) g 
weiBes Wachs zerkleincrt auf dem Wasserbadc schmelzen, 560 g geprefites Mandclol 
(533 g fl. Paraffin) zusetzen u. unter Riihren bis zur gleichmaCigen Schmelze erwarmen, 
eine auf dic Temp. des geschmolzcncn Fettgemisches erwarmte Lsg. von 5 (10) g fein 
gepulvertem Borax in  190 (190) g W. zusetzen, kaltruhren u. 0,5 (0,5) g Rosenól zu- 
setzen. (J. Amer. pharmac. Ass. 21. 1299—1303. Dez. 1932.) D e g n e r .

E. V. Christensen, Calciumnalriumlactal. Neben genauen Angaben zur Herst. 
von N a-Lactat Vorschriften fiir das P raparat. (Arch. Pharmac. og Chem. 40 (90).
5— 15. 1/1. 1933. Kontroll-Lab. d. Apothekervereinigung Danemarks.) E . M a y e r .

G. Aurisicchio, Uber ein neues organisclies Jodwismulsalz: Jodwismntsalz des Hexa- 
melhyldiaminoisopropanoldijodids. Hexamcthyldiaminoisopropanoldijodid gibt m it dem 
KRAUTschcn Reagcns (K J-B iJ3) einen karmesinroten Nd., der sieh ais wahres Jod- 
wismutdoppclsalz der Verb. erweist. Vf. schreibt dem Salz die Formel I  zu:

I  2Bi J 3 • CH(OH)[CH2 • N(CH3):) • J ]2 
Die Darst. der Verb., dereń pharmakolog. Anwendung VorteiIe gegeniiber dem Jod- 
wismutsalz des Chinins bietet, wird beschrieben u. eine schnelle u. prakt. Methode 
zur Jod- u. Wismutbest. in der Verb. angegeben. (Ind. chimica 7. 1358— 60. Okt.
1932.) F i e d l e r .
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Cesare Serouo, Die Fabrikation der organtherapeutischert und biologischen Produkle. 
Beschreibung der Herst. von D ruscnextrakten m it Glycerin u. ihrer Verarbeitung 
in Italien. (Progressi Ind. chim. ital. I. Decennio Reginie fascista 1932. 475— 84. 
i ło m .)  R . K . M u l l e r .

P. Dumont und A. De Clerck, Experimentelle Sł-udic iiber einige neue Andsthetica 
der Novocaingruppa (Panthesin, Panlocain, Larocain). Besprochen werden Zus., chem. u. 
physikal. Eigg. (L6slichkeitsverhaltnisse), sowie charakterist. u. zur Unterscheidung 
der Verbb. untereinander u. yon Novocain u. Cocain geeignete Rkk. (J. Pharmac. 
Belgiąue 14. 779—81. 795—98. 13/11. 1932. Lab. de 1’lnspection des Pharm.) D e g n e r .

Chemiselie Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von chlo- 
rierlem Carvacrol. Carvacro) wird m it chlorierenden Mitteln behandelt. Z. B. laBt 
man 140 Teile S 0 2C12 in 150 Teile Carmcrol cintropfen u. erhitzt mehrere Stunden. 
Beim Aufarbeiten erhalt man l-Methyl-4-isopropyl-2-oxy-5-chlorbenzol (Kp.12 135—136°,
F. 42—43°). Bei Anwendung der doppelten Menge S 02C12 oder beim Weiterchlorieren 
von Monochlorcarvacrol en tsteh t l-Melhyl-4-isopropyl-2-oxy-3,5-dicldorbenzol (F. 45 bis 
40°, swl. in W., 1. in A. u. Alkalicn). Die Chlorierung kann auch m it Cl2 in Eg. bei Ggw. 
eines Cl-tJbertragers erfolgen. Die Prodd. dienen ais Desinfektionsmittel. {F. P. 736 304 
vom 22/8. 1931, ausg. 22/11. 1932.) N o u v e l .

Lehn & Fink Inc., Bloomfield, iibert. von: Emil Klarmann, Jersey City, und
Louis W. Gatyas, Bloomfield, V. St. A., Herstellung von Monoathern des Hydro- 
chinons. Hydrochinon wird m it Alkyl- oder Aralkylhalogeniden in wss. oder alkoh. 
Lsg. in Ggw. von Alkali oder in Xylollsg. bei Abwesenheit von Alkali kondensiert. 
Z. B. erhalt man folgende Monoalher des Hydrochinons: 7i-Propylather (F. 50—57°), 
Isopropyldther (Kp .4 117°), n-Butylather (F. 64—05°), n-Amylatlier (F. 49—50°), Iso- 
amylather (F. 48—49°), n-Hexylalher (F. 48°), n-Heplyliither (F. 60°), n-Octylather (F. (10 
bis 61°), n-Nonyldtlier (F. 68,5°), Phenyldthyldther (Kp .4 182—1S4°), Phenylpropyl- 
ałher (F. 75—76"). Die Prodd. dienen ais bactericide Miltel. (A. P. 1883 952 vom 
17/8. 1931, ausg. 25/10. 1932.) N o u v e l .

Lehn & Fink Inc., Bloomfield, iibert. von: Emil Klarmann, Jersey City, und
Louis W. Gatyas, Bloomfield, V. St. A., Herstellung von Monoiithern des liesorcins. 
Resorcin wird m it Alkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Cyeloparaffinhalogeniden in wss. oder 
alkoh. Lsg. in Ggw. von Alkali oder in Toluol- oder Xylollsg. bei Abwesenheit von 
Alkali kondensiert. Z. B. erhalt man folgende Monoalher des liesorcins: n-Amylather 
(Kp.c 140°), Isoamyldther (Kp .3 132°), n-Butyldther (Kp.5 132°), n-Propyldther (Kp., 
117°), Hexyl-, Heptyl-, Octylather, Cyclopropyl-, Cyclopentyl-, Cyclohexyldther (Kp.„ 160°,
F. 123°), p-Chlorbenzylather (Kp .1:1 235°, F . 73°), Benzyldther (Kp.g 200°, F. 70°), 
Phenyldther (Kp .0 205°, F. 42°), Ńaphthyl- u. Anthracenylalher. Die Prodd. dienen 
ais bactericide Mittel. (A. P. 1888 827 vom 12/3. 1931, ausg. 22/11. 1932.) Ń o u y E L .

Wintlirop Chemical Co. Inc., New York, iibert. von: Otto Eisleb, Hofheim 
a. Taunus, Herstellung von p-Butylaminobcnzoesdure-fl-dimethylaminodthylestcr. Gleichc 
Teile 4-Bulylaminobenzoesdure (I) [erhaltlich aus 4-aminobenzoesaurem Na u. Butyl- 
bromid (II), F. 153—154°] u. fl-Dimclhylamuiodthaiwlhydrochlorid werden in m it HC1 
gesatt. Toluol suspendiert u. unter Durchlciten eines HCl-Stromes 10 Stdn. auf 150° 
erhitzt. Beim Aufarbeiten erhalt man 4-Butylaminobenzoesdure-fi-dimethylaminodthyl- 
esler in Form farbloser K rystalle vom F. 4.3° u. K p., 210°. Das Hydrochlorid sclim. bei 
147— 148°, das P ikrat bei 120°, das N itra t bei 131—132°. Mit Oxalsiiure bildet der 
E ster ein 11. neutrales u. ein wl. saures Salz. Der Ester kann auch aus 4-Butylamino- 
benzoesduredthylestcr (erhaltlich aus 1 u. A., F. 69—70°) u. fS-Dimethylaminoathanol 
unter Freiwerden von A., aus d-Butylaminobcnzoesdure-fi-chloruthylester (erhaltlich aus
I  u. Athylenchlorliydrin, F. 64—65°) u. Dimethylamin oder aus 4-Aminobenzoesaure- 
p-dimełhylaminoathylester u. II hergestellt werden. E r dient ais Andsthelicum. (A. P. 
1889 645 yom 22/6. 1932, ausg. 29/11. 1932. Schwz. Prior. 22/12. 1930.) N o u v e l .

Scottisli Dyes Ltd., Grangemouth, Schottland, Herstellung von Derivaten der 
Benzol-, Naphthalin- und Acenaphthenreihe. Zu dem Ref. nach E. P. 315 200; C. 1930.
I . 893 ist folgendes nacbzutragen: AuBer der l-Aminonaphthalin-4,6,8-trisulfonsaure (I) 
lassen sich ais Ausgangsstoffe yerwenden: l-Aminonaphthalin-3,6,8-trisulfonsdure, — 
l-Amino-8-oxynaphthcilin-3,G-disidfonsaure, — die aus letzterer durch Alkalischmelze 
nach D. R. P . 75 097 erhalthcliel-Amino-3,S-dioxynaphthalin-6-sulfonsdure, — 2-Amino-
5-oxyndphthalin-7-sulfonsaure, — 2-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfoiisdure, — 1-Anii- 
no-2-methylbenzol~(-sulfonsaure, — Sulfnnilsaure, — 4-Aminoacenaphthen-5-sulfonsaure-,
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ais Saurechloride: Nitrobenzoylchloride, — Nitrotoluylchloride, — Nitrocinnamoyl- 
chloride, — Nilronaphthoylchloride, — l-Nitrcmaphthalin-5-s-iilfonsaurechlorid ais SchluC- 
kondensationsmittel ohne Nitrogruppen im Mol.: Acetylchlorid, Benzoylchlorid oder 
p-Toluolsulfochlorid. Man kann durcli mehrmaligc Kondensation m it Nitroacyl- 
ehloridcn u. naohfolgende Red. sowie SchluBkondensation m it Benzoylchlorid aus I 
eine Verb. m it einer K ette von 4-Aminobenzoylresten nachst. Zus. erhalten:
(H 03S)3 • C10H 1-NH-CO-C0H4-N H  • CO-CGH.,-NH • CO-C6H,-NH-CO-C0H.r NH-COO6H 5 
Sie ist ais Trinatriumsalz ein braungelbes oder lederfarbenes Pulver u. findet therapeul. 
Verwendung im chroń. Stadium kokkogener Infeklionen u. nichtmetall. Vergiftungen. 
Andere Sulfonsiiuren finden m it Erfolg bei akiiten baktericiden Infeklionen, besonders 
durch Staphylokokken, Pneumokokken oder Influenzabakterien, Verwendung. Sie 
vermciden auch einen Scliock, der bei der Yerwendung von Nicotin, Arecolin u. Coniin 
ein tritt. Injiziert man z. B. einem Kaninchen 0,001 g Ergamin, so verendet es an 
der gleichen 14 Tage spater eingespritzten Dosis. Injiziert man jedoch das obige Prod. 
aus der l-Aminonaphthalin-4,6,8-trisvlfonsdure 7 Tage naeh der ersten Injektion des 
Ergamins oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt vor der zweiten Injektion, so t r i t t  
ein Schock nicht ein. Es sind noch Beispiele angegeben fur die Herst. von: Benzoyl- 
m-amuwbenzoyl-m-aminobenzoyl-m-aminóbenzoyl-o-toluidinsulfosaure, ausgehend von 
l-Amino-2-methylbenzol-4-sidfonsdure, m-Nitrobenzoylchlorid u. Benzoylchlorid, — Ben- 
zoyl-p-aminobenzoyl-l-aminodioxynaphthalinnwnosulfonsdure, ausgehend von 1-Amino-
3,8-dioxynaphthalin-6-svlfonsaure, p-Nitrobenzoylchlorid u. Benzoylchlorid, -— p-Toluól- 
sulfonyl-p-aminobenzoyl-p-aminobenzoyl-p-aminobenzoiyl-l-aminonaphthalin-3,6,8-trisul- 
fonsaure, ausgehend von p-Aminóbenzoyl-p-aminóbenzoyl-p-aminóbenzoyl-l-aminonaph- 
thalin-3,6,8-trisulfonsaure u. p-Toluolsulfochlorid, — Benzoyl-p-methyl-m-aminobenzoyl- 
m-aminobenzoyl-p-aminobenzoyl-l-amino-8-oxynapht!ialin-3,6-disulfonsdure, ausgehend 
von l-Amino-8-oxymphthalin-3,6-disulfonsaure sowie je 1 Mol. p-Nitrobenzoylchlorid, 
m-Nitrobenzoylchlorid, p-Nethyl-m-nitrobenzoylchlorid u. Benzoylchlorid m it Zwischen- 
red., — Benzoyl-p-aminobenzoyl-p-aminobe.nzoylaminoacenaphthensulfonsaure, ausgehend 
yon 4-Aminoacenaphthen-5-sidfonsdure, 2 Moll. p-Nitrobenzoylchlorid u. 1 Mol. Benzoyl
chlorid, — Benzoyl-o-aminobenzoyl-o-aminobenzoyl-l-ammcmaphthalin-4,6,8-tri$ulfon- 
saure, ausgehend von I, 2 Moll. o-Nitrobenzoylchlorid u. 1 Mol. Benzoylchlorid, — sowio 
von Bisbenzoyl - p - aminóbenzoyl -3,5- diaminobenzoyl -1 -aminonaphthalin-4,6,8-trisulfon- 
sdure nachst. Zus., ausgehend von I ; 1 Mol. 3,5-Dinitrobenzoylchlorid, 2 Moll. p-Amino- 

(H 0 3S)3 • C10H,, ■ NH • CO • C0H 3 • [NHCO • C„H( • NH • CO ■ C0H 6]„ 
benzoylchlorid u. 1 Mol. Benzoylchlorid. (D. R. P. 562 897 KI. 12 o vom 21/12. 1928, 
ausg. 1/11. 1932. E. Prior. 3/1. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

E. Merck, Darmstadt, Darstellung von Carbaminoylcholinchlorid. Zu dem Ref. 
nacli D. R. P. 539329; C. 1932.1. 2867 ist nachzutragen, daC man durch 4-std. Erhitzen 
von Carbaminsdure-fl-chlordthylester N H , ■ CO • O ■ CH2 • CH2 • Cl m it Trimełhylamin u. 
Bzl. auf 110—120° unter Druck das Carbaminoylcholinchlorid NH; • CO • O • CH,, • CH2 • 
N '(CH 3)3-C1, aus CH3OH +  A. Krystalle, E. 205— 207°, 11. m it neutraler Rk. in W., 
etwas schwerer 1. in  Alkoholen, erha.lt. Die wss. Lsg. ist hochbestandig u. zeigt eine 
ungewohnlieh starko Wrkg. auf das gesamte parasympath. Neruensystem. (Schwz. P. 
154 952 vom 25/4. 1931, ausg. 16/8. 1932. D. Prior. 8/5. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

F. Hoffmann-La Roche&Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Herslellung von di-
substituierten Carbaminsdureestem von aromatischenHydroxylverbindungen. Zu dem Ref. 
naeh E. P. 359 865; C. 1932. I. 582 ist folgendes nachzutragen: Der Methylphenyl- 
carbaminsaureester des m-Dimethylaminophenols, aus A. Krystalle F. 84°, ist swl. in W.,
11. in organ. Lósungsmm., wie A., A., Bzl. u. Chlf., die wss. Lsgg. der Salze u. ąuartaren 
Ammoniumverbb. spalten beim Erhitzen kein Isocyanat ab u. yerlieren ihre therapeut. 
Wrkg. nicht; Dimethylsulfatadditionsprod., in  Acetonlsg. in der K alte dargestellt, aus A. 
Krystalle, F. 163°, 11. in W. — Dimethylcarbaminsaureester des 8-Oxychinolins, aus A. 
Krystalle, F. 80°, 11. in A., A., Bzl. u. Chlf., swl. in  W .; Hydrochlorid F . 193°, Dimethyl
sulfatadditionsprod. F . 139°. Die Verbb. haben eserinartige Wrkg. (Schwz. P.P. 
156 033, 156 034 vom 10/3. 1931, ausg. 1/10. 1932. D. Prior. 2/1. 1931. Zuss. zu 
Schwz. P. 153 628; C. 1928. li. 2846.) S c h o t t l a n d e r .

Parkę, D avis& C o., Detroit, iibert. von: Adolph M. Hanson, Minnesota, 
V. St. A., Herstellung von Eztrakten aus Nebenschilddriisen (I). Von F e tt móglichst 
befreite I  werden m it HC1 (vorzugsweise 0,4 gewichts-°/0ig) etwa 2 Stdn. gekocht. 
Aus der erkalteten u. m it dest. W. verd. Lsg. trenn t man das F e tt ab, neutralisiert die 
Lsg. teilweise, filtriert u. dampft ein. Das Prod. bewirkt bei subcutaner Yerabreichung
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eine Erhóliung des Ca-Geh. des Blutes. — Man kann aus der HCl-Lsg. auch m it Phos- 
phorwolframsaure einen Nd. fallen, der zwar in W. unl. ist, aber in Form einer Sus- 
ponsion in sterilem Ol therapeut. yerwendet werden kann. (A. P. 1 890 851 vom 30/3. 
1925, ausg. 13/12. 1932.) A l t p e t e r .

Wolfgang Schmidt, Danzig, Yerfahr&n zur Reinzuclitung von im  Menschen- und 
Tierkorper parasitisch vegetierenden Kleinlebewesen und zur Gewinnung von besonders ivirlc- 
sameń Kulturen gegen Geschwiilste aller Art, 1. dad. gek., daB man in einem Liebigs Fleisch- 
extrakt, Pepton u. Glucose enthaltenden Nahrboden Hyplien- oder Sprofipilze oder beide 
sieli bis zu einem bestimmten Zeitpunkt entwickeln liiBt, dann diese durch F iltration 
entfernt, worauf man den so erhaltenen, die Stoffwechselprodd. dieser Pilze enthaltenden 
Nahrboden m it den zu ziiehtenden Parasiten impft. — 2. dad. gek., daB man den 
Entwicklungszyldus jeweils unterbricht, um die Formen der Kleinlebewesen zu gewinnen, 
die sieh ais die geeignetsten zur Herst. einer wirksamen Vaccine u. eines Seriims er- 
wiesen haben. — 3. dad. gek., daB man unter Belassung der lebenden niederen Pflanzen, 
wie Hyphenpilze u. Sproppilze, dem Nahrboden fortgesetzt Bestandteile u. Stoffwechsel
prodd. dieser zufiihrt, die ais Nahrstoffe fiir die Parasiten dienen. (D .R . P. 567 566 
KI. 30 h vom 27/1. 1932, ausg. 5/1. 1933.) S ch u tz .

Maximilian Reiss, Prag, M itlel zur Wundbehandlung. Man vermiseht Kollodium 
m it einem blutstillenden Mittel u. einem z. B. m it Ringerlsg. hergestellten Muskel- 
ex trak t u. triigfc die Mischung ohne L uftzutritt auf die W unde auf. Z. B. werden in 
100 ccm 1. Kollodiumduplex 0,5 g Nebennierenextrakt u. 3 g Ichthyol gel.; die Lsg. 
wird m it 2 g Muskelextrakt yermiseht u. noch etwa 2 g Borsaure zugesetzt. (Tsche- 
chosl. P. 37 576 vom 9/9. 1927, ausg. 25/9. 1931.) ~ S c h o n f e l d .

Carl Sternberg (Erfinder: Chaim. Thaler, Wien): Mittel gegen Rheumatismus, 
Ischias, Neuralgie usw. Man lóst LiOH  durch Kochen m it Fettsduren in Ester en t
haltenden ath . Olen, z. B. Fichtcnnadelól bei Ggw. von A. bis zur neutralen Rk. Naeli 
Unterss. des Erfinders en tsteht hierbei eine Terpenarylalkylsalz des Li. (Oe. P. 130 798 
vom 12/9. 1930, ausg. 10/ 12. 1932.) S c h u t z .

Rowley Charles Donovan, London, Verfahren zum Entkeimen von Fliissigkeiten, 
dad. gek., daB man die zu entkeimende FI. der Wrkg. von Schallwcllen aussetzt, dereń 
Freąuenz mindestens 1/10000 Sek. betragt. Die Schallwellen, dereń Ereąuenz je naeh 
Bedarf yeranderlieh ist, werden gleichzeitig naeh yersehiedenen Richtungen durch die 
gegebcnenfalls bewegtc FI. bei bestimmten Tempp. geschickt. (Ung. P. 104 554 vom 
20/4. 1931, ausg. 2/11. 1932. E . Prior. 10/5. 1930.) G. K on ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Desinfektions- und Kon- 
servierungsmiltel, bestehend aus Diarylsulfiden, in welchen die Arylgruppe mindestens 
durch e i n e  Hydroxylgruppe u. gegebcnenfalls andero Elemente oder Gruppen, wie 
Halogene, Cyan-, Benzyl-, Arsinsauregruppen u. dgl. substituiert sind. Die Verbb. 
werden in freier oder Salzform, fest oder gel., fiir sieh oder in Gemeinseliaft m it in- 
differenten Tragern oder anderen Desinfektions- u. Konservierungsmitteln gebraucht. 
(Holi. P. 28170 vom 4/10. 1930, ausg. 15/10. 1932. D. Prior. 7/10. 1929.) K u h l i n g .

6. Analyse. Laboratorium.
Fritz Friedrichs, Uber das Losen festsitzender Glasschliffrerbindungen. Das Fest- 

sitzen von Glasseliliffen kann durch Verklemmen, Verquellen oder Verkitten bewirkt 
werden. In  allen Fallen wird das Festsitzen durch zu groben Schliff u. zu festes Ein- 
drehen begiinstigt. Gegenmittel sind bei Verklemmen kurzes Enviirmen der Hiilse, 
(zweckmaBig unter Kiihlung des Kernes), bei Verquellen u. Verkitten insbesondere 
axialer Zug oder Druck, am besten durch Verscliraubung. (Chem. Fabrik 6 . 40. 18/1.
1933. Stutzerbach, G r e i n e r  & F r i e d r i c h s  G. m . b . H.) R . K. Mu l l e r .

Fritz Friedrichs, Geeichte und genormte MefS- und Mischzylinder. Vorschlage zur 
Vereinheitlichung der Eieh- u Normungsvorsehriften (Anderungen in der Teilung, 
den Fehlergrenzen u. in den Anforderungen an den Werkstoff.) (Glas u. A pparat 14.
9—11. 22/1. 1933.) ' R . K . Mu l l e r .

Fritz Friedrichs, Mefiflaschen fiir  grofle Fliissigkeitsmengen. (Chem.-Ztg. 57. 20. 
7/1. 1933.) E c k s t e i n .

E. L. Harrington, Die „Rotelte“ oder ein Apparat zur sclmellen und genauen Iiand- 
habung kleiner Fliissigkeitsmengen. (Vgl. C. 1930. II . 3604.) Ais AbschluB- u. Fiillyorr. fiir 
Buretten yerwendet Vf. ein an diese angeschmolzenes oder durch Schlauch yerbundenes 
Glasrohrstiiok, das mehrfach schraubenfórmig gewunden ist (,,Rotette“ ). Die Yorr.
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client ais Ersatz fiir den sonst yerwendeten Gummiballon. Vf. bcsehreibt die Handhabung 
u. die Vorteile der Einrichtung, dic bei Vermeidung von Vcrunreinigungen durch Halm- 
fett u. dgl. eine genaue Einstellung des Fl.-Vol. in der Biirette ermoglicht. (Science, 
New York [N. S.] 7 7 . 21— 23. 6/1. 1933. Saskatchewan, Can., Univ.) R . K . M u l l e r .

Walter Grundmann, Uber die Abliangigkeit der Traglieit der Thermometer von der 
Viscositiit der in  ihnen verwendeten Indicalorflussigkeiten. Die Traglieit von Thermometern 
wird auf Grund einer aus der Theorie der W armeleitung abgeleiteten Formel definiert. 
Bei der experiraentellen Best. des Tragheitskoeff. ergaben sieli Unterschiede des Triig- 
lieitskoeff. je liachdem, bei welcher Temp. gearbeitet wird. Vf. verm utet darin einen 
EinfluB der Viscositat der Thermometerfl. u. ihrer Temp.-Abliangigkeit. lii der Tat 
ergibt der Vergleich eines m it Penlan u. eines m it Kreosot gefiillten Thcrmometers, 
daB im crsten Fali sowohl die Traglieit, ais aueh die Viscositiit der Fiillfl. groB, im 
zweiten Fali klein sind. — An 2 m it Kreosot gefiillten Thermometern wird die Alterung 
der Traglieit untersucht; dabei wird das eine Thermometer dauernd dem EinfluB der 
Sonnenstrahlung u. von Kaltcbadcrn ausgesctzt, das andere bei Zimmertemp. auf- 
bewahrt. Bei beiden Thermometern t r i t t  eine VcrgróBerung des Tragheitskoeff. m it 
der Zeit ein u. zwar bei dcm ersten eino starkere VergrdBerung. Dies hangt m it der 
vom Vf. beobaehteten Viscositatserhóhung der Kreosotóle bei Alterung (ygl. C. 1931.
II. 3485) zusammen. — Ferner wird iiber Messung der Tragheitskoeff. an m it A ., Toluol, 
lig , Amylalkohol gefiillten Thermometern berichtet. (Physik. Z. 34. 75—77. 15/1. 1933. 
Breslau-Krietern, Meteorolog. Obscrv.) ElSENSCHlTZ.

W.-W. Loebe und R. Kiihn, Eine neue Feinwaage fu r  kleinste Oewiclde. Es wird 
eine Torsionsfederwaage beschrieben, die prakt. ohne Lagerreibung u. ais Betriebs- 
waage yerwendbar ist, weil sie keine so vorsichtige Behandlung erfordert, wie die bis- 
her bekannten Feinwaagen. Sie wird fabrikationsmaBig fiir die Maximalbelastungen
1,5 u. 3 mg liergestellt (Fa. Bartsch , Qu ilitz  & Co., A. G., Berlin NW. 40). (Z. 
Instrum entenkunde 53. 21— 27. Jan. 1933. Berlin.) Sk a l ik s .

Sanford F. Essig, E in  Oasrentil mil Quecksilberver.schhi/3. Ein Yentil fiir Gas- 
zufiihrung in ein Vakuumsystem wird beschrieben. (Rev. sci. Instrum ents [N. S.] 3. 
762—G3. Dez. 1932. Camden [N. Y.], RCA Victor Co.) Sk a l ik s .

E. N. da C. Andrade und K. E. Spells, E in  Viscosimeler zur genauen Unter- 
suchung fliichtiger und hygroskopisclier Fliissigkeiten. Das Viscosimeter ist nach dem 
Prinzip des OsTW ALDschen App. konstruiert. Die Capillare, u. die Behiilter, welelie 
die Fl. yor u. hinter der Capillare aufnehmen, bilden ein U-Rolir. Alle losbaren Verbb. 
zwischen Glasteilen sind durcli Schliffe liergestellt; die Schliffc sowie die Glashiiline 
sind so sorgfaltig gearbeitet, daB k e in erle i H a h n fe t t  e rfo rd e rlich  ist. Um nach der 
Messung die Fl. wieder in ihren Behiilter zuriickzufórdern, dient eine Pumpe, bestehend 
aus einem Glasrohr, in welchem ein eingeschliffener Eisenpfropfen von auBen mittels 
eines Magneten liin- u. herbewegt werden kann. Die A pparatur wird zur Messung der 
inneren Reibung von Bzl.-Propyłalkoholgcmischen verwendet. (J . sci. Instrum ents 9. 
316—-19. Okt. 1932. London, Univ. u. Univ. College.) ElSENSCHlTZ.

Joseph R. Spies. Yerbcsserte Methode zum Abschmelzen der Capillarrohren fu r  die 
liastsche Abdnderung der Bargerschen Methode,. Molekulargewichte zu bestimmen. Beim 
Auszielien des CapiUarrolires m it den zu yergleichenden Lsgg. laBt. m an auf der einen 
Seite einen kleinen Stutzen stehen, der beim Auszielien des anderen Endes etwas yon 
der einen Lsg. aufnimmt. Vor dem Abschmelzen des anderen Endes wird der Stutzen 
abgebrochen. Man yerwendet besser gróBere Glasplatten ais Unterlage, ais R ast 
angibt, u. a tz t einen feinen Strich auf. (J . Amer. chem. Soc. 55. 250. Jan . 1933. College 
Park, Maryland, Univ., S tat. of Insecticide Diy.) W. A. R o tii.

Paul Vonwiller, Uber den heutigen Stand der Mikroskopie im  auffallenden Licht. 
Die Mikroskopie im auffallenden Licht ist yon besonderer W ichtigkeit fiir die Vital- 
mikroskopie, speziell fiir die klin. Unters. der lebenden H aut, fiir die Capillaroskopie, 
fiir Unterss. ani lebenden Auge u. Gehirn. Fiir schwachere VergróBcrungen geniigt 
dic schriige Beleuchtung, fiir die eine Reihe von Hilfsmethoden geschaffen worden 
sind. Starkere VergróBerungen erfordern die Anwendung des Opakilluminators oder 
des Ultropaks, die vom Vf. im Hinblick auf ihre Anwendungsbereiche besprochen 
werden. (Z. wiss. Mikroskopie mikroskop. Techn. 49. 289—303. Dez. 1932. Moslcau, 
Staatl. Wissenschaftl. Forschungsinst. f. Physiol.) R oll.

L. S. Ornstein und H. C. Burger, Eine Eichmełhode fiir  eine Normallampe mit 
Linienspeklrum. Fiir die Berechnung absol. Intensitaten aus Plattenschwarzungen 
yerschiedener Spektrallinien ist es notwendig, zum Yergleich ein Spektrum von bc-
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kannter Intensitatsverteilung in bezug auf A auf dio P latte z u drucken. Der Vergleich 
mit kontinuierlichen Spektren aus Temp.-Strahlen ha t Schwierigkeiten wegen der 
Beriicksichtigung der Dispersion des Spektrographen u. der Linienbreite. Deshalb 
wird eine Vergleiehshehtquelle m it Linienspektrum entwickelt: H e- odor Hg-GEISSLER- 
Rohre, dereń Capillarc von einem Łuftstrom (in umhullendem Bohr) umspult wird, 
mit Liehtfiltern ( S c h o t t  u . G e n .)  oder Fliissigkeitsfiltern. Das Intensitatsverhaltnis 
von Spektrallinien wird m it absol. geeichter Oberflachenthermosaule gemessen. (Z. 
Physik 76. 777—79. 1932. Utrecht, Physik. Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

E. Gaviola und Peter Pringsheim, Ober die Woodsche Metliode zur Trennung der
D-Linien. Es werden die Interferenzerscheinungen diskutiert, dic bei der WoODschen 
Methode (vgl. Physic. Rev. [2] 11 [1918]. 70) zur Trennung der beiden D-Linien m it 
Hilfe einer planparallelen (Juarzplatte auftreten. Dabei zeigt sich, daB die Methode 
nur dann giinstige Resultate gibt, wenn der Offnungswinkel des angewandten Strahlen- 
biindels 1° nicht wesentlich iibersehreitet. (Z. Physik 78. 211— 19. 21/9. 1932. Berlin, 
Physik. Inst. d. Univ.) H o l e Ma n n .

Georg Lockemann, Werner Ulrich und Theodor Kunzmann, Cólorimetrische 
Bestimmungen unter Anwendung eines besonderen Bohrchengestelles. Ausfuhrliche Be- 
schreibung eines tragbaren Gestells m it Schragstellvorr. fur colorimetr. Bestst. bei 
gleichen Schichthohen, geeignet fur chem. u. physiol.-chem. Unterss. Zahlreiche untere 
Nachweisgrenzen, d. h. A nzahly gesuchter Substanz, die in 5 ccm FI. +  1 ccm Reagens 
gerade noch einen erkennbaren Untersehied gegen den Farbton: W. +  Reagens auf- 
weist, werden angegeben. (Chem.-Ztg. 57. 18—20. 7/1. 1933. Berlin, R o b e r t -K o c h - 
Inst.) E c k s t e in .

Santiago A. Celsi, Die Adsorptionsindicatoren. Ihre Anwendungen. tlbersicht. 
(An. F ar mac. Bioquim. 3. Suppl. Nr. 6. 81—88. 31/8. 1932.) W i l l s t a e d t .

E lem en te und anorganische Verbindungen.
R. Ruyssen, Ozonbestimmung durch Absorptionsmessungen mittels photoeleklrischer 

Zelle. (Vgl. C. 1933. I. 90.) Zur Best. des Ozons laBt sich sein Absorptionsvermógen 
gegeniiber den Na-D-Linien heranziehen. Fiir die Intensitatsmessungen wird eine 
Vakuumphotozelle benutzt. Die Methode ist brauchbar fiir 0 3-Konzz. zwischen 2 u. 
5% . (Natuurwetensch. Tijdsehr. 15. 6—13. 15/1. 1933. Gent, Lab. f. analyt. Chemio 
d. Univ.) A s c h e r m a n n .

F. M. Hamer, Eine Methode zur Bestimmung von Jod in organischen, selenhaltigen
Verbi?idungen. Die Substanz wird wie tiblich nach Ca r iu s  verasclit. Nach Offnen 
des Rohrs wird das Gomisch in ein Becherglas gespult, 1 Stde. gekoclit u. dann sd„ 
dam it das AgSe in Lsg. bleibt, durch einen Goochtiegel filtriert. Der AgJ-Nd. wird 
erst m it kaltem  W. zur Entfernung des AgN03 gewaschen u. dann zur Entfernung 
des etwa noch yorhandenen AgSc 100 ccm sd. 20°/„ig. HNOa langsam durchgesaugt. 
Der AgJ-Nd. wird dann wie iiblich bei 110° getrocknet u. gewogen. Die Methode gibt 
sehr gute Resultate, besonders bei Se- u. J-haltigen Farbstoffen. (Analyst 58. 26— 27. 
Jan . 1933. Wealdstone, Middlesex, Research Labor., K odak Ltd.) R o m a n .

Al. Ionesco-Matiu und A. Popesco, Bestimmung der Phosphorsaure- und Olycero- 
phosphationen nach der mercurimetrischen Methode. (J . Pharmac. Chim. [8] 16 (124). 
471—78. 1/ 12. 1932. — C. 1932. II. 3125.) S c h o n f e l d .

P. Ackermann, Ober die Bestimmung von Calciumoxyd in  Chlormagnesium und 
Magnesiumsulfat, Laugen und Salzen, sowie in Magnesiumozyd und Magnesiumcarbonał. 
Zur Ca-Best. werden 10 g MgCl, m it 80— 100 ccm 96°/0ig. A. unter Zusatz von 1 ccm 
ca. 2 n. Na2SO.l-Lsg. 10 Min. geschiittelt u. auf kleiner Nutsche durch ein hartes F ilter 
abgesaugt, der Ruckstand gel., evtl. filtriert u. Ca" ais Oxalat m it NH,,C1-Zusatz ge- 
fallt. Der N a2SO,-t)berschuB darf nicht zu hoch sein. ZurAnalyse von MgCl2-Laugen 
werden diese oingodampft, bis sio k. erstarren, m it 50— 100 ccm A. ausgeschuttelt u. 
wio zuvor yerfahren (Ggw. von MgS04 m acht N a2S 04-Zusatz iiberflussig). MgO u. 
MgC03 werden (2—5 g) in wenig HC1 gel., nach Zusatz von N a2S 04 bis zur Erstarrung 
eingedampft, k. m it A. aufgenommen u. geschiittelt wie oben. Sollen neben CaO auch 
Fe20 3 u. A120 3 im  Ruckstand bestimmt werden, dann ist schwach alkal. Rk. erforder- 
lich. Bei MgS04 werden 2—5 g Salz oder Lauge m it iiberschiissiger Sodalsg. gefallt, 
abgesaugt (kleine Nutsche), der Nd. teils abgeschabt, teils m it h. W. in 200 ccm-Becher- 
glas gespult, m it HC1 ungefiihr neutralisiert, nicht zuviel N a2S 04-Lsg. zugesetzt, ein
gedampft u. wie oben weiter yerfahren. Ins F iltra t der Sodafallung geht nur etwas 
MgC03, nicht CaC03. Die Ndd. sind schon nach kurzer Zeit grob krystallin u. gut

XV. 1. 108
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filtrierbar. Dic CaC20 4-Fallung kann m it KMnO.j-Lsg. kontrolliert werden. (Cliem.- 
Ztg. 57. 39. 14/1. 1933. Solvayhall.) R. K. Mu l l e r .

W. R. Schoeller, Analylische Untersuchungen iiber Tantal, Niob und ihre mine- 
ralischen Begleiler. XXIV. Eine rerbesserte Methode zur Trennung des Tant ais vom 
Niob. (X X III. vgl. C. 1933. I. 977.) Vf. beschreibt eine verbesserte Methode zur 
Trennung des Tantals rom  Niob, die auf einer fraktionierten Fallung der Oxalatlsg. 
dureh Tannin beruht. Dio Brauehbarkeit des Verf. wird an kiinstlich liergestellten 
Gemisohen gezeigt, in denen das Verhaltnis Ta20 5 :N b 20 5 die W erte 4: 1, 1: 4, 3: 2 u. 
1: 300 besitzt. (Analyst 57. 750—56. Dez. 1932. Aldgate, London, The Sir John Cass 
Techn. Inst.) " D u s in g .

A. Pinkus und L. Ramakers, Uber die Manganbestimmung nach dem Verfahren 
von Procter Smith. I . Vff. untersuchen den Mechanismus der Oxydation von Mn” zu 
M nO / m ittels (NH4)2S20 8 in Ggw. von HNOs u. AgN03. Die Oxydationsgeschwindig- 
kcit nimm t m it der Temp. u. der Anfangskonz. an (NH4)2S20 8 u. AgN03 zu, dagegen 
m it steigender Anfangskonz. an M n" u. Saure ab. Bei geniigendem UberschuB an 
(NH.,)2S20 8 u . nicht zu lioher Temp. yerlauft die Oxydation linear m it der Zeit. Die 
Rk. sclieint, wie auch aus der beobachteten Induktionsperiode ]iervorgelit, in 2 Stufen 
zu erfolgen, dereń erste (2Ag‘ +  S20 8"  +  2H„0 ^  Ag20 2 +  2SO,," +  4 H ’) ais lang- 
samere die Gesamtgeschwindigkeit der Rk. regelt, das gebildete Ag20 2 reagiert mit 
M n" nacli der Gleichung 2M n" +  5Ag20 2 +  4H ' — >- 2M nO/ - f  10Ag' -f  2H 20 . F ur 
die Mn-Best. nach S m i th  (Chem. News 90 [1904], 237) ergibt sich eine Hóchstkonz. 
von 10~3 g-Atom Mn u. I g  — Aquivalent H N 03 oder H 2S 04, eine Mindcstkonz. von
0,5 Mol (NH.i)2S20 8 u . 5-10“3 Mol AgNO., im Liter. Die Oxydation muB bei Beginn 
der T itration m it As20 3 gebremst werden, was am einfachsten durch Zugabe eines 
tfberschusses an H 2S 04 geschehen kann. (Buli. Soc. chim. Belgiąue 41. 529—48. 
Nov. 1932.) " R . K. M u l l e r .

A. Pinkus und Ch. Aronsfrau, Uber die Manganbestimmung nach dem Verfahren 
von Procter Smith. I I .  (I. vgl. vorst. Ref.) Bei der T itration des aus M n" durch Oxy- 
dation m it (NH4)2S20 8 entstandencn M nO / m it N aA s02-Lsg. werden auf einige 
Zchntel %  genaue Ergebnisse erhalten, wenn der Faktor As20 3: MnO.,' =  0,916 gesetzt 
wird (Mittel aus 135 Verss. m it 0,2°/o Fehler). Dieser Faktor ist unabhangig von der 
Mn-Konz. (untersucht zwischen 0,008—0,04 g/Litcr) u. auch von der H 2S 0 4-Konz. 
(bis zu 2,5 g-Aquivalent/Liter). Fe s to rt auch in grófierem tJberscliuB iiber Mn nicht, 
wenn vor der T itration etwas konz. H 3P 0 4 zugesetzt wird, um die gelbe Farbę des F e '"  
zum Versehwinden zu bringen; auf diese Weise laBt sich Mn auch in einem Stahl m it 
nur 1,5% Mn bestimmen. Audi N i ist ohne EinfluB auf die Genauigkeit der Titration, 
wenn eine Konz. von ca. 1,6 g/Liter n icht uberschritten wird, fiir Co betragt diese 
Maximąlkonz. etwa 0,07, fiir Cr 0,09 g/Liter. Das Verf. eignet sich daher auch zur 
Best. von Mn in Co u. Cr enthaltenden Spezialstiihlen. (Buli. Soc. chim. Belgique 41. 
549—64. Nov. 1932. Briissel, Univ., Lab. f. analyt. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

Alfred Stock, Hermann Lux, Friedrich Cucuel und Herbert Kóhle, Zur mikro- 
melrischen Bestimmung kleinster Quecksilbermengen. In  Erganzung zu einer fruheren 
Arbeit (C. 1931. I. 3491) werden yerschiedene Fehlermóglichkeiten bei dem damals 
beschriebenen Verf. u. die MaBnahmen fiir ihre Vermeidung besprochen. 1. Die Hg- 
Verluste beim Vertreiben des Cl werden yermieden, wenn man die Lsg. mehrere Stdn. 
im bedeckten Becherglas auf dem W .-Bad erwarmt. Kochen oder Durchleiten von 
C 02 fiihrt zu Verfliichtigung des Hg. 2. Beim Fallen des Hg ais Sulfid aus salzsaurcr 
Lsg. ist ein Cl-tlberschuB schadlicli, zur Chlorierung des HgS-Nd. ist dagegen ein 
Cl-UberschuB erforderlich. In  salpetersaurer Lsg. ist die HgS-Fallung u. -Chlorierung 
genau nach folgender Meth. auszufuhren: Man laBt den HgS-Nd. iiber Nacht unter 
H 2S-Druck stehen, saugt die FI. ohne den Nd. sehnell durch einen Porzellanfiltertiegel, 
lóst das festgesaugte Sulfid mittels Durelisaugen eines Cl-Stromes, filtriert die H aupt- 
menge des yorher wie sonst chlorierten Sulfids durch denselben Tiegel, wascht den S 
m it wenig W. aus, siiuert das F iltra t m it HC1 an u. beliandelt erneut m it H 2S. 3. Vor- 
sichtsmaBregeln beim Dest. allerkleinster Hg-Mengen. 4. Zu hohe Hg-W erte sind durch 
ganz geringe Hg-Gehh. der Reagentien bedingt, yor allem des Cl, dessen aus zinnober- 
haltigen Gummischlauchen stammendes Hg durch Verfliissigung des Cl auf 0,1 y/50 1 Cl 
herabgesetzt werden kann. Uberhaupt ist die Priifung aller Reagenzien auf Hg bzw. 
Blindyers. dringend erforderlich. Der Titer auBerst verd. HgCl2-Vergleichslsgg. andert 
sich aUmiihlich durch Adsorption des Hg an die Glaswand. Bei genauester Einhaltung
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aller beschriebenen Vorscliriften werden dic theoret. Hg-W erte bis zu 0,01 y  Hg hcrab 
gefunden. (Angew. Chem. 46. 62—65. 21/1. 1933. Karlsruhe, Teebn. Hochsch.) E c k .

Cl. Peters, Mikrodokimastische Anreicherung und spektralanalytische Bestimmung 
der Edelmetalle. Beschreibung einer Best. von Ag, Au, Bu, Rh, Pd, Os, Ir, P t ohne 
Zuhilfenahine chem. Trennungsverf. durch mikrodokimast. Anreieherung in einem 
Pb-Regulus. Der groBte Teil des Bleies wird dann abgetrieben u. der Rest spektral- 
analyt. untersucht. Angaben iiber die Eichungen u. iiber die geringsten Mengen, die 
bestimm t werden konnen. (Metallwirtsch'., Metallwiss., Metalltechn. 12. 17— 19. 13/1.
1933. Gdttingen, Mineral.-petrograph. Inst. d. Univ.) TEOMEL.

O rganische Substanzen.
Fernando Calvet und Leopoldo Mosąuera, Beitrage sur organischen Halbmikro- 

elementaranalyse nach Sucharda und Bóbranski. Vff. haben gefunden, daB die Halb- 
mikromethoden nach Su c h a r d a  u. B ó b r a n s k i  (Sammlung VlEW EG, Heft 94 [1929]) 
auch bei Verwendung yon Benzingas ais Heiząuelle gute Ergebnisse liefern. Vff. haben 
die Methoden etwas modifiziert, z. B . benutzen sie zur Absorption des C02 Asearit an 
Stelle von Natronkalk. Das Erhitzen des P b 0 2 auf 180—200° erfolgt nach dem Vor- 
schlag von B o e t iu s  durch sd. Dekalin (Kp. 192“). F iir Substanzen m it hohem Kohlen- 
stoffgeh. empfiehlt sieh dio Anwendung des yon Sa s c h e k  (C. 1931. I I . 1322) an- 
gegebenen Kunstgriffs zum Abwagen ganz kleiner Mengen auf einer gewolmlichen 
Analysenwaage. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 30. 853—64. Nov. 1932. Santiago, 
Facultad de Ciencias.) W i l l s t a e d t .

R. J. W. Le Fćvre und J. Pearson, Bemerkung zu einem spezifischen Aceton- 
nachweis. Der jiingst von R a w  (vgl. C. 1932. I I . 2343) empfohlene Acetonnachweis 
ist nach den Unterss. der Vff. fiir Aceton nieht spezif., m an erhiilt auch m it Brenz- 
traubensaureathylester, Acetophenon u. verschiedenen Substitutionsprodd. des letzteren 
positiye Ergebnisse. Der Nachweis yersagte boi anderen Ketonen, namlicli dem Athyl- 
ester der Acetessigsiiure, Cyclohexanon, Diathylketon, Acetylaceton, Phenylaceton, 
Methylatliylketon, Benzylidenaceton u. Prppiophenon. (J. Soe. chem. Ind., Chem. & 
Ind. 51. Transact. 433—34. 30/12. 1932. London, The Ralph Forster Lab. of Organie 
Chemistry, Univ. College.) B a r z .

E. A. Luin, Unterscheidung von Saccharose, Olucose und Laclose. In  w., schwach 
alkal. Lsg. geben Glucose u. Lactose m it Pikrinsaure tiefrote Farbung. Mit Resorcin u. 
konz. HnSO,, t r i t t  in jedem Falle tiefrote Farbę beim Erwarmen auf; Saccharose bildet 
sofort eine Triibung u. die Lsg. wird braunstichig, Glucose: langsame Triibung; Lactose: 
die Lsg. bleibt auch beim Abkuhlen klar. Die Rkk. dienen nur zum Nachweis e i n e s  
der genannten Zucker, fiir Gemische sind sie nieht anwendbar. (Pharmac. J. Pharm acist 
129 ([4] 75]). 371. 2 9 /1 0 .1 9 3 2 .) E r l b a c h .

Joseph Rosin und F. C. Hitchcock, Nachweis von Dexlrose und Saccharose in  
Lactose. An Stello des Verf. der USP. X  zum Nachweis von Dextrose in Lactose wird 
folgende Methode empfohlen: 5 g feinst gepulverten Milchzucker m it 25 ccm A. (70 Vol.- 
% ) innerhalb 30 Minuten hiiufig schiitteln, filtrieren (F), 5 ccm F eintrocknen, Riick- 
stand in 5 ccm W. losen, wenn notig filtrieren, 5 ccm B a e f o e d s  R-eagens zusetzen,
3 Minuten in sd. W. tauchen u. dann 25 Minuten bei Zimmertemp. steli en lassen: 
ro ter Nd. zeigt Dextrose an. •— N a c h w e i s  v o n  S a c c h a r o s e  i n  L a c t o s e :
10 ccm F eintrocknen, Riickstand in 9 ccm W. losen, 1 ccm HC1 (25%) u. 0,1 g Resorcin 
zusetzen; in dunnwandigem Reagensglas 8 Minuten in sd. W. tauchen. Deutlich gelbe 
oder roto Farbung zeigt Saccharose an. — Auch zum Nachweis von Dexlrin  in Lactoso 
wird ein Verf. angegeben: 1 g in 10 ccm W. losen, 1 Minutę kochen, auf Zimmertemp. 
abkuhlen, 1 Tropfen stark  verd., eben noch gelb gefarbte J-Lsg. zusetzen: rote, yiolette 
oder blaue Farbung zeigt D extrin bzw. Starko an. (J . Amer. pharmac. Ass. 21. 1282 
bis 1286. Dez. 1932. Rahway, New Jersey, M e r c k  & Co., Inc.) D e g n e r .

K u rt W ólfel, Uber die Verwendbarkeit der jodometrischen Ammoniakbestimmungs- 
methode von Skrabal-Artmann zur Bestimmung von Harnstoff. Bei der Umsetzung von 
Harnstoff m it alkal. Hypobromitlsg. u. nachheriger jodometr. Best. des Hypobromits 
tr i t t  ein Defizit von 9— 14% der Harnstoffmenge ein, das durch Umlagerung eines Teiles 
des Harnstoffs in Ammoniumcyanat wahrend der Rk. m it der alkal. Hypobromitlsg. 
bewirkt wird. W ird jedoch das Cyanat durch Mineralsaure in Ammonsalz umgewandelt 
u. auf dieses erneut Hypobromitlsg. einwirken gelassen, wie bei dem von W e r n e e  
fiir gasvolumetr. Best. angegebenen Yerf., so laBt sieh die Methode auch fiir die titri- 
m etr. Best. von Harnstoff anwenden. Nach grundlicher Unters. der yerschiedenen

108*
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Fehlerąuellen wird eine Arbeitsvorsclirift fiir die Best. von 0,02—-0,2 g Harnstoff in 
50 ccm neutraler Lsg. unter Verwendung von 0,5-n. Hypobromitlsg., die in erheblichem 
UberschuB angewandt werden muB, angegeben. Fiir die Best. wird ein besonderes 
Rk.-GefaB vorgeschlagen, um bei der nachherigen Umsetzung m it K J  Jodverluste zu 
yermeiden. Die zur T itration benutzte Tliiosulfatlsg. muB wegen der Unvollstandigkeit 
der Hypobromit-Zers. auf reinen Harnstoff gestellt werden. W ird genau naeh der an
gegebenen Vorschrift gearbeitet, insbesondere auch die Reihenfolge des Zusatzes der 
Reagenzien eingehalten, so lafit sich der Harnstoff m it einer Genauigkeit von ± 0 ,5°/o 
bestimmen. Bei Amvendung verdiinnterer ais 0,5-n. Hypobromitlsg. ist die Umsetzung 
unvollstandig; die Unyollstandigkeit nimm t m it der Verdiinnung zu. Die sehr 
stórenden, durch Nitritbldg. u. den Bromatgeh. der auf Vorrat hergestellten H ypo
bromitlsg. bewirkten Nachbliiuungen bei der Titration lassen sich durch Ansauern m it 
HC1 ii. darauffolgendes Abstumpfen m it Na2H P 0 4 • 12 H ,0  erhebhch vermindern, 
woyon in der Arbcitsvorschrift Gebrauch gemacht wird. (Z. analyt. Chem. 90. 170—81. 
Juli 1932. Reichenberg, Bóhmen, Lab. d. Hóheren Staatsgewerbeschule.) R o m a n .

R. Folch und O. Fernśndez, Verwendung des Fenosulfats und des Bromwassers 
zum Nachweis einiger substituierter Phenole. W ahrend die bei der Einw. von Ferri- 
chlorid auf Adrenalin erhaltene Griinfarbung instabil u. fiir colorimetr. Bestst. deshalb 
nicht brauclibar ist, erhalt m an eine intensive u. bleibende Griinfarbung, wenn man zu 
einer sehr verd. Adrenalinlsg. erst einige Tropfen einer 5°/0ig. Ferrosulfatlsg. u. dann 
einige Tropfen Bromwasser gibt. Die Rk. wird auch vom AdreTialon gegeben. Hier 
erhalt man m it FeSO., eine Violettfarbung, die auf Zusatz von Bromwasser in Griin 
iibergeht. — Auch in anderen Fallen, in denen m it Ferrichlorid instabile Fiirbungen 
entstehen, ergibt die beschriebene Methode sichere Ergebnisse, z. B. erhalt man m it 
Thiocól (Guajacolsulfonat des K) auch bei Ggw. mancher sonst stórenden Stoffe eine 
violette Farbrk. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 30. 851—52. Nov. 1932.) W il l s t a e d t .

Bestandteile v o n  Pflanzen und Tieren.
Bernardo Braier, Bestimmung der Milchsaure in  biologischen Fliissigkeiten. Die 

Methode von F r ied em a n n , Cotonio  u. Sh a f f e r  (C. 1927. I I .  2215) wird ausfuhrlich 
besproehen. (Rev. Centro Estudiantes Farmac. Bioąuim. 22. 83 B—97 B. Sept. 
1932.) W il l s t a e d t .

H. A. Oelkers, W. Raetz und K. Rintelen, Vber quantitative Alkaloidbestim- 
mung, insbesondere des Atropins, im  Tierkorper. Es werden Verff. angegeben zur ąuanti- 
tativen Best. von Alkaloiden, besonders des Atropins, in wss. Lsg. u. in tier. Organen 
mittels F l e is c h m a n n s  Lsg. (vgl. C. 1929. U . 1332). Naeh diesen Verff. wrird die Ver- 
teilung des Atropins naeh Injektion auf die Yersehiedenen Organe u. Ausscheidungen 
untersucht. Einzelheiten bzgl. der Verff. u. Unters.-Ergebnisse im Original. (Arch. 
Pharmaz. Ber. dtseh. pharmaz. Ges. 270. 520—39. Dez. 1932. Rostock, Univ.) D e g n k r .

A. D. Marenzi und R. Gerschman, Einige Bemerkungen zur Bestimmung des 
Kaliums im  Blut. Die von Vff. (C. 1932. I. 2211) beschriebene Methode wird wrie folgt 
modifiziert: Der Nd. wird an s ta tt 2-mal, 3-mal m it je 5 ccm W. ausgewaschen. Zum 
Lósen des Nd. verwendet man an s ta tt 0,1 ccm HC1 0,02—0,05 ccm. Die Resultate bei 
der Ausfiihrung der Bestst. an m it Trichloressigsiiure enteiweiBtem u. an Yeraschtem 
Plasma waren ident. (An. Farmac. Bioąuim. 3. 107— 11. 30/9. 1932.) W i l l s t a e d t .

Adolfo Escudero, G. Waisman und Ernesto Portatadino, Die quantitative Be
stimmung der Acetonkorper. Vff. sehlagen leichte Modifikationen der Methode Yon 
Me s sin g e r  zur Best. von Aceton u. Acetessigsaure u. der Methode yon Sh a f f e r - 
]\Ia r io tt  (J. biol. Chemistry 16 [1914]. 276) zur Best. von p-Oxybuttersaure vor. 
(Rev. Centro Estudiantes Farmac. Bioąuim. 22. 122— 28. Okt. 1932.) W il l s t a e d t .

H. Th. Schreus und C. Carrie, Weitere Mitteilung zur quantitativen Porphyrin- 
bestimmung im  Ham. Vff. geben eine spektroskop. Methode zur quantitativen Best. 
von Porphyrin im H arn an. Sie berulit im Prinzip darauf, daB die In tensitat der Ab- 
sorptionsstreifen yon Porphj'rinlsgg. dem Porphyringeh. proportional ist. Bzgl. Einzel- 
lieiten vgl. Original. (Klin. Wschr. 12. 146—48. 28/1. 1933. Dusseldorf, Mediz. 
Akademie.) F r a n k .

M. Royer, Methode zur klinischen Bestimmung des Urobilins. Die Methode des 
Vf. besteht darin, daB in der zu untersuchenden Lsg. (dereń H erst. je naeh dem Unters.- 
Material — Urin, Faeees, Galie usw. — etwas Yerschieden ist) durch Zusatz von Zn- 
Salzen Fluorescenz hervorgerufen u. diese m it der einer Testlsg. Yon Trypaflayin yer- 
gliclien wird. Yf. beschreibt einen einfaehen App. zur Ausfiihrung des Yergleichs (Abb.
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im Original). Vf. eiclit dic Trypaflavinlsg. durch Vergleich m it einem Mesobilirubinogcn- 
prapara t von H. F is c h e r . Ais Stammlsg. dicnt eine Lsg. von 10 mg Trypaflavin in
11 W ., von der zur Herst. der eigentliehen Vergleichslsg. 5 ccm auf 11 verd. werden. 
1 ccm dieser Lsg. entspricht nach den Bestst. 0,000 0128 mg Urobilin. — Die Aus- 
fiihrung einer Best. wird beschrieben. (Semana mód. 3 9 .1348— 50.10/11.1932.) W i l l s t .

G. Vitte, Uber die Oegenwart und den Naclnceis der Diathylbarbitursaure im  Liąuor 
cerebrospinalis. Bei einem Falle von Vergiftung m it Diathylbarbitursaure (Veronal) 
fand diese sieli im Liąuor u. wurde darin nach folgondem Verf. nachgewiesen_: m it 
1—-2 Tropfen HC1 ansauern, m it 5— 6 Voll. A. ausschiitteln, ath. FI. abtrennen, A. ab- 
dest., Ruckstand in NH3-F1. losen, m it Tierkohle erwarmen (W.-Bad), filtrieren, m it 
HC1 schwach ansauern, m it 5— 6 Voll. A. ausschiitteln, ath. FI. in Sclialchen eintrocknen, 
Ruckstand in 1 Tropfen 1: 10 verd. N H 3-F1. losen, von dieser Lsg. 1 Tropfen u. Mkr. 
m it 1 Tropfen 1 : 10 verd. H 2SO.i yersetzen: charakterist. Krystalle der Diathylbarbitur
saurc. (Buli. Tray. Soc. Pliarmac. Bordeaux 7 0 . 255—56. 1932.) D e g n e r .

Fernando C. Rusguellas und Elena Croce, Experimentelle Untersuchung iiber die 
Differenzierung, die die Gramfarbung hervorbringt. I. Mitt. Bei der GRAM-Farbung 
sind ais GRAM-positiv nur diejenigen Bakterien zu betrachten, die tief yiolettschwarz 
oder dunkelblau gefiirbt sind, nicht mehr oder weniger rote Tónungen, die auf einen 
sekundaren Vorgang zuriiokzufiihren sind. Vff. empfehlen die Anwendung yon Methyl- 
yiolett, das dunkle, reinc Farbungen ergibt. (An. Farmac. Bioąuim. 3. 121— 24. 30/9. 
1932.) W i l l s t a e d t .

L. S. Mc Clung, Zur Reaktionsanderung bei der Sterilisalion von Pflanzenezlrali- 
kullunnedien. Besonders bei K arotten u. Tomatennahrboden tra ten  bei yersehiedenen 
Siiuregraden erhebliche Verschiebungen des ph nach der sauren Seite hin auf, Ver- 
meidung durch Zusatz von Phosphatpufferlsg. (J. Bacteriol. 24. 457—59. Dez. 1932. 
Austin, Univ. of Texas.) Gr o s z f e l d .

Mark F. Boyd, Eine Bemerkung iiber die Prdparierung von Anophelinschnitten zur 
Untersuchung. Die Śchnitte werden 5 Min. m it taglich frischbereitetem F ixativ  (30 Teilc 
gesatt. wss. Pikrinsaurelsg., 10 Teile 40%ig. Formalin, 2 Tcile Essigsaure) behandelt, 
dann 2 Stdn. in W. gespult, 1 Stde. in einer Miscliung yon 1 g H am atin, 50 ccm 90°/o>g- 
A., 30 g Kalialaun, 1000 ccm W., 20 ccm Essigsaure gelegt u. yor dem Einlegen in 
Phenolxylol durch A. entwassert. (Amer. J . Hyg. 16. 836—38. Nov. 1932.) M a n z .

— , Die Britische Pharmdkopoe 1932. Ausfiikrlichc Besprechung der im Sep- 
tember 1932 in K raft getretenen 6. Ausgabe des Brit. Arzneibuches. (Pharmaz. Ztg. 78. 
37—40. 64—66. 11/ 1 . 1933.) D e g n e r .

Ph. Fischer und Ph. Horkheimer, Die Priifung der Arzneisloffe. K rit. Be
sprechung u. Abanderungsvorschlage zu den Prtifungsyorschriften folgender D . A. B. 6- 
Artikel: Acidum phenylathylbarbituricum, Lobelinum hydrochloricum, /3-Naphtholum, 
Spiritus camphoratus, Strophantinum u. Vaselinum album u. flavum. (Pharmaz. 
Ztg. 77 . 1348. 24/12. 1932. Nurnberg, Krankenhaus-Ąp.) D e g n e r .

L. Laporte, Messung der Wasseraufnahme des Glycerins mittels des Viscosimeters. 
Die Wasseraufnahme des Glycerins wird mittels Viscosimeters unter yersehiedenen 
Bedingungen gemessen u. betragt im Maximum etwa 22%. (Buli. Sci. pharmacol. 
39 (34). 284—88. 1932.) P. H. Sc h u l t z .

Georges Deniges, Colorimetrische Bestimmung des Aspirins. Einem Teil der 
Unters.-M. ( ~  5 mg Acetylsalicylsaure [ASS]) 3— 4 Tropfen NH 3-F1., dann 5 ccm W. 
zusetzen, liierin die ASS durch Schiitteln losen, dann 2 Tropfen CuS04 ■ 5 H 20-Lsg. ( l° /0) 
u. 3—4 Tropfen H ,0 2-Lsg. (3°/0) zusetzen: infolge katalyt. Wrkg. des Systems CuS04- 
NH3-H20 2 orangerote Farbung proportional der ASS-Menge. Man kann dann aufkochen 
u. nochmals 4 Tropfen H 20 2-Lsg. (3°/o) zusetzen: intensiyere dunkler braunliche Farbung. 
Beide Farbrkk. eignen sich zu eolorimetr. Best. — KontrolInióglichkeit durch Phenol- 
funktion der ASS: mindestens 1/2 Min. m it M il l o n s  Reagens in der Modifikation 
des Vf. (10 ccm H g(N 03)2-Lsg. [60° Bć] des Handels m it einer Lsg. von 2 g N aN 02 in 
100 ccm W. mischen) sd. erhalten, nach Auftreten der Rotfarbung Nd.-Bldg. durch 
Zusatz von V4 Vol. Eg. yerhuten. (Buli. Trav. Soc. Pharmac. Bordeaux 7 0 . 182— 83. 
1932.) D e g n e r .

L. Rosenthaler, Analytische Notizen. Zum Nachweis von Formaldehyd in  Ogic. 
von Hemmethylentetramin wird dic R k . von L e b b i n  (T h . SABALITSCHKA u . C. H a r - 
NISCH, C. 1926. II. 75) empfohlen. Diese wird durch (CH2)6N4 weder hervorgerufen 
noch gestort. — Uber die Brauchbarkeit des a-Naphthoflavons ais Indicator in  der Jodo- 
metrie (J . F . R e i t h , C. 1930. I. 1011) angestellte ,Verss. ergaben, daB a-Naphtho-
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flavon (0,l°/o i'1 -A.gol.) in schwaeh u. stark saurenLsgg. ein brauchbarer Indicator fiir die 
T itration von freiem J  ist; daB es aber unbrauchbar ist, wo in Ggw. von NaHC03 m it J  
titriert wird. Vorteile gegeniiber der Starkelsg. sind Haltbarkeit u. Brauchbarkeit in stark 
saurer Lsg. (Pharmaz. Żentralhalle Deutschland 73. 737-—38. 24/11. 1932. Bern.) De g .

Juan A. Sanchez, Ober eine neue Reaktion und ein neues Verfahren zum Nachwcis 
und zur Bestimmung des Novocains. Gibt m an zu einigen K rystallen Novocain einen 
Tropfen einer m it 5 Tropfen Eg. auf 10 ccm angesauerten wss. gesiitt. Lsg. von Furfurol, 
so erha.lt man eine schón cosinrote Farbung. Tułocain gibt die Rk. ebenfalls, Stovain 
u. Cocain geben sie nicht. — Novocainchlorhydrat verhalt sich in  wss.-alkoh. Lsg. wie 
eine einbas. Saure, u. kann m it 1/1(>-n. Lauge unter Verwcndung von Phenolphthalein 
ais Indicator titrie rt werden. H a t mail denUmschlagspunkt erreicht, so kann man die 
freie Base nun m it 7 io 'n - Saure nach Zusatz von Rosolsiiure ais Indicator nochmals 
titrieren. (Rev. Centro Estudiantes Farmac. Bioquim. 22. 49—51. Aug. 1932. Buenos 
Aires, Univ.) WlLLSTAEDT.

Car los Sanchez Rey, Beilrag zum Studium und zur Bestimmung des Opium-s. Es 
werden Methoden zur qualitativen u. quantitativcn Best. des Morphins in Opium bc- 
sprochen. (Quim. e Ind. 9- 265—68. Okt. 1932.) W lLLSTAEDT.

A. Hanak, Bestimmung von Menlhol in  Franzbranntwein. Bcschreibung eines 
Verf., das auf der Mcssung der Vol.-Zunahme eines geeigneten, m it A. u. W. nicht misdi- 
baren Losungsm. (CCI.,) beruht, durch welchcs das Menthol aus dem m it 2 Voll. W. verd. 
Franzbranntwein ausgeschiittclt wird. Einzelheitcn beziiglich der Apparatur vgl. 
Original. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 270. 435—41. Nov. 1932. Briinn, 
Chem., analyt. u. technol. U nters.-Inst. des Vfs.) D e g n e k .

Alfred Friedrich, Die P rax is der q u an tita tiv en  organischcn M ikroanalysc. Lcipzig u. W icn:
D eutiekc 1933. (X V I, 209 S.) 8°. M. 6.— .

[russ.] Natalia Iljinitschna Blok, W. A. Nauraow u. N. M. Ronshina, Q ualita tivc  Analyse.
M oskau-Leningrad: G oschim techisdat 1932. (228 S.) R b l. 3.25.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Renato Bonini, Zehn Jalire Entwicklung in  der chemischen Industrie. 15berblick 
iiber Entw. u. Stand der italien. chem. Industrie. (Progressi Ind. chim. ital. I. Decennio
Regime faseista 1932. 537—44. Rom.) R. K. M u l l e r .

T. G. Hunter, Die G-rundłagen der Komung. Durch Kórnung kann eine Ver- 
minderung der W.-Aufnahme u. des Backens hygroskop. Materialien erzielt werden. 
Vf. g ibt einen tjberblick iiber die Verff. u. Vorr. zur Gewinnung verschiedcner Prodd. 
in gekórnter Form. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 8. 404—08. 449—-51. Dez. 
1932.) R . K. M u l l e r .

C. P. Warden, Die Warmeleitfahigkeit und die Bodenwirksamkeil in  einer Rekti-
fizierkolonne. Vf. zeigt, daB der Warmeleitfahigkeit des Bodcnmaterials besondere 
Bedeutung fiir die in einer Rektifizierkolonne nach dem Glockenbodenprinzip erreich- 
bare Fraktionierung zukommt. Verss. m it Boden aus verschiedenem Materiał — 
Vitreosil, GuBeisen, Alpax (Al-Legierung m it 12% Si) — lassen erkennen, daB der 
Fraktionierungsgrad m it der Warmeleitfahigkeit des Bodcnmaterials zunimmt, daB also 
von star ker warmeleitendem Materiał eine geringere Bodenzahl erforderlich ist. Die 
Boden sollen so diinn gewahlt werden ais es aus mechan. Erfordernissen zulassig 
crscheint. Die Vitreosilboden haben sich gut bewahrt, sie haben den Vorzug groBer 
chem. Widerstandsfahigkeit. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. Transact. 405—11. 
23/12. 1932. London, Univ. Coli., R a m s a y  Mem. Lab.) R. K . M u l l e r .

Constantin de Gendre und Charles Paul Bary, Frankreich, Verfestigung fliissiger 
Stoffe. FI. Stoffe werden dadureh in eine festc Form iibergefuhrt, daB man sie mit 
einer Fettsaure u. Alkali yersetzt. Man lóst z. B. in 108 Teilen Eresol 38 Teile NaOH  
u. fiigt zu der halbfesten M. 5—7l/2%  Slearin- oder Palmitinsaure. Das so hergestellto 
Gel kann noch zur Verfestigung der dreifachen Menge Rohkresol dienen. Man kann auch 
niedere Fettsauren, von der Caprinsaure bis zur Laurinsaure yerwenden u. zuerst 
Seife mittels Alkali herstdlen u. dann Stoffe, wie kolloidalen S, H 2S, Hypochlorile 
oder Farbstoffe einfiihrcn. (F. P. 733 283 vom 19/5. 1931, ausg. 3/10. 1932.) D e r s i n .
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Charles Frederick Cross, London, und Alf Engelstad, Vardal, Norwegen, Ver- 
fahren zur Herstellung oder zum Haltbarmachen von Losungen, Emulsionen oder Sus- 
pansionen mittels Ligninderivaten unter Verwendung der konz. Lsgg. der Oxydations- 
prodd. von 1. Ligninverbb., die in den Sulfitcelluloseablaugon enthalten sind, ais Emul- 
gatoren fiir die m it W. nicht mischbarcn Stoffe, insbesondere fiir hohermolekulare 
KW-stoffe, fiir sieli oder in Form ihrer Lsgg. (Vgl. E. P. 263 520; C. 1927. I. 263,
D. R. P. 516 566; u. A. P. 1 878 828; C. 1932. II . 3809.) (Can. PP. 296 756 u. 
296 757 Tom  24/4. 1929, ausg. 21/1. 1930.) M. F. M u l l e r .

Burt, Boulton & Haywood, Ltd., London, und William Ralph Sergeant, 
Essex, Misclien und Emulgieren. In  einer zylindr. Kammer, dic durch Zwischen wancie 
ringformig untertcilt ist, rotieren mehrere stromlinienfórmig profilierte Stabe. Die 
Mischung muB nacheinander durch dic cinzelnen Kammem von auBen nach innen 
flieBen. (E. P. 367 368 vom 16/10. 1930, ausg. 17/3. 1932.) H o r n .

Heenan & Froude Ltd. und George Henry Walker, Worcester, Enlfemen von 
Slaub aus Oasen. Die Entstaubung erfolgt unter dem EinfluB der Zentrifugalkraft 
m it Hilfe cańes Zentrifugengeblases u. einer doppelwandigen zylindr. Kammer. Die 
innere W and besitzt spalt- oder siebfórmige Offnungen. Der Staub dringt in den 
Zwischenrauin der beiden W andę u. sinkt in einen Sammeltank. Das gereinigte Gas 
wird abgesaugt. (E. P. 367120 vom 14/1. 1931, ausg. 10/3. 1932.) H o r n .

Chemical Engineering & W ilton’s Patent Fumace Co., Ltd., Thomas Owston 
Wilton, Norman Wilton, Herbert Edward Jackson Green und Harold Cornwallis 
Mann, London, Rauchgasreinigung. Abgasc m it einem geringen Geli. an S 0 2 kónnen 
durch Waschen m it Kalkmilch oder einer CaC03-Lsg. gereinigt werden. Es wird vor- 
teilhaft in 2 Stufen gearbeitet. In  der ersten Stule wird saures Sulfit u. Sulfat gebildet 
u. in der zweiten Stufe weiteres Ca-Salz zugegeben. (E. P. 360127 vom 18/9. u. 3/12.
1930, ausg. 26/11. 1931.) H o r n .

„Gazolina“ Sp. Akc., Polen, Trennung von fluchtigen Fliissigkeitsgemischen. 
Die bei der Dest. gebildeten Dampfe werden steigenden Drucken ausgcsetzt, so daB 
der Ubergang von einer Tension in die andere sehr rasch erfolgt, unter Abfangen der 
bei jedesmaliger Druckcrhohung kondensierten Dampfe. Man vermeidet dadurch 
das MitreiBen von Dampfen schwerer fliichtiger Fil. wahrend der fraktionierten Dcst. 
(Poln. P. 14 518 vom 29/1. 1929, ausg. 14/11. 1931.) S c h ó n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Flustiglceit fiir  hydraulische 
Gerdte, bestehend aus Glykolen oder Polyglykolen oder dereń Athern oder Gemischen 
dieser, gegebenenfalls unter Zusatz von W. u./oder Polyalkoholen, gek. durch don Zu
satz von Netzmitteln. (D. R. P. 513 482 KI. 23c vom 15/11. 1928, ausg. 28/11. 1930 
u. Schwz. P. 147216 vom 12/9. 1929, ausg. 17/8. 1931. D. Prior. 14/11. 1928.) R i.

Silica Gel Corp., Baltimore, Verfahren zur Herstellung Icatulytisch uńrksamer 
Gele. Das Verf. stellt eine weiterc Umbildung nach D. R. P. 536074 dar u. ist dad. 
gck., daB die Adsorption des reduzierenden Gases durch das Gel bei hóherer Temp., 
z. B. bei Temp. iiber 100° durchgcfuhrt wird. Das reduzierende Gas kann aueh im Gc- 
misch m it einem indifferenten Gas iiber das Gel gelcitet werden. (D .R. P. 566 513 
KI. 12g vom 9/4. 1931, ausg. 22/12. 1932. Zus. zu D. R. P. 536 074; C. 1931. II. 
4097.) H o r n .

Soc. des Carburants Synthetiąues, Frankreich, Herstellung von Hydriemngs- 
und Dehydrierungskatalysatoren. Ais K atalysatoren sollen Oxyde von A l, Th, lic, 
Cr, Zr, Mo oder Ton verwendet werden, die durch Erhitzen auf Tempp. oberhalb 500°, 
besonders von 700—750° wahrend einer Stunde vóllig entwassert sind. Die A ktivitat 
der K atalysatoren soli dadurch erhólit werden. Man erhalt bei der Hydrierung von 
Phenol bei 470° unter 100 a t Druck m it einem auf 750° erhitzten A l2Os eine um 25°/0 
besserc Ausbeute an Bzl. Ein auf 500° erhitztes blaues Molybdanoxyd ergibt bei der 
Hydrierung von Kresol zu Toluol eine wesentlich bessere Ausbeute ais m it einem ge- 
wóhnlichen Oxyd. (F. P. 733 384 vom 2/6. 1931, ausg. 5/10. 1932.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von organisclien 
Verbinduiujen durch Deliydrierung unter Verwendung von Katalysatoren, bestehend 
aus Kobalt oder Eisen oder Metallen der 5. bis 7. Gruppe des period. Systems oder 
dereń Verbb. nach Vorbehandlung derselben bei etwa 200° m it Gasen oder Dampfen 
von Verbb. der Metalloide der 5. bis 7. Gruppe des period. Systems. (Belg. P. 367 038 
vom 18/1. 1930, Auszug veroff. 17/7. 1930. D. Prior. 19/1. 1929.) M. F. M u l l e r .
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II. Gewerbehygiene. Rettungswesen.
T. J. Dixon, V’orrichtung zur Isolierung yon Explosionen in  chemischen Fabriken. 

Es handelt sieh um eine sog. Esplosionskammer von zylindr. Form aus GuBeisen oder 
Blei, welehe oben u. unten je einen Rohrstutzen zum AnsehluB an Gasleitungen besitzt 
u. m it stiickiger Kieselerde gcfiillt ist. Die Esplosionskammer besitzt einen mehrfach 
gefurchten Bleideckel u. s teh t m it dem gefahrdeten Teil der Gasleitung durch den 
oberen Rohrstutzen in Verb. Bei Gasexplosionen zerreiBt der Bleideckel durch den 
Explosionsdruck, wodurch eine W eiterausbreitung der Explosion verhindert. wird. 
Die Vorr. h a t sieh in der P rasis bereits bewahrt. (J .  Soc. chem. Ind., Chem. Ł Ind. 51. 
Transaet. 433. 30/12. 1932.) B a r z .

William P. Rhenby, Infektionen und Unfalle. Vf. bespricht einige Gefahren- 
ąuellen in der Gerberei, besonders die Milzbrandinfektion, Hautreizungen durch Bi- 
ehromatbruhen u. Unfalle an Maschinen. (Lcathcr Manufacturer 43. 311—12. Dez.
1932. New Castle Leath. Mfg. Co.) S e l i g s b e r g e r .

Walter Meyer, Bemerkungen uber die chemisch-physiologische Wirkung einiger 
organischer Fliissigkeiten. Betrachtungen iiber dio gesundheitsschiidlichen Wrkgg. der 
industriell verwendeten Losungs- u. Verdunnungsmittel. (Seifensieder-Ztg. 59. 725—27. 
9/11. 1932.) S c h ó n f e l d .

J. Newton shirley , Ist Telmchlorkohlenstoff in der Industrie gesundheitsschddlich? 
Auf die Gefahren bei der unsachgemiiBen Handhabung von CCI., wird hingewiesen. 
(Rubber Age [New York] 32. 165—67. 10/12. 1932.) G rim m e .

Hans Wolff, Z ur Frage der Giftigkeit von Benzin. Nach inzwischen von anderer 
Seite bestatigten Beobachtungen (H. W o l f f ,  Farben-Ztg. 17 [1911/12]. 1495) sind dic 
Benzine in ihror Giftigkeit voneinander stark  unterschieden, wobei parallel m it der 
Schadigung durch Einatm ung von Dampfen auch die Gefahr der Ekzembldg. besteht. 
Die Giftigkeit is t abhangig vom Geh. an Benzol- bzw. ungesatt. KW-stoffen u. durch 
dereń Entfernung s ta rk  zu reduzieren. Synthet. Prodd., wie Dekalin, Hydroterpentin
u. ahnliche haben nur sehr geringe Reizwrkg. Frisch destilliertes Terpentinól ist relativ 
harmlos. Reizwrkg. iiben hauptsaehlich die Autoxydationsprodd. alterer Terpentin- 
óle aus. (Farben-Ztg. 38. 320. 17/12. 1932.) S c h e i f e l e .

Nicolai Louis Hansen, Kopenhagen, Fiillstofje fu r  Gasmaslcen und andere Lufl- 
filter. Die Filter werden m it ais Trśiger dienenden Faserstoffen gefullt, welehe m it festen 
organ. Sauren der Formel C2nH 30O2, festen organ. Salzen u./oder Estern, Harzen, 
Celluloseestem, Lacken oder Seifen beladen sind. Diese Stoffe besitzen eino holie 
Bindekraft fur kolloiddisperse Luftbestandteile, sie werden entweder in fester Form 
oder in ein oder mehreren Lósungsmm. gel. auf den Fiillstoff aufgespriiht. (E. P. 
384052 Tom 6/11. 1931, ausg. 22/12. 1932.) K u h lin g .

Bśnigne Pierre Marie Le Gouz de Saint Seine, Paris, Verfahren zum Feuer- 
loschen, insbesondere zum Loschen von Kaminbranden, durch Zerstauben einer Fl., 
z. B. einer NaHC03-Lsg., in dem Feuerherd. Die zerstaubte Fl. wird in Dampfform 
iibergefiihrt, wodurch die Temp. in dem Brandkanal so weit herabgesetzt wird, daB 
die Flamme erlischt, was noch dadurch erleichtert wird, daB gleichzeitig ein feuer- 
loschendes Gas, z. B. CO.,, entwickelt wird. (A. P. 1 889 483 vom 18/6.1929, ausg. 
29/11. 1932. F . Prior. 26/6. 1928.) M. F. M u l l e r .

Outrite Fire Extinguisher Corp., iibert. von: Acie J. Gilleo, Detroit, Michigan, 
Feuerlbschmittel, bestehend aus 95°/0 NaH C03, CaC03 oder eines anderen in der Hitze 
C 02 abspaltenden Stoffes, ferner aus 1,5% Stearinsaure oder einer anderen Fettsaure
u. aus 3,5%  eines Silicatpulvers, z. B. Fullererde oder Kaolin. Die Fettsaure macht 
das Prod. wasserabstoBend u. das Silicat yerhindert das Zusammenbacken der M. 
(A. P. 1891673 Tom  25/4. 1931, ausg. 20/12. 1932.) M. F. M u l l e r .

Stanisław Mazurek, Polen, Fliissigkeit fiir  Feuerldschtorrichlungen. Die Fl. en t
halt Verbb., welehe die beim Loschen entstehenden giftigen Stoffe (COCl2) neutrali- 
sieren, wie z. B. Hezamethylentelramin u . Anilin; beide Verbb. sind ohne Einw. auf 
die Lóschfl. (CCI.,). (Poln. P. 14 540 vom 17/5. 1930, ausg. 14/11. 1931.) S c h o n f .

III. Elektrotechnik.
F. Sclirottke, Uber Ólkabel. Olkabel sind den Massekabeln in der Lebensdauer 

(,,Dauer-Durchschlagsspannung“ ) iiberlegen, die bei Massekabeln durch Erwarmung
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geschadigt wird. Vf. besprieht Eigg. u. Leistungen der Ólkabel m it Ausfiihrungs- 
beispielen. (Elektrotechn. u. Maschinenbau 51. 29—39. 15/1. 1933.) R. K. Mii.

Simplex Wire & Cable Co., Boston, iibert. von: Charles R. Boggs und John 
T. Blake, Massach., Elektrisclie Isolierung fiir  Konduktoren. Der Metalikom wird m it 
einer Umhiillung von vulkanisiertem synthet. Kautschuk versehen. (Vgl. E. P. 269 124; 
C. 1927. II . 647.) (Can. P. 296 468 vom 28/2. 1928, ausg. 7/1. 1930.) M. F. M u l l e r .

Delco-Remy Corp., Anderson, Indiana, iibert. von: Ralph L. Seabury und 
Louis W. Murray, Anderson, Slromabnehmerbiirste fiir elektr. Maschinen. Gepulverter 
Graphit wird in der alkal. Lsg. eines Bindemittels, wie Bakelit, aufgeschlammt, das 
dann durch Zugabe einer Saure auf dem Graphit niedergeschlagen wird. Nach dem 
Eiltrieren, Waschen u. Trocknen wird die Mischung gemahlen u. in die gewiinschte 
Form geprefit. Zur Steigerung der Leitfahigkeit kann der gepulverten Mischung Cu 
zugesetzt werden. Infolge ihrer Zus. wird eine Oxydation des Metalles beim Betrieb 
der Biirstc verhindert. (A. P. 1 884 298 vom 31/5.1930, ausg. 25/10. 1932.) G e i s z l e r .

Chloride Electrical Storage Co. Ltd., Clifton Junction bei Manchester, England, 
und Benjamin Heap, Diapliragma fiir Sammler. Zur Herst. eines Diaphragmas aus 
Gummi m it mikroporóser S truktur setzt man einer Kautschukmilch m it 40—60% 
Gummisubstanz, die frei ist von wahrend der Erhitzung Gase entwickelnden Stoffen 
20—30%  hochdispersen oder kolloidalen S (bezogen auf die Menge an Gummi) u. ge- 
gebenenfalls einen die Koagulierung hindernden Stoff, wie Gelatine, zu. Die Mischung 
wird dann in Formen gegossen u. unm ittelbar anschliefiend vulkanisiert. SchlieBlich 
wird das W. bei niedriger Temp. ausgetrieben. (E. P. 380 465 vom 13/6. 1931, ausg. 
13/10. 1932.) G e i s z l e r .

Chloride Electrical Storage Co. Ltd., Clifton Junction bei Manchester, England, 
iibert. von: William Henry Creitz, Philadclphia, Vorbereitung von Sammlerdektrod.cn 
fiir  de.n Transport oder die Lagerung. Die Elektroden werden ohne Formierung in verd. 
H 2SO,i getaucht u. langere Zeit (12—20 Stdn.) in der Saure belassen. Nach Entfernung 
aus der Silure werden die Platten, ohne sie vorher zu spiilen oder zu trocknen, in einen 
geeigneten Behalter verpackt. Die Saurebehandlung kann auch im fertig zusammen- 
gesetzten Sammler selbst erfolgen. Bei Inbetriebnahmc wird der Sammler, wie iiblich, 
formiert. (E. P. 383 201 vom 14/5. 1932, ausg. 1/12. 1932.) G e i s z l e r .

C. H. F. Muller A.-G., Hamburg-Fuhlsbuttel (Erfinder: Hans Niclassen, Berlin- 
Zehlendorf), Verfahren zur Herstellung von Oxydkatlioden, bei dem im Vakuum auf den 
Tragerfaden ein oxydablcs Metali in mechan. sehr fein verteilter Form aufgebracht u. 
darauf oxydiert wird, dad. gek., daB das oxydable Metali duich Aufspritzen in redu- 
zierenden Gasen niedergeschlagen wird. — Der Metalliiberzug bedeekt den Faden 
gleichmaBig u. hafte t gut an ihm, da infolge der Verwendung reduzierender Gase beim 
Niederschlagen jede Oxydation des Tragerfadens vermieden ist. W ird der tJberzug 
dann oxydiert, so haftet die Oxydschicht ebenso gut auf dem Faden wie das Metali, 
aus dem sie entstand. Es ist also das gute Anhaften des Metalliiberzuges fur das gute 
Anhaften des Oxyds ausgenutzt. (D. R. P. 567132 KI. 21g vom 28/1. 1923, ausg. 
28/12. 1932.) ” H e i n r i c h s .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin, Gliihkathode. Die Kathode wird aus der 
Legierung eines Erdalkalimetalles, besonders Ba, m it einem Metali von hohem F ., 
z. B. Ni, P t, W, Mo oder Ta, hergestellt. Die Legierung wird dadurch erhalten, daB 
man einen PreBkórper aus dem hochschmelzenden Metali m it dem fl. Erdalkalimetall 
tran k t u. ihn dann durch entsprechende Erhitzung homogenisiert. Jo nach der Be- 
messung der PorengróBe im PreBkórper erhalt man an Erdalkalimetall armere oder 
reichere Legierungen. Die Grenze liegt fiir Ba bei etwa 10%, weil Legierungen m it 
hóhcren Gehh. an diesem Metali schwer Terarbeitbar sind. Die aus den Werkstoffen 
hergestellten Kathoden zeichnen sich durch hohe Emission u. lange Lebensdauer aus. 
(F.P. 731184 vom 9/2. 1932, ausg. 30/8. 1932. D. Prior. 14/2. 1931.) G e i s z l e r .

Etablissements Driver-Harris, Frankreich, Herstellung von Anoden fiir  Radio- 
rohren. K alt gewalztes Nickelband, aus dem die Anodę hergestellt werden soli, wird, 
bevor es zur Vermeidung einer zu starken Erwarmung m it einem tlborzug von RuB 
versehen wird, aufgerauht. Die Haftfahigkeit der RuBschieht wird durch diese Vor- 
behandlung erhóht. AuBerdem kommt man m it diinneren RuBschichten bei besserer 
Warmeableitung aus. Die Bander lassen sich ohne Beschadigung des t)berzuges ver- 
schneiden u. in die Form der Anodę biegen. Das Aufrauhen geschieht zweckmaBig 
durch ein Sandstrahlgeblase. (F. P. 733 668 vom 20/6. 1931, ausg. 10/10. 1932.) G ei.
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C. H. F. Muller Akt.-Ges., Hamburg-Fuhlsbiittel, EniladungsgefafS m it im  Innem  
enlhaltencr, licIUempfindlicJier Schicht, dad. gek., daB die die lichtempfindlicho Schicht 
enthaltende Kammer bei geóffnetem EntladungsgefaB durch eine Blende lichtdicht 
verschlossen ist, u. daB diese Blende friihestens beim Ycrschliefien des Entladungs- 
gefaBes selbsttatig die óffnung der die lichtempfindliche Schicht enthaltenden Kammer 
freigibt. — Die Entladungsróhre braucht also nicht in der Dunkelkammer zusammen- 
gesetzt zu werden. (Schwz. P. 156592 vom 17/S. 1931, ausg. 17/10. 1932. D. Prior. 
28/11. 1930.) H e i n r i c h s .

Deutseh-Engliscłie Quarzschmelze G. m. b. H., Berlin-Charlottenburg, Ver- 
fahren zur Erzeugung einer punktfórmigen Slrahlungsguelle liolier Intensitat im  ultra- 
violetten Gebiet, dad. gek., daB iiber eine Funkenstrecke aus Metallen, die gegenuber 
ihrem Bogenspektrum ein naeh der ultravioletten Seito verschobenes Funkcnspektrum 
besitzen, wie bcispielsweisc Mg, A l oder Ag, elektr. Entladungen von sehr hoher Frc- 
quenz erzeugt werden, bei denen die den Entladungen im allgemoinen folgenden Licht- 
bógen durch eine yorgeschalteto Loschfunkenstrecke unterdriickt worden. (D. R. P. 
568 032 KI. 21f vom 23/11. 1930, ausg. 13/1. 1933.) H e i n r i c h s .

Rafał Frajnd, Neonlampen. Eine aus trocken gereinigtcm u. gegluhtem Rohr 
hergestellto Lampe, in der sich die Elektroden befinden, wird naeh Evakuicrung u. 
Entfernung der in der Elektrodo cnthaltenen Gase m it N2 gefiillt u. in den Stromkreis 
cingeschlossen, zwecks absol. Reinigung der Elektroden von den darin enthaltcnen 
Gasen u. dann crst, naeh Entfernung des N2, m it Ne gefiillt. (Poln. P. 14 244 vom 
30/1. 1928, ausg. 15/10. 1931.) ” S c h o n f l d .

V. Anorganische Industrie.
W. Henry Ibbotson, Die Bestandsaufnahme in  einer Schwefelsaurekammeranlage. 

Methoden u. Hilfsmittel der Berechnung der Produktion u. der Vorrate in H 2SO.,- 
Fabriken. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 8. 439—41. Dez. 1932.) R. K. 3NI\j.

Alberto Chilesotti, Die Industrie des Chlors und seiner Derimte. Entw. der NaCl- 
Elektrolyse in Italien; Gewinnung u. Verwendung des Cl2 u. der Chlorate; Abbildungcn 
aus den Anlagen. (Progressi Ind. chim. ital. I. Deeennio Regime fascista 1932- 263 
bis 287. Brescia, Soc. DEL C a f f a r o . )  R. K. M u l l e r .

Corrado Moncada, Die Industrie des Broms und seiner Derirate. Beschreibung der 
Br2-Gcwinnung u. der D arst. anorgan. u. organ. B r-D eriw . m it besonderer Beriick- 
sichtigung der italien. Produktion. (Progressi Ind. chim. ital. I. Deeennio Rcgimc 
fascista 1932. 289—306.) R . K . M u l l e r .

Giuseppe Velardi, Die Industrie des Jods. Die J 2-Gcwinnung aus den 50 g in 
1000 1 enthaltenden Thermen von Salsomaggiore erfolgt durch kontinuierliche Oxy- 
dation (Oxydationsmittel nicht angegeben) u. Extraktion m it Erdól. Die Tageskapa- 
z itat h a t in den 10 Jahren der Entw. 200 kg erreicht. Vf. beschreibt den Stand der 
Fabrikation. (Progressi Ind. chim. ital. I . Deeennio Regime fascista 1932. 307— 18. 
Salsomaggiore. Kgl. Thermen.) R. K . M u l l e r .

Giacomo Fauser, Die Industrie des syniheiischen Ammoniaks. t)berblick uber dio 
italien. NH3- u. HNOa-Fabrikation, Abbildungen der Anlagen. (Progressi Ind. chim. 
ital. I. Deeennio Regime fascista 1932. 55—68. Mailand. Soc. A m m o n ia  E D e r i -  
v a t i . )  R . K . M u l l e r .

Filiberto Torelli, Die Plwspliorindustńe. Beschreibung der Darst. von weiBem
u. rotem P, P.,S3, Zn- u. Ca-Phospid in Italien. (Progressi Ind. chim. ital. I. Deeennio 
Regime fascista 1932. 393—401. Spoleto. S. A. F o SFORO e  D e r iv a t i . )  R. K . Mu.

Giovanni Ginori Conti, Die Boratindustrie. Eingehende Beschreibung der H 3B 0 3- 
Gewinnung aus den toskan. Soffionen u. ihrer Entw . seit 1900. Ais Nebenprodd. werden 
gewonnen NH3, C 02, H 2S, CH4, N2, H 2 u. Edelgase. Der W.-Dampf wird zur Elektri- 
zitatserzeugung ausgenutzt. (Progressi Ind. chim. ital. I . Deeennio Regime fascista
1932. 319—91. Larderello, Soc. B o r a c i f e r a . )  R. K . M u l l e r .

Albert Godeł, Die aktive Kohle und ihre technischen Anwendungsgebiete. Entw ., 
Eigg., Herst.-Verff., Anwendung: Entfarbung u. Reinigung von Fil., kataly t. Wrkgg., 
Absorption u. Wiedergewinnung von Lósungsmm., Gasreinigung, insbesondere in 
Gasmasken, Erfordernisse eines wirksamen Gasschutzes. (Chim. e t Ind. 29. 3— 17.
Jan. 1933.) R. K. M u l l e r .

E. F. Armstrong, Hydrierung in  Praxis und Theorie und die Darstellung von 
Wasserstoff. (Trans. Instn. chem. Engr. 9. 139—57. 1931. — C. 1932. I I .  994.) R .K .M u.
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A. E. Zdansky, Moderno, OroPbatterien zur elcktrolylischen Wasscrstoffcrzeugung. 
Vf. beschreibt eine fur groBe Leistungen (Stromdichte bis 3000 A/qm) bestimmte Zoile 
(B a m a g - M e g u in  A. G., Berlin) m it durchbrochenen Hilfselektroden u. besonders 
loeker gewebtem Asbestdiaphragma, bei der die tlberspannung durch Formierung der 
Kathode m it einem elektrolyt. Fe-Nd. unterdriickt wird. Die Gasreinheit steigt m it 
zunehmender D. des Elektrolyten bzw. m it zunehmendem Geh. an NaOH. Zum Kor- 
rosionsschutz wird homogene Vernickelung aller Zellenteile auBer der K athode an- 
gewandt. Dio Leistung u. W irtschaftlichkeit einer aus 125 Zellen bestehenden Batterie 
wird besprochen. (Chem. Fabrik 6. 49—51. 25/1. 1933. Berlin.) R. K. M u l l e r .

Sulphur and Smelting Corp., Delaware, iibert. von: Ernest Waters Wescott,
Niagara, Vcrfahran und Vorrichtung zur Durclifuhrung von Beaktioncn zwisehen festen 
Stoffen und Gasen. Die Rk. wird in einem rotierenden Rostofen o. dgl. durchgefuhrt, 
der m it Fiillkorpern, z. B. Kugeln aus Porzellan, Metali usw. gefiillt ist. Das an einem 
Endo der Kammer eingefiihrte Pulver-Gasgemisch is t also gezwungen in violfach ge- 
kriimmten Wegen die Rk.-Kammer zu durchflieBen. Das Verf. dient z. B. zur Herst. 
von Eisenchlorid u. Schwefel aus feinvorteilten Pyriten u. Chlorschwefelverbb. (E. P. 
348 651 vom 13/2. 1930, ausg. 11/6. 1931. A. Prior. 28/2. 1929.) H o r n .

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, Herstellung von Scliwefcl aus 
Schwefeldiozyd. Zu E. P. 358 580; C. 1932. I. 430 ist nachzutragen, daB das zu zer- 
setzende S 0 2-Gas iiber erhitzten Halbkoks geleitet wird, wobei die red., S enthaltenden 
Gase zur Herst. des Halbkokses durch Entgasen von Kohlo verwendet werden. Go- 
gebenenfalls wird m it den anfanglichen Gasen gemigend 0 2 eingefiihrt, um die Red. 
exotherm. werden zu lassen. Die Rk. wird in zwei oben miteinander in Verb. stehonden 
vertikalen Retorten ausgefiihrt. (D. R. P. 568125 KI. 12i vom 29/8. 1931, ausg. 
14/1. 1933.) D r e w s .

Grasselli Chemical Co. Ltd., Hamilton, Ontario, iibert. von: EarlBurnard Alvord, 
Cleveland Heights, Ohio, Schwefelpulrer fur Streuzweckc oder dgl., enthaltend Alkali- 
salze der Alkylnaphthalinsulfonsaure, dereń Alkylgruppen wenigstens zwei C-Atome 
enthalten. (Can. P. 295 984 vom 21/2. 1929, ausg. 24/12. 1929.) M. F. M u l l e r .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Conway von Girsewald 
und Wolfhart Siecke, F rankfurt a. M.), Gewinnung von elementarem Schuiefel und 
Alkalisulfat, z. B. Ammoniumsulfat, mis Alkalibisulfit auf dem Wege der an sich be- 
kannten Polythionatumsetzung, 1. dad. gek., dal3 man Alkalibisulfat, wie es z. B. 
crhaltlich ist durch Einw. von S 02 oder S 02-haltigen Gasen auf eine Alkalilsg. oder 
auf NH3-Gas, m it einem Erdalkalisulfid, z. B. CaS, im Verlialtnis von etwa 1 Mol. 
Erdalkalisulfid auf 6 Moll. Alkalibisulfit, z. B. NH'|HSO.,, zur Umsetzung bringt u. die 
dabei gebildete, neutrales Alkalisulfit, Alkalithiosulfat u. A lkalitrithionat enthaltende 
Lsg. naeh Abtrennung des ausgeschiedenen Erdalkalisulfits in einem geschlossenen 
Behiilter auf Tempp. im Bereich von etwa 80—180° u. daruber, z. B. solehe zwisehen 
100 u. 150°, bei dem sich im Rk.-GefaC von selbst einstellenden oder lióheren Druck 
erhitzt. •— 2. dad. gek., daB man das bei der Umsetzung des Bisulfits m it dem E rd 
alkalisulfid gebildete u. von der Lsg. getrennte Erdalkalisulfid, z. B. CaS03-2 H 20 , 
in bekannter Weisc durch Erhitzen m it C-haltigen festen, fl. oder gasfórmigen Red.- 
Mitteln in Erdalkalisulfid zuriickverwandelt u. dieses erneut zur Umsetzung von 
frischem AlkaUbisulfit Yerwendet. — 3. dad. gek., daB m an zweeks Nutzbarmachung 
des SOo-Inhaltes von S 0 2-haltigen Gasen, insbesondere von an S 0 2 armen Róstgasen
u. dgl., dieso Gase in  an sich bekannter Weise m it einer Lsg. eines Alkalis, z. B. NH3, 
oder m it gasfórmigem NH3 oder einem NH3 enthalt-enden Gase u. der zur Bldg. von 
festem NH.,HS03 nótigen Menge von fein verteiltem W. oder W.-Dampf zur Um 
setzung bringt u. das so erhaltene, gegebenenfalls aus der Gasphase in fester Form 
in einem elektrostat. Felde oder einem Sackfilter abgeschiedene Bisulfit der Um 
setzung m it einem Erdalkalisulfid naeh 1. u. 2. unterzieht. (D. R. P. 567 749 KI. 12i 
vom 14/5. 1931, ausg. 10/1. 1933.) D r e w s .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Erwin Schwehb, Berlin-Char- 
lottenburg, und Walter Heyne, Naumburg a. S.), flerstdlung von krystallisiertem  
Ammoniumthiosulfat durch Umsetzung yon Na-Thiosulfat m it (NH4)2S 04, dad. gek., 
daB man die Komponenten in stark konz. Lsgg. in der Hitze miteinander umsetzt, 
sodann das entstandene N a2SO., durch Abkiihlung abseheidet u. abtrennt u. den durch 
Eindampfen der Mutterlauge erbaltenen Krystallbrei von NH,-Thiosulfat durch Bc-



1668 H v. A n o r g a n is c h e  I n d u s t r i e . 1933. I.

handeln m it in W. 1. organ. Losungsmm. vom W. bcfreit u. im Vakuum trooknct. 
(D. R. P. 567 750 KI. 12i vom 13/10. 1931, ausg. 9/1. 1933.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Abscheidung von Gips bei der 
Verarbeitung von Pliosphaten a u f Pliosphorsaure. (Vgl. D. R. P. 493 564; C. 1930.
I. 2785.) Boi Durchfiihrung der Rk. zwischen Phosphorit u. H 2SO., wird Metaphosphor- 
saure zugegeben bzw. wird ein Teil der bei der Rk. gebildeten Pliosphorsaure dem 
Gemisch von Phosphorit u. H 2SO,, zugesetzt. Daduroh wird die Filtrierfahigkeit des 
CaSO., verbessert. (Poln. P. 14 731 Yom 20/4. 1929, ausg. 5/12. 1931. D. Prior. 
15/5. 1928.) S c h ó n f e l d .

Edouard Urbain, Paris, Herslellung von Phosphorsaure durch Behandlung P-hał- 
tiger h. Ofengasc bei den erforderlichen hohen Tempp. m it W.-Dampf u. gleichzeitiger 
Entstaubung der Gase bei lioher Temp., gek. durch Einspritzen solcher Mengen W. in 
der Minimalhóho in die Besehickung eines P-Red.-Ofens, bei der dio Yerfluchtigung 
des P  prakt. beendet ist, daB die Ofengase schnell auf etwa 600° abgekiihlt werden. 
(D. R. P. 567 543 KI. 12i vom 15/11. 1931, ausg. 5/1. 1933. F . Prior. 29/10. 
1931.) D r e w s .

A. R. Maas Chemical Co., iibert. von: Frederic Charles Bowman, Los Angeles, 
V. St. A., Trinatriumphosphaldoppelnerbindungen. Handelsiibliehes Trinatriumphosphat, 
welches freies NaOH enthalt, deshalb bei Sommertemp. zusammenbackt u. dessen 
Lsgg. atzend wirken, wird h. gel. u. m it uberschussigen Alkalisalzen einbas. Sauren, 
wio N aN 03, NaCl oder mehreren dieser Salze u. gegebenenfalls Na2H P 0 4 vermischt. 
Aus den h. Lsgg. krystallisieren Doppelsalze wie Na3P 0 4-11 H 20  +  N aN 03, welche 
je nach den Mcngenverhaltnissen der gel. Salze, geringe oder groBere Mengen freies 
NaOH enthalten. Die Erzeugnisse backen nicht zusammen u. ihre Lsgg. wirken nur 
wenig atzend. (A. P. 1890 453 vom 24/8. 1931, ausg. 13/12. 1932.) K u h l i n g .

Chemische Fabrik Budenheim A.-G., Mainz (Erfinder: Guido Hedrich und 
Gerhard Luz, Budenheim), Herstellung von primaren Manganphosphaten in fester 
Form oder in Form ihrer konz. Lsgg. durch Behandeln von Mn-Carbonat m it der er
forderlichen Menge H 3PO.„ 1. dad. gek., daB man unter Anwendung konz. H3POf| 
wahrend oder nach der E intragung des Mn-Carbonates eine Behandlung m it Red.- 
Mitteln yornimmt, worauf gegebenenfalls Krystallisation der erhaltenen Lsg. erfolgen 
kann. — 2. dad. gek., daB ais Red.-Mittel H 20 2, Oxalsaure, Ferromangan oder ahnlicli 
wirkende Mittel verwendet werden. Das primare Mn-Phosphat dient zur Herst. von 
Roslschutzbadern. (D. R. P. 567 919 KI. 12i vom 5/11. 1931, ausg. 11/1. 1933.) D r e w s .

Atma G. m. b. H. Studienges. fiir Atommechanik, Dusseldorf-Oberkassel, 
Herstellung aktiver Kohle aus aschereiehen verkokten Stoffen, insbesondere Braun- 
kohlenschwelkoks, durch Erhitzen des gekórnten Ausgangsmaterials auf Tempp. von 
etwa 600° u. hoher, tlberfiihren des gluhenden Gutes in ein DruckgefaB, Evakuieren 
des GefaBes, Einfiihren von gasformigen oder fl., leicht verdampfenden anorgan. oder 
organ. Aktivierungsmitteln, Aktivieren unter einem Druck von 40 a t u. hoher u. Fil- 
tration des abgekiihlten Behalterinhaltes. — 2. gek. dureh die Anwendung von W. 
oder HC1 oder S 0 2 oder NH3 ais Aktivierungsmittel. — 3. gek. durch die Anwendung 
von Alkoholen, z. B. Methanol, oder KW-stoffen, z. B. Bzl., oder organ. Sauren oder 
Anilin ais Aktivierungsmittel. (D. R. P. 568127 KI. 12i vom 1/3. 1930, ausg. 14/1.
1933.) D r e w s .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Verfaliren zur Gewinnung ton Salzen 
in Vakuumkiihlanlagen, wobei in den Kondensatoren der warmsten Stufen die gekiihltc 
Fl. u. in dem Kondensator der kaltesten Stufe Kiihlwasser ais Kuhlm ittel benutzt wird, 
dad. gek., daB die in der Vakuumanlage gekiihlte Lsg. oder ein Teil derselben vor oder 
nach ihrer Verwendung ais K uhlm ittel in den Kondensatoren m it frisch zu behandeln- 
der Lsg. gemiseht wird. Anwendung des Verf. auf NaCl u. Karnallit ausscheidende 
Magnesiumchloridlsg. u. Nalriumbicarbonatlsg. (D. R. P. 564 879 KI. 12 a vom 16/7.
1931, ausg. 24/11. 1932.) JOHOW.

Werner Penard, Voorburg, Kontinuierliches Reinigen von Kalkmilch in Siebcn, 
besonders in Schuttelsieben, dad. gek., daB ohne Unterbrechung so viel Fl. in fein- 
verteiltem Zustand iiber die Siebe verspruht wird, daB diese stets feucht bleiben. — 
Auf diese Weise lasscn sich so feine Siebe verwenden, daB eine vóllige Abscheidung 
des griesartigen Riickstandes erreieht wird. (Holi. P. 28 015 vom 12/1. 1929, ausg. 
15/10.1932.) D r e w s .

Metallwerk Plansee G. m. b. H., und Paul Schwarzkopf, Reutte, Herstellung 
von reinem Wolfram- oder MolybddnXrioxyd durch Behandlung der diese Ausgangs-
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stoffe entlialtenden Erze bzw. Riickstiinde in der Hitze m it 0 2 oder 0 2-haltigen Gasen 
geina.fi D. R. P. 480 287, 1. dad. gek., daB man don W bzw. Mo enthaltenden Ausgangs- 
stoffen poróses C-lialtiges Materiał (Holzkohle, Koks) beimengt. —: 2. dad. gek., daB 
die Zuschlage yon C-lialtigem Materiał in soleher Menge erfolgen, daB durch die in- 
fołge Luftzufuhr entsteliende Verbrennungswarme der fiir den ProzeB erforderliehe 
Warmebedarf gedeckt wird. (D. R. P. 566 948 KI. 12n vom 21/7. 1927, ausg. 24/12. 
1932. Zus. zu D. R. P. 480 287; C. 1929. II. 1575.) D re w s.

[russ.] G. B. Baron, E x p lo ita tio n  der Salzseon. H erst. von Brom , Brom salzcn, Magnesium-
chlorid, Magnesium usw. Sim pheropol: K rym gosisdat 1932. (106 S.) R b l. 2.— . 

[russ.] Paweł MitroSanowitsch Lukjanow, Chem. Technologio der M ineralatoffe. 2. Aufl.
Bd. I I .  Ł augenfabrikation . M oskau-Leningrad: Chem.-Teclm. Verlag 1932. (28S S.)
Rbl. 4.50.

VI. Glas. Keramik. Zement. Baustoffe.
Hans Eska, Wetterfesle uranrole Glasuren. I. Vf. gibt eine krit. Obersiełit iiber die 

L iteratur iiber Uranglasuren u. untersueht systemat. an Hand von Glasuryerss. das 
Verli. der Uranglasuren bei Anderung der R20-, R20 3- u. R 0 2-Gruppen kinsichtlich 
Farbę, Glanz, Haarrissigkeit u. W etterbestandigkeit. (Sprechsaal Keramik, Glas, 
Email 66. 59—61. 26/1. 1933. Munchen.) R o l l .

V. V. Kelsey, Verwendung von Feldspat bei der Glasfąbrikation. Verwendung yon 
Feldspat in Glassatzen yerbessert das Glas durcli das eingebrachte Al2Os u. yerbilligt 
die Fabrikation. (Amer. Glass Rev. 52. Nr. 18. 9—10. 28/1. 1933. Trenton, N. J ., 
Consol. Feldspar Corp.) R o l l .

John M. Neff, Technik des Tempertis der Glashafen und Prazis des Glasschmelzens. 
Vf. empfieblt, Glashafen in eigenen Temperófen aufzutempern, u. nicht den Schmelz- 
ofen gleiehzeitig ais Temperófen zu benutzen. Es wird eine Anweisung zum Bau eines 
Temperofens gegeben, sowie einige Winkę fiir das Aufstellcn der Hiifen im Schmelzofen
u. fiir den Schmelzbetrieb. (Ceram. Ind. 2 0 .13— 15. Jan . 1933. Columbus, Ohio.) R o l l .

— , Kriiische Priifung von Wannenblocken. Bei Proben, die das zukiinftige Verh. 
von Wannenblocken im Gebrauch erkennen lassen sollen u. dio in der Einw. eines 
energ. auf das Steinm aterial einwirkenden Glasbestandteils (Na2C03 oder Na2S 04) ais 
Schmelze bestehen, geniigt es nicht, nur die von der Schmelze gel. Menge des Steins 
zu messen, da fiir seine prakt. Brauchbarkeit die glatte Lóslichkeit seiner Gemengteile 
wichtiger ist, ais eine geringe Lóslichkeit, wenn dabei gleiehzeitig viel ungel. Partikeln 
in die Schmelze gelangen u. dort Tonfaden u. Steine yerursachen. Die Priifung soli 
gegen die Schmelze derjenigen Na-Verb. geschehen, der der Stein aueh in der Praxis 
zu widerstehen hat. Priifung des Steins gegen eine Sodaschmelze liiBt keinen SchluB 
auf sein Yerh. gegen Schmelzen sulfathaltiger Gemenge zu. Der Quotient S i02: A120 3 
soli dem entspreehenden CJuotienten des Glases S i02: (CaO +  Mg O +  N a,0) móglichst 
angepaBt sein, um das Reaktionsgefalle Stein-Glas niedrig zu halten. (Sprechsaal 
Keramik, Glas, Email 66. 61—62. 26/1. 1933.) R oll .

G. J. Shukowski, Zur Entmischung von Glas beim Erstarren. Die von S chw ezow  
(C. 1932. H . 1492) beobachteten Unterschiede in der Zus. von Glas aus yerschieden 
tiefen Sehichten desselben Hafens bedurfen zu ihrer Erklarung nicht der Annahme 
einer Entmischung der Schmelze. Yielmehr ist es denkbar, daB diese Unterschiede 
lediglich durch Verdampfung yon Glasbestandteilen wahrend des Schmelzens zustande 
kommen. Dadurch werden die oberen Sehichten armer an Na20 , K 20 , B20 3 u. reicher 
an S i02. Infolge der langsamen Diffusion im GlasfluB kann sieh ein Unterschied der 
Zus. in yersehiedenen Schichten nicht mehr ausgleichen. (Ceramica and Glass. [russ.: 
Keramika i Steklo] 1932. N r. 5/6. 12—14. Moskau.) R o l l .

W. Woano, Zur Entmischung von Glas beim Erstarren. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. 
weist auf einige Widerspriiehe in  den Vers.-Daten von S chw ezow  hin, u. auf das 
Fehlen irgendwelcher Beobachtungen iiber Triibung oder Schichten trennung der „ent- 
mischten“ Gliiser. Viel wahrscheinlicher ais eine Entmischung ist eine Anderung der 
Zus. der oberen Glasschichten durch Verfluehtigung einiger Bestandteile. (Ceramies 
and Glass. [russ.: Keramika i Steklo] 1932. Nr. 5/6. 15— 16. Leningrad, Chem.- 
Technolog. Inst., Lab. f. Glas.) R o l l .

B. J. Bljumberg, Uber eine Lięuationshypothese. (Ygl. yorst. Reff.) Der von 
S chw ezow  (C. 1932. II. 1492) gemachten Annahme einer in Glassehmelzen auf-
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getrotenen Liąuation widerspricht, daB die dazugchórigen Erscheinungen (Schichten- 
trennung, Triibung) nicht beobachtet worden sind. Die yerschiedene Zus. der einzelnen 
Glasschichten laBt sich ungezwungener erklaren durch verschiedene Einw. der Glas- 
bestandteilo, bcsonders der Schwermetalle, auf die Hafenwande. (Ceramics and Glass. 
[russ.: Keramika i Steklo] 1932. Nr. 5/6. 15. Leningrad, Chem,-Technolog. Inst., 
Lab. f. Glas.) R o l l .

A. N. Dauwalter, Verfliichłigung des Fluors beim Herstellen ran Milchglasem. Vf. 
polomisiert gegen dio Arbeit von K i ta ig o r o d s k i  u. K u r o w s k a ja  (C. 1932. II. 421). 
Die dort angcgobenon Analysendaten von Milchglasern sind unrichtig, da die durch 
das F  ersetzte Menge des O in den ais Oxydo berechneten Basen (Na20 , CaO etc.) nicht 
beriicksiohtigt ist. Nach cntsprechender K orrektur der W erte halt Vf. es fiir wahr- 
schoinlicher, daB F  sich ais SiF^ yerfliichtigt. Eventuell setzt sich ein Teil des SiF.j 
m it anwesendem H 20-Dampf zu H F  um. (Ceramics and Glass. [russ.: K eram ika i 
Steklo] 1932. Nr. 4. 23—25. Leningrad.) R Ó ll.

Emil Dietel, Kondensations- und Polymerisalionsprodukle ais Zwischenschichten 
fiir Sicherheitsglas. Vf. widerspricht einigen Angaben in der C. 1 9 3 3 .1. 285 ref. Arbeit. 
Canadabalsam wird aus rein techn. Griinden nicht ais K lebm ittel fiir Zwischenschichten 
yerwendet, da er m it der Zeit sprodo wird. Harnstoff- u. Formaldehydkondensations- 
prodd. finden fur Zwischenschichten nur sparliche Verwendung. Ebensowenig sind die 
Vinyl- u. Styrylyerbb. uber das Vers.-Stadium hinausgekommen. Nur die Polymerisato 
von Acrylsduredthylesler bieten Vortcile gegeniiber den iiblichen Zwischenschichten. 
Allerdings ist ihre Temp.-Bestandigkcit mangelhaft. (Metallbórse 23. 131. 1/2.
1933.) R oll .

Fritz Ohl, Verunderungen der Eigenscliaften von Sicherheitsglas. Vf. pruft die fur 
die Herst. yon Sicherheitsglas yerwendeten Folien (Celluloid bzw. Aeetylcellulose) 
einerseits u. dio daraus hergestellten Sicherheitsglaser andererseits auf ih r Verh. gegen 
Temp., Bestrahlung, Feuchtigkeit. Die Folien werden in ihrem Aussehen u. ihrcn 
mechan. Eigg. weniger yerandert, ais dio daraus hergestellten Sicherheitsglaser. U nter 
dem EinfluB hóherer Temp. (75°) biiBen samtliche gepriiften Glaser stark  an ihrer 
mechan. Qualitat ein. Teilweise t r i t t  Verfśirbung ein. Blasenbldg. u. Ablósung von 
der Folio ist gleichfalls bei fast allen Glasern zu beobachten, u. yermutlich yon der Art 
des Losungsm. abliangig. Gegen Temp.-Einw. yerhalten sich die Acetylcelluloseglaser 
ungunstiger ais die Celluloidglasor. Die Temp.-Einw. ist geringer, wenn sie m it Unter- 
brechungen stattfindet. Einen SchluB vom Verh. gegen hohero Tempp. auf das prakt. 
Verh. ist nicht m it Sicherheit zu ziehen. — Bestrahlung m it U ltrayiolettlicht fiihrte bei 
samtlichen Glasern nach yersehiedenen Zeitraumen zu Vergilbung. Interm ittierende 
Bestrahlung ha t geringero Wrkg. ais kontinuierliche. Eine Beziehung zwischen Ver- 
gilbung u. Abnahme der Splittersicherheit besteht nicht. — Einw. yon Feuchtigkeit 
wurde gepriift durch Einbringen der Glaser in W. von yersehiedener Temp. Bei hóherer 
Temp. war in allen Fallen Ablósung von der Folie zu beobachten, ebenso bei Trocknung 
der noch unbescliśidigt aus dem W. entnommenen Glaser bei hóherer Temp. Rand- 
yerleimung kann die Ablósung nicht yerhiiten, yerzógert sio aber wesentlich. — Die 
Schlagfestigkeit ist bei Tempp. zwischen 0 u. 20° am gunstigsten; sowohl hóhere, wio 
niedrigere Tempp. yermindern dio Splittersicherheit. (Glastechn. Ber. 11. 17—21. 
Jan . 1933. Darmstadt.) RÓLL.

Hans Kohl, Sinterkorund ais Werkstoff fiir  O er dic von liolier chemisclier und ther- 
mischer Widerstandsfahigkeit. Sinterkorund zeigt im Gegensatz zu Sillimanit reine 
Krystallstruktur ohne Porenbldg.; er stellt einen chem. fast neutralen Werkstoff mit 
schwach bas. Einschlag dar, der durch Brennen von Formlingen bei 1800° verarbeitet 
wird. Vf. gibt eine Zusammenstellung der physikal. u. chem. Eigg. u. der Anwendungs- 
gebiete (Tiegelmaterial fiir Glas- u. Sehlackenschinelzen, metallurg. Anwendung, 
Dampfkammermundstucke, Kontaktrolire, elektrotechn. Isolierung, z. B. Isolier- 
korper fiir Ziindkerzen). (Tonind.-Ztg. 56. 1266—67. 1279—80. 29/12. 1932. Keram. 
Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 41. 30—33. 19/1. 1933. Siemens- 
stad t.) R . K. M u l l e r .

Q uirino Sestini, Die Zementindustrie. Entw. der Fabrikation der yersehiedenen 
Zementsorten in Italien einschlieBlich der Kalk- u. Gipsindustrie. (Progressi Ind. chim. 
ital. I. Decennio Reginie fascista 1932. 217—50. Bergamo, I t a l c e m f .n t i .) R. K . Mu.

Vieri Sevieri, Die Iiochofenzenmite. Eigg. u. H erst.; Beschreibung einiger Kon- 
struktionen in Italien. (Progressi Ind. chim. ital. I. Decennio Reginie fascista 1932. 
251—61. Genua, Soc. I lv a .)  R. K. M u l l e r .
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Tosaku Yoshioka und Hiroo Iijima, Verbesserung der Festigkeit ton  Zcmenten. I I .  
(I. vgl. C. 1932. I. 1138.) Audi bei der bis zu 1-Jah r ausgedehnten Unters. der Druck- 
festigkeit des Portlandzements m it „inerten" Zusiitzen wird ausnalimslos Verbesserung 
beobachtet. (J. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 35- 481 B—82 B. Okt. 1932. Kyoto, 
Univ., Abt. f. techn. Chemie.) R. K. M u l l e r .

— , Die Herslellung von trockengeldschtem Kalk. Anweisungen fiir die Trocken- 
lósehung im schichtweise aufgetragenen Haufen u. in Lóschkórben unter W. (Tonind.- 
Z tg . 5 6 ' 1267— 68. 22/12. 1932.) R . K . Mu l l e r .

Corning Glass Works, Corning, N. Y., iibert. von: Fred M. Locke und Fred 
J. Locke, New York, Herslellung ton fiir Ultraiioleltstrahlen durcJdassigem Glas, ins- 
besondere fiir Strahlen aus der Mitte der Zone der ultravioletten Strahlen, d. li. zwischen 
260 u. 290 /.i/j. Wellenlange, das móglichst frei von Fe-Verbb. oder anderen metali. 
Verunreinigungen ist, u. zweckmaBig in Graphittiegeln geschmolzen wird. Die Zus. 
wird m it 0—43°/o S i02, 0—30%  Al20 :t, 5—70%  B 20 3, 5—50%  CaO u. CaF„ an- 
gegeben, daneben kónnen noch andere Erdalkaliverbb. zugesetzt werden. Z. B. sind 
folgende Mengenverhiiltnisse angegeben: 35,5% S i02, 32,5% H 3B 0 3, 21%  A120 3 u. 
11% CaO — oder 40%  S i02, 16,5% B ,0 3. 26,5% A120 3 u. 17% CaO. (A. P. 1 886 280 
vom 13/4. 1926, ausg. 1/11. 1932.) M. F. M u l le r .

Glashiittenwerke Hantich & Co., G. m. b. H., Tschechoslowakei, Poróse Glas- 
korper. Man gibt zur Glasschmelze Schmierseife +  Salpeter oder Schweinefett +  
NaNO:! +  Borax oder Schmierseife, Vaseline, Salpeter u. N a d , d. h. Korper, welehe 
ein Schaumigwerden der Glasmasse hervorbringen. Die poróse Glasmasse wird auBer- 
lich m it einer reinen Glasschicht iiberzogen. (Tschechosl. P. 37 382 vom 28/6. 1929, 
ausg. 10/9. 1931.) " S c h ó n fe ld .

Edward Arnold Beech, Fulwood, England, Ornamentglas. Man vcrpreBt zwei 
Glasplatten u. eine m it einem Bild oder Druck versehene Celluloseester-, Papier- oder 
/fawtec/wfczwischenschicht unter Verwendung eines geeigneten Klebmittels, gegebenen- 
falls nachdem man die Zwischenschicht noch m it einem CelluloidubcTzug versehen hat, 
unter Druck u. Warme. (E. P. 378 536 vom 28/9. 1931, ausg. 8/9. 1932.) E n g e r o f f .

Camille Dreyfus, New York, Herslellung ton Uberzugsnmssen durch tłberziehen von 
metali. Drahtsiebflachen m it einer M., dic unter Zusatz einer polymerisierten Vinylverb. 
liergestellt worden ist, in solcher Menge, die zum Ausfullen der Maschen ungenugend 
ist, worauf eine tjberzugsmasse aus organ. Celluloscderiw., z. B. Celluloseacetat, auf- 
gebracht wird, die zum Ausfullen der Siebmaschen ausrcicht. (Vgl. E . P. 345 521; 
C. 1932. II. 132.) (Can. P. 295 668 vom 4/3. 1929, ausg. 17/12. 1929.) M. F. M u l l e r .

Albright & Wilson Ltd. und George King, Birmingham, Verfahren zur Her- 
slellung ton  porosen Plallen, Diaphragmen usiu. aus Quarz. 200 g ausgefśilltes CaC03 
werden m it 800 g amorpher S i02 gemiseht, abgesiebt durch ein Sieb von 300 Maschen 
auf 2,54 qcm u. m it 135 ccm einer Lsg. von Kieselsiiureestern nach E. P . 290717; 
C. 1928. II. 1391 angefeuchtet. Anschliefiend wird dio M. unter Druck gcformt u. mit 
17%ig. HC1 bis zum Aufhoren der C02-Entw. behandelt. Zuletzt werden dic Korper 
gcwasehen u. getrocknet. (E. P. 374463 vom 6/3. 1931, Auszug verijff. 7/7. 
1932.) B ra u n s .

Soc. d’Applications des Pates de Ciment (S. A. P. A. C. I.), iibert. von: Raul 
Augusto Choel, Courbevoie, Frankreich, Leichte Baustoffe. Zement beliebiger Art, 
Diatomeenerde u. gepulverte oder gelcornte pflanzliche oder minerał. Faserstoffe werden 
gemiseht, m it der erforderliehen Menge W. zum Brei angeriihrt, geformt u. abbinden 
gelassen. Die Erzeugnisse sind leicht zu bearbeiten, elast. u. fest. (E. P. 383 475 vom 
22/1. 1932, ausg. 8/12. 1932. Mex. Prior. 23/1. 1931.) K u h lin g .

Carl H. Jung, Montreal, Quebec, Canada, Herslellung eines Baumaterials a u f Gips- 
grundlage. Dem Gips werden etwa 2%  NaHC03 u. etwas W. zugesetzt; dann werden 
etwa 3%  HC1 u. nach gutem Durchmischen wird noch eine geringe Menge Al-Sulfat zu 
der M. gegeben, die dann zwecks Herst. von Formstucken in die Form gebracht wird. 
(Can. P. 296 786 vom 14/6. 1928, ausg. 21/1. 1930.) M. F . M u l l e r .

Friedrich Markus, Prag, Elastischer Strafienbelag fu r  Sportplalze u. dgl. Schwaeh 
gebrannter Ton wird m it einer wss. Suspension von Wasserglas, Kalkstein u. Farbę 
vcrmisclit. (Jugoslaw. P. 8098 vom 28/5. 1930, ausg. 1/7. 1931.) S c h ó n f e ld .

[russ.] N. E. Gradischtschew, F a b rik a tio n  von K alk-Sand-S ilikats te inen . M oskau-L eningrad: 
G osstro jisdat 1932. (44 S.) R bl. 1.40.
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Percival Marson, Glas8 and  glass m anufacture. Rcv. and  cni. by Ł. M. Angus-Butterworth.
London: P itm an  1933. (186 S.) 8°. 3 s. ne t.

VII. Agrikulturchemie. Dungemittel. Boden.
A. B. Beaumont und Geo M. Karns, Wirkung von Joddunger au f den JodgeJialt 

von Pflanzm, die der Em ahmng dienen. Verss. m it Steckriiben, die unter sonst gleioben 
Bedingungen teils m it 2 kg K J  pro H ektar, teils m it 2 kg KC1 gediingt waren, ergeben 
kaum einen Unterscbied der Ausbeute, jedoch eine Erhohung des Jodgeb. in den jod- 
gediingten Pflanzen auf etwa das Doppelte. Ob diese Jodanreicberung dureb K J- 
Diingung zu therapeut. yerwendbaren Resultaten fiihrt, bleibt dabingestellt, die MćSg- 
liehkeit einer solchen Anreicberung ist durch diesen Vers. nach Meinung der Vff. er- 
wiesen. (Science, New York [N. S.] 76. 567. 16/12. 1932. Massachusetts Agricultural 
Experiment Station, Mellon Inst. of Industr. R es.) R o m a n .

A. Curini-Galletti, Uber die Polymerisation von Oalciumcyanamid inDicyanaiamid 
bei schlechter Aufbewahmng. Einw. yon Sonnenlicbt u. Feuchtigkeit fiiliren jede allein 
schon zur Polymerisation, beide zusammen wirken am intensiysten. (Biochim. Terap. 
sperim. 18. 547—50. 1931. Modena.) Gr im m e .

E. Dufilho, Das Arsenik in  der Landwirtschaft. Beim Bespritzen der Weinstocke 
m it 11. As-Verbb., wie Na3As04, nebmen die Weine fast 1/10 der an den Trauben haftenden 
As-Mengen auf. E in hierauf untersuchter Wein enthielt 3 mg je 1, wovon die Hefe 
nur 1 mg zuriickhielt. Dagegen wurden bei Verwendung wl. As-Verbb. oder As-lialtiger 
CuS04-Bruhen nur unwagbare u. unbestimmbare As-Mengen im fertigen Wein gefunden. 
Die Verwendung von 11. As-Verbb. zur Schadlingsbekampfung in der Landwirtschaft 
ist daher zu yerwerfen. (Buli. Trav. Soc. Pharmac. Bordeaux 70. 257—62. 
1932.) D e g n e r .

H. N. Worthley, Ghemische Bekdmpfung von Weidenrnottenschwarmen in  Pennsyl-
vanien. Ais wirksames Mittel erwies sich jS-Naphtliol. (J. econ. Entomol. 25. 1133—34. 
Dez. 1932.) ____________________  G r im m e .

Nikodem Caro, Berlin-Dahlem, und Albert R. Frank, Berlin-Halensee (Erfinder:
H. Heinrich Franek, Berlin-Charlottenburg), Herstellung von Calciumcyanamid oder 
solches enthaltenden Gemischen. Zu E. P. 281610; C. 1928. I. 2208 ist nachzutragen, 
daB die Einw. yon NH3 oder solches enthaltenden Gasen auf naturliches oder techn. 
CaC03 bei gewóhnlichem oder erhohtem Druck bei Tempp. von 650—800° erfolgt, 
wobei Raumgeschwindigkeiten von 1000—5000 eingehalten werden. Bei steigender 
Stromungsgeschwindigkeit wendet man tiefere Tempp. an. Die Einw. des NH3 auf 
das CaC03 erfolgt in Abwesenheit yon die Zers. des NH3 fórdernden Jletallen oder 
Metallverbb., wie Fe oder Ni. Man arbeitet deshalb in GefaBen aus keram. Materiał, 
insbesondere Quarz. Dem Ausgangsmaterial konnen Zuschlage, wie Halogenide, Carbo- 
nate, Sulfate o. dgl. zugesetzt werden. — Unter Raumgesehwindigkeit yersteht man 
die in der Stunde je ccm substanzgefiiliten Rk.-Raum aufgewendete Gasmenge in ccm. 
(D. R. P. 567 896 KI. 12k vom 3/12. 1926, ausg. 11/1. 1933.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Nichlstaubender Kalkstick-
stoff. (Vgl. F. P . 678 452; C. 1930. I. 3715.) Der Kalkstiekstoff m it z. B. 21% N 
u. 25%  freiem CaO wird m it 10% NH4N 0 3 yermischt u. in einer Trommel auf 100° 
erwarmt. Das Prod. kann auch m it NHj-Phosphaten zu Mischdiingern yerarbeitet 
werden. (Poln. P. 14 777 vom 30/12. 1929, ausg. 10/12. 1931. D. Prior. 20/2.
1929.) SCHONFELD.

Stimuplant Laboratories Inc., Long Island, iibert. von: Franklin M. Cornell, 
Brooklyn, V. St. A., Bakterienhaltige Dungemittel, bestehend aus Gemischen von Rein- 
kulturen yon Bacterium radicola, einem indifferenten Tragerstoff, wie Kieselgur, einem 
dunklen Farbstoff, wie RuB, einem Bakteriennahrstoff, wie Starkę, einem Reizmittel 
fur die Entw. der Bakterien, wie CaCl2, einem Dungemittel, wie Kalialaun, u. einem 
Pufferstoff zur Erhaltung der geeigneten Wasserstoffionenkonz., wie NaHC03. (A. P.
1 891 750 vom 16/6. 1928, ausg. 20/12. 1932.) K u h l in G .

Chemische Fabrik in Billwarder, vorm. Heli & Sthamer Akt.-Ges., Hamburg- 
Billbrook (Erfinder: Hanno Geller, Hamburg), Verfahren zum Verfestigen von Schwefel- 
kohlenstoff oder Tetrachlorkolilenstoff zu einer Pastę, dad. gek., daB ein Gemisch eines 
fettsauren Salzes, z. B. Kaliumoleat, m it Pyridin, dessen D eriw . oder Homologen m it 
CS2 oder CC14 bis zur Siittigung yersetzt wird. Diese Pastę ist in jeder Menge W. zu
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einer kolloiden Lsg. 1. u. kann ais Spritzmittcl zur Bekampfung yon Pflanzenschiidlingcn 
oder ais Bodendesinfektionsmittel yerwendet werden. (D. R. P. 567 402 KI. 451 vom 
20/6. 1931, ausg. 2/1. 1933.) G r a g e r .

Chemische Fabrik Ludwig Meyer, Mainz (Erfinder: Fritz Wolff, Laubenheim 
boi Mainz), M ittel zum Yernichten von Ackeninkraułem. Zur selektiven Verniehtung von 
Ackerunkrautern in Halmfriichten bestimmtes Mittel aus S 02-haltigen Lsgg., dad. gek., 
daB diese das S 0 2 in Konzz. unter 3%  allein oder in Verb. m it anderen Vernichtungs- 
mitteln enthalten. Das Mittel kann auch S 0 2 in gleicher Konz. entwickelnde Stoffe, 
z. B. Disulfito oder sta rk  S-haltige Polyaulfidlsgg., enthalten. (D. R. P. 567305
KI. 451 vom 27/6. 1929, ausg. 31/12. 1932.) G r a g e r .

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Carl Taube, Leverkuscn
a. Rh., und Hans Kiikenthal, Opladen, Insekticides Mittel, bestelien aus Verbb. der 

nebenst. allgemeinen Formel, in der Alk =  Alkylrest, x =  1 
/S A lk  odcr 2 u . R  =  H , Halogen oder Alkylrest ist. Man erhalt diese

/ \  aromat. Thiocyanate, indem m an einen Thioather m it CH20 —
—|—(CHjSCNJ.k HC1 auf etwa 50—60° erwarmt u. den so gebildeten Chlor- 

methylthioiither m it einem Thiocyanat in alkoh. Lsg. bei 50 
bis 80° reagieren liiBt. — Z. B. yerwendet man l-Methylthio-4- 
mćthyl-2-thiocyanmethylbenzol (F. 55°), das aus der entsprcclien- 

den Halogenverb. durch Reagieren m it NH4CNS in alkoh. Lsg. erhalten worden ist, 
oder l-Methylthio-4-chlor-2-lhiocyanmethylbenzol (F. 60°) in Lsgg. oder Emulsionen zum 
Spritzen usw. (A. P. 1 841 458 vom 6/11. 1929, ausg. 19/1. 1932. D. Priot. 26/11. 
1928.) S a r r e .

Charles Dunn, Lock Haven, Pennsylv., Herstellung eines Insektenpulvers aus 
Tabak. B latter, Rippen u. Stengel des Tabaks werden in rohem u. ungereiftem Zustande 
einer Warmebehandlung unterworfen, um jegliche Umwandlungsprozesse darin zu ver- 
hindern, ohne aber dio tox. Wrkg. wesentlich zu zerstóren; darauf wird das getrocknete 
Prod. gemahlen u. gesiebt. (Can. P. 296 776 vom 29/1.1929, ausg. 21/1.1930.) M. F. Mu.

Tobacco By-Products & Chemical Corp., Louisyiile, Kentucky, iibert. yon: 
Thomas J. Headlee, Dayton, und Joseph M. Ginsburg, New Brunswick, Insekticides 
Spritzmittel m it einem FraB- u. Beriihrungsgift. Das Mittel enthalt N icotintannat oder 
die chem. Verbb. der Tanninsiiure m it einem Korper aus der Klasse der Pyridine, 
Piperidine, Piperazine u. Pyrrolidine. Bei Verwendung yon N icotintannat ist ein 
kleiner tlberschuB von Tanninsiiure zweckmaBig. (A. P. 1891091 vom 31/1. 1931, 
ausg. 13/12. 1932.) G r a g e r .

VIII. Metallurgie. MetallograpMe. Metallverarbeitung.
R. T. Rolfe, FortscJiritte in  der metallurgischen Forscliung. Bericht iiber Fort- 

schritte in  der Technik der Leichtmetalle, der Korrosionsforschung, in der Herst. kathod. 
u. anod. ttberziige u. Uberzuge aus rostfreiem Stahl, desgleiehen Schutziiberzuge auf 
Leichtmetallegierungen, Yerbesscrungen in  Bleilegierungen u. Legierungen fiir Kon- 
densatorrohre. Leistung der Rontgenforschung fiir den strukturellen Aufbau yon 
Legierungen. (Metal Ind., London 42. 65— 67. 70. 13/1. 1933.) N i k l a s .

A. Ssamarin, Zur Frage der Vencertung der Uralschen Titancmagnetite. Chem. Zus. 
der Titanomagnetite der 3 Lagerstatten des Ural u. zwar yon Kussinsk, Perwouvalik 
u. tlbnschkiińk. Geschatzte Machtigkeit dieser Erzlager. Verhuttung dieser Erze im 
Schachtofen m it NaCl-Zuschlag. Naeh R ossi geht der H auptteil des Ti ais T i0 2 in 
die Schlacke, dereń Diinnfliissigkeit durch einen MgO-Geh. von 9%  bedingt wird. Arme 
Sehlacken wurden m it folgender Zus. erhalten: Fe30 4 92,6°/o; S i02 l,56°/0; V20|; 1,4% 
u. T i0 2 l,68°/0. E in weiteres Verf. yerarbeitet diese Erze m it Dolomitzuschlag im 
Schachtofen, das V-haltige Gufieisen wird im Martinofen zu V-Stahl yerarbeitet, 
wahrend dio angereicherte Martinschlacke zum Hochofen zuriickkommt. (Sowjet- 
Metallurgio [russ.: Ssowjetskaja Metallurgia] 1932. 141— 43.) N i k l a s .

G. Guzzoni, Die Funktion des Aluminiums bei der Desoxydation des Stahls mit 
basischer Schlacke. Vf. yergleieht die desoxydierende Wrkg. yon Mn, Si u. Al u. die 
Menge der orforderliehen Zusatze. Die Vor- u. Nachteile der Desoxydation m it Al werden 
diskutiert, eine besondere Rolle spielen hierbei die prakt. kaum  yermeidbaren A120 3- 
Einschliisse. Zusatze iiber 0 ,l°/0 sollen vermieden werden. (Alluminio 1. 355—60. 
Nov./Dez. 1932. Sesto S. Giovanni, Inst. E . B r e d a . )  R. K. M u l l e r .

Wesley Lambert, Einige. Speziallegierungen fiir  Nichleiscnmelallschmelzcn. Zu-
XV. 1. 109
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sammenstellung dor in Legierungshutteii hauptsachlich yerwendeten Speziallegie- 
rungen, wie P-, Mn-, Mn-Cu-, Si-, A1-, Ferro-, Fc-Cr-, Fe-V-, Fe-Zn-, Fe-W-, NiB-, 
Be-Mg, Na-, Ba- u. Li-Legierungen u. Zulegierung von S u. PbS. (Metal Ind., London 
42. 47—50. 13/1. 1933.) N ik l a s .

Livio Cambi, Die Zink- und Bleimetallurgie. (Vgl. C. 1932. II. 2519.) Entw. der 
Welt- u. italien. Produktion. (Progressi Ind . chim. ital. I. Deeennio Reginie fascista
1932. 13— 23.) R . K. M u l l e r .

Livio Cambi, Das Verfahren und die Anlage zur elektrolytischen Zinkgewinnung in 
Monteponi. (Vgl. vorst. Ref.) Die Fabrik  in Monteponi verarbeitet oxyd. Erze, Yf. be
schreibt don Arbeitsgang u. die Einrichtungen. (Progressi Ind. chim. ital. I. Deeennio 
Reginie fascista 1932. 25—37. 3 Tafeln. Mailand, Univ.) R. K. M u l le r .

Giovanni Rolandi, Die Bleischmelzen von San Gamno Monreale (Cagliari). Be-
schreibung. (Progressi Ind. chim. ital. I. Deeennio Reginie fascista 1932. 39—54.
1 Tafel.) ' R. K. Mu l l e r .

Earle E. Schumacher und G. M. Bouton, Die Herstellung von Proben fiir  die 
Mikmuntersucliung ton Blei und legierten Bleikabelmćinteln. Vff. beschreiben die bei 
den B e l l  T e le p h o n e  L a b o r a t o r i e s  liblichen Verff. Die Flachen werden mittels 
eines Mikrotoms hergestellt, ein naclifolgendes Polieren wird dabci erspart. Folgende 
Atzmethoden haben sich bewahrt: 3 :1  Eg./H 20 2, Spiilen in H20 . Bei Pb-Ca naeh 
dem Atzen erst 5 Sekiinden in C2H 5OH spiilen, dann in H 20 . F ur Korngrenzenatzung 
daran anschliefiend noch eine Behandlung in 1 :1  H N 03: H20 . Fur Pb-Sn ist eine 
liingere Atzdauer (10—20 Sekunden) erforderlich m it Spiilen in Athylalkohol u. dann 
in H20 . Trocknung erfolgt stets ohne yorlieriges Tauchen in A. nur in olfreier Prefj- 
luft. (Metal Ind., London 42. 101— 03. 20/1. 1933.) G o ld b a c h .

B. Garre und F. Vollmert, Hiirtbare Bleilegierungcn. (Vgl. C. 1932. II. 434.) Die 
Hiirtesteigerung von Pb durch Zusatz kleinerer Mengen von Ag3Sn, AgCd, u. Ag,Cd:1 
wird untersucht. Ein neues Atzyerf. fiir alle Pb-Legierungen hesteht darin, daB die 
Probe eine Minutę lang in eine gesattigte Lsg. yon B leinitrat in 50%ig. Essigsaure 
gelegt wird, der kurz vor dem Atzen einige Tropfen 30%ig. H ,0 2 zugesetzt werden. Nacli 
Spiilen in H 20  kommt die Probe in eine Lsg. aus 120 ccm konz. HC1, 100 cem H 20  
u. 90 g CuCl2 krystallisiert. Naeh Spiilen in H 20  wird die auf der Oberflache haftendc 
Schiclit m it ammoniakal. W einsaure abgetupft. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 77—80. 
13/1. 1933. Danzig-Langfuhr, Techn. Hochschule.) G o ld b a c h .

— , Vber das Arsen in  Bleilagermetallen. Neue Verwendung yon As in Bleilagcr- 
metallen. Gefiigeaufbau von Sn-Cu-Sb-Pb-Lagermetallen m it l° /0 u. 2%  As. Brinell- 
harte von Lagermetallen m it wechselnden Sn-, Pb-, As- u. Sn-, Pb- u. Sb-Gehh. Ver- 
gleichende Unterss. der Brinellhiirte, 2°/0-Druckgrenze, Schlagfestigkeit von a) Legie- 
rung m it 11% Sb, 9%  Sn u. As-Gehh. m it Abstufungen von 0,2—2°/0 As; Rost Pb.
b) Legierung m it 15% Sb, 5%  Sn u. As-Gehh. von 0,2— 2% , Rest Pb. Ausdehnung 
der yergleichenden Festigkeitsunterss. uber den EinfluB von As auf yerschiedenartige 
Bleilagermetalle m it wechselndem Sb- u. Sn-Geli. u. m it Zusatzen von Ni u. Cu. Auch 
liier treten  dieselben Effekto wie bei den reinen ternaren Pb-Legierungen auf. (Z. 
Metallkunde 24. 306—08. Dez. 1932.) N ik l a s .

J. Veszelka, Unlersuchungen iiber die Gleichgewichtsverhaltnisse weiterlegierler 
Bronzen. I. Studien iiber das Cu-Ni-Sn-System. Das Zustandsscliaubild der Cu-Ni-Sn- 
Legierungen wird bis 15% Ni u. 30%  Sn untersucht. Alle Erstarrungs- u. Umwandlungs- 
rkk. der binaren Bronzen treten nur bis etwa 4%  Ni auf. Die Peritektikale a  +  L  — >- ft 
goht bei 7%  Ni ungefahr in eine Flaclie iiber, die das Ende der Erstarrungsvorgange 
anzeigt u. kciner eigentlichen Rk. entspricht. Die Krystallisation der fl-Art findet in 
einem m it steigendem Ni-Geh. enger werdenden Konzentrationsbereich s ta t t  u. hort 
von 5%  Ni ab vóllig auf. Die y-K rystallart bildet sich auf einer gewólbten Flaclie. 
Die bei 7%  Ni u. holier kiystallisierenden Pliasen, a u. y, bilden eutekt. Gemenge. — 
Ni erhóht die Umwandlungstemp. von fi; bei 4%  Ni zerfallt fi sofort naeh Beendigung 
der E rstarrung; bei 7%  Ni bildet sich fi gar nicht mehr. Die y-K rystallart bleibt bis 
Raumtemp. herab unzers.; nur bei niedrigem Ni- oder hohem Sn-Geli. zerfallt sie zu 
(a +  (5). Nacli tlberschreitung der Sattigungsgrenze des homogenen a-Mischkrystalls 
t r i t t  in den meisten Legierungen die y-Art bzw. die Verb. N i3Sn2 auf. Diese Sattigungs
grenze fiillt m it sinkender Temp. sta rk  gegen die Cu-N-iSeite ab, einige der Ni-Bronzen 
sind also durch W armbehandlung yeredelbar. — II. Studien iiber das Gleichgewichts- 
diagramm der Bleizinnbronzen. Die Erstarrungs- u. Umwandlungstempp. der Bronzen 
werden vom Pb wenig beeinfluBt; bei der Krystallisation der ternaren Legierungen
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tre ten  neben den Rkk. der Krystallisation der reinen Zinnbronzen die Bldg. einer Pb- 
reichen Schmelze u. eine Vicrphasonrk. auf, die in einem gróBercn Konz.-Gcbiet bei 
konstant 772° vollzogen wird. — Die Sattigungsgrenzen der homogenen Bronzekrystall- 
arten  werden durch Pb derart verschoben, daB die Projektionen der Zustandspunkte 
sich auf Graden fortbewegen, die den entsprechenden Punkt m it der Pb-Ecke ver- 
binden. — Im quasibinaren Sehnitt Cu3Sn-Pb beginnt die Mischungsliicke bei 2%  Pb. 
(Mitt. berg-hiittenmiinn. Abt. kgl. ung. Hochschule Bcrg-Forstwes., Sopron, Ungarn
4. 162—203. 1932.) " " Gołd bach .

— , Spezialmessinge. Alphabet. Listę der Spezialmessinge m it einem Mindest- 
Z n-G eh . von 1 0 %  unter Angabe der Zus. in % . (Metallbórse 23 . 49—50. 81—82. 
113— 14. 28/1. 1933.) R . K . M u l l e r .

Nicola Parravano, Die Industrie des Aluminiums. Uberblick iiber den Stand der 
italien. Al- u. Leichtmetallfabrikation. (Progi'essi Ind. chim. ital. I. Decennio Reginie 
fascista 1932. 1— 11. Rom.) R. K. M u l l e r .

J . Gyorki, Die Dehydratisation der Bauxile und Bauzilmineralien. (Vgl. C. 1932.
II. 3214.) Die fiir die Al-Gewinnung notwendige Vorbehandlung der Bauxite, die in 
erster Linie in einer Konzentrierung des A120 3 u. in einer Trennung des mitvorhandenen 
Fe-Erzes bestelit, bietet Schwierigkeiten, zu dereń tJberwindung die Kenntnis des 
chem. u. mineralog. Aufbaus der Bauxitc erforderlich ist. Da die typ. Bauxitmineralien 
H ydrate sind, wurden Dehydratisationsvcrss. unternommen. Fiir die einzelnen Mine- 
ralien ergaben sich dabei charakterist. Kurven. Da Al20 3-Trihydrat (Hydrargillit) 
u. Ał20 3-Monohydrat (Diaspor) raumlich vóllig isolierte Dehydratisationskurven haben, 
miissen die OH-Bindungen bei beiden Mineralien verschiedcn sein. Beim Kaolinmolekiil 
ergibt sich entgegen der bisherigen Auffassung, daB die beiden OH-OH-Gruppen an 
Al u. Si gebunden sind. S i02 ist grofitenteils gebunden ais Silicat zugegen, frei ais Quarz 
nur in auBerst geringen Mengen. Hydratisiertes S i02-H20  wurde bis zu 1,58% fest- 
gestellt. — Aus den Dehydratisationskurven der Bauxitc lassen sich dio enthaltcnen 
Mineralien leieht identifizieren. Ais hauptsiichliches Minerał erwies sich Diaspor. Die 
gebundene Kieselsiiure ist ais Al20 3-2 S i02-2H._,0 zugegen Der (Juotient H „0: A120 3 
ergibt aber gegeniiber den theoret. W erten einen hóheren Wassergeh. der von ab 
sorbiertem H ,0  (Gelwasser) stam m t. Die Formel des Hydrosilicates ware demnach 
Al20 3-2 S i02-2 H 20 - x  H 20 . Dio Ggw. von absorbiertem H 20  u. der bei der Ent- 
wasserung sich zeigende Diasportypus weisen darauf hin, daB die untersuchten G inter 
Bauxite das Ergebnis der in der N atur einst abgelaufenen chem. Lósungsvorgange 
sind. (Aluminium 14. Nr. 20. 3—5. Nr. 21. 3—6. Nr. 22. 5. Nr. 23. 4—5. Nr. 24. 3—5. 
15. Nr. 1. 1—4. 15/1. 1933.) G o ld b a c h .

W. Saran, Statische und dj/namische EigenscJmftcn der LeiclUmetallsandgupiegie- 
rungen. (Alluminio 1. 368—76. Nov./Dez. 1932. Darm stadt. — C. 1932. II . 
3779.) R. K. M u l l e r .

S. I. Goublcin, Die Mechanik plaslischer Dejormalionen-, da# FliejSen von Bur- 
aluminium durch Diisen. Die mechan. Eigg. von Duraluminium  werden nach mehreren 
M’ethoden untersucht. Das Materiał enthalt 3,98% Cu, 0,4%  Fe, 0,19% Si, 0,57% Mg,
0,37%  M n. Das Metali wird durch Erhitzen auf konstantę Temp. wahrend 2 Stdn. 
vorbehandelt. Nach 24 Stdn. wird die Brinellharte gemessen. Die H artę ałs 
Funktion der Vorbehandlungstemp. zeigt bei 300° ein Minimum. Fiir die weiteren 
Verss. wird das zu untersuchende Materiał bei 350° vorbehandelt. In  einer gróBeren 
Vers.-Reihe wird der Fliefldruck gemessen. In  der verwendeten Apparatur (nach 
K u r n a k o w  u . S h e .MTSCHUSHNY) wird das Materiał durch kon. Diisen gepreBt. Dio 
Bewegung des Metalls wird durch eine Presse verursacht; gemessen wird der bei allmah- 
lichem Anziehen der Presse auf dem Metali łastende Druck. Der Vers. zeigt einen 
m it der Zcit ansteigenden Druck, der nach Erreichen eines bestimmten „FlieBdruckes” 
konstant bleibt; vor Erreichung dieses Druekes wird bisweilen ein Druckmaximum 
uberschritten. Bei den Verss. werden Diisen von 7,5, 7, 6 u. 5 mm Weite venvendet. 
Die Messungen werden teils ohne, teils m it Schmierung (Ołgraphit) durchgefuhrt. 
Ferner wird die Geschwindigkeit der Drucksteigerung variiert sowie die Temp. (20—500°). 
Die Temp.-Abhangigkeit des FlieBdruckes stelłt sich annahernd ais głatte Kurve dar. — 
Die metallograph. Unters. der K rystallstruktur der Metallproben zeigt, daB die be- 
sehriebene meehan. Beanspruehung etwa dieselbe Deformation der Krystallite hervor- 
ru ft wie andere mechan. Bearbeitungen. Es wird weiterhin gezeigt, daB man aus 
bekannten Ansiitzen fiir die mechan. Eigg. piast. Kórper aus den Yerss. einen Koeff. 
d e r  inneren u. der auBeie Reibung erreehnen kann, der Y oraussich tlich  fiir die T echn ik

109*
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des Drahtziehens Bedeutung hat. In  besonderen Messungen wird die elast. Dehnung 
der Diisen unter dem EinfluB der Druckspannungen festgestellt. Bei denselben Tempp., 
bei welchen dic FlieBvei'ss. gemacht wurden, wird die Brinellhartc des Materials ge
messen. Fiir den EinfluB der Deformationsgeschwindigkeit auf den Druck wird ein 
einfacher Ansatz vorgcschlagen. Seine experimentelle Priifung erfolgt durch Um- 
rechnung eines FlieBvers. auf andere Deformationsgeehwindigkeiten u. Vergleieh m it 
den bei diesen Deformationsgeschwindigkeiten ausgefiihrten Messungen sowie durch 
Vergleich von FlieB- mit Entlastungsverss. (J . Rheology 3. 501—48. Okt. 1932. 
Moskau, Forsch.-Inst. f. techn. Mechanik u. Metallbearbeitung.) E isen sc h itz .

M. Bosshard, Untersuchungen iiber die aluminiumreiclien biniiren Al-Mn-Legie- 
rungm. (Vgl. C. 1931. II. 3257.) Vf. untersucht Festigkeitseigg., elektr. Leitfiihigkeit, 
Korrosiorisbestandigkeit, elektrochem. Potential u. S truktur der Al-Mn-Legierungen mit
0,5—3,5% Mn. Die Zugfestigkeit nim m t m it steigendem Mn-Geh. bis zu 1,4% starlc 
zu, bei weiterer Erliohung des Mn-Geh. nur wenig. Die Bruclifestigkeit hangt selir von 
der Warmevorbeliandlung ab. Von l,4°/0 Mn an nim m t aueh die elektr. Leitfiihigkeit 
weniger ab. Die Korrosionsbestiindigkeit (gegeniiber HC1, M Y LIU S-Zahl) nim m t bei 
Legierungen m it 0,5—1%  Mn m it steigender Vorbehandlungstemp. stark ab, bei Er- 
hóhung des Mn-Geh. tr i t t  sprungweise Verbesserung ein, jedoch bleiben die Wertc 
stets unter denen des reinen Al. Aueh das elektrochem. Potential zeigt die Abhangigkeit 
vom Mn-Geh. m it dem Knickpunkt bei 1,4% u. von der therm . Behandlung. Ais 
giinstigster Mn-Geh. ergibt sieh ein solcher von 1,2—1,5%, wie er in Aluman  vorliegt. 
(Alluminio 1. 361—67. 2 Tafeln. Nov./Dez. 1932. Neuhausen, Al.-Ind. A.-G., Forsch.- 
Lab.) R. K. Mu ller .

J. B. Ostermeier, E in neues Meflgerćit zur Aufsuchting ton Edelmetallseifen und 
erodierten Erzgangen. Magnet. Messungen auf Erzgange in einem FluBbett Nordkolum- 
biens m it einer Stecksonde u. einem empfindliclien Drehspulgalvanometer. Die Sande 
des Flusses enthielten Gold u. Platinseifen, die erzfuhrenden Gerólle vorzugsweise 
Magnetkies. (Metali u. E rz 30. 21— 24. Jan . 1933.) N ik la s .

H. Moser, E. Raub und E. Vineke, Uber das System Gold-Mangan. Die Schmelzen 
m it 0—40%  Mn erstarren unter y-Mischkrystallbldg. Das Minimum der Schmelzkurve 
liegt bei 977° u. 12% Mn, das Maximum bei 1237° u. 21,8% Mn. In  den Legierungen 
von 40 bis 75%  Mn t r i t t  ein Eutektikum  auf, die eutekt. Konz. liegt bei 44%  Mn. Die 
Temp. der Eutektikalen betragt 1073°. Aus dem horizontalen Verlauf der Liąuidus- 
kurve u. aus den Sehliffbildern wird auf eine Mischungsliicke im fl. Zustand gesehlossen, 
die von 50 bis 55%  Mn reieht. Die beiden Schmelzen trennen sieh jedoch nicht zu 
Sehichten, sondern bilden eine feine Emulsion. — Im  festen Zustand wurden drei ver- 
schiedene Umwandlungen beobachtet, von denen dic erste m it 80—100% Mn bei 800° 
liegende offenbar durch Verumeinigungen veranlaBt war. Die zweite m it starker 
Volumenzuuahme verbundene Umbldg. hangt m it der a  /9-Umwandlung des Mn 
zusammen. Die bei hohen Tempp. bestandigen /9-Mn-Mischkrystalle erleiden bei der 
Umwandlung einen eutektoiden Zerfall in a-Mn u. y-Krystalle. Das Eutektoid tr i t t  
in feinlamellarer oder feinkorniger S truktur auf, seine Zus. liegt bei 17% Au u. 83% Mn 
u. seine Temp. bei 570°. Die d ritte  Umwandlung im Bereich der y-Au-Mn-Mischkrystalle 
erstreckt sieh iiber einen gróBeren Temp.-Bereich, das Umwandliuigsintervall weist 
bei 10—12% Mn ein Maximum auf. Der tlbergang der y- in die <5-Mischkrystalle ist 
bei Legierungen m it 5 u. 10% Mn m it starker Hartesteigerung verbunden, die H artę 
von 15% Au-Mn zeigt jedoeh keine Zunahme mehr. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 67—76. 
13/1. 1933. Sehwabisch-Gmund, Forsch.-Inst. f. Edelmetalle.) G o ld b a c h .

N. S. Kumaków und V/. A. Nemilow, Uber Legierungen des Plalins m it Kupfer. 
Systemat. Priifung der Legierungen aus P t  u. Cu wird mittels der therm . Analyse, 
Brinellharteprobe, M ikrostrukturunters. u. Jlessung des elektr. W iderstandes u. des 
Temp.-Koeff. des elektr. W iderstandes angestellt. Bei Tempp. iiber 800° bilden diese 
Legierungen eine kontinuierliche Reihe fester Lsgg. Beim Abkiihlen findet bei etwa 
S00° u. im Bereich von 50 A t.-%  P t  ein Zerfall der festen Lsg. unter Ausscheidung 
von PtCu s ta tt. Bei ungefahr 500° u. im Bereich von 20—25 A t.-%  P t t r i t t  eine Um
wandlung der festen Lsg. auf, die zwar durch die therm . Analyse u. durch die Mikro- 
unters. nicht wahrnelimbar ist, aber durch alle anderen Priifmethoden bestatigt wurde. 
(Z. anorg. allg. Chem. 210. 1—12. 13/1. 1933. Leningrad, P latininst. der Akad. d. Wiss. 
u. Chem. Labor. d. Berginst.) G o ld b a c h .

N. S. Kumaków und W. A. Nemilow Uber Legierungen des Platins mit Nickcl. 
Die therm . Analyse, Hartepriifung nach Brinell, Unters. der M ikrostruktur (Atzung
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mit verd. Kdnigswasser), u. Messung des elektr. W iderstandcs u. des Temp.-Koeff. 
des elektr. Widerstandcs zeigten, daB die Legierungen des P t m it Ni eine Reihe fester 
Lsgg. bilden. Der Knick in der Hartegradkurve bei 20 A t.-%  P t  laBt auf die Ggw. 
von zwei festen Lsgg. in der Reihe der ausgegliihten Legierungen schlicBcn, eine unter - 
lialb u. eine oberhalb 20 At.-°/0 P t. Die Mikrostruktur der ausgegliihten Legierungen 
stellt homogene feste Lsgg. dar u. nur bei etwa 20 A t.-%  P t  wird auf den groBen Kry- 
stallen eine feinc N etzstruktur beobachtet. Das Umkrystallisieren im festen Zustand 
bei 20 At.-°/0 P t wird durch die Umwandlung des Ni von der unmagnet. in die magnet. 
Modifikation erklart. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 13—20. 13/1. 1933. Leningrad, Platin- 
inst. d. Akad. d. Wiss. u. Chem. Labor. d. Berginst.) G o ł d b a c h .

W. Graulieh, Elektrometallurgisclie Vorrajfinalion von Eddmetallegierungen. Dio 
clektrolyt. Aufbereitung von Edelmetallabfallcn setzt ziemlich hochwertiges Seheide- 
gut voraus, das nur durch Anwendung von elektrolyt. Vorsclieideverff. erhalten werden 
kann. Zwoi solcher Verff. werden beschrieben: das von C a r l  fiu- Edelmetallabfalle 
u. das von S ie m e n s  & H alS IC E  fur Doubleabfiille. Das erste arbeitet m it einem Elek- 
trolyten aus Alkaliperehloraten, der m it Druckluft geriilirt wird. Das Scheidegut wird 
anod. bis auf seinen Geh. an Au u. P t gel., dio ais Anodo zuriickbleiben. Der zu Boden 
sinkendc Kathodenschlamm besteht aus metali. Ag, dem etwas Cu beigemiseht ist. 
Die Doubleraffinationsbilder sind eine A bart yon Cu-Seheidebadern. Sio werden mit 
salzsauren Elektrolyten betrieben. Die Edelmetalle sammeln sich ais Anodenschlamm, 
das Ag ais AgCl. Stromstiirke u. Stromdichte, Energieverbrauch u. Temp.-Anstieg 
der Bader werden an Beispielen berechnet. (Dlsch. Goldschmiede-Ztg. 36. 48—50. 
28/1. 1933.) ' G o l d b a c h .

H. Schallbroch, Unlersuch-ungen iiber das Senken und Reiben ton Eisen-, Kupfer- 
und Aluminiwmlegierungen. Unterss. von Axialdruck u. Drehmoment u. ihr Anderungs- 
yerlauf bei yersehiedenen Schnittbedingungen wie: Durchmesser, Spantiefe, Vorschub, 
Kiihlm ittel u. Werkzougform, A rt u. GroBenordnung der Anderung der beim Reiben 
stets yorhandenen Lochiiberweite durch yerschiedene Schnittbedingungen. Die N ach- 
priifung erstreckt sich auf folgendc, im Mascliinenbau haufig angewendete Werkstoffe: 
GuBeisensorten Ge 7 u. Ge 22, Kohlenstoffstahle St. 37,11 u. 60,11, Co-Ni-Stahlc 
VCN 5 u. VCN 35, GuBmessing GMs 63 nach Din 1709, RotguB Rg 5 nach Din 1705, 
Reinaluminium 99,3% Silumin VLM 31, Lautal, VLW 14. (Z. Metallkunde 24. 308 
bis 309. Dez. 1932.) N i k l a s .

Jack H. Scaf£ und Earle E. Schumacłier, Einige theorelische und praktische Er- 
orlerungen iiber Oase in  Metallen. L iteraturbericht u. Diskussion iiber den EinfluB der 
Gase auf die physikal. Eigg. yon Metallen u. iiber dic Wrkg. yon Druck u. Temp. auf 
die Lóslichkeit der Gase in Metallen. Fiir die Best. yon Gasen in Metallen werden 
theoret. Grundlagen u. Einzelheiten der A pparatur mitgeteilt, ebenso uber das Vakuum- 
schmelzen. (Metals and Alloys 4. 7— 12. Jan . 1933. Bell Telephone Lab.) G o l d b a c h .

Albert Sauveur und John L. Burns, Ein Verfahren zur Untersuchung der Ver- 
fesligung und Allerung nach Kaltterformungen. Die Kaltverformung wird durch den 
Brinellkugeleindruck erzeugt. Die entstandene Verfestigung wird am Grunde des Ein- 
drucks m it dem RocKWELL-Hartepriifer festgestellt. (Metals and Alloys 4. 6. Jan.
1933. H avard Univ. Amerika.) GOLDBACH.

C. W. Borgmann, Die Priifung ron metallischen Deckschichten. Eine bessere 
Kenntnis der metali. Deckschichten laBt sich nur m it Priifyerff. erreichen, die dio 
mitwirkenden Eaktoren einzeln zu crmitteln u. zu bewerten gestatten. Bisherige Verff. 
crprobten die Schutzschicht nur ais Ganzes ohne Berucksichtigung der Zusammenhange, 
die zwischen der Bewahrung der Schicht u. dem Grundmetall, dem Aufbau der Schicht 
u. der Wechselwrkg zwischen Schicht u. Grundmetall bestehen. Diese Zusammen- 
hange werden geschildcrt, ebenso bereits bestehende gute Priifmethoden. (Metal Ind., 
London 42. 107—09. 20/1. 1933.) G o ld b a c h .

Henry R. Power, Die Adhdsicm zwischen Leim und Schleifmitleln aus geschmolzener 
Tonerde. Durch Verschmutzung (Schmicról!) wird die Adhasion yerm indert (Nachweis 
m it der Capillaritats- u. der Brikettprobe, ygl. C. 1931. II . 1052). Diese Verminderung 
ist geringer bei den Spezialtoner^eschleifpulyern m it zaher Oberflache. (Metal Clean. 
Finish. 4. 611—12. Nov. 1932. Niagara Falls, C a r b o r u n d u m  Co.) K u t z e l n i g g .

— , Das Bullard-Dunn-Verfahren. Nach dem BULLARD-DUNN-Verf. werden 
Eisen u. S tahl d a d u rc h  gereinigt, daB zwischen Metali u. Deckschichten elektrolyt. 
Wasserstoff entwickelt w ird , d u rc h  dessen  Wrkg. die V e ru n re in ig u n g en  mechan. 
abgesprengt werden. Dąs fre ige leg te  Grundmetall wird durch Niederschlagung einer
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diinnen Pb- oder Sn-Sehiclite vor weiterer Einw. der Beize geschiitzt. Die holie t)ber- 
spannung des H  an diesen Metallen h a t eine Konz. der Stromlinicn auf jeno Stellcn 
zur Folgę, die noch nieht metali, rein sind. ■—• W eitere Vorteile des Verf. werden zu- 
sammengestellt. (Metallwar.-Ind. Galvano-Techn. 31. 27— 28. 15/1. 1933.) K u t z .

W. Fischer, Beseitigung der Beizdiinsle. 2 Verff. werden besprochen. 1. Steinzeug- 
luftbeweger (Ton- U. STEINZEUGWEEKE Friedriehsfeld u. Berlin-Charlottenburg).
2. Das System B r e s c iu s  (E. S im m e e j IACHEE, Neu-Isenburg): die spezif. schweren 
Gaso werden durch Einspritzcn von W. (Zentrifugaldiisen) abgesaugt u. gelangen 
tangcntial in den anschlieBenden Absorptionsturm, in dem sie spiralig liochsteigen. 
Die sauregesatt. W-Nebel sehlagen sieh an den Wanden groCtenteils nieder. Im  oberen 
Teil des Turmes wird neuerlich W. eingespritzt. (Metallwar.-Ind. Galvano-Techn. 31. 
28—29. 15/1. 1933. Neu-Isenburg.) KuTZELNIGG.

E. A. Ollard, Die Praxis des Plałtierens. Theorelische Betrachlungen. (Metal Ind., 
London 40. 645—47. 41. 61—62. 157—59. 205—06. 1932.) KuTZELNIGG.

G. Gollnow, Eine einfaclie Beslimmungsmełhode des Reaklionsgrades (Sauregrades)
in galmnisćhen Badem. Beschreibung der Tiipfelapparatur zur colorimetr. pH-Best. 
nach T o d t . Die Farbtone werden m it denjenigen einer gedruckten Farbtafel vcr- 
glichen. (Metallwar.-Ind. Galvano-Teehn. 31. 9—10. 1/1. 1933.) K u t z k l n ig g .

W. Birett, Uniersuchungen iiber die Hdrłe gahanisch abgeschiedenen Chroms. Vf. 
nimm t an einem groBeren Vers.-Material, das durch systemat. Abanderung der Arbeits- 
bedingungen gewonnen wurde, Hartepriifungcn vor (Ritzhartepriifer der F irm a G o c k e l , 
Berlin). Die Schwankungen der gemessenen H artę sind so groB, daB die Frage nach 
der Abluingigkeit der Harto von der Ansauerung u. von der C r03-Konz. nieht gcklart 
werden kann. Dagegen ergibt sieh, daB die H artę m it zunehmender Temp. sinkt u. 
m it steigender Stromdichte erhóht wird. Das Grundmetall, sowie Fremdstoffe im 
Bade seheinen keinen EinfluB auf die H artę auszuiiben. (Z. Elektrocliem. angew. 
physik. Chem. 38. 793—99. Okt. 1932.) KuTZELNIGG.

R. J. Piersol, Die Vencendung von Leim bei der Vorbereilung zu vercliromender 
Oberflachen. Richtige Anwendungsweise des Leimes bei der Herst. von Polierscheiben. 
— Giiteanforderungen. —  Notwendigkeit einer Kontrolle der Luftfeuehtigkeit. (Metal 
Clcan. Finish. 4. 593—96. Nov. 1932.) KuTZELNIGG.

— , Fragen der modemen VernicMung. Korrosionspriifung u. Mindestschichtdickc, 
Rolle des Sauregrades, Anodenmaterial u. a. werden besprochen. (Metallwar.-Ind. 
Galvano-Techn. 31. 29—31. 15/1. 1933.) KuTZELNIGG.

Edward J. Daniels, Einige Beaktionen, die beim Feuerverzinken dblaufen. Unterss. 
iiber die Herkunft der Fe-Salze im FluBmittel. Es wird gezeigt, daB diese Salze zur 
Bldg. von Hartzink fiihren. Eine Theorie iiber die Wrkg. des FluBmittels wird ent- 
wiekelt. Stalli laBt sieli m it Cd u. Pb durch Eintauchen in das geschmolzene Metali 
iiberziehen, weil Fe m it diesen Metallen Verbb. bildet (FeCd, u. FePb2). Diese sind 
magnet., haben holie F .F . u. sind leicliter ais Cd bzw. Pb. Die Einw. von geschmolzenem 
Zinn auf eine 8%ig. Aluminiumbronze besteht in der Bldg. einer festen Lsg. von Sn 
u. Al in Cu3Sn. (Metal Ind., London 41. 447—50. J . Inst. Metals 49. 169—85.
1932.) T is o m e l .

T. S. Fuller, P. F. Mumma und H. F. Moore, Korrosionsermudung von Metallen. 
K rit. Zusammenstellung der wichtigsten engl. u. amerikan. Yeróffentlichungen. (Proc. 
Amer. Soc. Test. Mater. 32. P a r t I. 139—42. 1932.) G o ld b a c h .

H. J. Gough und D. G. Sopwith, Die Bedeułung von Willerungseinflussen fu r
die Emiudung der Metalle. (Vgl. C. 1933. I. 670.) An versehiedenen Eisenmetallen 
(Kohlenstoffstahl, Cr- u. Cr-Ni-Stahl), Leiehtmetallen (Duralumin u. Mg-Legierungen) 
u. Cu-Legierungen (Messing u. Cu-Ni) wurden Wechselfestigkeit u. Dauerstandfestig- 
keit im Vakuum, ungeschiitzt in freier Luft u. m it Lanolin behandelt in freier Luft 
gepriift. Im  Vakuum ist die Ermiidungsfestigkeit hóher ais in freier Luft, der Grad 
der Verbcsserung ist bei den Ycrschiedenen Werkstoffen sehr untersehiedlich; die 
gróBte Yerbesserung von 26°/0 gegenuber den W erten in freier Luft wurde m it 70: 30 
Messing erhalten. Daraus geht der bedeutende EinfluB der umgebenden Atmosphare 
auf dio Ermiidungsfestigkeit eindeutig hervor. Um. reproduzierbare Resultate zu er
halten, wird vorgeschlagen, n. Ermudungsverss. stets im Vakuum auszufiihren. — 
Die Lanolin-Schutzschicht hatte  auf das Ergebnis der Verss. keinen merkbaren EinfluB. 
(J. Inst. Metals 49. 93^112. Disk. 112—22. 1932.) Goldbach .

Wilhelm Witter, tiber eine eigentumliche Oxydationserscheinung an einer Kirchen- 
glocke. Beschreibung der an der Innenseite der Glocke auftretenden Oxydation. Ais
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Ursache wird der zicmlich hohe S 02-Geh. der Luft angesehen, der sich wegen des vcr- 
haltnismaBig hohen Fe-Geli. (ca. 2%) der Glockenbronze schadlich bemerkbar macht. 
(Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 12. 21—22. 13/1. 1933. Halle a. S.) Tróm .

Barrett Co., New York, iibert. von: Joseph M. F. Leaper, Buffalo, New York, 
Scliaumschwimmyerfahren. Die Floticrung erfolgt in Ggw. eines Thioformaldehyds in 
Verb. m it den iiblichen Schaumern, wie Kiefernól. (A. P. 1878154 vom 16/1. 1928, 
ausg. 20/9. 1932.) G e i s z l e r .

Consolidated Mining and Smelting Co. of Canada, Ltd.. Montreal, Canada, 
iibert. von: Byron Angus Stimmel, Kenneth Duncan McBean und Graham 
Cruickshank, Canada, Schu>eberdstverfaJiren fiir cisenhaltige Zinkerze u. a. schwcfcl- 
lialtige Ausgangsstoffe. Die fein Yerteiltcn Erze werden m it der zux Abróstung not- 
wendigen Luft in den oberen Teil einer Rostkammcr von grofiem Durchmesser u. groBer 
Hohe eingetragen. Das Rostgut wird getrennt von den Róstgasen am unteren Teil 
des Ofens abgezogen. Man verwendet zweckmaBig einen Wedgeofen, dessen mittlere 
Etagcn zusammen m it den Riihrarmcn herausgenommen sind. Die oberstc Etage 
wird zur Vorwarmung u. Verteilung der Erze, die unterste zur Sammlung u. Abfiihrung 
des Rostgutes verwendet. (A. P. 1 884 348 vom 10/2. 1930, ausg. 25/10. 1932.) G ei.

J. Vercruysse, Briissel, Reinigen von Hiitlendbwdssern mittels akt. Koks. Die 
Aktivicrung des Kokses, der fur saure Abwasscr bestimmt ist, wird erreicht durch 
Eintauchen desselben in Kalkmilch, ferner durch darauffolgendes ISrhitzcn auf 220° 
u. durch raschcs Abkuhlen in einer Sodalsg. Fiir die Verwendung bei Abwassern, die 
mit organ. Stoffen verunreinigt sind, wird die Aktivierung m it sodaalkal. Permanganat- 
Isg. durchgefuhrt. (Belg. P. 366 783 vom 8/1.1930, Auszug vcroff. 17/7.1930.) M .F .M .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Schlecht, 
Ludwigshafen a. Rh., und Franz Duftschmid, Heidelberg), Herstellung reiner Metalle 
aus M etallpidtem, die mit Sauersloff fliichlige Verbindungen bildaide Venmreinigungcn 
cnlhallen, 1. dad. gek., daB man das zu reinigende Metallpulyer zunaehst boi einer 
solchen Temp. einer gleichmaBigen oxydierenden Behandlung unterwirft, daB noch 
keine wesentliehen Mengen der Yerunreinigungcn yerfliichtigt werden, u. dann aus 
dem erhaltenen Prod. bei einer hoheren Temp. dic Verunremigungen durch Erhitzen 
ycrfliichtigt, gegebencnfalls bis zur Verfestigung des MetaUpulyers zu Metallstucken 
durch Sinterung, worauf man event. iiberschiissigen, an die Metalle gebundenen 0 2 
durch Red. entfernt. (D. R. P. 567 920 KI. 12n vom 28/8. 1928, ausg. 11/1.
1933.) D r e w s .

Freund-Stahl-Akt.-Ges., Berlin, KonstruktionsstaJd, enthaltend 0,05—0,2% C,
0,4—2%  Si, bis 0,8% Mn, hergestellt im Siemens-Martinofen. Dio Bruchfestigkeit 
betragt 45—55 kg/qmm. (Vgl. Schwz. P. 11S 263; C. 1927.1. 3136.) (Belg. P. 367113 
vom 21/1. 1930, Auszug veróff. 17/7. 1930. F. Prior. 20/11. 1925.) M. F. M u l l e r .

Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, Frank- 
rcich, Magnetische Stahlbleche mit holiem Siliciumgehalt. Herst. von Blechen m it 5 bis 
7%  Si: der Stahl wird in iiblicher Weise in Formen gegossen, doch wird das gegosseno 
Metali nicht bis auf Raumtemp. yorzugsweise nicht bis unter 600° abgekiihlt; sobald 
der Błock erstarrt ist, wird er in  etwa 4—6 Stdn. auf eine gleichmiiBige Temp. von 1200 
bis 1300° gebracht u. zu Platinen verwalzt; dieso werden 3— 4 Stdn. auf 1000— 1100° 
erhitzt u. dann zu Blechen ausgewalzt. Beim Zwischengliihen der Bleche soli die Ofen- 
temp. nicht unter 925° betragen, da sonst die Bleche zu viel Spannungen erhalten. 
Dor letzte Stich wird bei tieferer Temp., yorzugsweise 700—760°, durchgefuhrt u. 
zwar m it einer Dickenabnahmc von unter 10%, yorzugsweise 5—8%. Derart her- 
gestellte Bleche besitzen geringen elektr. W iderstand u. niedrige W attverluste. (F. P.
734 829 vom 7/4. 1932, ausg. 28/10. 1932. A. Prior. 7/4. 1931.) H a b b e l .

Reinhold Straumann, Schweiz, Feder aus Eisen-Nickellegierung m it hiirtendem 
Be-Zusatz, insbesondero fiir thermokompensierte Schwingsysteme, z. B. Spiralfedern 
fiir Uhren, dad. gek., daB bei 25—40% Ni u. 0,1—3%  Be die ubrigen Legierungszusatze, 
wie W, Mo, Cr in Mengen bis zu 30%, zu den Hauptlegierungskomponenten mengen- 
maBig derart abgestimmt sind, daB nicht nur die Hartesteigerung der Feder anlaBlich 
des bei erhóhter Temp. erfolgenden Fixierens ihrer Form stattfindet, sondern auch 
der thermoelast. Kocff. der Legierung auf den fiir kompensierende Uhrenspiralfedern 
nótigen W ert eingestellt wird. Die GróBe u. der lineare Verlauf des thermoelast. Koeff. 
wird einerseites durch den Geh. an Ni u. andererseits durch den Geh. an  Be sowie an 
W, Mo usw. stark beeinfluBt, so daB er beliebig auf O, positiy oder negatiy (zwischen
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+50° u. — 50°) oiiigestellt werden kann; z. B. besitzfc eine Legierung m it 30% Ni,
0,1—0,5% Be, 8%  W, Rest Fe einen positiven, eine Legierung m it 27% Ni, 1%  Be, 
8%  W, Rest Fe einen negatiyen thermoeleast. Koeff. (F. P. 735 009 vom 11/4. 1932, 
ausg. 2/11. 1932. D. Prior. 18/4. 1931 u. E. P. 383174 vom 12/4. 1932, ausg. 1/12. 
1932. D. Prior. 18/4. 1931.) H a b b e l .

Vereinigte Oberschlesische Hiittenwerke A. G., Gleiwitz (Erfinder: Karl 
Gabiersch und Erich Widawski), Verfahren zur Warmebeliandlung von gegossanen 
Werkzeugen, die eine geringe Abnutzung u. einen hohen W iderstand gegen stoCartige 
Beanspruebung besitzen miissen, besonders auch von Werkzeugen zum Formen von 
li. W alzgut, aus einer Eisenlegierung m it 1,0—2,5% C, 12—20% Cr, 0,5—5,0% W 
u. gegebenenfalls bis 2%  Ni u. 3%  Co, dad. gek., daB das gegossene Werkzeug einer 
gegebenenfalls wiederbolten Gliihung bei 700—950° je naeh der Hohe des C-Geh. m it 
nachfolgender gewohnlicher Luftabkublung unterworfen wird. — Die wiederbolte 
Gliibimg (pendelnd zwischen den angegebenen Tempp. u. etwa 300°) w irkt dem Ver- 
schleiB bei Arbeitstempp. yon 100—500° entgegen. (D. R. P. 564 794 KI. 18c vom 
23/1. 1930, ausg._ 23/11. 1932.) H a b b e l .

Niels C. Christensen, Salt Lake City, U tah, V. St. A., Aufarbeitung von sulfidisclien 
Zinkerzen m it Gehh. an Pb u. Ag. Zn, Pb u. Ag werden zunachst durch Behandlung 
der Erze m it einer h. konz. HC1 enthaltenden Lsg. yon CaCl2 gel. Aus der Lsg. wird das 
Ag m it Pb auszementiert. Dann wird der H auptteil des Pb durch Abkuhlen der Laugc 
ais PbCl2 abgeschieden, wahrend der Rest ais Sulfid gefallt wird. Die Ausfallung des 
Zn erfolgt m it H 2S, naclidem die freie Saure m it N a2C03 abgestumpft wurde. E in Teil 
der metallfreien Lauge wird m it H2S 04 angesauert u. zur Lsg. frischen Erzes yerwendet. 
(A .P . 1886162 vom 2/11. 1925, ausg. 1/11. 1932.) G e i s z l e r .

Owen W. Ellis, Toronto, Canada, Lagermetallegierung, bestehend aus 65—85% Pb, 
7— 10% Tl, Rest Sb. Die Legierung kann auBerdem noch Sn in Mengen von 5— 10% 
bei einem Geh. an Pb von 70—80%, an Tl yon 7— 10% u. an Sb von 5—10% enthalten. 
AuBerdem konnen Alkali- oder Erdalkalimetalie in Mengen yon 0,25—1,0% in der 
Legierung yorhanden sein. Der Werkstoff weist gute Festigkeits- u. Gleiteigg. auf. 
AuBerdem ist er wegen des geringen Geh. an Sn m it wenig Kosten herzustellen. (A. P. 
1878 686 vom 30/8. 1929, ausg. 20/9. 1932.) G e i s z l e r .

N. V. Careco Handelsmaatschappij, Holland, Herstellung von Kupfer-Silicium- 
legierungen. Zur Erzielung gleichmaBiger Ergebnisse, besonders in bezug auf die 
Korrosionseigg. der Legierungen, wird den geschmolzenen Werkstoffen eine geringe 
Menge S (hochstens 1%) zugesetzt. Die Bldg. yon Oxydhautchen auf den abgeschiedenen 
Si-Krystallen, durch die eine Korrosion der Legierung herbeigefiihrt wird, soli yermieden 
werden. (F. P. 732 637 yom 4/3. 1932, ausg. 23/9. 1932. D. Prior. 5/3. 1931.) G e is z .

Herman von Forster, Niederursel b. F rankfurt a. M ., und Samuel de Lange, 
Hilversum, Melallischer Schutzbelag fiir  Decken, Wiin.de oder dgl., bestehend aus Metali, 
insbesondere Kupfer, oder Legierungen, in Form von derart diinnen Blattchen, daB diese 
durch Klebmittel befestigt werden konnen, die aber dabei doch noch so widerstandsfahig 
sind, daB Fil. oder Gase nicht durchdringen. Evtl. wird das Metali noch m it einem 
wasserfesten Asphaltiiberzug yersehen. (Can. P. 296 258 vom 25/8. 1928, ausg. 7/1.
1930.) M . F. M u l l e r .

Government of the United States, iibert. von: Peter Hidnert, New York, 
Chromlegierung m it niedrigem Warmeausdehnungskoeff., bestehend aus etwa 98,5% Cr,
0,75% Fe, 0,25% Si u. 0,1%  C sowie Beimengungen von Mn, N 2 u. 0 2 in einer Gesamt- 
hóho von etwa 0,4%. Eine Legierung der angegebenen Zus. besitzt einen linearen 
Warmeausdehnungskoeff. von unter 1 • 10~G pro W armegrad bei einer Temp. zwischen 
— 15 u. +30°. (A. P. 1880 200 vom 30/4. 1928, ausg. 4/10. 1932.) G e i s z l e r .

Ernest Klepetko, E. M. Wanamaker und J. Ray Coulter, Polcn, Hochreines 
Cadmium. Das Cd-haltige Materiał wird naeh Zusatz von Alkali- oder Erdalkahsalzen 
einer cinmaligen Dest. unterworfen. Man setzt auf 6 kg Cd-Geh. 1 kg Soda zu bzw.
2 kg Kalk, brikettiert u. destilliert m it oder ohne Zusatz von Kohle. Man erhalt ein 
Prod. m it 99,95% Cd, bis 0,0005% Zn u. bis 0,03% Pb. (Poln. P. 14 751 vom 21/6.
1930, ausg. 10/12. 1931.) S c h ó n f e l d .

Dow Chemical Co., Midland, Michigan, iibert. yon: John A. Gann und Fred 
L. Reynolds, Midland, Magncsiumlegiemng, bestehend aus 0,5—12,0% Cd, 0,5— 12,0% 
Sn, Rest Mg. Die Legierung weist gute Festigkeitseigg. bei hohem AViderstand gegen 
chem. Einfliisse auf. Sie laBt sich auBerdem gut gieBen, walzen u. pressen. GemaB 
A. P. 1 886 251 werden Legierungen folgender Zus. empfohlcn: 0,1—3,0%  Mn, 1,5 bis
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10,0% Zn, Rest Mg. Sie sollen gleichfalls gute mechan. u. chem. Eigg. aufweisen. 
(A. P. 1885 429 vom 1/2. 1932 u. 1886 251 vom 20/11. 1930, ausg. 1/11. 
1932.) G e i s z l e r .

Carl Theodor Rauschenbusch und Felix Rauschenbusch, Kirclien (Sieg), Vcr- 
fahren zur Isoliemng von spezifisch schweren Mineralien, insbesondere Edelmetallen, aus 
Jein vermahlenen Oesteinen bzw. Erden, bei welchem das m it W. angeriihrte, fein ver- 
mahlene Ausgangsmateriał in einem SclilammgefaB der Einw. eines standig flieCenden 
AVasscrstromes ausgesetzt wird, dad. gek., daB das Ausgangsmateriał nach erfolgter 
Abschlammung der Triibe durcli ein- oder mehrmalige Erzeugung eines Riickstaues in 
einen Fangbehiilter gedriickt wird, aus dem die m it den zu isolierenden Mineralien o. dgl. 
yemiengten leichteren Teile des Ausgangsmaterials bei Anderung des Riickstaues dureh 
den standig weiterflieBenden W asserstrom wieder entfernt werden. — Das Ansammeln 
der Mineralien erfolgt in dem abnehmbaren Fangbehalter leicht u. schnell, auch mehrerc 
Mineralien von yerschiedenem spezif. Gewieht lassen sich getrennt abfangen u. ge- 
winnen; das Verf. arbeitet genau u. gleiclimaBig, es kann auch im laufenden Betrieb 
zur Kontrolle von Edelmetallanalysen herangezogen werden. (D. R. P. 567 398 
KI. 421 vom 8/11. 1930, ausg. 2/1. 1933.) H e i n r i c h s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kóhlung von Metallen. Die 
Metalle werden m it einer Kohlc erhitzt, die durch Zers. von dampf- oder gasfórmigen 
G enthaltenden Verbb., wic CO, C2H4 oder C20 2 in Ggw. eines fein verteilten Metalles 
ais Katalysator erhalten wurde. Da der so erhaltene C frei von Verunreinigungen, 
wie P  oder S ist, wird ein sehr reines Prod. erhalten. Der C eignet sich sowohl zum 
Zementieren von Stahlen, ais auch zur Herst. von Carbiden, z. B. fur Hartmetall- 
legienmgen. (F. P. 732 958 vom 11/3. 1932, ausg. 28/9. 1932.) G e i s z l e r .

Otto Junker G. m. b. H., Lammersdorf, Verfahren zum Gliilien zweckś Erhóhung 
der Warmeaufnahmegeschwindigkeit yon bandfórmigem oder auf Bandem befordertem 
Gliihgut m it blanker Oberflache in kontinuierlichen Durehlaufófen, dad. gek., daB 
am Ofeneingang von Hand oder maschinell ein staubformiger, warmedunkler Stoff, 
z. B. warmedunkle Erden, Graphit, Holzkohle oder RuB, in dunner Sehicht auf dio 
Gliihgutoberflache aufgebracht u. am Ofenaustritt durch Abstreifen, Abbiirsten, Ab- 
blasen, Abwaschen, Absaugen oder in anderer Weise wieder entfernt wird. — Hierbei 
kann der staubformige Stoff in einem geschlossenen Kreislauf bewegt werden, indem 
er nach dem Absaugen am Ausgang des Ofens durch eine Ventilatoranlage einem Staub- 
abscheider m it Vorratsbehalter zugefiihrt wird, welcher dio Auftraganlage am Ofen- 
e in tritt speist. Es wird eine Steigerung des Wirkungsgrades u. daher eine besscre Aus- 
nutzung der Ofen erzielt. (D. R. P. 565 675 KI. 18c vom 21/5. 1931, ausg. 5/12. 
1932.) H a b b e l .

Wilhelm Ruppmann, S tuttgart, Verfahren zur Vorbereilung ton heiflen Blóckcn
o. dgl. fiir  das Walzen oder Schmieden, dad. gek., daB die noch im Ofen befindlichen 
Stiicke nach Dberschreiten einer Temp. von 1000° oder kurz vor dem Ziehen durch 
zeitweises oder standiges Aufblasen oder Aufwerfen eines bekannten zerkleinertcn 
bzw. staubformigen FluBmittels, z. B. Sand, vom Zunder befrcit werden. — Es tr i t t  
eine Verflussigung der Zunderschicht ein u. diese flieBt dann z. B. ais saure Eisenschlacke 
ab. Infolge der zunderfreien, metali, reinen Oberflache werden beim Schmieden die 
Gesenke geschont, sowie beim Walzen u. Schmieden glatte Oberfliichen erhalten; die 
Herdsohle des Ofens wird nicht angegriffen, da fiir die Verfliissigung des abfallenden 
Zunders die Kieselsaure nicht mehr der Herdsohle entnommen wird; ein Einfrieren 
der Schlacke im SchlackenabfluB wird vermieden, da der Eisenabbrand der Błocko 
am Herd dauernd u. gleichmaBig entfernt wird. (D. R. P. 565 740 KI. 18c vom 
26/7. 1930, ausg. 5/12. 1932.) H a b b e l .

Ternstedt Mfg. Co., Detroit, V. St. A., iibert. yon: John F. K. Mc Cullough, 
Detroit, und Benjamin W. Gilchrist, E ast Orange, New Jersey, Galmnisches Bad, 
besonders zum Verkupfern von Gegenstanden. Das Bad enthalt das Cyanid des tiber- 
zugsmetalles u. KCN oder NaCN, sowie ein Doppelsalz der Wein- oder Citronensaure, 
z. B. Seignettesalz. Eine zum Verkupfern geeignete Lsg. enthalt z. B. 7,5— 15 g CuCN,
3,2—7,5 g NaCN, 15—30 g NaOH, 22—120 g Seignettesalz auf den Liter. Die Bldg. 
von freier HCN soli yermieden werden. (A. P. 1 863 869 vom 7/10. 1929, ausg. 21/6. 
1932.) G e i s z l e r .

Hohenlohe-Werke, Akt.-Ges., Polen, Eleklrolyse von Zinlc. Zur Erganzung der 
bei der Elektrolyse aufgebrauchten H 2S 04 wird nicht H 2S 0 4, sondern eine Cd- u.
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Cl-freio ZnS04-Lsg. verwendet. (Poln. P. 14 256 vom 26/9.1929, ausg. 20/10.
1931.) SCHONFELD. 

James John Bajda, South Orange, N. J ., Herstellung eines glanzenden Silber-
niederscMags a u f metallisćhen Oberflachen. Die zu vcrsilbernden Gegenstande werden m it 
Ag-Thiosulfat in Ggw. eines Reduktionsmittels, z. B. von saurem weinsaurem Kalium, 
behandelt. (Can. P. 296 528 vom 7/2. 1929, ausg. 14/1. 1930.) BI. F. M u l l e r .

Willi Claus und  A. H. P. Goederitz, Gegosseno M etalle und Legierungen. G rundlagen e. 
metallgicDereitechn. W crkstoffkunde. Hrsg. im  A uftr. d. Vereins d t.  Giefiereifaehleute
E . V., B erlin : K rayn , Tcchn. Verl. 1933. (X II, 345 S.) 4°. Lw. M. 68.— .

Leopold Frommer, H andbueh der SpritzguB tcchnik der .M etallegierungen einsehlieClieh des 
W armpreBgul3verfahrcns. G rundlagen d. SpritzguB rorganges. K onstruk tionsprinzip ien  
d. SpritzguBm aschinen u. Form en nebsfc A usfiihrungsbeisp. W crkstoffkunde, W erksta tt- 
p ra s is . B erlin : J .  Springer 1933. (X V II, 686 S.) gr. 8°. Lw. 60.— .

[russ.J N. G. Girschkowitsch, Schm icdeeisenfabrikation in A m erika. (Thcorio u. l ’raxis.)
M oskau-Leningrad: M aschm etisdat 1932. (251 S.) R bl. 4.50.

[russ.] Nikołaj Anatoljewitsch Minkewitseh, E igg., th erm . B ehandlung u. Verwendung von 
E isen  u. S tah l. T l. I I I .  M oskau-Leningrad: G osm aschm ctisdat 1932. (687— 1344 S.) 
R b l. S.50.

[russ.] N. W. Tschurakow, E le k tro ly t. C hrom icron von E isen  u. S tahl. M óskau-Ssaniara: 
M ittólwolga-Verlag 1932. (63 S.) R bl. 1.— .

IX. Organische Industrie.
Giulio Natta, Die Industrie des Methylalkohols und des Formaldehydu. Bc- 

schreibung der Entw. der italien. Methanolfabrikation aus naeh Verf. des Vf. (G. 1932. 
I. 2915) hergestelltem Wassergas, der W eiteryerarbeituńg auf Formaldehyd u. dessen 
Verwcndung. (Progressi Ind. chim. ital. I. Deeennio Regime fascisto 1932. 403— 15. 
Mailand, Tcchn. Hochsch.) R. K. M u l l e r .

Alessandro Croecolo, Die Industrie des Athylalkohols. Darst. u. Vcrwendung von 
A. in Italien unter besonderer Bcriicksichtigung der motor. Verwendung. (Progressi 
Ind. chim. ital. I. Deeennio Regime fascista 1932. 417—30. Mailand, S. A. D i s t .  
I t a l . )  R. K. M u l l e r .

Carlo BarilU, Garungsbulylalkohol und -aceton. Beschreibung der italien. Pro- 
duktion aus Maisstarke u. ihrer Entw. (Progressi Ind. chim. ital. I. Deeennio Regime 
fascista 1932. 431—38. Mailand, S. A. D i s t .  I t a l . )  R. K. M u l l e r .

Felice Garelli, Essigsaure, Am-eisensaure und Derivate. Beschreibung der italien- 
Produktion von Essigsaure (aus Holzdest. u. synthet.), Acet- u. Form aldehyd u. Ameisen- 
saure. (Progressi Ind. chim. ital. I. Deeennio Regime fascista 1932. 461—73. Turin, 
Tcchn. Hochsch.) R. K . M u l l e r .

Angelo Del Bono, Die Weinsaureindustrie. Entw. der Fabrikation von Wcin- 
stein u. Wemsaurc in Italien. (Progressi Ind. chim. ital. I. Deeennio Regime fascista
1932. 451—60. M ailan d , S. A. L ’A p p u la .)  R. K. M u l l e r .

Mario Piccinini, Die Citronensdureindustrie. Entw . der italien. Fabrikation.
(Progressi Ind. chim. ital. I. Deeennio Regime fascista 1932. 439—49. Palermo, 
A r e n e l l a  S. A.) R. K . M u l l e r .

Felice Garelli, ScJnoefelkohlenstoff. Beschreibung der CS2-Darst. in Italien u. 
ihrer Entw. (Progressi Ind. chim. ital. I. Deeennio Regime fascista 1932. 515— 19. 
Turin, Techn. Hochsch.) R. K. M u l l e r .

Oscar v. d. Luft, Mount Lebanon, und Christian J. Schwindt, Pittsburgli, 
Pennsylyanien, Herstellung von kornigem organischen Materiał. Staubende oder sehr 
voIuminose organ. Prodd. bzw. Yerbb., wie Phthalsaurcanhydrid, Phthalimid, Anthra- 
chinon, ct-Naphthol, p-Naphthol, p-Nilranilin, Naphtliylamin, Benzidin, Toluidin, Di- 
anisidin, Di- u. Triphenylguanidin. Salze organ. Sauren, wie entwassertes Na-Acclat, 
werden m it 15— 40 oder 50°/0 ihres Gewichtes an geschmolzenem, gleichartigem Materiał 
verrtihrt, wobei die latente Sehmelzwarmc des fl. Antcils beim Erstarren desselben 
die Oberflachen des festen Materials anschm. Dic Prodd. werden auf diese Weise in 
eine handlichere, kórnige Form  von liohem Sehuttgewieht iibergefuhrt. (A. P. 1 891 891 
vom 10/11. 1931, ausg. 20/12. 1932.) R . H e r b s t .

Dow Chemical Co., Midland, iibert. von: Ivan F. Harlow und Otto C. Ross, 
Midland, Michigan, V. St. A., Herstellung ton bromierten Kohlenwasserstoffen. Chloriertc
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KW-stoffe werden bei Tempp. unterhalb des Kp. m it zweckmaBig frisch bcrcitctem, 
gesehmolzenem AlBr3 behandelt. Z. B. wird geschmolzenes AlBr3 in geringem tiber- 
schuB bei unterhalb 60° allmahlieh unter Riihren zu Chlf. gegeben. Die Umwandlung 
des Chlf. in Bromoform erfolgt vollstiindig. Dic Rk.-Miscliung wird m it Eiswasser 
Yerriilirt u. das Bromoform von der wss. FI. abgetrennt. In  entsprechender Weise 
werden Athylenchlorobromid in Athylendibromid, CCI., in GBrit C2H5C1 in C JLJlr, 
Athylendiclilorid in Athylendibromid, Acctylentetrachlorid in Acetylentetrabromid, Tri- 
chlorathylen in Tribromathylen, Clilorbenzol in Brombenzol iibcrgefuhrt. Die Arbeits- 
weise wird noch m it Hilfe einer Zeichnung der Apparatur naher erlautcrt. (A. P. 
1 891 415 vom 9/4. 1930, ausg. 20/12. 1932.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Dietrich 
und Max Herder, Oppau), Gemnnung von hdhennolekidaren, sauersłofflialtigen, orga- 
nisclien Produlcten aus Gemischcn m it KW-stoffen, insbesondere wio sie bei der Oxy- 
dation aliphat. oder naplithen. KW-stoffe erhalten werden, 1. dad. gck., daB man dio 
Gemische einer Extraktion m it fl. S 0 2 unterwirft. — 2. dad. gek., daB vor der Bc- 
handlung m it SO, dic sauren Anteilc entfernt werden. — Um das an u. fiir sich geringe 
Łósungsvermógen des fl. S 0 2 fiir die gesatt. KW-stoffe noch weiter zu vermindern bzw. 
aufzuheben, werden zweckmaBig dem fl. S 0 2 geringe Mcngen von gecigneten Stoffen, 
wie Ameisensaure, Essigsaure, Formamid usw., zugegeben. Z. B. werden 20 Vol.-Teilc 
nicht verseifbarer organ. Vcrbb., die von einem Oxydationsprod. aus Weichparaffin 
nach Abtrennen der Carbonsauren u. tcilweiser Hydrierung des Bestgemischcs hinter- 
bleibcn, m it 60 Vol.-Teilen einer Mischung von fl. S 0 2 u. Formamid (14: 1) bei 45° 
verruhrt. Nach einigem Stehen bilden sich dann 2 Schichten, dereń untcrc eine Lsg. 
von hochmolckularen Alkoholan m it einer Hydroxylzahl von ca. 250 in fl. S 02 darstellt, 
wahrend dio obere das Weichparaffin enthiilt. (D. R. P. 559 522 KI. 12 o vom 12/10.
1930, ausg. 21/9.1932. E. P. 366 025 vom 27/10.1930, ausg. 25/2. 1932.) R. H e r b s t .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Hcrstellung von hdheren Alkoholan. 
Miscliungen aus H 2 u. Oxyden des C, die von letzteren hóclistens 10 Vol.-% enthalten u. 
in denen auf 5 Voll. H 2 weniger ais 1 Vol. der Oxyde des C vorhanden ist, w erden bei 
Tempp. iiber 300° u. wenigstens 100 a t betragenden Drucken iiber Alkohole bildcndc 
K atalysatoren m it einer solchen Geschwindigkeit gefiihrt, daB in den Rk.-Gasen nach 
der Katalyse der C-Oxydgeh. 8 Vol.-°/0 nicht iiberschreitet u. vorzugsweise nicht mehr 
ais 2—4 Vol.-% betragt. Ais K atalysatoren sind solche geeignet, die aus einem oder 
mehreren schwer reduzierbaren Metalloxyden u. einer verhaltnismaBig geringen Mcnge 
eines Alkalimetalloxyds bestehen; die besten Resultate ergeben solche K ontakte, die 
Mn-Oxyd enthalten. Nach dem Verf. werden neben nur geringen Mcngen von CH,, 
Ketonen, Aldehyden, teerigen u. harzigen Substanzcn, Methanol sowie Gemische 
lioherer Alkohole, namentlich von Butanol bis zum Octanol, wie Isóbutanol, Amyl- 
alkohole, Hezylcdkohole, Haptylalkohole usw. erzeugt. (E. P. 371 804 vom 23/10. 1930, 
ausg. 26/5. 1932. A. Prior. 23/10. 1929.) R. H e r b s t .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: George Barsky, New York, 
und Ralph V. Heuser, Cranford, New Jersey, V. St. A., Hcrstellung von Dithiophos- 
phaten. Einwertige aliphat. Alkohole u. Phenolc werden in einem organ. Lósungsm., 
das sowohl dic hydroxylhaltigen Ausgangsstoffe wie auch das Bk.-Prod. zu losen 
vermag, wie Bzl., Toluol, einer Mischung von Toluol u. CCI., oder der herzustellenden fl. 
Dithiophosphorsaure selbst, m it P 2S5 behandelt. Die bis-neilen sehr heftige Rk. kann 
dadureh gemildert werden, daB zu dem Gemisch von organ. Lósungsm. u. P 2Ss der 
hydroxylhaltige Stoff allmahlieh gegeben wird. Durch Zugabe von Alkalicarbonat oder 
Anilin zu der von Verunreinigungen abfiltrierten Rk.-Lsg. werden die cntsprechenden 
Dithiopliosphate ausgefallt. Da solche organ. Lósungsmm. angewendet werden, die 
die Verunreinigungen des P 2S5 u. die verunreinigenden Nebenprodd. der Rk. nicht 
losen, werden nach dem Verf. reine Prodd. erhalten. Z. B. werden zu Toluol P 2S5 u. 
Isopropylalkohol gegeben, u. zwar in solchen Mengenverhaltnissen, daB Diisopropyl- 
dithiophosphorsaure gebildet wird. Gegen Ende der Rk. ist die Mischung zu erwarmen. 
Die resultierende Lsg. wird filtriert u. danach m it Anilin neutralisiert, wobei das Anilin- 
salz der Diisopropyldithiophosphorsaure ausfallt. Dasselbe wird abfiltriert, gewaschen u. 
getrocknet. Die Mutterlauge wird ais Lósungsm. fiu- weitere Ansatze gebraucht, bis 
die Anhaufung yon Verunreinigungen eine Dest. nótig macht. Die obigen Lósungsmm. 
kónnen auch zum Umkrystallisieren der Salze der Dithiophophorsauren, wie sie nach 
dem Verf. erhalten werden, dienen, z. B. wird unreines Anilinsalz der Diisopropj'1- 
dithiophosphorsaure in einer Mischung aus 85 Teilen Toluol u. 15 Teilcn CCI, bei 60°
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gel.; beim Abkiihlen auf 20° fallt das reine Salz wieder aus. (A. P. 1 889 943 vom 
8/8. 1920, ausg. 6/12. 1932.) R . H e r b s t .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, Katalytische 
Dehydrieriing von Alkoholen. Die Dampfe yon Alkoholen werden bei beliebigen Drucken 
u. erhóhten Tempp., beispielsweise bei 250—400°, iiber Kontaktm assen geleitet, dic 
aus einem katalyfc. wirkenden Metali oder Metalloxyd auf einem alkal. reagierenden 
Salz der Alkalimetalle ais Tragersubstanz bestehen, wobei die letztere mindestens 80% 
des K ontaktes ausmaelit. Z. B. werden 250 ccm Natronwasserglaslsg. von 34° Be 
m it 5 g Cu-Oxyd eingedickt, getrocknet u. gekórnt. Uber diese BI. wird m it einer 
Gesehwindigkeit von 10 g pro Stdc. bei 300° Isopropylalkoholdampf gefuhrt. Nach 
336 Stdn. betragt der Geh. des Kondensats an Aceton 79,3%; der Geh. des Gases an H 3 
liegt bei 99,6%. In  entsprechender Weise wird sekundarer Butylalkohol in Methyl- 
iUhylketon umgewandelt; ebenso kónnen nach dem Vcrf. die hóheren Alkohole, die 
ais Nebenprodd. bei der BIcthanolsynthese erhalten werden, dehydriert werden. Bei 
langer Lebensdauer bewirken die K atalysatoren gemaB dem Verf. keine Bldg. von 
Olefinen u. dereń Polymerisationsprodd. aus den Alkoholen. (Holi. P. 28 606 vom 
14/6. 1930, ausg. 15/12. 1932.) R . H e r b s t .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, iibert. von: Hans Meerwein und 
Heinrich Morschel, Kónigsberg, Herstellung von Aceton. Zu dem Ref. nach Poln. P. 
10311; C. 1930. I I .  1133 is t folgendes zu bemerken: Acetaldehyd oder A. wird in 
Dampfform in Blischung m it W.-Dampf, yorzugsweise auf 1 Gewichtsteil Aldehyd 
bzw. A. weniger ais 2 Teile W.-Dampf, bei 300—500°, zweckmaBig bei 370—420° uber 
Kontaktmassen geleitet, die aus Blischungen eines Sn-Oxyds m it einem Oxyd des Th, 
Zr, Zn oder Ce oder einem Oxyd eines anderen Metalles der seltenen Erden bestehen. 
Blischungen aus Oxyden des Sn u. Ce haben sieh ais besonders wdrksam erwiesen. 
An Stelle der obigen Oxyde kónnen aueh solche Salze der in Rede stehenden Metalle 
angewendet werden, die unter den Rk.-Bedingungen in Oxyde verwandelt werden, 
wio die Carbonate, Formiate, Acetate, Oxalate. Die mengenmaBigen Vcrhaltnisse der 
cinzelnen Oxyde kónnen in den Kontaktmassen in weiten Grenzen schwanken. Die 
K ontakte besitzen eine befriedigende S tabilitat u. Lebensdauer. Die Oxydc kónnen 
aueh auf Tragermaterialien niedergeschlagen zur Verwendung gelangen. Z. B. werden 
125 g Th-N itrat u. 135 g hydratisiertes Sn-Chlorid in W. gel. u. 225 g Bimsstein zu- 
gefiigt; alsdann wird m it Ammoniak gefallt. Uber den so nach dem Wasehen u. Trocknen 
erhaltenen Katalysator werden bei 440—450° innerhalb 200 Stdn. 16,7 1 verd. A., 
enthaltend 2500 g A., gefuhrt. Es werden 1320 g Aceton ( =  83,8% der berechneten 
Blenge), 68 g Acetaldehyd (= 2 ,8 % )  u. 89 g Essigsaure (= 2 ,7 % )  erhalten. (A. P.
1 891 333 Tom  5/6. 1928, ausg. 20/12. 1932. D. Prior. 22/4. 1927.) R. H e r b s t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., V. St. A., Herstellung von Methylvinylketon. 
BIonovinylacetylen wird m it einer sauren, wss. Lsg. eines goeigneten Katalysators in 
Rk. gebracht, wobei gemaB der Gleichung

H C ^C —CH =  CH2 +  H 20  — >- H 3C—CO—CH =  CH2 
die Elemente des W. angelagert werden unter Bldg. von Methyhinylketon. Hierfiir 
sind solche Siiurelsgg. geeignet, die bei kurzem Erhitzen auf 70° auf das MethyMnyl- 
keton nicht merklich einwirken, wie wss. Lsgg. von H aS 04, Essigsaure, Sulfoessigsiiure, 
chlorierten Essigsauren, Ameisensaure, Phosphorsaure, Arsensaure. Ais Katalysatoren 
kónnen Salze, Oxyde, Hydroxyde des Hg, Ag, Cu, Cd, Zn, die in den jeweiligen wss. 
Saurelsgg. 1. sind, einzeln oder in Mischung untereinander Verwendung finden, z. B. in 
Form von Blercuiisulfat, -aeetat, -chlorid, -borfluorid, -arseniat, Ag-Sulfat, Ag-Phos- 
phat, Cd-Sulfat, Zn-Chlorid. Es kann in der Weise gearbeitet werden, daB Vinyl- 
acetylen in die wss. K ontaktfl. eingeleitet u. aus dem zuvor neutralisierten Rk.-Gemisch 
das entstandene Bletliylvinylketon durch Dest. gewonnen wird, oder daB Vinylacetylen 
in die auf 60—80° erhitzte K ontaktfl. eingeleitet u. aus dem austretenden Dampf- 
gemisch das entstandene Methylvinylketon naeli bekannten Methoden abgetrennt u. 
das unverbrauehte BIonovinylacetylen m it so viel zusatzlichen Blengen u. W., ais dureli 
die Rk. yerbraucht wurden, in die K ontaktfl. zuriickgefuhrt wird. Z. B. wird Vinyl- 
acetylen in eine aus 15 Teilen Hg-Oxyd, 50 Teilen Sehwefelsaure u. 65 Teilen W. 
bereitete K ontaktfl. bei 10—30° m it einer Gesehwindigkeit eingeleitet, daB dasselbe 
noeh vollstandig absorbiert wird. Danach wird m it A tznatron neutralisiert u. das 
gebildete Methyhinylketon  aus der Rk.-Fl. dęst. Das Destillat stellt eine wss. Lsg. 
des Ketons dar, aus der das letztere durch Aussalzen m it K 2C03 abgeschieden wird. 
Das Rohprod. wird getrocknet u. fraktioniert dest., wobei das Keton in der bei 120 mm
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zwischen 30 u. 38° sd. Fraktion enthalten ist. Das Methylvinylketon sd. bei 400 mm 
bei 62—68°; bei noch hóherer Temp., beim Stehen sowie in Ggw. starker Alkalien 
polymcrisiert es sich leicht; beim Einatm en reizt es zum Husten u. Tranen. (F. P. 
719 309 Yom 30/6. 1931, ausg. 4/2. 1932. A. Prior. 11/11. 1930.) R . H e r b s t .

Eglantine Jeanne Marie Peytral, Algier, Herstellung von Keten en und Poły- 
ketenen. Hierzu vgl. C. 1932. I . 1889. Nachzutragen ist, daB man aus Aceton Keten 
neben CH4 erhalt. Die Rk. kann zwischen 700 u. 1200°, auch in Ggw. anderer Pt-Metall 
ais des P t selbst stattfinden. Die Ausbeuten betragen 95% der umgesetzten Ausgangs- 
stoffe u. mehr. (F. P. 722 477 vom 4/9. 1931, ausg. 17/3. 1932.) A l t p e t e r .

. Joseph-Marie-Louis-fitienne Campardou, Frankreich, Katalytische Herstellung 
von Essigsaureanhydrid. Eg. wird m it einer indifferenten FI., die m it W. ein azeotrop. 
Gemisch bildet, iiber einen die Bldg. von Essigsaureanhydrid bewirkenden Katatysator 
bei optimalen Tempp. geleitet, gegebenenfalls unter Mitverwendung eines indifferenten 
Tragergases, wie N 2, C 02 oder H 2, u. die Rk.-Prodd. werden unm ittelbar nacli dem 
KontaktgefaB in eine Rektifizierkolonne, in der die Temp. auf den Kp. des azeotrop. 
Gemisches eingestellt ist, gefuhrt. Am oberen Teile der Kolonne wird dann das azeotrop. 
Gemisch dampffórmig abgenommen, wahrend vom unteren Teile derselben Essigsaure
anhydrid, nicht umgesetzte Essigsaure sowie der iiberschussige Teil der Zusatzfl. ab- 
gezogen werden. Es wird somit bei dem Verf. eine sofortige Entwasserung des Essig- 
siiureanhydrids erzielt. Ais Zusatzfl. kann z. B. reines Bzl., das einen solchen Rein- 
heitsgrad aufweist, daB es den K ontakt nicht storend beeinfluBt, gewahlt werden. 
(F. P. 724 803 Tom  25/12. 1930, ausg. 3/5. 1932.) R . H e r b s t .

Van Schaack Bros. Chemical Works, Inc., Chicago, iibert. von: Robert H. van 
Schaack jr., Evanston, und Norris Boehmer, Chicago, Illinois, V. St. A., Reinigung 
von Estem. Rohe, in W. wl. Ester primarer Alkohole, wie n-Butylacetat, Amylacetat, 
Butylpropionat, Butylbutyrat, Bułyloxalat usw., enthaltend yon der Herst. noch Saure, 
Alkohol u. W., werden m it einer geringen Menge eines Esterifizierungskatalysators, 
beispielsweise m it 0,12 H.>SO.,, yersetzt u. alsdaim an einer Rektifizierkolonne zum 
Sieden erhitzt, wobci dampffórmig eine Mischung aus Ester, Alkohol u. W. entweicht, 
die nacli der Kondensation sich in 2 Schichten trennt, dereń ólige in die Blase zuriick- 
gegeben wird, wahrend die wss. dem System entzogen wird. Hierdurcli wird die im 
Rohestcr yorhandene Siiure yollstandig in den Ester ubergefiihrt u. zugleicli ein wasser- 
freier Ester erhalten, der durch fraktionierte Dest. weiter gereinigt werden kann. 
(A. P. 1 836 096 vom 20/6. 1927, ausg. 15/12. 1931.) R. H e r b s t .

Gesellschaft fiir chemische Industrie in Basel, Basel, Herstellung ton  Thio- 
harnsloff. Das an sich bekannte Verf. der Umsetzung von Kalkstickstoff m it Erdalkali- 
sulfiden in Ggw. von unl. Erdalkalisalze bildenden Agenzien wird unter grundlichem 
Vermahlen durchgefuhrt. — Z. B. werden 900 Teile Kalkstickstoff m it 20% N 2-Geh. 
in einer Rohrmuhle m it 700 Teilen CaS unter Zugabe yon 1000 Teilen W. gemahlen. 
Naeh 15 Min. ist die Rk. beendet. Ausbeute 99%, berechnet auf den Amid-N2 des 
Kalkstickstoffs. AuBer Rohrmiihlen konnen auch Stab- oder Kugelmulilen Verwendung 
finden. (Schwz. P. 155774 vom 6/10. 1931, ausg. 1/11. 1932.) E b e n .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Herbert Schotte, Berlin- 
Reinickendorf), Darstellung von Gvanidinderivaten, dad. gek., daB man S-Alkylisothio- 
harnstoffsalze in Abwesenbeit yon Alkali auf bas. reagierende Aminę m it einer reaktions- 
fiihigen N H 2-Gruppe, die im Mol. mehr ais 2 C-Atome tragen, in ungefahr molekularen 
Mengen einwirken laBt. — Hierzu ygl. SCHOTTE, P r ie w e  u. RoESCHEISEN, C. 1928. 
I. 1962 u. E. P . 285 932, Holi. P. 20 788; C. 1930. I, 3355 [C hem ische F a b r ik  
A u f A c tie n  (Vorm. E. S ch e r in g )] . Nachzutragen ist folgendes: Durch Einw. 
von Glykokollester auf in W. gel. S-AUiyUsothiohamstoffcldorid erhalt man naeh Ab- 
dampfen des Losungsm. u. Mercaptans den Guanylglykokollester.Jast farbloses, beim 
Dcst. zersctzliches, nicht krystallisierendes Ol, in W. u. A. 1., in A. unl. — Setzt man 
in W. gel. S-Methylisothiohamstcffbromid m it Anilin  wahrend 12 Stdn. bei 40° oder 
durch 5-std. Erhitzen auf 80— 100° um, so erhalt man Phenylguanidin, schwach gelber 
Sirup; Pikrat, F . 223°, wl. Hydróbromid, F. 71°. — p-Aminophenol gibt m it S-Athyl- 
isothiohamstoffbromid (I) das p-Oxyplienylguanidin, in W. 1. amorphes Pulyer, Pikrat, 
F . 228°, — o-Anisidin u. I  das o-Anisylguanidin, Pikrat, F. 219—220°, Hydróbromid 
u. Hydrochlorid in W. 11., — o-Toluidin u. I  das Guanyl-o-ioluidin, dicker Sirup, Pikrat,
F. 223—224°, — N-Methyl-S-athylisothioham-stoffchlorid u. Methylaminoacelal das 
N,N'-Diinethyl-N,fl-athylacetalguanidin, P ikrat grobe Prismen, F. 89°, — Benzylamin 
u. I  das Benzylguanidin, derbe, farblose Krystalle, F. 133°, Hydrochlorid, F. 172°,



Pikrat, F. 183°, Ghloroaural, i1’. 106—108°, — Pyrrolin u. I  das Guanylpyrrolin, P ikrat,
F. 232°. (D. R. P. 565 881 KI. 12 o vom 13/1. 1925, ausg. 14/12. 1932.) S c h o t t ł .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Keith William Palmer, 
Blackley, England, Herstellung von Mercaptophenolen. Alkaliphenolate werden m it 
Alkalidisulfid in Ggw. von Alkalisulfid erhitzt. Z.B. lost man 32 Teile S  in 270 Teilen 
Na.,S-0 IhO, g ibt 40 Teile NaOH u. 94 Teile Phenol zu u. erh itzt 17 Stdn. auf 170—180°. 
Man erhalt l-Mercapto-2-phenol. In  gleiclier Weise entstehen Mercapto-o-kresol, 1-Mer- 
caplo-2-naphtliol u. Mercapto-l-naphthol aus den entspreehenden Oxyverbb. Verwendet 
man die doppelte Menge N a2S2, so erhalt man Dimercaptophenol. (E. P. 383284 vom 
31/7. 1931, ausg. 8/12. 1932“. ) ' N o u v e l.

Rheinische Kampfer-Fabrik G. m. b. H., Diisscldorf-Oberkassel (Erfinder: 
Siegfried Skraup, Wiirzburg), Verfahren zur Darstellung vcm Phenolestern durch E r
hitzung von Phenolen m it Sauren un ter Entfernung des entstandenen W., dad. gek., 
daB die Veresterung bei Ggw. von Oberflaclienkatalysatoren ausgefiihrt wird. Ais 
Katalysatoren benutzt man Frankonit, Tonsil, Floridin, Fullererde, Carbo medieinalis 
Merck oder Silicagel. Die Umsetzungstempp. liegen unter 200°. Man erhalt z. B. 
Benzoesaure-o-kresylester (Kp.12 172°), Salicylsaurcplienylestcr, Naplithensdureurleer- 
phenylestergenniscli (Kp.12 190—220°), Butlersaurephenylester (Kp. 220—222°), Iso- 
valeriansdure-o-kresylesler (Kp.13 140—141°), Didthylessigsaurethymylesler (Kp.13 157 bis 
158°), Phenylessigsaure-p-kresylester (F. 75—76°), Adipinsduredi-p-kresylester (F. 100°), 
Adipinsduremono-p-kresylester (F. 92°), Bernsteinsdurediphenylester (F. 118°), Borsdure- 
triphenylesler (Kp.15 228—230°) u. Ćrotonsdurephenylester (Kp.15 119°) aus den ent- 
sprechenden Sauren u. Phenolen. (D. R. P. 565 969 KI. 12q vom 15/3. 1931, ausg. 
8/12. 1932.) N o u v e l .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alphons O. Jaeger, Mount Lebanon, und 
Herbert J. West, Crafton, Pennsylvanien, V. St. A ., Reinigung von Ketosduren. 
Ketosauren, namentlieh solehe, die naeh der FRiEDEL-CRAETSschen Rk. aus Anhydriden
2-bas. CarbonsiŁuren, wie Phthalsiiureanliydrid, Maleinsaureanhydrid usw., u. KW- 
stoffen, insbesondere aromat. KW-stoffen, wie Bzl., N aphthalin, liydriertem Naphthalin, 
Acenaphthen, Anthraeen usw., unter Anwendung von A1C13 ais Kondensationsmittel 
erhalten worden sind, werden in alkal. Lsg. m it oxydierenden Mitteln, wie Cl2, 
Hypohalogeniten, Permanganaten, dic die Salze der Ketosauren nicht angreifen u. 
nur die Verunreinigungen zerstóren, behandelt. Beispielsweise wird eine alkal. Lsg. 
von nach obigem Verf. liergestellter Benzoylbenzoesaure m it Cl2 gesatt. u. alsdann 
auf 70° erwarmt; danacb wird filtriert u. dic Saure ausgesauert. (A. P. 1 845 751 vom 
26/10. 1929, ausg. 16/2. 1932.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Konrad Stenger, 
Frankfurt a. M.), Verfahrcn zur Herstellung von perhydrierlem Diphenylenoxyd, dad. 
gek., daB man Diplienylenoxyd in Ggw. von Ni-Katalysatoren unter Druck bei Tempp. 
von nicht wesentlich hoher ais 200° m it H 2 behandelt. Z. B. wird Diphenylenoxyd 
in Ggw. eines 4 %  Ni enthaltenden K atalysators m it H 2 im Riihrautoklaven bei 
20— 50 a t  Druck auf 125—-140° erhitzt. Man erhalt Perhydrodiplienylenoxyd (Kp.9 111 
bis 114°) ais farblose Fl. yon terpenartigem Geruch, das zur Herst. von Riećhstoffen 
u. plinrmazeut. Prodd. yerwendet wird. (D. R. P. 566 782 KI. 12o vom 13/11. 1930, 
ausg. 21/12. 1932.) N o u y e l .

I. D. Riedel-E. de Haen Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darstellung von S-OxycMno- 
lin  (I). 8-Halogenchinolin-5-sulfonsauren werden m it alkal. wirkenden Mitteln erhitzt 
u. die 8-Oxychinolinsulfonsaure z. B. m it W. bei erliohter Temp. in I  umgewandelt. — 
Man erhitzt z. B. S-Chlorchinolin m it rauchender ILSO, (70% S 0 3) 2 Stdn. auf 150°, 
bis eine Probe m it Alkali keine Triibung melir gibt. Die M. wird m it W. verd., dic
S-Chlorchinolin-5-sulfonsuure abgesaugt u. der Rest aus der m it CaO iibersatt. Lsg. 
nach Abtrennen des CaS04 durch Eindampfen gewonnen. Die Siiure geht beim Jir- 
hitzen m it W. u. NaOH (1/4 Stde., 200—205°) in die S-Oxychinolin-5-sulfonsdure iiber, 
aus der m an bei 8-std. Erliitzen m it wss. NaOH auf 150—160° das I  erhalt. — Man 
kann auch 2-Chlor-l-aminobenzol-5-sulfonsdure nach S k r a u p  in die Chinolinverb. 
iiberfiihren u. diese wie oben weiter verarbeiten. (E. P. 383 920 vom 6/7. 1932, ausg. 
15/12. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz, 
Mannheim, Gerd Kochendoerfer und Karl Koberle, Ludwigshafen a. Rh.), Dar
stellung von Chinaldinen, dad. gek.. daB man Crotcmaldehyd (I) auf arom at. Aminę bzw. 
ihre N-Substitutionsprodd., dic unter den Rk.-Bedingungcn wie Aminę zu reagieren
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yermogęn, in schwefelsaurer Lsg. u. in Ggw. mildwirkendor saurer Osydationsm ittel 
boi erhohten Tempp. einwirken lilfit. — Z. B. wird Nitróbenzól m it 28%ig. Oleum am 
W.-Bad solange sulfoniert, bis es in W. 1. ist. Dann wird dio Lsg. m it W. verd., worauf 
man A nilin  so eintragt, daB die Temp. 125° betriigt. Hierauf laBt man I  derart zuflieBen, 
daB die Temp. sieh auf 130° halt, crh itzt noch einige Stunden u. verd. dann m it W. 
Die entstandene Ozyinelanilsaure wird abgetrcnnt, die Lsg. teilweise neutralisiert u. 
hierauf uberschiissiges Anilin durch Diazotieren zers tort. Das rolie Chinaldin dest. 
m it K p.18 122—123°, F. des Bichromats 138°. —• Aus o-Toluidin erhalt m an ebenso
o-Toluchinaldin, Kp. 251—253°, aus p- Toluidin das p-Toluchinaldin, F . 59°. Ferner 
kann man darstellen: aus o-Chloranilin das S-Chlorchinaldin, F. 64°, — aus p-Chlor- 
anilin  das 6-Chlorchinaldin, — aus P-Naphthylamin das P-Naphthochinaldin, K p.2l 214 
bis 215°, F . 82—83°, — aus p-Phenylendiamin das Dimethylphenanthrolin, F. 175—176°, 
K p.10 230—231°, — aus Benzidin das 2,2'-Diiriethyl-6,6'-dichinolyl, F. 206—208°, — 
aus Acetanilid Chinaldin, — aus 3,6-Diaminoacridin das Dimethyldipyridinoacridin,
F. 264°, — aus p-Aminobenzoesdure dio Cliinaldin-p-carlonsaure, F. 261—262°.
— Die Oxydation gelingt auch z. B. m it Arsensaure, ferner auch in verd. z. 13. 20%ig. 
H 2SO„ am besten in 70—90%ig. I I2SO., bei 120—150°. (D .R .P .  567 273 KI. 12p 
Tom 18/7. 1931, ausg. 30/12. 1932.) A l t p e t e r .

X. Farberei. Farb en. Druckerei.
D. A. Gryder, Farbechtheitsfragen in der Farberei. Allgemeines iiber Begriff 

u. Festsetzung der Farbstoffechtheiten, sowie besonders ihre Abhangigkeit von der 
Tiefe der Farbung. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 723—25.19/12.1932.) F r i e d e m a n n .

Cłias. E. Mullin und Ross M. Stribling, Anwendung von Netzm.itle.ln. (Vgl.
C. 1932. I. 1298.) tlbersicht iiber die Anwendung der ncuzeitlichcn Netzm ittel bei der 
Beuche, der Bleiche, der Mercerisierung, dem Carbonisieren, der Walkę, der Spinnerei, 
der Entsehlichtung, der Flachsaufbereitung, der Kunstseidenveredehmg u. zur U nter - 
stiitzung der Adsorptionswrkg. von Ticrkohle, Silicagel usw. Vf. fuh rt an H and der 
P atentliteratur dio wichtigen V ertreter der einzelnen Klasscn von Netzmitteln auf. 
(Toxt. Recordcr 49. No. 580. 62— 63. No. 581. 59^-60. No. 582. 57—59. No. 583. 63—64.
1931.) F r ie d e m a n n .

Herbert Brandenburger, Uber die Verwendung der modemen Waschmittel in der 
Wascherei und Kleiderfarberei. Die Vorzuge der neuen Fetlalkoholsulfonale, wie Sapidan 
u. Cardinol, sowie der Igepone, fiir die Wascherei u. die Kleiderfarberei. Neue Prodd., 
in denen die Wrkg. der Fettalkohole u. der Losungsmm. vereinigt ist, sind Larenlin
II  W, Sapidan L  10 u. L N , sowie Lanaclarin LM . (Z. ges. Testilind. 36. 37—39. 18/1.
1933.) F r ie d e m a n n .

Samuel Lenher, Produkle aus sulfonierlen Alkoholen. Vf. beschreibt dio von den 
D e u t s c h e n  H y d r i e r w e b k e n  u. der E. I .  D u P o n t  d e  N e m o u r s  & Co. gleich- 
zeitig ertundenen Gardinole u. Brillant-Aiirole. Diese Korper sind Na-Salze der Schwefel- 
saureester von Fettalkoholen. Seifenahnliche Eigg. haben Alkohole m it 12— 18 C- 
Atomen. Gardinol W  A  gehort zu der Reihe m it 12—14 C-Atomen, die un ter 40° am 
wirksamsten sind, wahrend Gardinol CA u. Brillantapirol m it 16—18 C bei 50—-100° am 
besten arbeiten. Gardinol CA ist ein Oleyl-Na-Sulfonat, Biillantavirol L  112 ein Gemisch 
von Catyl- u. Stearyl-Na-Sulfonaten. Vf. zeigt dann an den physikal. Eigg. der sul- 
fonierten Alkohole, besonders auch an ihren ultram kr. Biklern, die Anwesenheit von 
Micellen in ihren Lsgg. u. die Tatsache, daB diese Lsgg. denen von Seifo sehr iilmlich 
sind u. geht auf Eigg. u. speziellc Verwendung der einzelnen Marken ein. (Amer. Dye
stuff Reporter 22- 13— 16. 2/1.1933.) F r i e d e m a n n *

Siegfried Kosche, Das Fiirben sehr heller Indanthrentone au f Baumwollstuck. 
Vf. beschreibt Schwierigkeiten, die beim Farben sehr heller hulantlirennuancen infolge 
der geograph. Lage der Farberei (3800 m Meereshóhe!) auftraten. Infolge der geringen 
Luftoxydation muBtc sehr lange, m it wenig Hydrosulfit u. unbodingt h. gefarbt werden. 
(Z. ges. Textilind. 36. 39. 18/1. 1933.) F r i e d e m a n n .

— , Das Fiirben von Viscose. Das Verh. von direkten, bas., S- u. Kiipenfarbstoffen, 
die Ursachen ungleiclimaBigen Farbens u. die gleichmaBiges Farben ermoglichenden 
Umstando sind besprochen. (Rayon Ree. 7. 31—32. 6/1. 1933.) S u v e r n .

— , Das Drucken von Mischgeweben, die Kunstseide. enthalten. Allgemeine Be- 
merkungen u. spezielle Ratschlage fiir das Farben von Mischgeweben aus Kunstseide- 
Baumwolle, Kunstseide-Wolle, Acetatseide-Baumwolle u. Seide-Kunstseide m it den
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verschiedcnen Farbstoffklassen. (Rcv. univ. Soics et >Soics artifie. 7. 981—83. Okt.
1932.) F r ie d e m a n n .

Myrou W. Alling, Betriebsaufsicht und ihre Rolle beim Zeugdruck. Wichtige 
Phasen im  Zeugdruck. Abweichungen vom guten Qualitatsdruck. Drucksclmierigkeiten 
und die wissenschaftliche Hilfe dagegen. Dic beim Zeugdruck vorkommenden Fehler- 
moglichkeiten werden eingehend gesehildert u. Ratschlage zu ihrer Vermeidung duroli 
techn. u. organisator. MaCnahmen gegeben. Am SchluB gibt Vf. eine Listę von 
35 wiehtigen Storungen in der Zeugdruekerei. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 469. 
27 Seiten bis 749. 5/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

R. E. Rupp, Das Dampfen von Kupenfarben. Vf. untersuebt vor allem den E in
fluB von Temp. u. Feuelitigkeit auf die Entw. von Kupenfarben. E r findet, daB die 
beste Farbtiefe bei rund 212— 213° F , also bei einem minimalen Uberdruck erreieht 
wird. Ohne Regulierung steigt die Temp. im Dampfer auf 217—218° F  an. Um die 
gcwiinschte Temp. yon 212° F  einzukalten, einpfiehlt sieli das yerstarkte Einblasen 
von Dampf von 212° F  oder das Einbringen von W. m it dem Stoff oder anderweitig. 
Die Dampfzeit hangt von den besonderen Umstanden ab, ist aber gewólinlich 4 Min. 
(Amer. Dyestuff Reporter 21. 727—28. 19/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

0 . R. Flynn, Das Dampfen von bedrucktem Stoff. Ausfiihrlichc Besprechung aller 
m it dem Dampfen u. Oxydieren von Drueken zusammenhiingenden Fragen. (Amor. 
Dyestuff Reporter 21. 703—06. 5/12. 1932.) F r i e d e m a n n .

Eug. stalder, Die Chrcnnechifarbstoffe im  Wolldruck. Die Anwendung der Erio- 
chromfarbstoffe der J . R. Ge ig y  A.-G. ist beschrieben. Druckmuster. (Melliands 
Textilber. 14. 20—21. Jan . 1933.) Su v e r n .

— , Varianiinblausalz FO der I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A k t .-G e s . wird ahnlicli 
angewendet wie die altere B-Markę, gibt aber klarere u. zum Teil grunstichigere Blau- 
tóne. Kombination m it Naphthol AS-GR gibt ein lebhaftes Grim, Farbungcn u. 
Drucke m it N aphthol AS-BS u. AS-E in bestimmter Farbtiefe diirfen m it dem
I-E tik e tt ausgezeiehnet werden. (Dtsch. Farber-Ztg. 69. 28— 29. 15/1. 1933.) Suv.

J. Formanek, Neue Kiipenfarbsloffe. Seit dem Erscheinen des Buches des Yf. 
Unters. u. Naehweis organ. Farbstoffe auf spektroskop. Weg (Berlin 1927) sind ca. 
260 neue Kupenfarbstoffe in den Handel gebracht worden, meist von der I .  G. F a r b e n 
in d u s t r ie  (85), ferner von S a n d o z  (71), G e s . f u r  c h e m . I n d . B a s e l  (41), S c o t - 
t is h  D y e s  (24) u. K u h l m a n n  (17). Ein Teil dieser Farbstoffe gibt im sichtbaren 
Gebiet keine oder yerwaschene Absorptionsstreifen oder besteht aus absiehtlich her- 
gestellten Gemiselien; von den iibrigen, die entweder einheitlich sind oder im Laufe 
der Fabrikation gebildete Gemische darstellcn, werden zur Ergiinzung der friiheien 
Angaben die Absorptionsspektren der Lsgg. in XyJol u. konz. H„SO., mitgeteilt. (Z. 
analyt. Chem. 90. 255—71. 1932. Prag.) Os t e r t a g .

D. G. Darroch, Neuerungen im  Aufbau und in  der Priifung von Schutzamtriclien. 
Allgemeine Angaben iiber Pigmente u. Bindemittel sowie iiber die Priifung von Schutz- 
anstrichen. (Chem. Engng. Min. Rev. 25. 60— 63. 5/11. 1932.) Sc h e i e e l e .

C. A. Knauss, Metalltrockner. Rohleinol, schleimfreies Lackleinol u. synthet. 
Trilinolensaureglycerid wurden ohne u. m it Zusatz von 0,4°/o PbO auf Oxydations- 
gesehwindigkeit gepriift. Der Bleitrockner bewirkte in allen Fallen eine Beschleunigung 
der Oxydation u. eine Verkiirzung der Induktionsperiode von Roh- u. Lackleinol. 
Beim Rohleinol war die Induktionsperiode etwa doppelt so groB ais beim Lackleinol, 
wahrend das Triglycerid keine Induktionsperiode aufwies. Mit 0,015% Co sikkativiertcs 
Triglycerid erreichte den Trockenpunkt bei geringerer prozentualer Gewichtszunahme 
ais unsikkativiertes. Ferner wurden 0,1 mm dicke Filme von Bleilinoleat, JCobalt- 
linoleat, Rohleinol ohne u. m it 0,3%  Blei bzw. Co in Sauerstoff getrocknet u. period, 
auf Gesamt-02, Peroxyd u. JZ. untersueht. Der Peroxydgeh. zeigte jeweils ein Maximum, 
welches bei Ol m it Bleitrockner am schnellsten erreieht wurde. Die Metalltrockner 
besehleunigen die Oxydationsgeschwindigkeit, die Bldg. von Peroxyden sowie die 
Absattigung der Doppelbindungen. Trockenwrkg. zeigten aueh Bleiphenolat, Kobalt- 
cresylat, Bleiphenylphenat sowie Kobaltchlorid u. Eisencarbonyl, waln-end Tetraiitliyl- 
blei keine Trocknungsbeschleunigung ergab. Demnach w irkt ein Metali nur dann ais 
Trockenstoff, wenn es im Ol leicht dispergierbar u. in mindestens zwei Oxydations- 
stufen existenzfahig ist. (Amer. Pain t J .  16. Nr. 53 A 11. 20. 24— 25. 12/11. 1932. 
Techn. Committee, Philadelphia P a in t  & V a r n is h  Production Club.) S c h e i f e l e .

Rene Speitel, Das Titanwei/3. Allgemeines iiber die verschiedenen weiBen Deck- 
farben, die Entw. der Ti-WeiBherst. in den yersehiedenen Landem , die Ti-Mineralien
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u. die Chemie des Ti. (Monit. Produits chim. 14. Nr. 1G4. 3—5. Nr. 165. 3—8. 15/12. 
1932.) R , K . M u l l e r .

Giovanni Saccenti, Mineralfarben, Titanwei/3, Pigmentfarben. Entw. der Pro- 
duktion von Pb- u. Zn-WeiB, Lithopon u. Ti-Weifl in Italien. (Progressi Ind. chim. ital. 
I. Deeennio Regime fascista 1932. 201—16. Mailand, M o n t e c a t i n i . )  R. K. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Nelz-, Reinigungs-, 
Dispergiennitleln und dergleichen. Hóhermolekulare, 2 oder mehr Hydroxylgruppen im 
Molekiil enthaltende aliphat. Verbb. oder dereń Mineralsaure- oder Carbonsaureester 
werden durch W.-Abspaltung in ungesiitt. Verbb. iibergefiihrt, die wenigstens noch 
eine Hydroxylgruppe oder eine Estergruppc enthalten, worauf diese Verbb., soweit 
sie nicht wasserloslich sind, durch Behandeln m it sulfonierenden Mitteln oder m it 
Hilfe von Pliosphorsaure oder dereń D eriw . in wasserlosliche Prodd., wie Schwefel
saure- oder Phosphorsaureester umgewandelt werden. Z. B. werden 286 Teile 7,18- 
Stearinglykol, erhalten durch katalyt. Red. von Ricinusól, m it 125 Teilen Chloressig- 
saure 5 Stdn. lang auf 180—200° erhitzt, wobei sich unter Abspaltung von ca. 36 Teilen 
W. das Chloracetat eines ungesatt. Alkoliols bildet, das durch mehrstd. Kochen m it 
1500 Teilen 10%ig. Natronlauge verseift wird. Das olige Verseifungsprod. kann unter 
einem Druck von 2 mm bei 150—210° dest. werden. 50 Teile des so erhaltenen ungesatt. 
Alkoliols werden in 150 Teilen A. unter Kuhlen m it einer Miscliung von 23 Teilen 
Chlorsulfonsaure in 50 Teilen A. bei 15° wahrend einer Stde. verriihrt. Alsdann wird 
das Rk.-Gemisch auf Eis gegossen, m it Natronlauge neutralisiert u. der A. verdampft. 
Der erhaltene Sehwefclsaureester stellt ein vorziigliclies Wascli- u. Netzmiłtel dar. 
(F. P. 735 235 vom 15/4. 1932, ausg. 4/11. 1932. D. Prior. 29/4. 1931.) R . H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Marx, Karl 
Brodersen und Karl Bittner, Dessau), Verfahren zur Herstellung von Emulgierungs-, 
Reinigungs-, Netzmilteln u. dgl., dad. gek., daB man die gemaB dem Verf. des Haupt- 
patents 552 328 durch Sulfonierung eines Gemisches von Braunkolilcntcerólkohlen- 
wasserstoffen u. wenigstens 50°/o aromat, bzw. liydroaromat. KW-stoffe erhaltenen 
Sulfonsauren in die Mg-Salze iiberfiihrt u. diese m it Mineralsalzen oder Schutzkoll. 
yersetzt. (D. R. P. 563257 KI. 12 o vom 6/8. 1926, ausg. 4/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 
552 328; C. 1927. II. 2231 [E. P. 271 474].) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Nelz-, Reini
gungs- und Emulgierungsmitteln. Die Umsetzungsprodd. von Oxyaminen m it hoher- 
molekularen Carbonsiiuren oder Sulfonsauren werden in Salze, Saureamide oder Ester 
ubergefuhrt. (Belg. P. 367207 vom 24/1. 1930, Auszug veróff. 17/7. 1930. D. Prior. 
25/1. 1929.) M. F. M u l l e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstellung von Estern 
sulfonierter aromatischer Carbonsiiuren. Nach dem Yerf. des F. P. 713082 (C. 1932.
I. 871) wird Phthalsaure- bzw. Phthalsaurcanhydrid-fi-sulfonsaure m it p-Kresol, hy- 
driertem Rohkresol, Butylalkoliol, Amylalkoliol, Fuselol, Cetylalkoliol oder einem Oemisch 
von Hexadecyl- u. Octadecylalkohol verestert. In  gleicher Weise lassen sich 4-Chlor- 
jihthalsaureanhydridsulfonsaure oder NaplitJialsdureanliydrid-3-sulfonsdure m it Amyl- 
alkohol yerestern. Die Umsetzungen kónnen auch in Ggw. von P0C13 oder unter Ver- 
wendung der Na-Salze oder Saurecliloride vorgenommen werden. Die Prodd. dienen 
ais Netz-, Reinigungs- u. Emulgierungsmiltel. (E. P. 370 845 vom 30/3. 1931, ausg. 
5/5. 1932. Zus. zu E. P. 371 144; C. 1932. II. 4413. Schwz. P. 153 479 vom 29/3. 1930, 
ausg. 1/6. 1932. Schwz. PP. 155 988, 155 989, 155 990, 155 991, 155 992, 155 993, 
155 994 [Zus.-Patt.] vom 29/3. 1930, ausg. 16/9. 1932.) ' N o u v e l .

Chemische Fabrik Stockhausen & Cie., Buch & Landauer Akt.-Ges., Berlin 
(Erfinder: August Buch und Karl Brunner, Berlin), Verfahren zur Herstellung sulfo
nierter Ole, dad. gek., daB man in das Sulfonierungsprod. einen Strom eines indifferenten 
Gases, z. B. C 02, in iiufierst feinverteiltem Zustande einleitet. Zw'eckmaBig wird durch 
Einleiten von unter Druck steliender C02 u. Expandierenlassen des Gases eine Kiihl- 
wrkg. erzeugt. ZweckmaBig kann man auch in dem Sulfonierungsprod. aus in diesem 
bcfindliehen Salzen Gasbliischen, z. B. C02-Blaschen, die die M. verd. u. ihre Viscositat 
herabsetzen, erzeugen. — Z. B. werden 60 Teile Olein unter Einleiten komprimierter C 02 
m it 60 Teilen konz. H 2S 04 derart yerruhrt, daB die Temp. nicht iiber 10° steigt. Das 
Rcaktionsgemisch wird durch die C 02-Blascłien so weifc yerfliissigt, daB eine leichte u. 
vollstandige Durchmischung stattfindet, u. die Temp. auf der gewiinsehten Hohe
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bleibt. Die Prodd. sind salz- u. saurebestandig u. haben groBe Netzkraft. (D. R . P. 
566 604 KI. 12o vom 28/8. 1929, ausg. 20/12. 1932.) E b e n .

I. R. Geigy Akt.-Ges., Basel, Sulfonierung von Tallol. Gcrnische von mindestens 
30 Teilen Phenol auf 100 Teile Tallol werden m it Sulfonierungsmitteln, wie konz. 
H 2S 0 4, Oleum oder C1S03H, behandelt, wobei harzige wasserlóslicho Prodd. erhalten 
werden, die ais Netzmittel in der Textilindustrio verwendet werden kónnen. — 
Z. B. werden 100 Teile Tallól m it 70 Teilen Phenol verriihrt u. unterhalb 100° 105 Teile 
H 2S 0 4 66° Bó zugemischt. Bis zur Wasserlóslichkeit wird die Temp. des Gemisches auf 
8fr—105° gehalten. Dann wird m it dem gleichen Yol. W. verd. u. m it Kalk neutralisiert. 
D as Kalksalz wird darauf m it Soda zum Na-Salz umgesetzt. (Schwz. P. 156113 vom 
6/8. 1931, ausg. 1/10. 1932.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt. - Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Azofarbstoffen. Man 
vereinigt diazotierte aromat. Aminę mitKupplungskomponenten, die ein aliphat. Radikal 
m it wenigstens 10 C-Atomen enthalten; das Radikal kannunm ittelbar oder durch O, COO-, 
—S 02—O—, —NH—, —NH-CO— oder —NH - SO,— m it der Kupplungskomponente 
verbunden sein. Die in W. unl. Azofarbstoffe eignen sich wegen ihrer guten Lóslichkeit 
in organ. Fl. zum Farben yon Lacken, Kunststoffen usw., die wasserlóslichen Farb- 
stoffe liefern licht- u. walkechte Farbungen. Der Farbstoff m-Cliloranilin — y  Prod. 
aus Laurinsdurechlorid u. l,8-Amincmaphthol-4,6-disulfonsdure fiirbt Wolle blaustiehig 
rot, m it BaCl2 erhalt man einen Farblack. Der Farbstoff Metanilsaure — ->- Prod. aus 
Stearinsaurechlorid u. l,S-Aminonaphthol-3,6-disulfonsdure farb t Wolle rot, i-Naphthyl- 
amin-5,7-disulfonsaure -—->- Prod. aus p-Aminoanilid der Stearinsaure u. Acetessig- 
sduredihylester farb t Wolle orangegelb, Anilin-2,4-disulfonsaure — y  Dodecylanilin farbt 
Wolle gelb, 1-Naphthylam in— >-Prod. aus Olsdurechlorid u. 1,8-Aminonaphthol-
з,6-disulfonsaure I. farb t Wolle rotviolett, Dianisidin tetrazotiert — y  I. farbt Wolle 
blau, durch Nachkupfern werden die Farbungen lichtechter; m an kann hiernach auch 
unsymm. Farbstoffe herstellen. An Stelle des Dianisidins kann man Tolidin, Benzidin-
o-disulfonsiiure, Diaminobenzoplienon, Tolidin-m-disulfonsaure yerwenden. — Der 
Farbstoff 1-Naphthylamin — y  l-Naphthylamin-6-sulfonsaure — y  I. farbt Wolle aus 
essigsaurem Bade yiolettblau; an Stelle des Prod. aus Olsaurechlorid kann man auch 
das aus Stearinsaurechlorid yerwenden. Der Farbstoff 4-Amino-l,3-xylol-5-sulfon- 
saure— >- l-Amino-2-methoxy-5-methylhenzol— y  Prod. aus Olsaure u. 2-Amino-
5-naphthol-7-sulfonsaure farbt Wolle yiolett. Der Farbstoff 5-Amino-2-benzoylamino-
l,4-diathoxybenzol >-I. fiirbt griinstichigblau; der entsprechende Farbstoff aus
diazotiertem 3-Amino-4-methoxy-6-benzoylamino-l-methylbenzol farbt rotstichiger. 
Der Farbstoff Anilin-2,4-disulfonsaure — y2-Oxynaphihalin-6-sulfododecylamid farbt 
Wolle rot. Der aus diazotierter 1,3,6-Naphthylamindisulfonsaure u. 4-Methyl-3-lauryl- 
aminophenol in Ggw. von Pyridin erhaltliche Farbstoff fiirbt Wolle orange, der aus 
diazotierter Metanilsaure u. dem Monodecylather des 1,4-Naphthohydrochinms rotblau. 
Diazotierte p-Aminosalicylsaure gibt m it dem Dodecylester der 2,3-OxynapMhoesdure 
einen Wolle ro t farbenden Farbstoff, dessen Farbungen durch Nachchromieren echter 
werden. Aus diazotiertem Anilin erhalt man m it l-Oxynaphthalin-4-sulfododecylamid 
einen roten, in organ. Fil. 11. Farbstoff. (F. P. 734127 vom 24/3. 1932, ausg. 17/10. 
1932. D. Prior. 26/3. 1931.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
vmi Azofarbstoffen. Man yereinigt diazotierte 1,3-Monoacidyldiamine, die N 0 2 in
o-Stellung zur freien N H 2 enthalten, m it 2,3-Oxynaphthoesaurearyliden. Die erhaltenen 
Farbstoffe zeichnen sich besonders durch ihre Lichtechtheit aus. l-Nitro-2-amino- 
'r>-methyl-4-benzoylaminol)enzol, darstellbar durch Nitrieren von l-Amino-4-methyl-
3-benzoylaminobenzol u. 2,3-Oxynaphthoesaureanilid ist rot. Die auf Baumwolle er- 
zeugten Farbungen des Farbstoffes aus dem o-Anisidid der 2,3-Oxynaphthoesauro
и. diazotiertem l-Nilro-2-amino-5-mei}ioxy-4-benzoylaminobenzol sind wasch-, chlor-,
biiuch- u. lichtecht bordeauxrot. Ahnliche Farbungen erhalt man m it anderen 2,3- 
Oxynaphtlioesaurearyliden. (F. P. 40 846 vom 6/10. 1931, ausg. 7/9. 1932. Schwz. 
Prior. 18/10. 1930. Zus. Pat. zu F. P. 698 995 C. 1931. I. 2941.) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London und Richard Frank Goldstein, 
Blackley, Manchester, Herstellung von Azofarbstoffen und Zwischenprodukten. Zur Er- 
zeugung von echten gelben bis orangen Farbungen triinkt man die Faser m it Bisaceto- 
acetyl-4,4'-diaminostilben oder -2,2/-dichlor-4,4'-diaminostilben u. entwiekelt mit 
Diazoyerbb. der Benzolreihe. Die erhaltenen Farbungen zeichnen sich durch ihre 
Bauchechtheit aus. Die Ausgangsstoffe erhalt man durch Erhitzen von 4,4'-Diamiro-
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oder 2,2'-Dichlor-4,4'-diaminostilben m it Acetessigester in Chlorbenzol unter Zusatz 
geringer Mengen von Pyridin. Das Bisaceloaceiyl-4,4'-diaminoslilben, gelbe Krys talie, 
gibt m it diazotiertem o- oder m-Chloranilin, 5-Chlor-o-toluidin, 4-Chlor-o-ahiśidin,
6- oder 4-Chlor-o-toluidin, 2,5-Dichloranilin gelbe Farbungen. Ahnliehc Farbungen 
liefert das Bisacetoacetyl-2,2'-dichlor-4,4'-diaminostilben, F. 187°. (E. P. 384317 vom 
29/5. 1931, ausg. 29/12. 1932.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemiscłie Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Hcrstellung 
ton wasserunlóslichen Azofarbstoffen. Man yereinigt Diacylessigsaurederiw. von Di- 
aminen der Benzol-, Naphthalin- oder Diphenylreihe oder Diarylverbb., dereń Aryl- 
kerne durch O, S, —N—N-, —CH2-, — CO-, —NHCO-, —NHCONH-, —N—O—N-, 
—O—CH2—O-, Cyanur-, Chinazolin- usw. -reste yerbunden sind, m it diazotierten 
2-Am ino-I,l'-diphenylathern. Die auf der Faser erzeugten Farbungen sind chlor-, 
bauch- u. lichtecht. Der Farbstoff aus diazotiertem 4-Chlor-2-aminophenoldłher u. 
dem Diacetessig-o-tolidinid ist gelb. Der auf der Faser erzeugte Farbstoff aus Diacet- 
essig-o-tolidinid u. diazotiertem 4,2'-Dichlor-2-aminodiphenylather sind rein gelb. Ahn- 
liche Farbungen erhalt m an m it 4,4'- oder 4,3'-Dichlor-, 4 '-Chlor-2'- oder -3'- oder 
-4'-methyl-, 4-Chlor-2'- oder -4'-methoxy-2-aminodiphenyldther. (F. P. 729414 vom 
9/1. 1932, ausg. 23/7. 1932.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung 
ton Dibenzanthronfarbstoffen. Auf Aminodibenzanthrone lilCt man in Ggw. yon organ. 
Lósungsmm. Aldehyde einwirken. Durch langeres Erhitzen kónnen die Farbstoffe in 
andere ubergefuhrt werden; gewunschtenfalls kónnen die Farbstoffe lialogeniert werden. 
Ein durch Umkupen gereinigtes Aminodibenzanthron suspendiert man in  Pyridin, gibt 
unter Riihren Paraformaldehyd zu u. erhitzt 8 Stdn. unter RiickfluB; hierauf wird h. 
filtriert, der auf dem Filter bleibende Farbstoff zuerst m it A., dann m it W. gewaschen, er 
farb t Baumwolle sehr echt braun. In  analoger Weise stellt man die Farbstoffe aus Amino
dibenzanthron u. Benzaldehyd, o-Chlorbenzaldehyd, p-Dimethylaminobenzaldehyd, [l-Anthra- 
chinonaldehyd ber. Ais Verdunnungsmittel kann m an Dimethylanilin, Nitrobenzol usw. 
yerwenden. — Der aus Aminodibenzanthron u. Paraformaldehyd erhaltliche braune 
Farbstoff liefert beim langeren Erhitzen in  Chinolin einen bordeauxroten Farbstoff, 
durch Chlorieren cntsteht ebenfalls ein bordeauxroter Farbstoff. (F. P. 732 630 vom 
4/3. 1932, ausg. 23/9. 1932. Schwz. Prior. 5/3. 1931.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung 
ton  Farbstoffen der Anthrachinmreihe. Man behandelt geeignet substituierte Kiipen- 
farbstoffe der Anthrachinonreihe in  der Warnie m it verd. alkoh. Lsgg. von Alkali- 
alkoholaten, erforderliehenfalls in Ggw. eines Katalysators. — Ein wassertropfechtes 
blaues Halogendibenzanlhrcm erh itzt man in einer Mischung von KOH in CH3OH 
5 Stdn. im Autoklayen auf 180—185°; der erhaltene Farbstoff farb t Baumwolle aus 
der Kiipe wassertropfecht griinstichig blau. Der Farbstoff kann durch Extrahieren 
m it Pyridin in einen 1. u. einen wl. Farbstoff getrennt werden. Durch Erhitzen von 
Dichlorisotiolanthron m it KOH in CH3OH auf 140—150° erhalt man ein Baumwolle 
blauyiolett farbendes Monoehlorderiy., beim Erhitzen auf 180—185° erhalt man einen 
halogenfreien Baumwolle blauer farbenden Kupenfarbstoff. Beim Erhitzen yon D i
chlorisotiolanthron m it Amylalkohol u. KOH in Ggw. von CuC03 entsteht ein Baum
wolle violettblau farbender Kiiponfarbstoff. Durch Erhitzen yon Tribrompyranthron 
m it KOH in CH3OH auf 180— 185° entsteht ein Baumwolle rótlichbraun farbender 
Kupenfarbstoff; aus Trichlorpyranthron entsteht ein Baumwolle chlorunecht gelbbraun 
farbender Kupenfarbstoff, durch Methylieren m it p-Toluolsulfonsauremethylester einen 
chlorechten, etwas rotstichiger braun farbenden Kupenfarbstoff. Nitrodibenzanthrcm 
liefert beim Erhitzen KOH in A. auf 180° einen Baumwolle schwarzyiolett farbenden 
Kupenfarbstoff. E rhitzt man Nitrodibenzanthron m it KOH u. Benzylalkohol, so 
entsteht ein Baumwolle ehlorecht bordeaux farbender Farbstoff. (F. P. 734130 vom 
24/3. 1932, ausg. 17/10. 1932. Schwz. Prior. 27/3. 1931.) F r a n z .

Scottish Dyes, Ltd., iibert. von: William Smith und John Thomas, Grange- 
mouth, Schottland, Herstellung ton Flatanthronfarbstoffziuischenprodukten. Zu dem 
Ref. nach E. P. 278 039; C. 1928. I. 757 ist nachzutragen, daB man durch Einw. von 
Chlorameisensaurebutylester auf l-Chlor-2-aminoanthrachinmi (I) das Bidylurethan von
I  u. aus letzterem beim Erwarmen m it Cu-Pulver in Nitrobenzol auf 160° das
1,1'-Dianthrachinonyl-2,2'-dibułylureihan (H) erhalt. — Analog entsteht aus dem Phenyl- 
urełhan yon I das 1,1'-Dianthrachinonyl-2,2'-diphenylurethan (EU). — Die Verbb. II u.
III  Iassen sieh auch aus dem Butyl- bzw. Phenylurelhan des l-Brom-2-aminoanthrachinons
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gewinnen. — Ausgchend vom l,3-Dibrom-2-aminoanthrachinon erhalt man in gleicher 
Wcise das l,l'-Dianihrac1dnonyl-3,3'-dibrorn-2,2'-dibutyl- bzw. diphenyluretlian. (A. P. 
1890 098 vom 31/3. 1928, ausg. 6/12. 1932. E. Prior. 26/5. 1926.) S c h o t t l .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Delaware, iibert. von: William L. Rintelman, 
Milwaukee und Robert J. Goodrich, South Milwaukee, Herstellung von Diaryl-1,2,5,6- 
anthrachinondithiazolen. Das durch Behandeln von l,5-Dimercapto-2,6-diaminoanthra- 
chinon m it milden Oxydationsmitteln, wie Luft, erhaltliehe Sulfidderiv. des 2,6-Di- 
aminoanthrachirwns kondensiert m an m it arom at. Aldeliyden. •— Durch eine schwacli 
alkal. Lsg. des Dinatriumsalzes des l,5-Dimercapto-2,6-anthracMncms leitet man einen 
Luftstrom, lóst das erhaltene Prod. in Monohydrat u. gibt bei 35—45° Benzaldehyd 
zu; naeh 20-std. Riihren erhoht m an die Temp. auf 70°. Naeh Beendigung der Rk. 
yerd. man m it so viel W., daB eine 85°/0ig. H 2ŚO:, entsteht, die abgeschiedenen griin- 
gelben Krystalle werden m it H 2SO., 85%ig u - dann m it W. gewaschen; das erhaltene
1,2,5,6-Anthrachinondiphenylthiazol ist sehr rein u. fiirbt Baumwolle aus der Kiipe 
in sehr lebhaften u. reinen Tónen. Mit o-Chlorbenzaldehyd erhalt man das 1,2,5,6- 
Anlhraćliinon-di(o-chlorp1ienyl)-dithiazol, m it Anisaldehyd das 1,2,5,6-Anlhrachinon-di- 
(methoxyphenyl)-diłhiazol. (A. P. 1 891 447 vom 20/4.1931, ausg. 20/12.1932.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: William L. Rintelman, Milwaukee 
und Robert J. Goodrich, South Milwaukee, Wisconsin, Herstellung von Diaryl-1,2,5,6- 
antlirachinonditliiazolen. Man kondensiert l,5-Dimercapto-2,6-diaminoanthrachinon 
oder das hieraus durch milde Oxydation erhaltliehe Sulfidderiv. in W. H 2SO.j oder 
Oleum m it aromat. Aldehyden. Bei Verwendung von W. oder verd. H 2SO,, entsteht 
der Farbstoff ais Leukoverb., die man m it Hypochloriten usw. oxydieren kann. Eine 
Misehung von l,5-Dimercapto-2,6-diaminoanlhrachinon m it W. u. Benzaldehyd erhitzt 
man 18 Stdn. im Autoklaven auf 130—135°, naeh dem Abkiililen wird gewaschen; 
man erhalt l,2,5,6-Anthrachi?io7idiphenyldithiazol. Das durch milde Oxydation von 
l,5-Dimercapto-2,6-diaminoanthrachinon erhaltliehe Sulfidderiv. lóst man bei gewóhn- 
licher Temp. in  7%ig. Oleum, g ibt Benzaldehyd zu, riih rt 1 Stde. bei 25-—30° n. erwarmi 
auf 70°; naeh dem Abkiihlen tropft man W. zu, hierbei scheidet sich der Farbstoff 
in griinstichiggelben Krystallen ab. (A. P. 1891449 vom 20/4. 1931, ausg. 20/12. 
1932.) ' '  F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Delaware, iibert. von: William L. Rintelman, 
Milwaukee, Wisconsin, JReinigen von Diphenyl-l,2,5,6-anthrachino?idithiazole7i. Man 
behandelt den unreinen Farbstoff m it H 2S 04 von 83—87%, hierbei gehen die Ver- 
unreinigungen in Lsg.; man kann den Farbstoff auch aus H 2SO., von 85% umkiystalli- 
sieren oder die H erst. des Farbstoffes in H 2SO,, vornehmen. Der gereinigte Farbstoff 
farb t lebhafter u. griinstiohiger gelb ais der Ausgangsfarbstoff. (A. P. 1891448 vom

Soc. de Produits Chimiąues des Terres Rares, Fiankreich, Oewinnung von 
Titanoxydpigmenten. Calciniertes TiOa wird in Ggw. einer alkal. reagierenden oder 
organ. Verb. in W. suspendiert. Geeignete Verbb. sind KOH, NH3 oder sulfonierte 
fette Ole. Die Suspension wird dekantiert u. danach durch Zugabe von Saure koaguliert. 
Das so erhaltene T i0 2 wird filtriert, getrocknet u. zerkleinert. Der Dekantations- 
riiekstand, der die gróberen T i0 2-Teilehen enthalt,w ird zusammen m it neuen Mengen 
von calciniertem TiÓ2 suspendiert. An Stelle der Saure kann zur Koagulation BaSO.„ 
CaSOj, MgSO., o. dgl. benutzt werden. Die Trennung der feinen von den gróberen 
Teilchen erfolgt vorteilhaft bei einem pn von 12. (F. P. 735 338 vom 18/4. 1932, 
ausg. 7/11. 1932. E . Prior. 17/4. 1931.) D r b w s .

Canadian Industries Ltd., Montreal, Quebec, Canada, iibert. von: James
E. Booge, Wilmington, Delaware, Herstellung von lichtbestandigem, Litliopon aus Roh- 
lithopon, das nahezu frei von Chloriden ist, durch Calcinieren in einer Atmosphare, 
die eine geringe Menge, etwa 0,5— 1,5%, freien 0 2 enthiilt u. durch Nachbehandlung 
m it einer wss. Lsg. einer sauren Substanz. (Can. T?. 296 851 vom 8/2. 1928, ausg. 21/1.
1930.) M. F. Mu l l e r .

Kali-Chemie A.-G., Berlin (Erfinder: Friedrich Riisberg, Berlin-Niederschone- 
weide, und Walter Schón, Berlin-Johannisthal), Herstellung von Cadmiumsuljiden 
aus Cd-Carbonat, dad. gek., daB man iiber festes Cd-Carbonat bei gewóhnlicher oder 
erhdhter Temp. gasfórmigen H 2S oder solchen enthaltende Gaso leitet. Das Sulfid 
findet ais Pigmentfarbstoff Yerwendung. (D. R. P. 568159 KI. 22f vom 10/3. 1931,

20/4. 1931, ausg. 20/12. 1932.) F r a n z .

ausg. 14/1. 1933.) D r e w s .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Anreiben von Pigmenlen mil 
Bindemitteln. Das Anreiben von Pigmenten, wie Titanweifi u. Lithopone, m it Binde- 
m itteln, z. B. m it Leinól, die durch Lósungs- oder Verdunnungsmittel, wie Terpentinól 
oder Lackbenzin, verd. sein kónnen, zwecks Herst. von Farbpasten, geschieht zweck- 
maBig in Ggw. von Monoacidylalkylen oder -polyalkylendiaminen. — Z. B. werden 
100 Gewiclitsteile TitanweiB nach Zufugen von 0,5 Gewiehtsteilen Monooleylathylen- 
diamin m it 42 Volumteilen einer Mischung gleicher Teile gekochten Leinóls u. Lack- 
benzins angericben. (Holi. P. 27 702 vom 9/9. 1930, ausg. 15/9. 1932. D. Prior. 23/9.
1929.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdhmg einer Wollfdt- 
emulsion fiir  Anstriclizwecke unter Verwendung eines Emulgierungsmittels in Form 
eines NH4-Salzes einer hóhermolekularen aliphat. Siiure m it wenigstens 10 C-Atomen 
unter Zusatz eines Harzes. — 360 Teile Rohwollfett, 40 Teile gereinigtes Tallól u. 250 Teile 
Kolophonium werden zusammengeschmolzen u. m it einem Gemisch aus 43 Teilen einer 
25°/0ig. N H 3-Lsg., aus 100 Teilen A. u. 1207 Teilen W. angeriihrt. Es wird eine klebrige, 
gelblieh-weiBe Emulsion erhalten, die ais firnisahnliche, wasserabstoBende Farbę bc- 
nu tz t werden kann. (E. P. 383 238 vom 14/7. 1932, ausg. 1/12. 1932. D. Prior. 14/7.
1931.) M. F. Mu l l e r ,

XI. Harze. Lacke. Firnis. Plastische Massen.
H. V. Potter, Neuerungen a u f dem Gebiel der plastischen Massen. Gegeniiber den 

PreBmassen aus Kunstharzen treten die aus Naturharzen stark zuriick. Cellulose- 
d e riw . finden im PreB- u. Spritzvcrfahren fiir piast. Massen steigende Verwendung. 
(Chem. Age 27. 630—31. 31/12. 1932.) S c h e i f e l e .

Henry Molinari, Die Bakelitindustrie. Darst. u. Verwendung von Bakeht m it be- 
sonderer Beriicksichtigung der italien. Fabrikation. (Progressi Ind. chim. ital. I. Dc- 
cennio Regime fascista 1932. 521—35. Mailand, Ing.-Schule.) R. K. M u l l e r .

H. M. Richardson, Verwendung von Gegenstiinden, die aus Kunstliarz (Phenol-
formalddiydharz) gepreftl oder damil iiberzogen sind-. (Chem. metallurg. Engng. 39. 
597— 98. N ov . 1932.) S c h e i f e l e .

Franco Grottanelli, Die Nilrocelluloselacke. Beschreibung der Nitrolackfabrikation 
der Soc. Duco, Ayigliana. (Progressi Ind. chim. ital. I. Decennio Regime fascista 1932. 
87— 93. Mailand, S. A. I t a l .  D i n a m i t a  N o b e l . )  R. K. M u l l e r .

Johann Braun, Die Zusammenselzung von Geigenlacken. (Amer. Pain t J .  17. 
N r. 10. 46— 49. 19/12. 1932.) S c h e i f e l e .

E. F. Frey, Die Entwicklung der Spritzlackierung. (Ind. Finish. J .  Pain t Colour 
Rcc. 3. 254—55. Dez. 1932.) S c h e i f e l e .

George Humberstone, Tauclilackierung. Durch Tauchen von Gegenstanden in 
Cellulose- oder Olfarbe, die auf W. schwimmt, kónnen eigenartige Farbeffekte erzielt 
werden. (Ind. Finish. J . Pain t Colour Rec. 3. 253. Dez. 1932.) S c h e i f e l e .

W. E. Warner, Lackierung von Spieluuren. Angaben iiber Taucli- u. Trommel- 
lackicrung kleinstuckiger Spielwaren. (Ind. Finish. J . Paint Colour Rec. 3. 251. Dez.
1932.) ~ Sc h e i f e l e .

A. B. Searle, Holzpolituren. Spiritus-, Wachs- u. Nitrocellulosepolituren. (Manu-
factur. Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. Trade J . 3. 281—8 3 .1 9 3 2 .) SCHEIFELE.

Alfred B. Searle, Polilurmitlel. Angaben iiber Bestandteilc u. Zus. von Metall- 
polituren, spirituósen Metallacken, Fensterpoliermittel, Blóbelpolituren, Bohnermassen, 
Leder- u. Autopolituren. (Chemist and Druggist 117. 682—83. 710—12. 1932.) SCHEIF.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung
eines Harzes. Kolophonium (100 Teile) wird m it Maleinsaureanhydrid (27 Teile) oder 
Fumarsaure (28 Teile) oder Apfelsaure auf iiber 110°, zweckmaBig auf 150°, erhitzt. 
Die Kondensation kann aueh in einem Lósungsm. (o-Dichlorbenzol) vorgenommcn 
werden. Das erhaltene Harz h a t einen Erweichungspunkt von etwa 100°. Es ist 1. 
in schwachen Alkalien (Na2C03, N a2B40 7), laBt sieh m it Basen (Alkalien, Ca(OH)2, 
Triiithanolamin) neutralisieren, m it Alkoholen (Glycerin, Trioxystearinsaure) verestern 
u. m it fetten Ólen (Leinól, Ricinusól) verkochen. (Schwz. P. 153 500 vom 17/2. 1931, 
ausg. 16/6. 1932. D. Prior. 14/3. 1930.) N o u v e l .

Erich Asser, Wandsbek, Verfahren zur Erhohung des Schmelzpunktes veresterter 
Naturharze, dad. gek., daB man ein liartbares Kondensationsprod. aus Phenol oder
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Kreso] u. CH20  (Eesol) oder einen Phenoldialkohol m it mindestens der gleichen Menge 
eines 1. u. sohmelzbar bleibenden Kondensationsprod. aus Paraldehyd u. Phenol oder 
Kresol (Novolak) vereinigt, worauf man diese Mischung m it der mehrfachen Menge 
von Harzsaureestern ycrschm. Man fiihrt die Schmelze bei 150—250° mehrere Stunden 
durch. Je  nach der Menge des angewandten Besols bzw. Novolaks steigt dabei der 
Erweichungspunkt des Kolophoniumglycerinesters von 68° auf z. B. 100, 110 oder 
125° u. der des Manilakopalglycerinesters von 70 auf z. B. 125°. (D. R. P. 565 800 
KI. 12q vom 18/12. 1930, ausg. 6/12. 1932.) N o u v e l .

Herbert Hónel, Wien, Verfahren zum Veredeln von Harzen, Wachsen, felten Olen 
u. dgl., dad. gek., dafl man wenigstens annahernd neutrale Harze, Waclise, fette Ole 
u. dgl. durch Anwendung erhóhter Temp. m it yerhaltnismaBig geringen Mengen 
niedrigmolekularer Kondensationsprodd. in Rk. bringt, die m it Hilfe alkal. Kontakt- 
m ittel aus iiberscbiissigem CH20  ti. solchen Phenolen gewonnen werden, welche an 
mindestens einer von den 3 reaktionsbeyorzugten Stellen (o-, o-, p-)substituiert sind. —
3 weitere Anspriiche. — Z. B. werden die Kondensationsprodd. aus CII „O u . : p-tert. 
Bulylphenol m it Cumaronharz (I), Xylenol m it einem Gemisch von I  u. Kolophonium- 
glycerinester (II), 4,4'-Dioxy-3,3'-dimethyldiphenyldthan m it H, p-Benzyl-m-kresol m it 
fi, Gemisch von p-Krcsol n . o-Chlorphenol m it Dammar, p-teri. Amylphenol (HI) m it 
Hólzól, HI m it Montanwachs verschmolzen. Man erhalt ollósliche Harze. (Hierzu vgl. 
auch das Ref. iiber E. P. 334572; C. 1931. I. 1529.) (D. R. P. 563 876 KI. 12q vom 
27/5. 1928, ausg. 10/11. 1932.) N o o t e l .

Herbert Honel, Detroit, V. St. A., Verfahren zur Herstellung plastischer Massen. 
Phenolalkohole oder Phenolpolyalkohole werden m it Dicarbonsiiureglycerinestern in 
Ggw. hochmolekularer Monocarbonsauren u. gegebenenfalls dereń Glyceriden sowie 
freiem Glycerin erhitzt. Ais Dicarbonsauren sind Phthalsaureanhydrid, Maleinsaure- 
anhydrid, Fumarsaure oder Camphersaurc, ais Glyceride sind Leinol, Holzol, Bicinusol 
oder Maisdl, ais Monocarbonsauren sind die den Olen entspreclienden Fcllsauren u. 
Kóloplionium geeignet. U nter Veresterung bzw. Umesterung entstelien Harze, die 
zur H erst. von Lacken benutzt werden. (Oe. P. 130 215 vom 16/5. 1931, ausg. 10/11. 
1932. A. Prior. 20/5. 1930.) N o u v e l .

British Celanese Ltd., London, Herstellung von synlhetischen Harzen. Man er
h itz t 214 Teile 2,4'-Diozybenzoplienon u. 100 Teile 40%ig. CH .fi in Ggw. von 10 Teilen 
konz. HC1 6— 12 Stdn. auf 130°. Nach dem Aufarbeiten b a t das entstandene Harz 
einen Erweichungspunkt von 80°. Auch 4,4'-Dioxybenzophenon, sowie die Polymeren 
des CH20 , Hemmethylentetramin oder Acetaldehyd sind ais Ausgangsstoffe brauchbar. 
Ais K atalysatoren lassen sich auch H 2SO;1, H 3P 0 4 oder Alkalien yerwenden. Die Prodd. 
dienen, gegebenenfalls zusammen m it anderen Stoffen, ais Zusatz zu Celluloseestem. 
(E .P . 376839 vom 7/11. 1930, ausg. 11/8. 1932. A. Prior. 7/11. 1929.) N o u v e e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von hartbaren Harzen. 
Phenole werden m it den bei der katalyt. Oxydation von gasformigen KW-stoffen m it
2—6 C-Atomen erhaltlichen Aldehyd en kondensiert. Man oxydiert z. B. athylen- u. 
gegebenenfalls methanhaltige Craekgase m it 5—10%  0 2 oder L uft in Ggw. eines Phos- 
phatkatalysators bei 400—700°. Das entstandene gelbe Ol (D. 1,13—1,18), welclies 
C H fi, Acetaldehyd u. Glyozal neben aliphat. Sauren, Alkoholen u. Estern enthalt, 
wird m it Phenol im Verhaltnis 1,2: 1 wahrend 2—3 Stdn. auf 95—100° erhitzt. Es 
entsteht ein hartbares Harz. (F. P. 735 906 vom 25/4. 1932, ausg. 17/11. 1932. D. Prior. 
22/6. 1931.) N o u v e l .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfaliren zur Herstellung 
farbiger Kunstharzmassen. Zum Farben von Prefimassen aus Phenolaldehydharzen 
werden carbonylhaltige Farbstoffe in einer Menge von etwa 4—8%  benutzt. Geeignet 
sind z. B. Bis-1,2- oder -2,1-naphthothiophenindigo, 2-Thionaphthc,n-2'-acenaphlhcii- 
indigo, 2,2'-Bisthicmaphthenindigo, 5,7-l)ibrom-2-indol-5'-brovi-2'-thionaphthenindigo, 
5,5'-Dichlor-7,7'-dimethyl-2,2'-bisthionaphthenindigo, 5,5',7,7'-Tetrabromindigo u . N -D i- 
hydro-1,1',2,2'-anthrachinonazin. (Schwz. P. 155 791 vom 19/6. 1931, ausg. 16/9.

Bakelite Gesellschaft m. b. H., Deutschland, Herstellung von Lacken oder Fir- 
nissen und Yerfahren zum Lackieren. Die in  gebrauchlichen Lósungsmm. 1. Phenol- 
formaldehydharze (A-Harze, Besole) werden in Fil. gel., die die Fahigkeit haben, B-Harze 
(liesitole) zu losen, z. B. hydrierten Phenolen, eycl. Ketonen oder dereń Homologen 
oder Furfurol, u. durch Erhitzen bei gewóhnlichem, vermindertem oder erhohtem 
Druck, gegebenenfalls unter Zusatz yon anderen hartbaren oder nicht hartbaren,

1932.) N o u v e l .
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natiirlichen oder kiinstlichen Harzen, Hiirtungskatalysatoren, Plastifizierungsmitteln, 
Flammenschutzmitteln u. dgl. in Resitole uberfuhrt. An Stelle der Resole konnen 
dabei ais Ausgangsstoffe auch die sogenannten Novolake im  Verein m it Hartungsmitteln, 
wie Aldehyden, Hexamethylentetramin, geeigneten Metallverbb. usw., verwendet 
werden. Die Umwandlung der Resole in Resitole kann auch nur partiell durchgefiihrt 
werden; sie kann nur in einem Teile oder der ganzen oder einer uberschiissigen Menge 
der Resitollosungsmm. bewerkstelligt werden. Das Rk.-W. wird zweckmaCig in be- 
kanntor Weise auf physikal. oder chem. Wege entfernt, um spatere Triibungen der 
Lacke liintanzuhalten. Ferner konnen die Resitole auch durch Kondensation aus den 
urspriinglichen Komponenten der Harzkondensation, Phenolen u. Formaldehyd oder 
solches unter den Rk.-Bedingungen abspaltenden Stoffen, wie Hexamethylentetramin 
usw., in den in Frage kommenden Lósungsmm. erst erzeugt werden, wobei diese Kon- 
densationen unter portionsweisem Hinzufiigen der Ausgangskomponenten allmahlich 
durchgefiihrt wrerden konnen. — Z. B. werden 50 kg Resol in 25 kg Cyclohexanol gel. u. 
bis zum Erstarren erwarm t; danach werden noch 50 kg Cyclohexanol hinzugefiigt u. 
das Ganze wird nun bis zur yólligen Lsg. erwarmt. Oder in 300 g Hexalin werden 26 g 
Phenol ti. 6,5 g Hexamethylentetramin erbitzt, wobei die Temp. bis auf 170° steigt. 
Nach je ca. 30 Min. werden noch ein 2. u. 3. Mai die gleichcn Mengen Ausgangskom
ponenten hinzugegeben. Das Endprod. stellt eine lcolloidale Lsg. hoher Dispersion dar. 
(F. P. 37 860 Tom 24/12. 1929, ausg. 4/2. 1931. D. Priorr. 29/1. u. 4/12. 1929. Zus. zu
F. P. 658 718; C. 1931. II. 781.) R, H e r b s t .

Radiochemisches Forschungsinstitut G. m. b. H., D arm stadt, Verfahren zur 
Herstellung von Kautschukfirnissen oder -lacken in kolloidaler Dispersion, 1. dad. gek., 
daB' Natur- oder Kunstkautschuk oder dereń Vulkanisate m it oder ohne FirayJyerbb. 
in  indifferenten, zwischen 120—250° sd. KW-stoffen m it S u. Ghlorkalk bei erhóhtcr 
Temp. (insbesondere zwischen 120—180°) unter Druck, am bcsten unter gutem Um- 
riikren erhitzt werden. — 2. dad. gek., daB Natur- oder Kunstkautschuk ganz oder 
teilweise durch Buladienlcohlenwasserstoffe oder dereń Halbpolymere ersetzt werden. —
3. dad. gek., daB weichmachende Mittel, wie Trikresylphosphat, Triphenylphosphat, 
Diamylphthalat usw. den Lacken vor oder nach der Vulkanisation in Mengen von 
1—5°/0 zugefiigt werden. (D. R. P. 566170 KI. 22h vom 16/5. 1930, ausg. 14/12. 
1932.) E n g e r o f f .

Theodor Kotthoff, K oln-Raderthal (Erfinder: Alexander Eibner, Miinchen), 
Verfalircn zur Herstellung von Ol- und Nitrocelluloselacken, plastisclien Massen, Farben 
und Anslrichmilldn aller Art, dad. gek., daB man die durch das Verf. gemaB D. R. P. 
546 679 hergestellten Standólextrakte yerwendet. (D. R. P. 567133 KI. 22h vom 8/9.
1929, ausg. 28/12. 1932.) E n g e r o f f .

Butler & Co., St. Philips, und Robinson Brothers Ltd., Birmingham, England, 
Herstellung von pigmentlialtigen Gelluloseeslerlacken und -iiberziigen. Das Pigment wird 
in Abwesenheit von W. m it einer verhaltnismaBig kleinen Menge eines faserigen Cellu- 
losederiv., einer fiir letzteres gerade ausreichenden Lósungsmittelmenge u. A. grundlich 
verknetet, u. dann erst bis zu dem gewiinschten Grade verd. Man kann auch zuerst 
das Cellulosederiv. zu einer dicken Pasto anteigen u. dann das Pigment zufiigen. (E. P. 
376 989 vom 20/8. 1931, ausg. 11/8. 1932. A. Prior. 13/10. 1930.) E n g e r o f f .

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
Francis E. Lloyd, Art und Weise des Vorkommens von Kautschuk in der G-uayule, 

Parthenium argentatum Gray, und seine Funktionen. Sammelbericht iiber das bisher 
vorliegende Sclirifttum. (Plant Physiol. 7. 131—38. 1932. Montreal [C an ad a ].)  G ri.

Paul Bary, Micellare und moUkulare Kautschuklosungen. (Vgl. C. 1931. II . 920. 
1932. I. 884.) Aus Viscositatsmessungen ergibt sich, daB m it der Zeit der Kautschuk 
vom festen Gel iiber eine micellare Lsg. zur molekularen Lsg. iibergeht. Vff. finden, 
daB sich die Viscositat einer Kautschukxylollsg. bei Zimmertemp. nicht in Ggw. yon
0 2 andert, daB 0 2 nicht absorbiert wird. Bei 95° wird die Viscositat durch L uft u. 0 2 
erniedrigt. (Rev. gen. Caoutchouc 9. Nr. 78. 3— 6. 1932.) A lb u .

Paul Bary und Emile Fleurent, Der Einflufi des Sauersloffs auf die Depolymeri- 
sation von Kautschuklosungen. (Vgl. C. 1932. I. 884.) Vff. finden in Verss. m it Kaut- 
schuklsgg. yerschiedener Konzz. u. Tempp. unter AusschluB von L uft durch Messung 
der relatiyen Viscositat, daB die Depolymerisation sich nicht, wio in Verss. in Ggw. 
von Luft, der relatiyen Yiscositat 1 naheit, sondern einem um so hóheren W ert, je



1696 H xn. K a u t s c h u k . G u t t a p e r c h a . B a l a t a . 1933. I.

konzentrierter dic Lsg. u. je niedriger die Temp. ist. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 
195. 665—66. 17/10. 1932.) A l b u .

D. F. Stedman, Eine begueme RingmlJcaniśierform fiir  die Kaidschukprufung. Es 
wird eine Form beschrieben, welehe dio Anfertigung von Kautscliukprufstiicken direkt 
in den Priifringen erlaubt. Dies ist bei Beschrilnkung der anzuwendenden Substanz- 
menge vorteilhaft. (Canad. J . Bes. 6. 518—20. 1932.) A l b u .

J. Behre, Uber Plaslizitatsmessungen in  der Gummiindustrie. II. (I. vgl. C. 1932.
I. 1724.) Nach der Unters. der Begriffsbest. werden dic yerschiedencn Plastimeter 
in ihrer Exaktheit zum Begriff der absoluten Plastizitilt u. der techn. Verarbeitung 
von K autschuk verglichen. (Kechnung u. Kurven s. Original.) (Kautschuk 8. 167 
bis 171. Nov. 1932.) ______________ A l b u .

De Laval Separator Co., iibert. von: George J. Strezynski und Norman A. 
Fraser, New York, Konzentrieren und Reinigen von Kaulsclmlcmilch durch Zenirifu- 
gieren. Die Konzentrate werden mehrmals m it W. verd. u. Yon neuem konz., wobei 
man sie auch wieder m it gewóhnlicher Kautschukmilch mischen kann. Es gelingt 
auf dieso Weise, den iiberwiegenden Teil der Proteino, Harze, Mineralstoffe u. des 
Quebrachits zu entfernen. Dio elektr. Isolierfahigkeit sowio die W.-Festigkeit von 
Kautschukartikeln wird hicrdurch verbessert. (A. P. 1885154 vom 8/8. 1930, ausg. 
1/11. 1932.) P a n k ó w .

Imperial Chemical Industries Ltd., Hugh Mills Bunbury, John Stanley, 
Herbert Davies und William Johnson Smith Naunton, Manchester, Vulkani- 
sieren von Kautschuk. Ais Besehleuniger verwendet man noben Mercaptoarylonthiazol 
ein saures Salz von Diarylguanidin m it einer mehrbas. Saure, z. B. yon Diphenylguanidin 
u. Oxalsaure (F. 174—176°), Weinsaure (F. 155—156°) oder Phthalsaure (F. 156—157°), 
von Di-o-tolylguanidin u. Phthalsaure (F. 165—166°); ferner sind dic sauren Salze 
yon Malon- u. Citronensaurc genannt. Vermeidung der Anvulltanisation. Dic neu- 
tralen Salze zeigen diese Wrkg. nieht so stark. (E. P. 381189 vora 30/6. 1931, ausg. 
27/10. 1932. F. P. 734160 vom 24/3. 1932, ausg. 17/10. 1932. E. Prior. 30/6.
1931.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ludwig Orthner, 
Leverkusen, und Werner Siefken, Koln-Miilheim), Vulkanisalionsbeschlcuniger, be- 
stohend aus don Prodd., die man durch Kondcnsation eines Mols oines aromat. Diamins, 
wie Benzidin, Diphenylin, Phęnylendiamin, Naphthylendiamin m it 2 Moll. eines a.fi- 
Dialkylacroleins, wie a-Athyl-/5-propy 1 - oder a-Isopropyl-/?-isobutylacrolein oder eines
a.-Alkyl-f)-acrylacroleins, wie a-Athyl-/?-phenylacrolein erhalt. (D. R. P. 567146 
KI. 39b T o m  4/4. 1930, ausg. 29/12. 1932.) P a n k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., Ohio, iibert. von: Oswald Behrend, Vir- 
ginia, Vwlkanisationsbeschleuniger, bestehend aus den Rk.-Prodd. von Aldehydammo- 
niak mit einem lialogenierten Aryl-KW-stoff, z. B. dic Rk.-Prodd. yon Hexamelhylen- 
tetramin, Ileptaldehydanunoniak, Butyraldehydammoniak odor CH.JJ110-A mmoniak m it 
Benzoylchlorid, von Butyraldehydammoniak (2 Moll.) mit Benzalchlorid (etwa uber
1 Mol.); auch die Kondensationsprodd. von Aldol, Acrolein oder Propionaldehyd u. 
NH3 m it Benzyl-, Benzalchlorid oder Benzotrichlorid kónnen yerwendet werden. (A. P. 
1891743 yora 12/2. 1930, ausg. 20/12. 1932.) P a n k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, iibert. von: Robert L. Sibley, Nitro, 
V. St. A., Herstellung von Thiazolabkómmlingen. Eine Lsg. von Mercaptobenzothiazol (I) 
in der aquivalenten Menge wss. 5°/0ig. NaOH wird mit weniger ais 1 Aquivalent 2,4-JJi- 
nitrochlorbenzol 2—4 Stdn. auf 60—70° erwarmt, wobei man z. B. in einer Kugelmiihlc 
arbeiten kann. Das 2,4-Dinitrophenylbenzothiazylsulfid kann aus A. umkrystallisiert 
werden. Ebenso kann man Homologe des I, oder andere Nitrochlorbenzolo umsetzen. 
VerwendungsźweckVulkanisationsbeschleuniger. (E. P. 379709 vom 2/6. 1931, 
Auszug veróff. 29/9. 1932. A. Prior. 21/6. 1930.) A l t p e t e r .

General Rubber Co., iibert. von: John Mc Gavaek, New Jersey, Kaiitschuk- 
massen m it yerbesserten physikal. Eigg. Man laBt Kautschukmilch aufrahmen, cvent. 
unter gleichzeitigem Zentrifugieren, trennt dic untere Schicht ab u. entfernt aus ihr 
das W. durch Trocknen oder Spriihtrocknen. Je  nach Menge des Aufrahmungsmittcls 
erhalt man so Rohkautschuk m it 20—88% Kautschuk u. 12—80%  an den in der K au t
schukmilch enthaltenen Nichtkautschukbestandteilen. Dieser Rohkautschuk zeigt 
bessere Alterung, bessere Vulkanisat.ionseigg., besserc Dehnungseigg. u. ZerreiBfestig- 
keiten. E r eignet sieh fiir Schliiuche, Sohuhwerk, Absatze, Kappen, I-Iandschuhe.
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Mit Fiillstoffcn gibt er stramme Vulkanisate, so m it RuB harto Laufdeckenmischungcn. 
Durch Zusatz yon gewóhnlichem Kautschuk bzw. durch Zusatz dieses Rohkautsehuks 
zu gewóhnlichem Kautschuk kann man dio Eigg. der Mischungen modifizicren. (E. P. 
381743 vom 2/11. 1931, ausg. 3/11. 1932. A. Prior. 12/11. 1930.) P a n k ó w .

B. F. Goodrich Co., Now York, iibert. von: Harry L. Fisher, Ohio, Thermo- 
plaslisches Kautsclmkumwandlungsprodukt. Man behandelt ein Chlor enthaltendes 
Kautschukderiy., wie Chlorkautschuk, Kautschuk-, Chlorkautschukhydrochlorid, 
chlorierten yulkanisierten Kautschuk oder Kautschukschwefelchlorid m it einem 
Phenol, wie Phenol, Kreso], Resorcinol, Catechol, Naphthol oder einem arom at. Amin, 
wie Anilin, Toluidin, vorzugsweise in Ggw. eines Katalysators, wie A1C13, FeCl3, ZnCl2, 
SnCl., bei erhohter Temp. Ein Teil des Cl wird durch aromat. Reste ersetzt. — Man 
erhitzt 20 Teile Chlorkautschuk in Bzl.-Lsg. m it 35 Teilen Anilin 24 Stdn. im W.-Bad. 
Das Rk.-Prod. kann durch Lósen in Aceton u. Fallen m it W. gereinigt werden. Die 
Massen kónnen fiir Uberziige, Farben, Formmassen, Kunstharz- u. Hartkautschuk- 
crsatz yerwendet werden. (A. P. 1 890 903 vom 28/12.1926, ausg. 13/12.1932.) P a n ic .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: Herbert A. Winkelmann, Ohio, 
Herstellung von Kautschukumwandlungsproduklen. Man behandelt K autschuk bei 
mśiBig erhohter Temp. m it Metallsalzcn organ. Sulfonsiiuren, wie A1-, Ca-, P b -, Hg- 
Phenolsulfonat, Ferritoluol-, -bzl.-, -naphthalin-, -phenolsulfonat. Die erhaltenen 
thermoplast. Massen kónnen fiir Schutzuberzuge, ais Klebmittel, ais Formmassen sowie 
unter Zusatz von Fuli- u. Vulkanisiermitteln in der Kautschukindustrie yerwendet 
werden. (A. P. 1890 924 vom 25/10. 1927, ausg. 13/12. 1932.) P a n k ó w .

Flintkote Corp., Boston, Herstellung kiin-stlicJier Kautscliukdispersionen. K au t
schuk oder Regenerat, oyent. naeh Zusatz von Mineralkautschuk, Fichtontoer, Kolo- 
phonium, wird m it einem organ. Koli., wie Akazien-, Traganth-, Karayagummi, Gummi 
arabicum, Starkę, Dextrin oder Casein piast, gemacht u. darauf in einer wss. Pasto 
eines Mineralpulyers, wio Kreide, Diatomeencrde, Schiefermehl, dispergiert. Man 
kann auch den Kautschuk zunachst m it gróBeren Mengen des minerał. Fiillstoffes 
piast, maclien u. danach in einer wss. Pasto des minerał. Fiillstoffes u. des organ. Koli. 
dispergieren. Man yerwendet ca. 3—35%  des organ. Koli. u. 30— 150% des minerał. 
Pulyers, bezogen auf Kautschuk. Die Dispersion entha.lt 10—50%  Kautschuk. Ver- 
wendung zur Herst. von wasserfestem Papier. (E. P. 383 832 vom 2/3. 1932, ausg. 
15/12. 1932. A. Prior. 4/2. 1931. Zus. zu E. P. 380 702; C. 1933. I. 141.) P a n k ó w .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: Waldo L. Semon, Ohio, Alterungs- 
schulzmittel fiir  Kautschuk, bestehend aus Ko ndensal i o nsprodd. von Diarylaminen  m it 
aliphati Aldehyden, wie HCHO, Acet-, Propion-, Butyr-, Valer-, Capron-, Hept-, Oct-, 
Glykokollaldehyd, Acet-, Propion-, Butyraldol, Acrolein, Crotonaldeliyd, a-Athyl-/?- 
methyl- oder -propylacrolein. Ais Diarylamine sind genannt: Diphenyl-, Ditolyl-, 
Dixylyl-, Dicumylamin, Phenyltoluidin, Phenylcumidin, Phenyl-, Tolyl- oder Dinaph- 
thylamin, Phenylaminobiphenyl, Naphthylaminobiphcnyl, Phenylaminototraphenyl- 
methan, Phenylaminoindan, sowio dereń Alkoxysubstitutionsprodd., wie Methoxy- 
diphenylamin, Dimethoxydiphenylamin, Methoxyphenylnaplithy lamin oder die Ath- 
oxy-, Propoxy- oder Butoxyverbb. Die Kondensation muB unter W .-Austritt erfolgen, 
bei den Aldehyden m it mehr ais 1 C kann sie auch in  Ggw. von Sauren erfolgen, bei 
CHICHO ist dies sogar notwendig. Man kann wechselnde Mengen der Komponentcn 
yerwenden. Mit geringen Mengen HCHO u. Diphenylamin erhalt man z. B. Tetra- 
phenyUnelhylendiamin. Man kann die Rohkondensatc oder die gereinigten Prodd. 
anwenden, sie auch Kautschukmilch zusetzen. (A. P.P. 1890 916 u. 1890 917 vom 
16/5. 1932, ausg. 13/12. 1932.) P a n k ó w .

XV. Garungsgewerbe.
Hans Weide, Ober die Bedculung der Wassersloffionenkonzenlration fiir  die Bier- 

bereitung. (Z. ges. Brauwes. 55. 111— 12. 10/12. 1932.) A n t e l m a n n .
Shigeru Komatsu undY osh iham  Ogata, Uber die Chemie japanischer Pflanzen. X. 

Verwendung von Pflanzenaschen in  chemischen Induslricn. I. (IX. vgl. C. 1928. I. 
2327.) Bei der Herst. der bei der Sa&ebereitung yerwendeten, ais Koji u. Tanekoji 
bezeichneten Pilzkulturen (von Aspergillus oryzae) werden dem ais Substrat yerw. 
Reis yersehiedene Pflanzenaschen zugesetzt. Diese werden z. B. aus Zweigen yon 
Quercus senata Thumb. (,,Hoso“ ) oder aus Sojabohnenpflanzen gewonnen. Vff. weisen 
naeh, daB die Mineralbestandteile dieser Aschen (besonders K, Mg, P 20 6) W achstum u.
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Tatigkeit des Kojipilzes fórdern u. aueh die liauptsachlichen Aschenbestandteile der 
Pilzkulturen bilden; der Geh. an diesen Bestandteilen u. dam it die W irksamkeit der 
Asehen unterliegt jahreszeitlichen SchwankuDgen (vgl. aueh K o m a t s u  n. O z a k a , 
C. 1932. I I . 2324). (Mem. Coli. Sci., Kyoto Imp. Uniy. Ser. A. 15. 341—47. Sept. 
1932.) OSTERTAG.

F. Wehrmann, Das Pulfrichphotometer und seine Anwendungsimglichkeiten in  der 
Brauerei und Malzerei. Kurze Beschreibung des lnstrum entes u. seiner Yerwendungs- 
inoglichkeiten zur Farbę-, Triibungs- u. pH-Best. in Wiirze u. Bier. (Brauer- u. Hopfen- 
Ztg. Gambrinus 59. 223—27. Dez. 1932. B ad Salzungen.) S il b e r e i s e n .

Jorge Bandeira de Mello und Mario Taveiro, Nahrungsmittelchemie des Bieres. 
Besprechung der wesentlichen Unters.-Methoden des Bieres. (Rev. Soc. brasil. Chim. 3. 
55—89. Juli/Sept. 1932.) WiLLSTAEDT.

I. Janensch, Wie gesiallel sieh der Gang der biologischen Analyse zur Festslellung des 
Reinheitsgrades von gereinigtem Flaschenmałerial ? Ais Richtschnur fiir Untcrss. in der 
Praxis empfiehlt es sieh, eine móglichst groBe Anzahl der zu priifenden, gereinigten 
Flaschen m it sterilem W. (150 ccm fur Ys-l-Flasche) unter gleichen Bedingungen 
5 Minuten zu schiitteln. Das Schiittelwasser wird auf das Vorhandensein yon wilden 
Hefen mittels W iirze-W einsaurekultur u. von Stabchen u. Sarcinen mittels Hefen- 
estrak tku ltu r nach St o CKHAUSEN untersucht. Die Best. der Keimzahl u. Keim arten 
erfolgt mittels gehopfter Wiirzegelatine. In  350 ccm Patentflaschen -wird auBerdem 
schwach alkal. gemachtes, m it geringem Wiirzezusatz yersehenes, pasteurisiertes Bier 
nach Zusatz des Schiittelwassers (30 ccm ca.) 3 Wochen auf Bodensatzbldg. u. Triibung 
beobachtet. (Wschr. Brauerei 49. 365—68. 12/11. 1932. Berlin, Vers.- u. Lehranst. 
f. Brauerei.) A n t e l m a n n .

Eugen Stich, Mannheim, Verfahrcn zur Feinslbeluflung von Diaphragmengdr- 
botliclien. Die Beliiftung erfolgt durch Diaphragmenelemente einer Porenweite yon 0,16 
bis 1 //, wodurch Luftblaschen entspreehenden Durchmessers entstehen. Um eine Ver- 
einigung der kleinen Blasen zu gróBeren zu yermeiden, wird die garende, lufthaltigc 
Maische durch eine Umlaufyorr. in ruhige Bewegung gebracht. Stromfiihrung u. Stró- 
mungsgesehwindigkeit werden so eingestellt, daB die Luftblaschen etwa unter 45° 
aufsteigen. (D. R . P. 567 518 KI. 6b vom 28/1. 1927, ausg. 4/1. 1933.) S c h in d l e r .

„Enossis" Soc. An. pour. le Commerce et 1’Industrie, Genf, Verfahren zur 
Herstellung von Hefe, 1. durch Zusatz von entoltem u. feinst gemahlenem Baumwoll- 
saatmehl oder 2. durch Zusatz eines wss. E strak tes dieses Mchles zur NahrfI. — Durch 
das an A-, B-, C- u. E-Vitaminen reiche Baumwollsaatmehl wird aueh der N-Geh. u. 
dam it die Triebkraft der Hefe gesteigert. (D. R. P . 568116 KI. 6a vom 4/12. 1928, 
ausg. 14/1. 1933. Zus. zu D. R. P. 537 057; C. 1932. I. 153.) S c h i n d l e r .

Distillers Co. Ltd., Edinburgh, Schottland, iibert. von: Frank M. Hildebrandt, 
New York, V. St. A., Erzeugung von Athylalkohol. An Stelle reiner Hefe wird fiir die 
A.-Garung der Maische eine gemischte K ultur aus Hefe u. geeigneten Bakterien, z. B. 
aus solchen der Gruppe der Milchsaurebakterien, zugesetzt, wodurch nach der Garung 
ein Absetzen der Hefezellen sowie anderer fester Beimengungen der Garfl. erreieht 
wird. Die von festen Bestandteilen befreite alkoh. Lsg. ermóglicht eine glattere Dest. 
ais die m it schleimigen Substanzen durchsetzte Garfl. Der abfiltrierte Hefeschlamm 
laBt sieh zunachst nicht pressen. E r  wird noehmals m it einer verd. Melasselsg. an- 
gemaischt u. die Fl. bei 25—35° nach Ansauern m it einer fiir Hefe unschadlichen Saure 
zu einem ph =  4,0—4,5 yergoren. Der Schlamm der 2. Garlsg. laBt sieh nun leicht zu 
einem trockneren, zerbrocklichen Kuchen verprcssen. Dieser stickstoffreiche Riick- 
stand kann beispielsweise ais F utterm ittel verwertet werden. (E. P . 373 587 vom 
20/11. 1930, ausg. 23/6. 1932. A. Prior. 20/11. 1929.) R. H e r b s t .

Soc. An. des Etablissements Jules Cocard, Frankreich, Fiir korrodierende Flus- 
sigkeiten, insbesondere Essigsaure, geeigneler Hahn. Fiir die Herst. des Ilahnes ver- 
wendet man Holzarten, welche wenig oder kein Tannin enthalten, z. B. Poekholz, 
OlnuBholz o. dgl. (F. P . 735 595 vom 20/4. 1932, ausg. 10/11. 1932.) D r e w s .

XVI. Nahrungsmittel. Genulimittel. Futtermittel.
Fr. Schnelle, Einfluf3 von Sorte und Umgebung a u f versćhiedewTEigenschaften der 

Iłoggenkomer. U nter Mitarbeit von Fr. Heiser. Vf. untersuchte 85 Roggenproben der 
Ernte 1931 auf hl. Gewieht, 100-Korngew., Protingeh., Maltosegeh. u. Testzahl nach
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P b l SHENKE. Ein u. dieselbe Sorte von yersehiedenen Anbaugebieten ergab stets 
ahnliche Eigg., die sie in die gleiche Qualitatsklasse verwiesen. Die Sortenunterscliiede 
im Proteingeh. sind sehr gering, beim Maltosegeh. dagegen sehr hoch. Die U nter - 
schiede in den durcli die Sorteneigg. gegebenen Grenzen sind weitgehend von der 
W itterung abhangig. (Miihle 70. Nr. 2. Miihlenlaboratorium 3. 3— 14. 12/1. 1933. 
Halle, Uniy.) H a e v e c k e r .

Hellmuth Simons, Praktische Winkę fu r  das Verfahren zur Sterilisierung und 
Bleichung des ganzen Korns. Vf. empfiehlt das m it N aH S03-Lsg. genetzte Getrcidc 
an einem kraftigen Luftstrom vorbeizufuhren, um uberschiissiges N aH S 03 zu oxy- 
dieren. Zum Nachweis yon N aH S03 in Getreide oder Mahlprodd. werden dieselben 
m it yerd. HC1 oder H 2SO.j iibcrgossen u. m it Zn auf die Entw. von H2S gepriift. N icht 
ganz so empfindlicli ist der Nachweis m it K J-Starkepapier. (Miihle 70. N r. 4. Muhlen
laboratorium 3. 25— 28. 26/1. 1933.) H a e v e c k e r .

Antonio Ceriotti, Brotbackwert des Weizenmehles. I. Mitt. BibliograpMsche Ein- 
fiihrung. (Rey. Centro Estudiantes Farmac. Bioąuim. 22. 52—61. Aug. 1932.) W lLLST-

K. Eble und R. Bretschneider, Die Substanzverlusle beim Brotbacken. Vff. 
schlieBen sich der K ritik  von Se i d e l  (C. 1932. I I . 2753) an der Arbeit yon G e r u m  
(C. 1932. I. 1963) an. Ebenso sind die yon G e r u m  e rm it te lte n  NaCl-freien Aschc- 
gehalte des Brotes irrefiihrend, da infolge der Pliichtigkeit des Cl zu hoher Aschegeh. 
gefunden wrird. E in Roggenmehl m it 0,70% Asclie in  der Trockensubstanz ergab in 
der NaCl-freien Asche der Brottrockensubstanz 1,0% Asche. D a ra u s  wurde sich nach 
der GERUM schen Formel ein Substanzyerlust yon 30% e rrech n en . M eh r A u ssich t 
auf richtige Resultate bietet die Best. der Phospliorsaure. (Z. Unters. Lebensmittel 
64. 554r—55. Dez. 1932. Nurnberg.) HAEVECKER.

Luis Alberto Cresta, Die Gegenwart von Ptomainen in Ndhrungsmittclhmserien. 
In  unyerdorbenen Fischkonseryen gelingt Vf. der zweifelsfreie Nachweis yon Ptomainen. 
Diese mussen sich also im Fischkorper sehon vor der Konservierung gebildet haben. 
Der chem. Nachweis von Ptomainen in Konseryen gestattet also nicht den RiickschluB, 
daB es sich um yerdorbene W are handelt. (Semana mód. 39. 1464—65. 17/11.

J. Schmidt, H. Vogel und F. Duckstein, Milchvielifutterungsversuche mil 
sleigenden Gaben eines Palmkem-Cocoskuchengemisches. Durch Verdoppelung der Palm- 
kerncocoskuchengabe (1,5 auf 3,0 kg) wurde der Fettgeh. der Milch weiter, die Gesamt- 
fettmenge infolge Riickganges der Milchmenge nur unbedeutend erhoht. Eine weitere 
Erhohung der Palmkern-Cocoskuchengabe auf 4,5 kg bewirkte kcinc giinstigeren Er- 
gebnisse. (Biedermanns Zbl. Agrik.-Chem. ration. Landwirtschaftsbetr. Abt. B. Tier- 
ernahrg. 4. 557—72. Dez. 1932. Gottingen, Uniy.) G r o s z f e l d .

S. E. Park, Robert Graham, M. J. Prucha und J. M. Brannon, Pasteuri- 
sierung von mit zwei St&mmen von Brucella suis kunstlich infizierter Milch. 500 Millionen 
Keime im ccm wurden nach 20 Min. bei 140°, 15 Min. bei 142°, 7 Min. bei 144° F  in 
yerschlossenem Glasbehalter abgetotet. In  Róhren m it WatteverschluB tr a t  bei yiel 
Keimen (uber 10 Millionen/ccm) keine, bei wenig Iteim en (untor 1 Million) in  30 Min. 
bei 134° Abtótung ein. Der Grad der Verunreinigung beeinfluBt somit die Abtótungs- 
zeit. ( J .  Bacteriol. 24. 461—71. Dez. 1932. Uniy. of Illinois.) Gr o s z f e l d .

Herbert Chase, Farben und Anstrich in  Milchanlagen. I I .  (I. ygl. C. 1933-1. 689.) 
Beschreibung der Bedeutung besonderer Lackuberzuge (finishes), so fur dampfbestandige 
Kuhlraume fur Schwrarz- u. galyanisiertes Metali u. auf FuBboden. (Milk P lan t Monthly
21. Nr. 12. 28—31. Dez. 1932.)  ̂ .. G r o s z f e l d .

G. Schuster, Zusammenselzung der Kuhbuller. t)ber Laurobutyroazelain. Durch 
Oxydation m it Perm anganat in Aceton nach H il d it c h  wird nachgewiesen, daB Buttor- 
fe tt 35,80% yollgesatt. Glyceride (davon 20,3% fl., 15% feste, letztere bestehen 
aus 11% Dipahnitomyrislin u. 3%  Distearomyristin) u. 61%  Monooleodigesatt. Gly
ceride enthalt; letztere bestehen aus 3%  Distearoolcin u. 57%  Laurobutyroolein. — 
Ijawobutyroazelain, das Oxydationsprod. des Laurobutyrooleins, is t ein Ol, D .15 0,992; 
das Na-, K- u. Li-Salz sind 1. in W .; nur das Li-Salz is t 1. in  A. Partielle Verseifung 
des Glycerids gelang nicht. (J . Pharmac. Chim. [8] 16 (124). 465— 70. 1/12. 
1932.) Sc h ó n f e l d .

Ńaoharn Shikazono und Yoshinori Tomoda, Vergleichende Untersuchungen uber 
Soja und das Produkt der Hydrolyse von Sojabohnenkuchen: „Soyament“. „Soyam ent“ 
ist ein durch Hydrolyse yon Sojakuchen m it konz. HC1, Neutralisation u. Vergarung 
m it Weizenkoji hergestelles Nahrm ittel. Das Prod. en thalt 70,78% Amino-N gegen

1932.) W i l l s t a e d t .
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54,18% in der Sojabohne (vom Gesamt-N). Der bessere Geschmack des „Soyam ent“ 
ist auf den hohen Goh. an Aminosauren zuriickzufiihren. (J . Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 35. 368—690. Aug. 1932.) S c h o n f e l d .

K. Mohs, Die Proteinbestimmung und ihre Bedeutung fiir die Beurteilung der MeMe. 
Wegen der Unsicherheit der quantitativen Feuchtkleberbest. u. der mangelhaften 
Vcrgleichsmóglichkeit von auf Laboratoriumsmiihlen gewonnenen Mehlen ist die Pro- 
teinbest. die einzige Móglichkeit, um iiber die Menge der EiweiBkorper im Getreide 
AufschluB zu erhalten. Theorie, Analysenvorschrift u. Tabellen zur Proteinbest. 
(Z. ges. Getreide- u. Miihlenwes. 19. 246— 49. 20. 10— 18. Januar 1933. Inst. fiir 
Miillerei. Berlin.) H a e y e c k e r .

P. E. Nottbolim und F. Mayer, Unlerscheidung von Lecithinpraparaten iierischer 
und pflanzlicher Herleunft. Es wurde nachgewiesen, daB im alkoh. Auszug von Kakao- 
bohnen sich aus dem P-Geh. nach JuCKENACK doppelt so viel Lecithin bereclmen 
laBt ais aus der Cholinbest. Da Cholin fiir Eigelblccithin ein wesentlicher Bestandteil ist, 
so kann also hóchstens die Halfte des E strak ts  ais Lecithin bezeichnet werden. Dies 
veranlaBte, den wahren Leeithingeh. in Sojabohnenlecithin u. anderen P raparaten nach- 
zupriifen, nach der zur Best. von Cholin in Kakaobohnen angewandten Methode, die 
sich noch sehr vereinfaehen laBt: 1 g P raparat wird m it 10 ccm HC11,124 u. 50 eem W. 
bei 4,5 a t  aufgeschlossen. Nach Auswaschen der Fettsauren m it h. W. wird in 
einem aliąuoten Teil des auf 100 ccm aufgefiillten F iltra ts  das Cholin naeh R o m a n  
(C. 1930. I. 3086) ausgefallt. Die Fiillung des Enneajodids wird in einem Zentrifugen- 
róhrchen vorgenommen (6 ccm starkę Jodlsg. auf 20 ccm). Das durch Zusatz des Jods 
zur eisgekiihlten Lsg., Abschleudern des krystallin. Nd. u. Auswaschen im ALLlHNschen 
Rohrchen m it Eiswasser erhaltene Enneajodid wird in A. gel. u. m it 1/10-n. N a2S20;j 
titriert. W ahrend bei der Cholinbest. in Kakao eine Umfallung iiber Ag-Oxyd not- 
wendig ist, ist diese MaBnahme bei Lecithinpraparaten uberfliissig. Die Substanzmcnge 
soli einem Cholingeh. entsprechen, der etwa 5 ccm 1/i<rn - Thiosulfat bei der T itration 
verbraucht. Gefunden Lecithin: In  Lecithin-Kahlbaum ex ovo 60,02%, in Lecithin 
Merck ex ovo puriss. 70,41%, in Sojabohnenlecithin 13,20—21,08%, Lecisan 15,82%. 
Die Berechnung des Leeithingeh. nach dem P  wiirde bei Eierlecithin die Bewertung 
nur um 1/3 erhohen, bei Sojalecithin dagegen nahezu verdreifaehen. Bei Berechnung 
des Lecitliins nach dem N-Geh. kom m t m an bei Lecithin K a h l b a u m  auf 97,41%, 
beim P rapara t M e r c k  auf 116,58%, bei den Sojaprodd. auf 42,59% Lecithin. Die 
Praparate scheinen demnach (eiweiBartige) Verunreinigungen zu enthałten. Die Soja- 
lccithine zeigen ein N : P  =  1,20— 1,25 gegen 1: 0,79 bzw. 1: 0,84 bei den Eierlecithinen. 
Zieht m an vom Gesamt-N u. -P die auf Cholin entfallenden W erte ab, so ergibt sich 
fiir die Eilecithine das N/P-Verhaltnis 0,44 u. 0,60, fiir die Sojalecithine 1,29—1,33. 
Daraus sind die Untcrschiede zwischen den Lecithinen verschiedener H erkunft klar 
ersichtlieh. Die phosphatidartigen Kórper der Pflanzenlecithine scheinen anders auf- 
gebaut zu sein ais die Eierlecithine; auch enthałten erstere erhebliche Mengen fettes Ol. 
Gegen eine sclirankenlosc Verwendung von Pflanzenlecithinen an Stelle von Eigelb 
bei der Herst. von Lebensmitteln sind Bedenken zu erheben. (Chem.-Ztg. 56. 881—82. 
5/11. 1932. Hamburg, Hygien. S taatsinst.) S c h o n f e l d .

Pfaudler Co., iibert. von: Ulysses G. Todd, New York, Behandlung von Friichten 
und anderen Pflanzensloffen. Man laBt eine FL, m it der man die Fruchte u. dgl. im- 
pragnieren will, unter teilweisem Vakuum auf diese cinwirken, wobei das Yakuum 
wahrend der Behandlung mehrmals geandert wird, um ein Tólliges Durchdringen der 
F ruchte m it der Fl. zu bewirken. (A. P. 1890 475 vom 8/6.1928, ausg. 13/12. 
1932.) S c h u t z .

Brogdex Co., iibert. von: Miles L. Trowbridge, Kalifornien, Schulz von Friichten 
gegen Schimmel. Man behandelt die Friiehtc m it einer wss. Lsg. von N aH S03 bei einer 
Temp. von 100 bis 120° F. etwa 2 Min., gegebenenfalls unter Druck. (Can. P. 296 623 
vom 7/12. 1925, ausg. 14/1. 1930.) S c h u t z .

Brogdex Co., iibert. von: Miles L. Trowbridge, Kalifornien, Schutz von Friichten 
gegen Schimmel. Man behandelt die Fruchte m it einer Lsg. von Na2S 0 3 unter Erwarmen 
auf 100° F. etwa 3— 15 Min. lang. (Can. P. 296 624 vom 7/12. 1925, ausg. 14/1.
1930.) S c h u t z .

Brogdex Co., iibert. y o n ^M . Brogden und Miles L. Trowbridge, Kalifornien 
Behandlung von frischen Fruchten. Man reibt die Fruchte m it einer Mischung eines
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oligen Mittels, z. B. Paraffin, GocosnufJul, leichtem Ul u. W. ab. (Can. P. 296 628 
vom 31/5. 1928, ausg. 14/1. 1930.) S c h u t z .

International Pateńts Development Co., New York, Herstellung von Zucker- 
waren. Man lafit eine bei 110—113° gekochte wss. Lsg. von reiner Dezlrose m it einem 
W.-Geh. von 15—22% unter Abkiihlen u. Umriihren auskrystallisieren u. fiigt dann 
die Mutterlauge der krystallisierten M. zu. (Holi. P. 28 396 vom 9/1. 1931, ausg. 
15/11. 1932. A. Prior. 21/1. 1930.) Sc h u t z .

Willy Stelkens, Koln a. Rh., Herstellung koffein- bzw. teinarmer, von geschmacks- 
widrigen Anieilen befreiter Kaffee- und Teeaufgusse. Zu dem Referat nach F. P. 698118 
(C. 1931. I. 3190) ist folgendes nachzutragen: An Stelle der akt. Kohle wird eine m it 
anderen Kohlenhydraten ais Zucker oder m it Glycerin beladene akt. Kohle verwendet. 
(D. R. P. 567 452 KI. 53 d vom 3/7. 1929, ausg. 3/1. 1933. Zus. zu D. R. P. 553 800;
C. 1932. II. 1386; Holi. P. 28137 vom 28/6. 1930, ausg. 15/10. 1932. D. Prior. 
2/7. 1929.) S c h u t z .

International Liguid CoffeeCo., iibert. von: William W. Giffen, Pittsburgh, 
und Clinton W. Carter, Mount Lebanon, Flussiger Kaffee-Extrakt. Man behandelt 
gerósteten gemalilenen Kaffee m it W. bei 45°, zieht dic Infusionen in getrennten 
Fraktionen von abgemessenem Vol. ab, benutzt die Gesamtheit der E xtrakte zur 
E xtraktion von frischem Kaffee u. zieht die erste Fraktion ais hóchst konzentrierten 
E xtrak t. (A. P. 1891383 vom 24/9. 1930, ausg. 20/12. 1932.) S c h u t z .

Georges Deleuil, Frankreich, Schutz von Fischen, z. B. Kabeljau, gegen „Rotung 
der Haut“. Man behandelt die Fische zunaehst einige Zeit m it einer Lsg. von Na- 
Hyposulfit u. dann nach Abtropfenlassen der Lsg. m it einer verd. Lsg. von I l2SO x 
oder HCl, wobei sich neben S 0 2-Entw. auf dem Fischkórper koli. <S'2 abscheidet. (F. P. 
735 392 vom 26/2. 1932, ausg. 7/11. 1932.) S c h u t z .

[russ.] W. M. Bogdanow, W. I. W ereschtschagina, C. B. Panfilów und A. J . Pikm an, EinfluB 
der M ilchpastcurisierung auf das W achstum  der M ilchsiiurcbaktcrien Streptococcus 
lactis u. B act. casei. B iolog. Beschleuniger de r K asereifung. Arcliangelsk: N ord . Verlag
1932. (52 S.) R bl. 1.90.

XVII. Fette. Wachse. Wasch- u. Reinigungsmittel.
E. A. Mauersberger, Kakaobutter und Quarzlampe. Extrahierte K akaobutter 

behillt unter der Quarzlampe ihre natiirliche Farbę, leuchtet aber grell weiB auf nach 
der Raffination. Nach Entsauern zeigt sieh noch nicht die grelle Luminescenz, sondern 
erst nach der Bleichung m it Tonsil, Fullererde u. dgl. Es wird nachgewiesen, daB die 
Erscheinung auf die unter der Einw. der Bleieherde aus den gel. Na-Seifen gebildeten 
Seifen das Ca, Al usw., welche im 01 gel. bleibcn, zuriickzufuhren ist. Werden diese 
Metallseifen teilweise durch Behandeln m it H 2S 04 entfernt, so geht auch die Lumines
cenz entsprechend zuriick. Dic verschiedenen Fiirbungen reiner PreBbutter un ter der 
ultravioletten Bestrahlung sind ebenfalls auf Metallscifengeh. zuriickzufuhren. Dic 
Ergebnisse von K akaobutterunterss. m it der Quarzlampe sind demnacli vollig unsicher. 
Grelle Luminescenz laBt Ggw. von raffinierter B utter vermuten. Bei der TJnterscheidung 
von PreB- u. Extraktionsbutter versagt die Quarzlampe vollkommen. (Chem.-Ztg. 56. 
861—62. 29/10. 1932. Amsterdam.) S c h o n f e l d .

H. SchmalfuB, H Barthmeyer und A Gehrke, Verderhen von Fetten. Z u  dem 
Aufsatz von K . Richter und v. Lilienfeld: „Uber Verseifung in  Ilargarinefabriken 
Es werden die verschiedenen Ursachen des Verderbens der F ette  erortert. Ein un- 
angekrilnkeltes F e tt diirfte sich in Kunstbutter wahrend ihrer iiblichen Lebensdauer 
meist halten. E in angekrankeltes F e tt wird voraussichtlich vor dem Yerzehr verderben. 
(Margarine-Ind. 25. Nr. 1. 2 Seiten. 1932. Hamburg. Sep.) S c h ó n EELD.

H. SchmalfuB, Ketonigwerden reinen Fetles. (Nach Verss. von H. Werner u. 
A. Gehrke.) (Vgl. vorst. Ref.) In  reinen C’ocos/e/<-W.-Mischungcn tra t  Ketonbldg. 
ohne Kleinwesen auf; Wiirme fordert wenig, Licht sta rk  die Ketonbldg. Fiir die Ke- 
tonbldg. geniigt bereits Luftfeuchtigkcit. Fe-Verbb. sind ohne EinfluB. — Der Keton- 
nacliweis nach T a u f e l  u .  T h a l e r  (C. 1932. I. 2558) wurde vereinfacht: In  einem 
100-ccm-Rundkolben, durch eine Spritzfalle m it einem senkrecht absteigenden Kiihler 
verbunden, werden 25 g F e tt u. 25 g gesatt. NaCl-Lsg. gekocht; die ersten 4 ccm 
D estillat werden einzeln in Priifglasern aufgefangen. In  jedes Glas gibt man 0,2 g 
reinen Salicylaldeliyd u. 3 ccm rauchende HCl, schiittelt u. erh itzt bis zum Kp. Nach
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1 Min. setzt man 0,5 ccm Chlf. zu u. schiittelt vorsichtig um. In  Ggw. von Keton ist 
die Chlf.-Schicht rot, sonst farblos. Diacetyl gibt unter diesen Bedingungeu eine gelbo 
Farbung. (Margarine-Ind. 25. Nr. 18. 3 Seiten. 1932. Hamburg. Sep.) Sc h ó n feld .

H. SchmalfuB, H. Werner und A. Gehrke, Ketonigwerden gereinigler Fette. II. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Fiir das Ketonigwerden von F etten  ohne Kleinwesen ist ein Zusatz 
von W. unnotig. Gereinigtes Cocosfett wurde durch Bestrahlung m it Hg-Licht nach
2 Tagen ketonig. Ebenso verhalten sieh Palmkernfett, Sojaol u. andere Fette. (Mar-
garine-Ind. 25. Nr. 20. 2 Seiten. 1932. Sep.) S c h ó n f e ld .

G. Schuster, Zusammensetzung der IlliptbiUler. Untersuchung uber a,a.-Dilauro- 
p-azelain und ot,a.-Dilaurin. (Vgl. C. 1931. II . 34.) Zwei Muster Illipe-Butter hatten 
die SZ. (%  Stearinsaure) 4,63 (1,8). Unyerseifbares 2,1 (2,4)%, VZ. 199,7 (199,4), 
JZ. 47,64 (46,82). Das F o tt wurde m it pulverigem KMnO,, in Aceton oxydiert. Nach 
erfolgter Oxydation wurden die K-Salze der gebildeten Azelainsaureglyceride durch 
F iltration von den unveranderten gesatt. Glyeeriden abgetrennt (Modifikation des 
Verf. von H i ld i tc h ) .  Gefunden: 6,78% voll gesatt. Glyceride, bestehend aus Tri- 
stearin (1,4%) u. a ,a -Distearo-P-palmitin (5,2%). U nter den Oxydationsprodd. wurde 
nachgewiesen: Triazelain, entsprechend 12,22% Triolein. Die Trennung der Mono- 
azelainglyceride von den Diazelainglyceriden erfolgt iiber das Li-Salz (ersteres ist 
weniger 1. ais letzteres). Von Monoazelainglyceriden wurde u,a-Dislearo-fi-monoazelain, 
entsprechend 40,2%  Distearo-p-olein u. a,a.-Dilauro-P-azelain, entsprechend 21,3% Di- 
lauro-p-olein gefunden. Von monogesatt. Glyeeriden wurden erhalten Diazelao-p-mono- 
stearin (F. 58—59°), entsprechend 5,4% Dioleo-fJ-monostearin u. Diazelao-P-palmitin 
(F. 56—57°), entsprechend 3,5%  Dioleo-p-palmitin. —  a.,a-Dilauro-[i-azelain; krystallin., 
wl. in A. u. Aceton, F . 44°. — a ,a -Dilaurin, erhalten durch partielle Verseifung des 
m it alkoh. KOH neutralisierten Dilauroazelains m it der zur Neutralisation erforder- 
lichen Menge l/io"n - KOH wahrend 10 Stdn. Krystallehen, F . 22°; unterliegt leicht 
der Unterkiihlung u. ist dann schwer krystallin. zu erhalten. — a,(l-Dilaurin, aus laurin- 
saurem Ag u. a,/9-Dibromhydriu bei 190—-110°; F . 22—23°; Misch-F. m it a,a-Dilaurin 
gegen 10°. — Analog wurde a,a -Dilaurin aus a,a-Dichlorhydrin erhalten. Ident. m it 
dem von G ru n  u .  S c h a c h t  (Ber. dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 1778) hergestellten 
Prod., F . 22—23°. — a,a-Distcaro-fl-azelain, erhalten durch Permanganatoxydation von 
Distearo-p-olein. — p-Oleodichlorhydrin wurde erhalten durch allmahliches Eintragen 
von 8 g Óleylehlorid in  12 g Glycerinepichlorhydrin u. 1-std. Erhitzen auf 100° (JZ. 32,3); 
wird leicht hydrolyt. gespalten. Osydation m it Perm anganat +  Aceton ergibt das
a,a-Dichlor-/?-azelain; fl.; 1. in  A. — Distearo-P-olein, durch 6-std. Erhitzen von 2 Moll. 
Ag-Stearat m it /J-Oleodichlorhydrin im Einschmelzerohr auf 120— 130°; F. 61—62°. 
Oxydation m it Perm anganat ergibt Dislearo-p-azelain; mikrokrystallin., F. 67°; unl. 
in Bzl., 1. in h. A. Das Li-Salz is t unl. in k., 1. in h. W. K ann durch partielle Ver- 
seifung in ot,a-Distearin (F. 72—73°) iibergefulirt werden. Auf analogem Wege konnten 
p-Stearo-a,a-diazelain (F. 61°), P-Palmito-cc,a.-diazelain (F. 57°), sowie a ,a -Dislearo- 
p-palmitin (F. 62—63°) dargestellt werden. (J. Pharmac. Chim. [8] 16 (124). 421. 
16/11. 1932.) Schónfeld .

Z. Moczarski, Bericht der Anstall fu r  Viehzuchl der Universitat Posen. Die JZ . 
des Schweinefeltes hangt ab von der Temp. der Umgebung, der Futterungsart, dem 
Alter u. M astzustand, dem Korperteil, dem Ursprungsland der Tiere. Sie nimm t zu 
bei W interfutter, nim m t ab m it dem A lter; sie is t bei alteren (bzw. sehwereren) Tieren 
niedriger, ais bei jimgeren (u. leichteren); sie is t niedriger in den Unterleibsteilen des 
Speeks ais in den Riickenpartien u. niedriger im Bauchfett ais im Speck. Die JZ. 
der Schweinefette aus GroBpolen war niedriger, ais die von Schweinefett deutscher 
oder nordamerikan. H erkunft. JZZ. von Schweinefetten: Ruekenspeek: (deutsch) 
58,9, Nordamerika) 63,7, (Polen) 53,3; Abdominalspeck (Deutsch) 58,8, (Polen) 54,7; 
B auchfett: (Deutsch) 51,0, (Nordamerika) 60,5, (Polen) 47,0. (Roczniki Nauk rolni
czych i leśnych 28. 493—500. 1932.) S c h ó n f e l d .

A. Pawletta, Beitrag zur Kenntnis der Wildtierfette. Igelfelle: A. Winterschlafende 
Tiere, mannlich (auBerhalb), weiblich (in der Klammer): Fl. Ole m it geringen Aus- 
seheidungen bei Zimmertemp. D .15 0,9206 (0,9227); n40 =  1,4656 (1,4643); VZ. 195,2 
(195,4); JZ . 98,4 (91,3). B. N ieht winterschlafende Tiere: bei — 15° noch schmalzartig.
D .15 0,9221—0,9236; n «  =  1,4629—1,4668; VZ. 196,1— 198,2; JZ . 89,2—96,2. Die 
Fettsauren haben den F . 33—34°, E. 22,5—23,4°, JZ . 93,2— 101,6. E n tha lt reichlich 
Linolsaure. — Iltisfetle: bei Zimmertemp. fest; F . 36—39° (38°); E. 24,2—24,4°; D .1G
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0,9178—0,9185 (0,9169); n ‘» =  1,4602—1,4621 (1,4598); VZ. 195,1— 199,0; JZ . 60,6 bis 
65,7. (Pharmaz. Zentralhalle Dcutscliland 73. 417—20. 7/7. 1932. Breslau.) SCHONF.

Josef Grosser, Ricinusol wid Tiirkischrotol in  der Seifeninduslrie. Diskussion der 
Yerwendbarkeit des Ricinusóles u. des sulfonierten Oles zur Seifenfabrikation. (AUg.
Ol- u. Fett-Z tg. 29. 546—53. Okt. 1932.) Sc h o n f e l d .

Leo Ivanovszky, Die Erzeugung der Lederfette. Bericht iiber die Rohstoffe der 
Lederschmiermittel, ihre Wrkg. u. Verwendung an Hand einiger Vorschriften fiir 
Lederole u. Lederfette. (Seifensieder-Ztg. 59. 630—32. 28/9. 1932.) Sc h o n f e l d .

Karl Braun, Neue Kennzahlen. Literaturbericht iiber in letzter Zeit vor- 
gesehlagene neue Kennzahlen von Olen u. Fetten. (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 18. 437 
bis 439. 25/11. 1 9 3 2 . ) _________________ S c h o n f e l d .

J. Fober, Ganshoren, Yerfahren zum Wasserloslichmachen von pflanzlichen Olen 
durch Erhitzen derselben m it ca. 50% KOH. (Belg. P. 366 965 vom 16/1. 1930, 
Auszug veroff. 17/7. 1930.) M. F. M u l l e r .

Przemysłowo-Handlowe Zakłady Chemiczne Ludwik Spiess i Syn, S. A., 
Warschau, Phosphorhallige organische Subslanzen aus Pflanzen und Samen, insbesondere 
Olpflanzen naeh Poln. P. 11 053 (C. 1931.1. 2796), dad. gek., daB die organ., P-haltigen 
Extrakte m it A. oder Aceton behandelt werden. Die dabei entstehenden Ndd. werden 
weiter naeh dem H auptpatent behandelt. (Poln. P. 14184 vom 18/12. 1929, ausg. 
10/10. 1931. Zus. zu Poln. P. 11053; C. 1931. I. 382.) S c h o n f e l d .

Przemysłowo-Handlowe Zakłady Chemiczne Ludwik Spiess i Syn, S. A., 
Warschau. In  Wasser leicht losliche phosphorhallige Subslanzen aus Pflanzen und Samen, 
insbesondere aus Olpflanzen. Die Extraktion der Pflanzenstoffo wird m it Sauren in 
Ggw. von Ca-Salzen ausgefuhrt. Z. B. werden die PreCruckstande von Olsamen m it 
HC1 in Ggw. von CaCl2 extrahiert. Das F iltra t wird im Vakuuin eingeengt, m it Kohlc 
entfiirbt u. m it A. oder Aceton gefallt. Ebenso kann die naeh dem H auptpatent dar- 
gestellte P-haltige Substanz in HC1 gel., entfarbt u. m it CaCI2 yersetzt werden. Nacli 
Fallung m it A. erhalt man ein in 2 Teilen W. 1. Prod. (Poln. P. 14 185 vom 20/2.
1930, ausg. 10/10. 1931. Zus. zu Poln. P. 11053; C. 1931. 1.382.) S c h o n f e l d .

Lever Brothers Comp., Cambridge, iibert. von: John, Whittlesey Bodman, 
Herstellung einer plastischen Seifenmasse. Die Seifenmasse wird mehrere Małe hinter- 
einander durch Siebplatten m it stets kleiner werdenden Offnungen gepreBt. (E. P. 
380 820 vom 23/6.1931, ausg. 20/10. 1932. A. Prior. 24/6. 1930. F. P. 720 439 vom 
23/6. 1931, ausg. 19/2. 1932. A. Prior. 24/6. 1930.) VAN DER W e r t h .

Bennett-Mack Corp., Douglaston, New York, iibert. von: Edward L. Mack, 
North Tarrytown, und Charles W. Bennett, Douglaston, New York, Emulsion fiir  
Rasierzwecke, bestehend aus einer Mischung von Stearinsaure, KokosnuBól, Paraffin, 
Zn-Stearat, Athyl-p-aminobenzoat, Glycerin, Borax, NH4OH u. W. (A. P. 1888 601 
vom 7/3. 1930, ausg. 22/11. 1932.) R ic h t e r .

XVIII. Paser- und Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose.
Kunststoffe.

William Stericker, Die Verwendung von Silicalen in  der Textilinduslrie. Vf. be- 
spricht erst eine Reilie von Na-Silicaten der P h il a d e l p h ia  Q u a r t z  Co . Die einzelnen 
Prodd. unterscheiden sich im Alkali- u. im Silicatgeh., sie finden Yerwendung bei 
der Beuclie, in der H 20 2-Bleiche u. beim Entbasten der Seide. (Amer. Dyestuff Reporter
22. 8—10. 2/1.1933'.)" F r t e d e m a n n .

R. Lindenmaier, Das Mercerisieren von Voiles. Im  AnschluB an die Arbeit yon 
H o l d e n  (C. 1932. I I .  3161) empfiehlt Yf. die Anwendung yon Mercerol, das die Lauge 
besser eindringen liiBt u. die W are weicher u. hygroskop. m acht. (J . Soe. Dyers Colou- 
rists 48. 298. Nov. 1932.) F r i e d e m a n n .

Rudolf Kern, Imprdgnieren und Trocklinieren. Um Gewebo wasserfest, aber 
luftdurchlassig zu impragnieren, werden die Prodd. „Trocklin S “ u. „Trocklin A “ 
empfohlen, wovon das erstere sehwach organ, sauer, das letztere, speziell fiir Viscose- 
seide bestimmte, ganz schwach alkal. ist. (Z. ges. Textilind. 36. 50—52. 25/1.
1933.) F r ie d e m a n n .

Robert Cowan, Fiirbe- und Apprelurschwierigkeiten, die durch Schimmelpilze oder 
Meltau veranlapt werden. Besprochen werden die fur die Testilindustrie wichtigen 
Mikroorganismen (ygl. Ch a c e , C. 1932. I. 310. 1313 u. 2111), besonders Schimmel-
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pilze u. Aspergillus niger, dio durcli sie hervorgerufenen Schaden u. ihre Bekampfung. 
(Arncr. Dyestuff Reporter 21. 690—92. 5/12. 1932.) F r i e d e m a n n .

Noel D. W hite, Die schwarze Te.ppichsclw.be. Vf. h a t gefunden, daB neuer- 
dings hiiufig beobachtete Schaden an Woli- u. Pelzwaren durch die schwarze Teppich- 
schabe, in Amerika „Buffalo Molh“ genannt, verursacht werden. Lebensweise u. Auf- 
treten der Schabe werden eingehend beschrieben, ebenso ihre Bekampfung durch Aus- 
sohwefeln oder Vergasen m it HCN. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 683—84. 715. 5/12.
1932.) F r i e d e m a n n .

C. L. Eddy, Superoxydbleićhe von Baumwollstuckwaren. Bemerkungen iiber dio 
Praxis der H 20 2-Bleiche, welcher der Vf. den Yorzug vor der Chlorbleiche gibt, da 
sie einfacher u. billiger ist u. ein besseres Prod. liefert. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 
725—26. 19/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

A. J. Hall, Vergleich des modernen U.S.S.R.-Beuch- und Bleichverfalirens m it der 
gebrduchlichen westlichen Metliode. (Vgl. dazu auch C. 1931. II. 658.) Besprochen 
wird das von N. W. F il ip p o w  u -  B. S. W o r o n k o w  angegebene, beim 4. STAATL. 
B a u m w OLLTRTJST IN R u s z l a n d  im GroBbetrieb erprobte Baumwollbeuch- u. Bleich- 
Verf. Der Hauptvorteil dieses Verf. liegt in der Verkiirzung der Beuchzeit von 24 bis 30 
auf knapp 2 Stdn. Ziel der Beuche ist Entfernung der F ette  u. Wachse zu 60—70%, 
der minerał. Verunreinigungen zu 90—95% , daneben muB die Baumwolle genugend 
netzbar werden. Bei der Beuche werden die F ette  usw. verseift u. die Seifen emulgiert; 
F i l i p p o w  u .  W o r o n k o w  erzielten gute Erfolge m it NaOH von6°T w . u. 0,5%  eines 
Emulgiermittels ,,Epifasol“. Vf. erliiutert dann die Arbeitsweise von F i l i p p o w  u .  
W o r o n k o w  u .  das Verh. der einzelnen Baumwollverunreinigungen bei der Beuche. 
Bei dem neuen Verf. wird in  offenen Kesseln bei 85—95° 30—40 Min. m it einer rund 
2,5%ig. NaOH u. einem Emulgiermittel, „ Contact T “ (einem sulfonierten Petroleum- 
riickstand), „Epifasol“ oder „Ńekal“ u. anderen Zusatzen gebeucht. Die Bcuehlaugc 
h a t folgende Zus.: NaOH 10—35 Teile, „Contact T “ 5— 13 Teile, KHSO, von 36° Be. 
12—-25 Teile, SiO.jNa., von 39° Bó. 7—-15 Teile u. W . 965—905 Teile. Dieser Laugen- 
behandlung folgt eine n. % -st. Bleiehe m it einer Chlorkalklsg. von 0,2 bis 0,5° Be., 
erste Wasche, Absauerung in verd. SO.,H2, zweite Wasche u. Trocknung. Gesamt- 
dauer: 90 Min. Die Wachse wurden hierbei bis auf 0,188—0,196% entfernt; die Capil- 
la rita t in  30 Min. gab eine Steighóhe von rund 150 mm. E in AbstoBen der gebrauchten 
Lauge erwies sich erst naeh Durchsatz von 50 bis 60000 Stiicken Baumwollstoff ais 
notig. (Amer. Dyestuff Reporter 22. 1—4. 2/1. 1933.) F r ie d e m a n n .

Raffaele Sansone, Beobachłungen bei der Carbonisierung der Wolle m it Schwefel- 
sdure. Technik der Wollcarbonisierung im GroBbetrieb: Saurebehandlung, Warnie- 
behandlung, ReiBen der Wolle, Klopfen, Waschen u. Trocknen. (Ind. textile 49. 744—45. 
Dez. 1932.) F r i e d e m a n n .

P. L. Mann, Vorsichtsmaflrcgeln beim Waschen, Carbonisieren und Cldorieren von 
Wolle. Die Wasche der Rohwolle liiBt hiiufig zu wiinschen ubrig. W urde m it Seife 
u. NH3 gewaschen, so kónnen bei Verwendung harten  W. schadlichc Kalkseifen auf- 
treten. W ird m it H2SO., s ta tt  m it HC1 abgesauert, so bildet sich Gips. Durch die 
Einfiihrung von Igepon A  sind diese Schwierigkeiten weitgehend beseitigt. Carboni- 
sierte Wolle erfordert vor dem Farben eine griindliehe Unters. auf Siiure, Salze u. 
Alkali. Gechlorte Wolle verhalt sich farber. s ta rk  abweichend von n .; die Elastizitiit 
der Wolle wird bei guter Chlorung sogar etwas gesteigert, bei Oberchlorung stark  ver- 
ringert. E in fiir gefiirbte Wollen geeignetes Verf. besteht darin, daB man die genetzte 
Ware 10 Min. m it 5%  Ghlorozon behandelt, 10% HC1 von 40° Be zugibt, l/, Stde. bc- 
handelt, m it verd. Ń a,S 0 4 u. dann m it W. spult. Oberchlorung fu h rt zu erhóhter 
Faserschadigung; diese sollte nicht mehr ais 5%  der Fasern umfassen. Starkę Farb- 
stoffaufnahme ist gleichfalls ein Zeichen fiir Uberehlorung u. Faserschiidigung. Dio 
gewiinschte Nichtschrumpfbarkeit der Wollen ist ohne einen gewissen Festigkeits- 
Terlust nicht zu erreichen. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 711— 12. 5/12. 1932.) F r i e d .

■— , Das Chloren von Wirkware. Technik des Chlorens wollener Wirkware. (Wool 
Rec. Text. Wid. 43. 151. 19/1. 1933.) F r ie d e m a n n .

Chas. E. Mullin, Die Seiden. Allgemeine, elementare Darst. der Seidenkunde: 
wilde u. edle Seiden, Lebensweise des Seidenspinners, Aufarbeitung der Cocons, Ge- 
winnung des Garns, physikal. u. chem. Eigg. der Seide, Seidenbeschwerung, Seiden- 
sorten, Abfiille, wie Schappe, Florette, Bourette u. a. (Text. Colorist 54. 819—21. 852, 
Dez. 1932.) F r ie d e m a n n .

Shozo BitO, Der Einflu/3 des Fullers au f die Erndhrung von Inseklen. Futterungs-
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Tcrss. an Seidonraupen m it Maulbeer- u. Cudraniablattern ergaben, daB bei Cudrania- 
fiitterung das W achstum u. Gewicht der Raupen langsamer u. geringer ist ais bei 
Maulbeerfiitterung u. daB aueh die Seidenerzeugung zuriicksteht. Die Puppen en t
halten bei Cudraniafutterung mehr Protem  aber weniger F e tt u. Glykogen ais bei 
Maulbeerfiitterung. (Buli. Sericult. Silk-Ind. 5. Nr. 2. 5. Nov. 1932.) Su v e r n .

Koichi Kitazawa, Uber die Beziehung zwischen den Futterpflanzen und den Eigen- 
scliaften der Cocons von Antherea Yamamai und Antherea Pem yi. Fiitterungsverss. m it 
(Juercus den tata  u. serrata ergaben, daB m it Quercus dentata bei beiden Wildseiden 
seidearme u. schwer abzuspulende Cocons erhalten wurden, beim Yamamaispinner 
schlechtere ais bei F iitterung m it Quercus serrata. (Buli. Sericult. Silk-Ind. 5. Nr. 2.
6. Nov. 1932.) _ Su v e r n .

J. Bruyas, Beitrag zum Studium der Technik der Erschwerung der Nalurseide im  
Stiick. Theorie u. Praxis der Erschwerung von Seide im Stiick; Rolle der einzelnen 
Operationen: der Entbastung, der Behandlung m it SnCl.,, der Waschen, der Phosphat- u. 
der Silicatbehandlung. (Rev. univ. Soies et Soies artific. 7. 729—39. 983—87. 1075— 77. 
Nov. 1932.) F r ie d e m a n n .

Arthur Jones, Die Erschwerung der Nalurseide. Entwicklung der Zinn-Silicat- 
Phosphalmethode. (Vgl. aueh C. 1932. I I . 3175.) Besprechung der Eigg., Verarbeitung, 
chem. Zus. u. Entbastung sowie der Erschwerung der Seide m it Zinnchlorid, Dinatrium- 
phosphat u. Na-Silicat an H and der Literatur. (Dyer Calico Printer, Bleaeher, Finisher 
T est. Rev. 69. 43— 45. 49. 6/1. 1933.) F r i e d e m a n n .

Boland Runkel, Einuńrkung verdunnter Alkalien auf Holz. Kurze Ubersicht 
iiber die Verwendung von yerd. Alkalien fiir die Entrindung von Papierholz zur Herst. 
eines dem Braunschliff iiberlegenen Halbstoffes fiir Pappe aus Laubhólzern, speziell 
Buehe u. harzreichem Kiefernholz, sowie zur Vorbehandlung harzreicher Hólzer fiir 
den SulfitaufschluB (Kombination m it der alkal. Entrindung). Nebenprodd.: Essig- 
siiure u. Na-Acetat. (Wbl. Papierfabrikat. 64. 21—22. 14/1. 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Atznalron und die Zellstoff- und Papierindustrie. Verwendung von NaOH in der 
Zellstoffabrikation (Natronyerf.), beim Abkochen von Lumpen u. Altpapicr, in der 
Papierherst. u. beim Veredeln von Zellstoffen. (Paper Trade J . 95. Nr. 26. 21— 23. 
29/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

Kaare Haug, Eine Orienlierung iiber die neueren Theorien iiber die BlaUbildung 
und Fesłigkeit des Papierblatles. Nach einer kurzeń Ubersicht der friiheren Anschauungen 
iib e r P a p ie rb la t tb ld g . u. der je tz t anerkannten Ansicht iiber den Bau von Krystallen 
stellt Vf. die Hypothese auf, daB die Obcrflache der Fibrillen, aus wclchen die Zellstoff- 
fasern b e steh e n , der Sitz fiir Restyalenzen oder v a n  d e r  W AALsche K rafte ist. 
Bei der Papierbldg. kónnen diese ,,G itterkriifte“ erst in W irksamkeit treten, wenn 
durch Pressung die Fibrillenoberflachen genugend dicht zusammengepreBt werden. 
Beim MahlungsprozeB werden durch die allmiihliche VergróBerung der Fibrillenober
flachen die Gitterkriifte erhólit u. dadurch wird aueh die Papierfestigkeit gesteigert. 
Die „Todmahlung“ , die scheinbar dieser Hypothese widerspricht, erklart Vf, damit, 
daB feinst gemahlener Stoff anders geformt werden muB. Vcrss. ergaben, daB die Tod- 
mahlung keine Eig. des Zellstoffes sein kann, sondern dereń Ursache in den Priifungs- 
bedingungen zu suclien ist. (Papir-Journalen 20. 69—71. 83—85. 1932. Forsehungs- 
in stitu t der Papierindustrie.) E. Ma y e r .

J. Mc Laren, Einige wahrscheinliche Ursachen ungleichmafUger Leimung in  der 
Papiermacherei. Vf. weist auf die Verschiedenheit der Halbstoffe hin, die, wie Natron- 
zellstoff, Baumwolle u. afrikan. Esparto weich oder wie Sulfit, Manilla u. span. Esparto 
hiirter im Griff sind. Aueh die Bleiche, sowie dabei zuriickbleibende Chemikalien 
kónnen den Stoff u. sein Verh. bei der Leimung verandern. Bzgl. der Leimbereitung 
gibt Vf. dem frisch bereiteten braunen Harzleim den Vorzug vor den freiharzreiehen 
weiBen Leimen u. besprieht weiterhin die Vcrhaltnisse im Hollander, die W ichtigkeit 
einer genauen pn-Kontrolle, die zweckmaBigste Temp.-Regelung an den Trocken- 
zylindern u. die Verwendung roher Starkę ais Leimungszusatz. (Paper-Maker Brit. 
Paper Trade J . 84. Nr. 6. Teehn. Sect. 28—29. 85. Nr. 1. Techn. Seet. 35—37. 2/1.
1933.) F r i e d e m a n n .

B. Schmidt, Uber die Herstellung von Japanpapier. AUgemeine Ubersicht. 
(Kartonnagen- u . Papierwaren-Ztg. 37 . 30—32. 13/1. 1933.) F r i e d e m a n n .

Howard L. Vincent, Materialien, die bei der Herstellung von Pauspapier benulzl 
werden. tlbcrblick iiber die N atur der handelsiiblichen Pauspapiere u. krit. Beurteilung 
der zur Erzielung der Durchsichtigkeit verwendeten Hilfsmittel in Hinbliek auf die

X V . 1 . 1 1 1
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Eigg. des Pauspapiers u. zwar: von polymerisierten tegelabilen Olen (Durchsichtigkeifc 
gut u. bleibend, Papiere neigen zum Ranzigwerden u. Vergilben), yon hochraffinierten 
Mineralolen (wenn Papiere gut transparent sind, yerlauft die Tinte u. Radierfiihigkeit 
ist schleekt. Sind diese Eigg. gut, so mangelt es an Durohsiclitigkeit u. Festigkeit gegen 
Feuchtigskeitsschwankungen). Von leicht schm. Wachsen (Beschreibbarkeit u. Radier- 
festigkeit geniigen, Durchsichtigkeit maBig); von Abkómmlingen der Abietinsaure, wio 
Mełhyl- u. Athylabietinsdure (starkes Vergilben). Unimpragnierte Papiere aus stark  
gemahlener, hydratisierter Cellulose haben sehr gute Eigg., doch m acht ihre geringe ReiB- 
u. Falzfestigkeit ihre Verwendung zu Papieren fur liingere Gebrauehsdauer unmóglich.. 
Daten fiir ein „vollkommenes“ Pauspapier. (Paper Trade J . 95. Nr. 26. 24— 26. 29/12, 
1932.) .. F r ie d e m a n n .

Erik Hagglund, Axel Ekwall und J. Hostomsky, Uber die Sulfonierung des- 
FicMenholzlignins und die Essigsaurebildung bei dem Sulfitzellstoffkochprozep. (Acta. 
Acad. Aboensis m ath. e t physic. 6. Nr. 15.14 Seiten. 1932. — C. 1932. I I . 2125.) H e l l r .

Erik Hagglund und Torsten Johnson, Uber den katalylischen Effekt der festen 
Lignosulfonsaure. XXV. M itt. iiber die Chemie der Sulfitzellstoffkochung. (XXIV. ygl-
C. 1932. I I .  2125.) Um die Frage zu kliiren, ob die in der festen Pliase gebundene u. 
geąuollene freie Lignosulfonsaure eine Siiurewrkg. auf die Umgebung ausiibt, wurden 
mit ihr eine Reihe von Inyersionsyerss. an Rohrzucker ausgefiihrt. Bei 20° betragt die 
Rk.-Konstante k der Inyersion m it der festen Saure 22-10—0; eine Pufferlsg. m it Ph =  3 
h a tte  k  =  1,5 • 10“°. Eine Pufferlsg. m it pH ~  4 inyertiert prakt. nicht. Bei 50° war 
k — 17-lO-1 u. fiir die Pufferlsg. vom pH =  3 ergab sich k =  3,8—3,9-10-6. Bei dieser 
Temp. beginnt auch die Selbsthydrolyse der Saure. Die Siiurewrkg. der festen Saure 
ist also groBer ais die der Lsg. von pn =  3. Der wahre Sauregrad wurde durch Inter- 
polation aus einer bei 25° ausgefiihrten Inversionsreihe m it Lsgg. von ph =  1,67—3,05 
erm ittelt. Fiir die Rk.-K onstante ergab sich k — 4 ,8-10-5 , woraus pn der festen Ligno
sulfonsaure =  2,18. Die Normalitiit der Saure in Lsg. betragt 0,016; der seheinbare 
„Dissoziationsgrad" demnach ca. 40% . Die freien H-Ionen sind in der Aufschlemmung 
der Saure nicht nachzuweisen; ais K atalysator der Ligninhydrolyse spielt diese indessen 
eine bedeutsame Rolle. — Die feste Siiure wurde aus Sulfitablauge durch Aussalzen, 
Dialysieren, HCl-Fallung u. Auswaschen isoliert. Bei der HCl-Behandlung wird, wie 
aus dcm Verhaltnis S: OCH3 erhellt, ein OCH3-armer Teil abgespalten. (Bioehem. Z. 
250. 321—25. 1932. Stockholm, Teclin. I-Iochsch.) H e l l r i e g e l .

Erik Hagglund, Zur Theorie des Sulfitzęllsloffkochprozesses. (Unter Mitarbeit von 
T. Johnson u. R. Hedlund.) Unters. der Inyersion von Rohrzucker in Ggw. von 
fester Lignosulfonsaura ergibt keine zeitliche Voranderung der Rk.-Konstante, obwohl 
p a  in der von der festen Siiure abfiltrierten Lsg. erlieblich fallt; die Inyersion wird also- 
p rakt. yollstandig von der festen Lignosulfonsiiurc reguliert. In  der untersuchten Auf- 
schlammung entspricht die Wrkg. der Lignosulfonsaure einer zu 40% dissoziierten 
Siiure. Diese Tatsache ermoglicht die Annahme, daB dic Herauslósung der Ligno
sulfonsaure beim SulfitkochprozcB unter Mitwrkg. ihrer H-Ionen dureh Hydrolyse 
bewirkt wird. Die Herauslósung der Lignosulfonsaure aus Zellstoff beim Erhitzen m it 
W. laBt sich auBer im Anfangsstadium durch dio Gleiehung d x/d t =  k {a — x) (x  =  in 
der Zeit t in Lsg. gegangene, a =  ursprungliehe Sauremenge) darstellen; der Temp.- 
Koeff. &90°/&80° =  1,86 weist darauf hin, daB es sich um eine chem. Rk. u. nicht um 
einen Diffusions- oder LósiingsprozeB handelt. Kohlehydratc werden bei 80—90° nur 
wenig, bei 130° in betriichtlicher Menge yerzuckert, wobei noch unentseliieden ist, ob 
dieser Effekt von den H '-Ionen der festen Lignosulfonsaure oder denjenigen der Lsg. 
hervorgerufen wird. (Svensk kem. Tidski'. 44. 163—69. 1932. Stockholm, Teckn. 
Hochsch.) K r u g e r .

Richard Hedlund, Unlersuchungen iiber Lignosulfonsaure. XXVI. Mitt. iiber die 
Chemie der Sulfitzellstoffkochung ton  E. Hagglund und Mitarbeitern. (XXV. ygl. vor- 
Yorst. Ref.) Im  wesentlichen ident. m it vorst. ref. Arbeit. (Svensk Pappers-Tidn. 35. 
612— 17. 30/9.1932. Stockholm, Techn. Hochsch.) H e l l r i e g e l .

Hermann Wenzl, Bleichstudien an Holzzellstoffen. VI. Mitt. iiber den Einflufi 
des. Bleichterlaufes au f die chemisch-physikalischen Eigenschaften der Natronzellstoffe. 
(V. ygl. C. 1930. I. 3625.) Der Verlauf der Hypochloritbleiche yersehiedener Natron- 
zeUstoffe wird durch Best. yon Kupferzahl, a-Cellulose, WeiBgeh., ReiBlange, Mahl- 
dauer u. Mahlungsgrad yerfolgt. Die Aciditatsverhaltnisse des Bleichbades sind fu r  
den Ablauf der Bleichrkk. u. die Qualitat der gebleichten Zellstoffe yon maBgebendem 
EinfluB, u. zwar sowohl die Totalaeiditat, ais auch die durch das Mol.-Verhaltnis
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C l: NaOH ausgedriickte „wirksame“ Aciditat. Die Ursache fiir die beobachteten 
starken Verschiebungen der Aciditatsverhaltnisse wahrend der Bleiclie ist das aus dem 
Zellstoffe oxydativ abgcspaltene C02. Dor Verlauf der Bleiclie von Natron- oder Natron- 
sulfat-Zcllstoff ist hinsichtlich der Entw. der Gesamtaciditiit u. dor „wirksamen“ 
Aciditat von demjenigen der Sulfitzellstoffe grundsatzlich verschieden, was auf dio 
Verschiedenheit des Herst.-Verf. u. die dabei eingetrotene, mehr oder minder weit- 
gehende Umwandlung der Cellulose in Hydratcellulose zuriickgefiilirt wird. (Techno
logie u. Chemio d. Papier- u. Zellstoff-Fabrikation 29. 51—59. Beilage zu Wbl. Papier- 
fabrikat. 63. 27/8. 1932.) K r u g er .

Ed. H. Bucy, Gellulosealher. Tabellar. Angaben iiber Loslichkcit von Athyl- u. 
Benzylcellulose sowio dereń Verh. im Film (Klarheit, Haftfestigkeit, Lichtbestandig- 
keit, Wasserfestigkeit) bei Zusatz yon Harzen u. Plastifikatoren. (Paint, Oil chem. 
Rev. 94. Nr. 12. 12— 13. 15/12. 1932.) S c h e i f e le .

— , Athyl- und Benzylcelluloselierstellung in  Soicjclrufiland. Lintcrs werden 1 bis
2 Tago m it 50%ig. NaOH aufgeąuollen, das W. bis 30—35% durch Abpressen, dann 
bis zu 1,3% durch Trocluien oder Dest. entfernt, dio Natroncellulose 8—10 Stdn. 
bei 180—200° m it C2H 5C1 (1 :3 ) yerrulirt, m it k. W. gespiilt, dio filtrierto Spiritus-, 
Bzn.- oder Acctonlsg. m it W. gefiillt. (Kunststoffe 23. 3. Jan . 1933.) H. Schm idt .

Marco Biroli, Die Kunslseideinduslrie. Uberblick iiber dio Entw. der Welt- u. 
italien. Produktion. (Progressi Ind. chim. ital. I. Deccnnio Reginie fascista 1932. 131 
bis 146. Mailand.) R. Iv. M u l le r .

Kurt Roos, Celluloseacetatkunsłseide. Angaben uber Acetylieren u. Hydrolysieren 
des Acetats, iiber die Herst. acetonloslichen Acetats durch saure Verseifung, das Ace
tylieren in Knetapp. oder Rollkesseln, unter Verwendung von S 0 2 ais Verdiinnungs- 
mittel, sowie von SCI, ais K atalysator. (Silk J . Rayon Wid. 9. Nr. 101. 39—40. 
Nr. 104. 21— 22. 20/1. ‘1933.) Su v e r n .

A. Alberts, Flusige Iiunstseide. Bei dem Spulen- oder Walzenverf. kornnit es 
dadurch zur Flusenbldg., daB beim Abzwirnen die Kunstseide zu trocken oder zu 
feucht ist u. dann Einzelfiidchen brechen u. zuruckschnellen. Eine andero A rt von 
Flusenbldg. berulit auf Bescliadigungen bei der mechan. Verarbeitung. (Mschr. Text.- 
Ind . 47. 239. Dez. 1932.) S u v e rn .

Richard Walter, Tagesfragen der Kunstseidenveredlung. Schlichten, Entschlichten, 
Bleichen, Griffigmachen u. Mattieren von Kunstseide. Zum Entfernen dor Leinól- 
schlichto wird Imcrol L  cmpfohlen. (Z. ges. Textilind. 36. 25—26. 11/1. 1933.) F r i e d e .

A. Bahls, Neuzeitliche Vorrichtungen zur Verarbeitung von Celluloid im Biege- und 
Ziehverfahren. I., II . (Chem.-Ztg. 56. 949—50. 971—72. 7/12. 1932.) F r ied em a n n .

Walter M. Miinzinger, Neue Probleme in  der Kunstledererzeugung. (Nitrocellulose 3. 
222—24. Dez. 1932.) H. S ch m id t.

A. K arsten , Uber das Kunstleder, seine Herstellung, sachgeincifle Verwendung und 
Pflege. (Kunststoffe 23. 12— 13. Jan . 1933.) H. Sc h m id t .

Mark Sabner, London, Entbasten von Texlilfasern. Mit Drahtnetzen iiberzogeno 
Horden, auf denen die Pflanzenfasem ausgebreitet worden sind, werden in besondere 
Kiisten geschobcn, die m it llohren fiir die Behandlungsfll. verbunden u. zu drei Reihon 
libereinander in einem Gestell angeordnet sind. Durch diese K asten, die m it dem Gestell 
in einem Kessel untergebracht sind, wird eine Zeitlang die Entbastungsfl. gedriickt, 
danach Dampf u. schliofilich m it k. W. nacligewaschen. (E. P. 379 874 vom 22/9. 1931, 
ausg. 29/9.1932.) E n g e r o f f .

Chemische Fabrik Stockhausen & Cie., Krefeld, Impriignieren und Mattieren 
von Geweben aller Art im Einbadverfahren, dad. gek., daB das Gewebe m it einer Mischung 
von animoniakkaltiger Kautschukmilch u. Natriumaluminat behandelt wird. (D. R. P. 
566 295 KI. 8k yom 24/8. 1930, ausg. 17/12. 1932.) B e ie r s d o r f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Engel- 
hardt, Loverkusen), Verfahren zum Unerdflammbarmaclien brennbarer Stoffe, dad. gek., 
daB man sie m it halogenierten aliphat. Estern der phosphorigen Saure behandelt. 
Ais Behandlungsmittel sind z. B. Trichlorathylphosphit oder Tridichlorpropylphosphit 
geeignet. (D .R . P. 566 278 KI. Sk vom 9/5. 1929, ausg. 14/12. 1932.) B e ie r s d o r f .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Delaware, V. St. A., Flammensiclierer Schutz- 
uberzug fu r  Projeklionsflaclien, insbesondere fiir die Kinematographio. Das m it Diastase 
zwecks Entfernung von Appretur vorbehandelte Gewebe wird zunachst m it einer 25%ig. 
(NH1)3PO,1-Lsg. inipriigniert, geglattet u. getrocknet, u. dann m it einem Oberzug etwa

111*
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folgcndor Zus. yersehen: 9,58 Toile wciCcs Pigment (TiO,, Lithopone, ZnO), 12,98 Teile 
Trikresylphosphat, 9,58 Teile MgNH4P 0 4 bzw. -As04, 7,66 Teile Cellulosenitrat u. 
60,20 Teile Lósungsm., z. B. eine Mischung yon 40% Athylacetat u. 60% A. (E. P. 
380 311 vom 8/12. 1931, ausg. 6/10. 1932.) E n g e r o f f .

Gino M. Rossati, New York, Herstellung kiinstlicher Wolle aus Pflanzenfasern. Man 
behandelt die auf Stiicke zweckmaBiger Lange geschnittenen Faserstoffe m it einer 
Alkalilsg., bis das Umhullungsmaterial aufgelost ist. Danach werden die Einzelfasern 
freigelegt u. getrocknet, bis sie zu krauseln beginnen. Schliefllich wird das Fasergut 
gebleieht, neutralisiert u. m it einer Wollfeitsaure impragniert u. danach in einer erhitzten 
Kammer erneut getrocknet. (A. P. 1889 377 vom 6/10. 1931, ausg. 29/11. 1932.
D. Prior. 9/10.1930.) E n g e r o f f .

National Wood Products Co., Detroit, Michigan, iibert. yon: Herman C. Nielsen, 
Memphis, Tennessee, V. St. A., Holzimprdgnierungsmitlel. Das Impragnierungsgemisch 
besteht yorzugsweise (unter Teilen sind Volumteile gemeint) aus 15 Teilen neutralem 
Mineralól, 36 Teilen Leichtbenzin, 10 Teilen eines durch Aufkochen von Leinol mit 
MnOj erhaltenen Ols, 10 Teilen einer Lsg. von 6 Teilen Kolophonium in 4 Teilen Leicht
benzin, 20 Teilen Terpentinol, 5 Teilen o-Dichlorbenzol, 2 Teilen starker Formaldehyd- 
lsg. u. 1—2 Teilen Chronmlaun. Gegebenenfalls kann 0,5—1 Teil eines olloslichen 
Farbstoffs zugesetzt werden. Fiir die Impragnierung yon Schwellenholz oder Teleplion- 
stangen werden 100 Teilen der oben angegebenen Mischung noch 30 Teile Tcer zu- 
gegeben. (A. P. 1886 716 vom 14/3. 1929, ausg. 8/11. 1932.) E b e n .

Hans Habegger, Wiedlisbach, Schweiz, Impragnierverfahren zur Konsermerung 
ton Bauholz, Leitungsmasten u. dgl., dad. gek., dal] ein Impragniermittel, das wenigstens 
cin Metallsalz enthalt, schon in das lebende Holz u. vor der Fśillung des Holzes ein- 
gefiihrt wird, in einer Menge, welche nach einer bestimmten Zeit das Verdorren des 
Laubes oder der Nadeln zur Folgę h a t u. daB dann der Baum zur guten Verteilung 
des Mittels im Holze noch eine Zeitlang stclien gelassen wird. Es werden Yorteilhaft 
wss. Lsgg. yon N aF oder Nitrophenolnatrium in sehief nach unten gerichtete Bohr- 
locher eingefiillt. (Schwz. P. 152 022 vom 18/8. 1931, ausg. 1/4. 1932.) GRAGER.

Stanisław Gąsiorowski, Polen, Impragnierungsmittel fiir Gewebe, Papier u. dgl., 
bestehend aus einem Gemiscb yon Erdolasphalt, aus Erdólraffinerien stammenden 
Cracklacken u. Harzól, das evtl. teilweise oder ganz yerseift wird. (Poln. P. 14 321 
vom 1/8. 1930, ausg. 26/10. 1931.) Sc h o n f e l d .

Bitumen Investments Inc., V. St. A., Herstellung von wasserdichtem Papier und 
Karton. Dem Papierstoff werden in der Zylindermiihle oder in einem MischgefiiB wasser- 
abstoBende Impragniermittel in groBerer Menge ais zum Leimen notwendig ist, zu
gesetzt, die dann auf den Fasern niedergeschlagen werden, wrorauf die M. in  iiblicher 
Weise zu Papier oder K arton yerarbeitet wird. Geeignete Impragniermittel sind 
Asphalt, Goudron, Harze, Fette, Ole, Wachse oder Paraffin, die in Form einer kolloidalen 
Lsg. oder cincr Emulsion yerwendet werden. Ais Fallungsmittel dient z. B. Alaun. 
(F. P. 735 847 vom 22/4. 1932, ausg. 16/11. 1932.) M. F. M u l l e r .

Hanson & Orth, New York, iibert. von: Edward Chauncey Worden, Milburn, 
V. St. A., Gewinnung von Cellulose aus H anf. . Die geschiilten u. gehechelten Pflanzen
fasern werden 3—8 Stdn. in einem kochenden Bade, bestehend aus 3—7%  NaOH,
0,5—3%  Alkalisilicat u. 0,5— 4%  Baumwollsamenól behandelt. Nach dem Auswaschen 
werden die Fasern durch ein Breehwerk geschickt, unter LuftabschluB gebleieht u. 
gewaschen. (A. P. 1866 917 Tom 16/3. 1929, ausg. 12/7. 1932.) E n g e r o f f .

Ernst Elgerus, Niklasdorf a. Mur, Osterreich, Herstellung von gebleichtem Holzstoff 
aus Holz, das in einem DruckgefaB durch Einpumpen von h. Sulfitzellstoffablauge 
unter hóheren Druck gesetzt u. dam it mehrere Stdn. einwirken gelassen wird. Nachher 
wird das yorbehandelte Holz meeban. zu Holzschliff zerldeinert. (Can. P. 296 778 
yom 19/4. 1929, ausg. 21/1. 1930.) M. F. M u l l e r .

Britisli Columbia Pulp & Paper Co. Ltd., Vancouver, iibert. yon: Leslie 
K. Bickell, Port Alice, Canada, Verfahren zum Bleichen ton Sulfitzellstoff, der aus 
ligninhaltigem Holz gewonnen worden ist, in zwei Stufcn, wrobei der Zellstoffbrei von 
geringerer Dichte zunaehst bei 20—25° m it einer Bleichfl. behandelt wird, bis diese 
erschópft ist. Darauf wird der Stoff m it NaOH, in Mengen von 2—10% der Stoff- 
menge, 20—40 Min. lang behandelt u. gewaschen. Bei der zweiten Bleichstufe wird die 
Zellstoffpulpe in etwa 5%ig. Form bei Tempp. nicht iiber 25° m it NaOH alkal. gemacht, 
u. auch nach Zusatz des Bleichmittels alkal. gehalten. Dabei wird so lange geriihrt, bis 
der Zellstoff die yerlangtc Farbę hat. Das iiberschiissige Blcichmittel wird darauf
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zerstort, z. B. m it S 0 2, u. der Stoff in iiblicher Weise gewaschen. (Can. P. 296 841 
vom 16/5. 1929, ausg. 21/1. 1930.) M. F . M u l l e r .

Willi Schacht, Weimar, Verarbeitung der lei der Verwerlung der Trockenriick- 
stdnde ton Ablaugen der Zellstoffabrikalion aller Art anfallenden Alkalikohlen, Alkali- 
koke und bzw. oder ahnlich zusammengesetzter Materialien, 1. dad. gek., daB die Sub- 
stanzen ruhend auf einer sich gleiclimaBig Yorwarts bewegenden Unterlage von grofier 
Lange yerarbeitet werden, u. daB die Zufiihrung von Zusatzbrennstoff u. bzw. oder 
li. oder k. Luft in solchen Mengen u. solcher Verteilung erfolgt, daB die zur vollstan- 
digen Entfernung der organ. Substanz des Arbeitsgutes bzw. die zur Erzielung chem. 
Rkk. m it dem Arbeitsgut erforderliche Temp. eben aufrecht erhalten bleibt. — 2. dad. 
gek., daB das Arbeitsgut auf Entzundungstcmp. bzw. Arbeitstemp. erhitzt auf die 
Unterlage aufgebracht wird. (D. R. P. 566359 KI. 121 vom 2/12. 1930, ausg. 17/12.
1932.) D r e w s .

Claude Clemenęon Pśre, Frankreicli, Behandlung ton Viscoseseidenfdden. Um 
Faden aus Viscoseseide, die fiir die Herst. von Kreppgeweben erforderliche starko 
Drehung ohne Verschlechterung der physikal. Eigg. geben zu konnen; behandelt man 
sie vor der Drehung m it einer Lsg. von Alkali oder einem geeigneten Salz, das ąuellend 
wirkt, wodureli eine Schrumpfung des Fadens erzielt wird. (F. P. 733 058 vom 11/5.
1931, ausg. 30/9. 1932.) B e j e r s d o r f .

Stein, Hall & Co., Inc., New York, Schlichte fiir  Kunstseidengame. Die im
E. P. 359802 (C. 1932. I. 2256) beschriebene Caseinschlichte kann in ihrer Zus. vorteil- 
haft in der Weise abgeandert werden, daB das Dextrin oder das mehr oder weniger 
in Dextrin iibergefuhrte starkehaltige Materiał fortgelassen bzw. ganz oder teilweise 
durch tier. Leim  versetzt wird. Auch ist es zweckmiŁBig, einen Schutzstoff, wie Natrium- 
fluorid, zuzusetzen. (E. P. 383 999 Yom 7/9. 1931, ausg. 22/12. 1932.) B e i e r s d o r f .

Courtaulds Ltd., London, und Charles Fred Topham, Earlsdon, England, Nacli- 
behandlung ton  ICunstseide, insbesondere aus Viscose, dad. gek., daB die Seide naeh Ver- 
lassen des Spinnbades fortlaufend auf ein langsam laufendes endloses Band gelangt, auf 
dem sie sich in dichten Krauselungen sammelt u. m it den ublichen Nachbehandlungs- 
badern besprengt, sowie gegebcnenfalls getrocknet wird. (E. P. 379 880 vom 26/9.
1931, ausg. 29/9. 1932.) E n g e r o f f .

J. P. Bemberg, Akt.-Ges., W uppertal-Oberbarmen, Verfaliren zum Nach- 
beliandeln ton in  Strcihn- oder Kuclienform gesponnener Kupferslreckseide, dad. gek., daB 
das Fadengebilde (Stralin, Kuchen) naeh der Nachbehandlung m it Badern bekannter 
Zus. durch Ausschleudern von einem Teil der FI. befreit, durch Umwinden mcchan. 
aufgelockert u. weiter entwassert u. sclilieBlich getrocknet wird. (D. R. P. 565 827 
KI. 29a vom 6/11. 1930, ausg. 7/12. 1932.) E n g e r o f f .

Sondermann & Co., Gummersbacli, Rhld., Verfahren'zum Hersłellen und Nach- 
behandeln ton nacli dem Spulen- oder Haspelsystem gesponnenen Kunstseidenfaden, dad. 
gek., daB die auf der Kunstseidenspinnmaschine ontstehenden Kunstseidenfaden in 
dichter gekreuzter Wieklung auf Aufwickelvorr. zu Garnkorpern gewickelt werden, die 
Garnkórper hierauf von der Aufwickelvorr. abgenommen, der Behandlung m it Fil. 
unterzogen u. ais Einzelfaden abgewunden werden. (D. R. P. 566 018 KI. 29a vom 
6/3. 1928, ausg. 8/12. 1932. Holi. P. 27 790 vom 2/3. 1929, ausg. 15/9. 1932. D. Prior. 
5/3. 1928.)' E n g e r o f f .

Transparent Paper Ltd., London, und David Leslie Pellatt, Lostock, England, 
Behandlung ton  Filmen aus regenerierter Cellulose, darin bestehend, daB man der GieB- 
lsg. aus Viscose oder Kupferozydammoniakcelluloselsg. auBer Weichmachungsmittel 
hygroskop. Stoffe, insbesondere 0,25—0,5%  MgCl2 oder CaCl3 bzw. 10—15% Olucose 
oder anderen Zucker einverleibt, dam it der Film einen Feuchtigkeitsgeh. von 8%  behalt. 
(E. P. 376 805 vom 7/4. 1931, ausg. 11/8. 1932.) E n g e r o f f .

[russ.l N. N. Nepenin, Sulfitzellstoffabrikation . JIoskau-L eningrad: F orsttcchn . Verlag 1932,
(198 S.) R bl. 7.— .

XIX. Brennstoffe. Erdol. Mineralóle.
M. H. Haddock, Die russischen Kohlenfelder. Das Donetzbecken. IV. (III. Ygl.

C. 1933. I. 875.) (Colliery Guard. J . Coal Iron Trades 145. 1128—29. 16/12. 1932. 
Coalyille, Leicester.) Sc h u s t e r .

W. Fuchs, Uber die Aachener Kreidekohlen. Naeh Besprechung der Yersehiedenen



1710 H XIX. B b e n n s t o f f e . E r d ó l . M i n e r a l ó l e . 1933. I .

Theorien der Kohlenbldg. werden die physikal. u. eliem. Eigg. der Aaeliener Kreide- 
kohlen, die zwischen den Braun- u. den Steinkohlen stehen, beschrieben. E in Ver- 
gleich m it den Eigg. der Xylite zeigt, daB — da die Einw. von Druek u. Temp. bei don 
Kreidekohlen ausgeschlossen ist — die stoffliche Substanz aus zwei Komponenten 
bestehen muB. Eine davon ist auf die ais Rohstoff naehgewiesenen GefaBpflanzen 
zuriickzufuhren, die zweite stam m t von der Tatigkcit u. der abgestorbenen Substanz 
von Mikroorganismen oder Sapropelmaterial her. Den Aachener Kreidekohlen 
ahnliche Substanzen sind in Sclilesien u. der Steiermark gefunden worden. (Gas- u. 
Wasserfach 75. 1017—20. 24/12. 1932. Aachen.) Sc h u ster .

Frederick Heathcoat und R. Vernon Wheeler, Untersuchungen der Zusammen- 
setzung von Kohle. Die Konslitulion der Ilumine. Vff. bestimmen zuniichst den Geh. 
von Kohlen an reaktionsfahigen Gruppen. Reaktionsfahiger H  wird aus der Menge 
CH4 bestimmt, die beim Behandcln feingepulverter Kohle m it CH3MgBr entstelit. Die 
CH.,-Menge nim m t im gleichen Sinne ab wie die ,,Reaktivitatszahi“ (ygl. F ra n c is  u .  
W h e e le r ,  C. 1931. II . 522), umgckehrt wie der Geh. an C. Der Ruckstand einer 
Kohle nach Extraktion m it Pyridin ist reieher an reaktionsfahigem H. —  Der Geli. an 
reaktionsfahigem OH wird durch Acetylierung m it Na-Acetat u. Essigsaureanhydrid 
bestimmt. Der so bestimmte OH-Geli. liegt etwas hoher ais der aus der CH4-Menge 
bestimmte, wenn angenommen wird, daB aller reaktionsfiihige H  aus OH-Gruppen 
stam m t. — Da die Ilumine, die den H auptbestandteil der Kohle bilden (Safety in 
Mines Research Board Paper 28 [1926]. 40), sieh bei der Chlorierung yersehieden ver- 
halten, versuchen Vff., durch Chlorierung die Humine in Verbb. verscliiedener Typen 
zu trennen. Die Chlorierung wird m it C102 durehgefiihrt. Durch wiedcrholte Chlo- 
rierung u. E strak tion  wird eine Reihe von Verbb. erhalten. Obgleich diese sieh im 
Cl-Geh. etwas unterscheiden, kann man doch die Humine der Kohle ais liomogen an- 
sehen. Bei der Chlorierung wird der (organ, gebundenc) S wegoxydiert, wahrend ein 
groBerer Teil des N erhalten bleibt. Wenn die Chlorierungsprodd. versehiedener Kohlen 
Yerglichen werden, so zeigt sieh, daB die Reihenfolge der Kohlen nach dcm C : H- 
Vcrlialtnis erhalten bleibt, das C : H-Verlialtnis jedoch bctrilchtlich verandert wird. 
Es wird erniedrigt, wenn der C in reaktiven Gruppen oder unstabilen Ringen oxydiert 
wird (Kohlen m it niedrigem C : H-Verhaltnis), dagegen erhoht, wenn H  durch Cl ersetzt 
wird (Kohlen m it hohem C : H-Verhaltnis). Wenn die Chlorierungsprodd. der ver- 
schiedenen Kohlen m it NaOH behandelt werden, dann werden Verbb. erhalten, die sieh 
im C- (50—52%) u. H- (2,1—3,2%) Geh. nicht mehr allzu sehr unterscheiden. Der Cl- 
Geh. ist um so hoher, je groBer das C: H-Verhaltnis der Kohle war. In  Kohlen dieser 
A rt sind mehr stabile Ringe enthalten, ais in Kohlen niedrigen C : H-Verhaltnisses. 
(J . chem. Soc. London 1932. 2839—47. Dez. Sheffield, Univ., Dept. of Fuel Techno
logy.) L o re n z .

Ń. A. Orlow und O. A. Radtschenko, Zur Iiennlnis der Huminsubstanzen.
I I .  M itt. (I. vgl. C. 1933. I. 703.) Durch Oxydation der Zuckerkohle m it alkal. Per- 
m anganat nach der Methode von B one, H o r to n  u . W a rd  (C. 1931. I. 188) wurde 
nachgewiescn, daB das C-Skelett dieser, durch Erhitzen von Zuckersirup hergestellten 
Humussubstanz ebensolche S truktur besitzen muB, wie der Humusteil von Natur- 
kohle. 100 g Zuckerkohle wurden m it einer Lsg. von 100 g KOH in 10 1 W. geseliuttelt 
u. in der Sicdehitze portionsweise m it 1000 g gepulvertem Perm anganat oxydiert. 
In  der Lsg. wurde durch Zers. m it H 2S 04 die C02 u. durch Dampfdest. die fluchtigen 
Sauren bestimmt. Hierauf wurde neutralisiert, zur Troekne verdampft u. der Riick- 
stand m it A. u. m it Aceton estrah iert. E rhalten 56,7% einer pastenartigen, von K ry
stallen durchsetzten braunen M. Mittels NH3 wurde aus der M. die Mellitsaure aus- 
geschieden. Die Ausbeute an  C02 (bezogen auf C oder organ. M.) betrug 32% , die Aus
beute an fluchtigen Fettsauren 6,9%. Diese bestanden hauptsachlich aus Essigsaure 
u. enthielten noch kleine Mengen einer Ag reduzierenden Substanz (CH20  oder H C 02H ?). 
Das mellitsaure NH4 enthielt noch Oxalat. Im  F iltra t vom mellitsauren Salz wurde 
die Ggw. von Mdloplianstmre. u. Benzolpentacarbcmsaure nachgewiescn. Die Dccarb- 
osylierung des Riickstandes (Erhitzen m it Sodalsg. im Autoklav bei 350°) ergab 
Tere- u. Mesophthalsaure. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 207—10. 1932.) S c h ó n te ld .

D. I. Jakowlew, Uber die Regeneration von Huminsauren in  Steinkohlen. Im 
Tsekeremchowsk-Kolilegebiet wurde ein Streifen gefunden, der allmahliehe Uber- 
gange von typ. Braunkohle zu typ. Steinkohle zeigte. Die Unters. der 4 obersten 
Schichten ergab einen S-Geh. von 0,37—0,99%, bei einem Huminsauregeh. yon 88,53
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bis 0,76%. Es liegt liier oin Fali der Regeneration der Huminsiiuren unter dem Ein
fluB der Verwitterung vor. (Cliem. J .  Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: ChimitschesM 
■Shurnal. Sser. B. Shurnal prildadnoi Chimii] 4. 837—41. 1931.) S c h o n f e l d .

A. Gillet und A. Pirlot, Unlersuchung der Zerlegung und rollstandigen Losung der 
-Steinkolile im  Anłhracendl. (Vgl. C. 1932.1 .1737. II . 2767.) Es wird das Verh. von Stein- 
kohle gegeniiber Anthracenól bei steigenden Tempp. u. gleieher Einw.-Dauer un ter
sucht. 2 g Kohle werden in  einem Drahtnetzriihrer in 750 ecm Antliracenol eingehiingt 
u. in diesem unter langsamem Riihren erhitzt, wobei oberhalb des Ols eine Atmosphare 
von Bzl.-Dampf aufreelit erhalten wird. Es zeigen sich deutlich zwei Rk.-Stufen: in 
der ersten (bis 260°) gehen ohne wesentlichere Zers. 36% der Kohle in Lsg., in der 
zweiten werden allmahlich infolge weitgehender Depolymerisationen mehr ais 60°/o Se'- 
unter Ereisetzung groBerer Siiuremengen. Vff. diskutieren den Rk.-Verlauf, wobei 
nacli Auflósung des Bitumens, jedoch vor der eigentlielien Zers., die Lsg. von 2 anderen 
Eraktionen von der Steinkolile ahnlicher Zus. walirseheinlich- gemacht wird; ais 
Eolgerkk. werden angenommen: Neutralisation der Sauren durch Ee, Verseifung der 
Methoxylgruppen, Zers. der yerseiften Carboxylgruppen unter Entw. von C 02, Zers. 
m it W.-Abgabe. Im  Einklang m it diesen Annahmen steh t die Abnahme der Losungs- 
gescliwindigkeit m it der Temp. (260, 290, 320°). Bzl. in groBcm OberschuB fallt aus den 
E xtrak ten  etwa ebensoviel, wie in N2-Atmosphare aus der Kohle gel. wurde. (Buli. Soc. 
chim. Belgiąuc 41. 511—20. Nov. 1932. Liittich, Univ., Lab. f. teclin. Chemie.) R. K. Mii.

Christian J. Hansen, Die Reaktionen zwisehen Bisulfil- und Sulfił-Bisulfiłldsungen 
mit Schwefelwasserstoff und ihre technische Ausnutzung. Unter teilweiser Mitarbeit von 
Hermann Werres. (Vgl. C. 1932. II . 3648.) Die Auswasehung von H 2S aus NH3- 
freiem Kokereigas m it NH4H S 03-Lsg. verlauft in zwei Stufen m it yerscliiedener Ab- 
sorptionsintensitat. In  der ersten Stufe wird l[Ą der nacli der Gleichung 1 zu erwartenden 
I I2S-Mengc rasch u. quantitativ  aufgenommen, diese Stufe entspricht der Gleichung 2. 
Die weitere Umsetzung erfolgt nacli der langsamen Rk. 3. Der naeh 3. entsteliende S 
bildet anseheinend m it X 2S30 6 vorwiegend X 2S.,O0. Dieser Rk.-Verlauf, der analog 
auch m it Na-, K-, Ca-, Mg- u. Zn-Bisulfitlsgg. stattfindet, ist nur bei stark  belasteter 
Waschvorr. zu erkennen. Bei Verwendung von (NH,)2S 03—NH4H S 0 3-Lsgg. sinkt, 
wenn nicht S 02 zugefiihrt wird, die H 2S-Aufnahme, sobald das Verhiiltnis NH3: SO„ 
den W ert 1,8 erreicht. Bisulfitfreie (NH4)2S 03-Lsg. reagiert prakt. nacli 4. m it an- 
schlieBender Umsetzung des NH4H S 0 3 m it H 2S u. Abfuhrung des N H 3 im Gasstrom.

1. 4 X H S 0 3 +  4 H 2S =  2 X„S20 3"+  4 S +  6 H20
2. 4 X H S 03 +  H 2S =  X„S,Ó3 +  X 2S30 6 +  3 H„0
3. X„S3O0 +  3 H 2S =  X ,S 20 3 +  4 S +  3 H20
4. (NH4)2S 0 3 +  Ho0  =  ŃH4H S 0 3 +  N H4OH
5. 2 H 2S +  S 0 2 =  3 S +  2 H 20

Vf. gibt eine Erklarung fiir den Rk.-Mechanismus der NH4H S 0 3—H 2S-Umsetzung, 
wobei ais Prim arrk. 5. sich ergibt. Eiir die Umsetzung von (NH4)2S 03 m it H 20  ist 
der Verlauf 6-—8. anzunehmen:

6. 2 (NH4)2S 03 =  2 NH4H S 0 3 +  2 NH3, folgt Rk. 1
7. 2 (NH4),SQ3 +  2 S =  2 (NH4)2S2Q3____________________
8. 4 (NH4)2S 03 +  2 H 2S =  3 (NH4)2S20 3 +  2 NH 3 +  3 H20

Will man ohne Zufiihrung von fremdem S (ais S 0 2) arbeiten, dann wird zweckmiiBig 
n u r die nacli Gleichung Z m it (NH4)2S 03—NH^HSO^-Lsg. umsetzbare H 2S-Menge in 
dieser Weise ais R est-H 2S entfernt, der iibrige H 2S jedoch vorher m it anderen 
Mitteln, z. B. m it der in der 2. Stufe benutzten Lsg., in der das (NH4)2S30 6 ais Wasch- 
m ittel w irkt, event. unter Verstarkung der Wrkg. durch S 0 2-Zufuhr (vgl. C. 1931. II. 
1094 u. friiher). (Chem.-Ztg. 57. 25— 27. 11/1. 1933. Essen-Stadtwald.) R. K . Mu l l e r .

C. Matignon und M. Seon, Einwirkung von Wasscrdampf a u f Meilian. Zwecks 
Gewinnung von Wasserstoff aus Methan naeh: CH4 +  2H20  =  C02 -f- 2H2 wurde CH4 
mit viel W.-Dampf bei 1000° uber Z r0 2, Z r02 auf Asbest, T h 0 2, Ee20 3, Ee20 3 +  10% 
K 2C03, A120 3 geleitet u. die Wirkungsweise durch Analysen der Abgase ermittelt. 
Am giinstigsten wirkt bei weitem Z r0 2 (74% H 2 u. kein CH4 im Abgas), dann folgt 
T h 0 2, Fe20 3 u. A120 3 sind weniger wirksam. Verss. m it Z r0 2 zeigten weiter, daB 
unter 1000° der Umsatz sta rk  zuriickgeht, sich aber durch Erhohung der Dampfmenge 
steigern laBt, freilich werden auch gróBere Mengen CO gebildet. (C. R. hebd. Sśances 
Aead. Sci. 195. 1345—48. 27/12. 1932.) J .  S c h m id t .

A. Mailhe, Uber die Umimndlung von Benzol, Toluol und X ylol in Meilian. Benzol, 
Toluol u. m-Xylol werden bei Tempp. zwisehen 200—400° der Einw. von H2 aus-
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gesetzt. Bei Anwendung von Niekcl ais Katalysator bildet sieh bei Tempp. unter 
200° aus Bzl. Cyclohexan. Oberhalb von 200° wird Bzl. gemaB folgender Gleichung 
in Methan umgewandelt: C6H6 +  9H „ — ->- 6 CH4. Die Methanausbeute erreieht 
bei 290° ein Maximum, nim m t bei hóheren Tempp. etwas ab u. erreieht ein neues Maxi- 
mum zwischen 320 u. 340°. Ahnliche Verhiiltnisse ergibt die Hydrierung von Toluol 
u. Xylol. Der K atalysator yerringert seine Wirksarnkeit, da sieli zwischen 270—280° 
eine dickfliissige, zahe M. auf ilim niederschliigt, die sieh m it Aceton extrahieren 
oder bei 325° m it Wasserstoff entfernen laBt. Der K atalysator gewinnt dadureli seine 
friihere A ktivitat wieder. Zwischen 320 u. 340° schlagt sieli auf dem Ni-Kontakt 
Kohlenstoff nieder. Die Spaltung der aromat. KW-stoffe findet um so weniger sta tt, 
je mehr tJberschuB an Bzl., Toluol u. Xylol vorlianden ist. Die Methanausbeute ist 
am gróBten — bis zu 81% der Theorie •— wenn wenig UberschuB an aromat. KW- 
stoffen vorhanden ist. (Chim. et Ind. 28. 1263—71. Dez. 1932. Paris.) WlNNACKER.

Stefan Philippide, Ober die Zersetzung von Mineralol beim Erhitzen unter Druck. 
Vf. untersucht die Zers. der iiber 200° sd. Anteile eines amerikan. Roholes bei 600° 
bei Drucken zwischen 0 u. 20 a t  u. einer Zufuhrungsgeseliwindigkeit des Oles zwischen 
45 u. 270 g pro Stde. Bei einem Teil der Verss. ist der Spaltkessel m it Tonstiicken, 
bei einem anderen m it Formstiicken aus Fullererde ausgesetzt. Vf. stellt fest, daB 
die Spaltung im wesentlichen abhangt von der Zeit, wahrend weicher sieh das Ol im 
Spaltkessel befindet u. von der A rt der Katalysatoren. Der Druck war ohne EinfluB 
auf die Rk. u. schien nur dadureli zu wirken, daB er infolge der Verdichtung der Gase 
u. Dampfe die Dauer des Verweilens im Spaltkanal yerlangerte. Ob der Druck die 
Reaktionsprodd. in ihrer Zus. beeinfluBte, konnte vom Vf. nieht festgestellt werden. 
Genaue Versuclisbeschreibung m it Ausbeuten im Original. (Petroleum 28. Nr. 51.
1—6. 21/12. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Carlo Mazzetti, Die Crackinduętrie. Beschreibung der italien. Crackanlagen. 
(Progressi Ind. chim. ital. I. Decennio Regime fascista 1932. 171—79. Rom, Ing.- 
Schule.) R . K. M u l le r .

I. N. Beall, Rolle des Sauersloffs bei der Umwandlung von Kohlenwasserstoffen. 
(Ygl. auch C. 1932. II. 3981.) Betrachtungen iiber Cracken u. Oxydation von Natur- 
gas, W armeubertragung in Dampfphase, Umwandlung von Mischungen yon partial 
osydierten leichten gasformigen KW-stoffen m it schwereren Olfraktionen, Auswahl 
der anzuwendenden KW-stoffe, Anwendung yon Druck. (Refiner natur. Gasoline 
Manufacturer 11. 606—10. Dez. 1932.) N a p h t a l i .

S. Landa und Marie Landova, Uber die Erzeugung von Benzin aus Hodoniner 
Rohol durch Hydrierung unter Druck. Vff. finden, daB Hodoniner Robol durch Hydrieren 
bei 465— 470° u. hohem H 2-Druck bei Verwendung yon Ammoniumscliwefelmolybdat 
eine ca. 80%ig. Ausbeute im kontinuierlichen u. 55%ig. Ausbeute im diskontinuier- 
Iichen Betrieb an Bzn. liefert. Das dabei anfallende schwere Ol laBt sieh weiter gut 
hydrieren. In  den erhaltenen Benzinen iiberwiegen Naphthene u. arom at. KW-stoffe. 
Versuchbericht im Original. (Petroleum 28. Nr. 51. 10— 12. 21/12. 1932.) K. O. Mu.

D. P. Barnard, Bestdndigkeit gegen Schlammbildung und besonders lange Lebens- 
dauer eines neuen synthetischen Ols. E in yon der St a n d a r d  O il Co. in W hiting (Ind.) 
durch Polymerisation yon gecracktem Paraffin m it A1C1S gewonnenes synthet. Ol zeigte 
sieh besonders in Flugzeugmotoren gegeniiber der Oxydation besonders widerstands- 
fahig. Dieselben Eigg. zeigte das Ol bei der kunstliehen Alterung bei hohen Tempp. 
in feinyerteiltem Zustand. Die Bldg. yon Kohlenruekstand u. der %-Geh. von Asphalten 
bei den besonders strengen Vers.-Bedingungen war gegeniiber den auf gewolmliche 
Weise raffinierten Olen jeglicher Provenienz sehr gering. Vers.-Besehreibung u. die 
tabellar. zusammengestellten Yers.-Resultate sowie Diagramme im Original. (Nat. 
Petrol. News 24. Nr. 46. 62—72. 16/11. 1932.) K. O. M u l l e r .

F. Evers und R. Schmidt, Die kunstliche Alterung von Mineralolen. Aus den 
Vers.-Auswertungen der bisherigen Methoden der kiinstlichen Alterung von Mineralolen 
sclilieBen Vff., daB die Best. der VZ. nur dann zulassig sein kann, wenn zwischen den 
Mengen der sauren u. nichtsauren Alterungsprodd. eine konstantę Beziehung besteht. 
Vff. fanden nun, daB die VZ. des aus dem Katalysator-Olgemisch nach beendeter Oxy- 
dation im „Oxydator“ (vgl. C. 1930. I. 3138 u. II . 1310) durch Extraktion  erhaltenen 
Ols immer kleiner ist, ais die aus der Alterung im Oxydator berechnete. Sie finden nur 
%  des zur Oxydation yerbrauchten 0 2 ais Saure wieder, wahrend %  sieh in nicht- 
saurer Form der Best. entziehen. Dieses konstantę Yerhaltnis von 0,34 gilt fiir alle
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bisher Y o n  Vff. untersuchten Ole, u. sie schlieBen daraus, daB im allgemeinen die Saure- 
bldg. proportional der AJterungist. (Erdól u. Teer 9. 11—13. 5/1.1933.) K. O. M u l l e r .

A. Flowers und M. D. Hersey, Beitrag der American Sociely o f Mechanical 
Engineers zum Studium uber Schmierfragen. t)berblick uber die verschiedenen 
sćhmiertechn. Fragen, die zur Zeit von der A m e r ic a n  S o c i e t y  o f  m e c h a n i c a l  
E n g i n e e r s  b e a rb e ite t  werden u. eingehender Bericht iiber die Verss. der Messung 
der Schmierfahigkeit von Olen in dem H ERSC IIEL-Priifgerat u. die Viscositats- 
messungen unter Druck. Eingeliende Literaturiibersiclit. (Congr. Graissage, C. 11.
1931. 419— 34.) K . O. Mu l l e r .

R. Seitre, Vorschriften Jur Schmierole fiir  Kaltemaschinen. Neben flacher Vis-
cositatskurve soli bei guter Schmierung nur ein Olverbrauch eintreten, der nicht groBer 
ist ais 1 g fiir 1 qm zu schmierende Oberflache. Das Ol soli chem. stabil sein u. keine 
Neigung zur Schlammbldg. zeigen; bei der kiinstlichen Alterung diirfen keine gum- 
artigen Prodd. sich bilden. Vf. fand, daB nicht alle Ole m it dem erforderlichen tiefen 
Stockpunkt sich zur Schmierung von Kalteaggregaten eignen. (Congr. Graissage, 
C. R. 1931. 449—52.) K. O. Mu l l e r .

Martinot-Lagarde, Vergleichsversuche mit Mineralólen und Ricinusól in  Flugzeug- 
motoren. Vf. untersuchte vergleichenderweise die Bldg. von festen Ausscheidungen 
wahrend der Vers.-Dauer, den EinfluB der Filtration u. die Reinigung der Ole, 
die Kuhlwrkg. auf die Zylinderwandungen u. den Olyerbrauch u. findet, daB das 
Ricinusól bei der einheitlichen u. einfachen Zus. dieses Naturprod. dem Mincralól zur 
Schmierung von Flugzeugmotoren yorzuziehen sei, da lctzteres ebenfalls zur Ver- 
kokung unter den Betriebsbedingungen neigt. (Congr. Graissage, C. R. 1931. 541 
bis 553.) K. O. M u l l e r .

— , Ermiltlung von Erseheinungen in Sclimierlagern. Mit Hilfe von an einer von der 
P e n n s y l v a n .  H o c h s c h u l e  konstruierten Prufmaschine gewonnenen Bc-
ziehungen, die in Formeln u. Diagrammen wiedergegeben werden, sind in Beispielen
der Reibungskoeff., der K raftverlust durch Reibung, die erforderliche Viscositat des 
Ols fiir yerschiedenc Schmierlager bestimmt worden. (Lubrication 18. 133—44. Dez.
1932.) K . O. Mu l l e r .

Arthur W. Davidson und G. G. Brown, Hochdruckdestillationsanlage von
Paraffinkohlenwasserstoffen. Berichtigung einer Gleichung der in C. 1932. II . 2768 
ref. Arbeit. (Ind. Engng. Chem. 24. 1443. Dez. 1932.) K . O. Mu l l e r .

Anthony J. Kilgore, Verbrennungstabdle fiir  Brennstoffe von unbekannłer 
chemisclier Zusammensetzung. Vf. gibt eine Gleichung u. ein Diagramm an, womit man 
aus den bei der Gasanalyse der Verbrennungsgase erhaltenen Werten, die zur Ver- 
brenmmg nótige Menge Ó„ aller Brennstoffe bereehnen kann. Ableitung u. Beispiele 
im Original. (Petrol. Engr. 4. Nr. 2. 88—90. Nov. 1932.) K. O. M u l l e r .

A. Baader, Die deutsche Entwicklung der Flammpunklprufung. Vf. bespricht die 
Eignung der einzelnen von dem D e u t s c h e n  V e r b a n d  EUR M a t e r i a l p r u f u n g  
gepriiften Flammpunktsgerate u. betrachtet krit. die von dem Verband geleistete Arbeit. 
(Erdól u. Teer 8. 573—75. 25/12. 1932.) K. O. M u l l e r .

John Muir, Technische Anwendung der Prufung mit ultramoletter Bestrahlung.
I I I .  Schmierole und -fetle. (II. vgl. C. 1933. I. 335.) (Ind. Chemist chem. Manufac- 
tu rer 8. 437—38. Dez. 1932.) R. K. M u l l e r .

Friedrich Merkl, Wien, Verfahren und Vorriclitung zum Trocknen und Trdnken 
von Brennstoffen. Verf. zum Trocknen u. Tranken von Brennstoffen durch Behandeln 
derselben m it Gasen, in denen schwere KW-stoffe feinst verteilt sind, dad. gek., daB 
auf minderwertige Kohlen oder Holz Auspuffgase von Verbrennungskraftmaschinen 
so zur Einw. gelangen, daB zunaclist die Feuchtigkeit der Brennstoffe bei einem ledig- 
lieh den Strómungs^viderstanden entsprechenden Druck ununterbroehen ausgetrieben 
wird, worauf dann das entwasserte, noch h. Gut in demselben Behalter m it von den Aus- 
puffgasen mitgefiihrten schweren ICW-stoffen getrankt wird. — Den Auspuffgasen 
kann vor ihrer Einw. auf die Brennstoffe ein Teil ihrer Warme entzogen u. entweder zur 
Dampferzeugung oder zur Zerlegung Yon Teer in Teeról u. schwerfliichtige KW-stoffe, 
welche dann zur Trankung des Brennstoffs dienen, verwendet werden. (Oe. P. 
130 882 Y o m  22/3. 1930, ausg. 27/12. 1932.) D e r s i n .

Petro-Sol Corp., Delaware, V. St. A., iibert. Y o n :  Adolph A. Prussin, Verfestigung 
von fliissigen Kohlenwasserstoffen. Man mischt 96,5 Teile Cerosinol u. 1,5 Teile Albumin, 
erhitzt auf 104° F  u. laBt abkiihlen. Darauf setzt man 2 Teile Aceton zu, filtriert vom
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ausgefallten ab u. erhitzt auf 150° F., worauf die M. erstarrt. D ie M. soli ais Brenn- 
stoff dienen. (A. P. 1880 211 vom 20/11. 1930, ausg. 4/10. 1932.) D e r s i n .

Anglo-Persian Oil Co. Ltd., England, Thermische Behandlung gasfórraigcr Kohlen- 
wasserstoffgase. Zur Erzeugung fl. KW-stoffe werden gasfórmige Paraffinc oder Olefine 
enthaltende KW-stoffgaso m it groBer Geschwindigkeit durcli ein Rohrsystem, in dem 
die Erhitzung auf Rk.-Temp. erfolgt, geschickt u. anschlieBend in einen Rk.-Raum 
von verhaltnismaBig groBem Raum inhalt gefiilirt, in dem sich die Strómungsgeschwin- 
digkeit verlangsamt u. somit das Gas fiir eine gewisse Zeit auf einer fiir die angestrebte 
Rk. gunstigen Temp. gehalten wird, ohne es weiter zu erhitzen, worauf das Gas in ein 
weiteres GefiiB von groBem Raum inhalt geleitet werden kann, indem es eine plótzlichc 
Abkiihlung erfahrt. Das Verhaltnis des Rauminhalts des Rk.-Raumes zu dem des 
Rohrsystems kann 10:1 betragen. Es ist dafiir Sorge zu tragen, daB der W;irmeverlust 
im Rk.-Raum ein geringfiigiger ist. Die anzuwendenden Rk.-Tempp. schwanken 
naturgemaB m it der N atur der Ausgangs-KW-stoffe u. sind am hóchsten fiir Methan 
zu wahlen; sio kónnen in dem Intervall von 450 bis 1250° liegen. Die Strómungs- 
geschwindigkeit u. Tempp. sind so einzustellen, daB eine Abscheidung von C in  dem 
Rohrsystem móglichst yermieden wird. Die Behandlung der Gase wird zweckmaBig 
unter Druck, z. B. 2 at, ausgefiihrt; bei Verwendung olefinhaltiger Gase ist ein hóherer 
Druck empfehlenswert. Es werden nach dcm Verf. neben Teer, fl. aromat. KW-stoffe 
erzeugt; das etwa im Restgas vorhandene CO kann m it dem bei der Rk. gebildeten f i2 
zur Herst. sauerstoffhaltiger organ. Verbb., wie Alkoholan, Aldehyden, Ketonen, Carbon- 
sduren usw., nutzbar gemacht werden; die gebildeten Olefine kónnen in Alkohole iiber- 
gefiilirt werden. Weiterhin kónnen die Restgase zur Fabrikation von lłu/3 dienen. 
Die den liohen Tempp. ausgesetzten Teile des Rohrsystems werden zweckmaBig aus 
feuer- u. hitzebestandigem Metali, wie Chromstahl, das die Abscheidung von C nicht 
begiinstigt, ausgefiihrt. Das Verf. wird m it Hilfe einer schemat. Zeiclinung der Ap- 
paratur naher erlautert. (F. P. 730 385 vom 23/1. 1932, ausg. 11/8. 1932. E. Prior. 
26/1. 1931.) R. H e r b s t .

Gustav Hilger, Glciwitz, O.-S., Verfahren zur Erhóhung und Regulierung der 
Ausbeute an Nebenprodukten aus Destillalionsgasen durch Einleilung von Wasserdampf 
in  die Verkolcungskammern normaler Koksofen, dad. gek., daB bei Absaugung der Dest.- 
Gase durch senkrechte, in der Mitte der Beschickung angeordnete Kanale die Wasser- 
dampfzufuhr in senkrechte, entweder im Brennstoffbesatz oder im Mauerwerk der 
Kammerlangswande angeordnete, m it Koks oder Halbkoks geringer Kórnung gefiillte 
Kanale erst dann beginnt, wenn sich das Fiillmaterial dieser Wasserdampfzufiihrungs- 
kanale in so stark erhitztem, gliihendem Zustande befindet, daB der W.-Dampf auf- 
gespaltcn wird. — 2. dad. gek., daB das Gemisch der Dest.-Gase u. der noch nicht in 
Rk. getretenen Aufspaltungsprodd. des Wasserdampfes nach dem Z utritt aus der 
Verkokungskammer zum Zwecke der Hydrierung in einer an sich bekannten, dcm Koks
ofen angegliederten, gleichfalls m it gliihendem Koks oder Halbkoks gefullten Nach- 
sclialtkammer auf hóhere ais Normaltemp. erhitzt wird. (D. R. P. 567 630 KI. lOa 
yom 14/2. 1930, ausg. 6/1. 1933.) D e r s i n .

Victor Fischer, Berlin, Zerlegung von Koksofengasen durch stufenweise Konden- 
sation zwecks Gewinnung eines Wasserstoff-Stickstoffgemisches unter Anwendung 
eines Kaltetragers (Stickstoff), 1. dad. gek., daB das dem Trennungsapp. zuzufiilirende 
yerdichtete Koksofengas in einem besonderen Gegenstromkuhler durch das Wasserstoff- 
Stickstoffgemisch u. ein ais Nebenprod. gewonnenes Kohlenoxyd-Stickstoffgemiseh, 
der verdichtete N2 dagegen in einem besonderen Gegenstromkuhler nur durch das 
gleichzoitig gewonnene CH, unterkiihlt wird. — 2. dad. gek., daB nur das verdichtete 
u. unterkuhlte Koksofengas durch das am Boden der Trennungssaule befindliche Fl.- 
Bad des Kolilenoxyd-Stickstoffgemisches geht u. die aus diesem aufsteigenden Dampfe 
die Trennungssaule durchstreichen u. daB nur der verdiehtcte u. unterkuhlte N2 durch 
das CH.,-Fl.-Bad geleitet wird. — 3. dad. gek., daB ein Teil des aus der Trennungssaule 
aufsteigenden N2 in einem durch fl., entspanntes Kohlenoxyd-Stickstoffgemisch ge- 
kiihlten Kondensator ais Waselifl. niedergeschlagen -\vird, wahrend der andere Teil 
des N2 im Stickstoff-Wasserstoffgemisch unterhalb des Kondensators abzieht. (D. R. P. 
567894 KI. 12i vom 20/9. 1928, ausg. 11/1. 1933.) D r e w s .

Dr. C. Otto & Co. G. m. b. H., Bochum, Verfahren zur Erzeugung von Stadlgas 
aus Braunkohle. Verf. zur Erzeugung von Stadtgas durch Dest. von Braunkohle, 
gek. durch die Kombination folgender an sich bekannter MaBnahmen: Das zu Beginn 
der Dest. entstehende kohlensaure- u. wasserdampfreiche Gas wird mittels Durch-
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Ieiten durch gliihendo Braunkohle reduziert u. sodann, gegebenenfalls zusammen mit 
dem beim weiteren Dest.-Vorgang entstehenden Gas, einer Hydrierung bei mittleren 
Tempp. u. gewóhnlichem Druck m it Hilfe von ICatalysatoren unterworfen. — Dadurch 
sollcn CO u. C 02 in Ci., ubergofiihrt werden. (D. R. P. 568 316 KI. 2Ga vom 14/10. 
1927, ausg. 18/1. 1933.) D e r s i n .

Heinrich Koppers A.-G., Essen (Erfinder: Leo Alberts, Essen), Entfemung  
des Phenols aus dem Casivasser millels einer Benzolwasche, dad. gek., daB die in dem 
entphenolten W. enthaltenden Bzl.-Reste durch Auswaschen des W. mittels einer 
hoehsd. Olfraktion entfernt werden, zweekmaBig solange das W. noch warm ist. 
(D .R .P . 567 895 KI. 12k vom 11/11. 1927, ausg. 11/1. 1933.) D r e w s .

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Liechtenstein, Druckhydrierung 
von Bremisloffen. Sauerstoffhaltige Brennstoffe, wie Sleinkolile, Braunkohle oder Torf 
werden bis auf eine Temp. von etwa 350° erhitzt, um das W. u. den gebundenen 0 2 
ais COr. u. CO abzuspalten, wobei aber die Bldg. sehwer hydrierbarer Prodd. vermieden 
wird. AnschlieBend unterwirft man die Kohle nach Anpastung m it Scliwcrólen der 
Druckliydrierung in Ggw. gifttester Katalysatoren boi Drucken oborhalb 100 at. 
{F. P. 734 834 vom 7/4. 1932, ausg. 28/10. 1932. A. Prior. 13/4, 1931.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Kohlenwasser- 
stoffen der Benzolreihe. Man unterwirft Naphthalin oder eine Lsg. von Naphthalin in 
Tctrahydronaphlhalin der Druckliydrierung zucrst boi 340—440° in Ggw. von Molybdan- 
u. IFoi/nm -Katalysatoren unter Zusatz schwcr reduzierbarer Metalloxyde u. fiilirt das 
Gemisch der Dampfe bei 460—540° iiber Katalysatoren, die neben Mo u. W leicht 
reduzierbare MetalIoxyde enthalten. Man erhalt neben Tetra- u. Dekahydronaplithalin 
etwa 60°/o Homologe des Bzl., insbesondere Didthylbenzol u. Metliylpropylbenzól. 
(F. P. 734 879 vom 8/4. 1932, ausg. 29/10. 1932. D. Prior. 13/4. 1931.) D e r s i n .

Heinz Adam, Deutschland, Destillation von Mineralólen. Die Verdampfung er
folgt in einer Kammer, in der das 01 iiber eine schrag gestellte Wand in diinner Schicht 
herunterlauft, wobei es m it im Gcgenstrom gefuhrtem, iiberhitztem Wasserdampf 
zur Verdampfung gebracht w'ird. Die Dampfe ziehon aus einem Dom zu einer Kiihl- 
anlage. (F. P. 730 741 vom 30/1. 1932, ausg. 20/8. 1932. D. Prior. 31/1. 1931.) D e r s .

Industrie-Bureau Dr. Oskar Arendt, Berlin, Verfahren und Vorrichtung zur 
JDruckwarmespaltung von Kohlenwasserstoffólen und Teeren. Verf. zur Druckwiirme- 
spaltung yon Kohlenwasserstoffolen, boi welchem die zu spaltenden Ole in mindestens 
ein grofies, zylindr., vertikal angeordnetes SpaltgefaB eingefiihrt u. in diesem zwischen 
einem zylindr. Einsatz u. den erhitzten Wandungen des SpaltgefaBes in  diinner Schicht 
m it groBer Gescliwindigkeit hindurchgoleitet werden u. bei welchem die Spaltprodd., 
sowie der Rtiekstand stiindig abgefiihrt werden, dad. gek., daB die zu spaltenden vor- 
gewarmten Ole von unten in den engen Zwischenraum zwischen dem zylindr. Einsatz 
u. den erhitzten Wandungen eingefiihrt werden u. dann iiber den oberen Rand des 
Einsatzes in den im iibrigen gegen den Zwischenraum abgeschlossenen Raum inncrhalb 
des Einsatzes gelangen, wobei der abgeschlossene Raum stiindig m it liocherhitztem
Ol u. dessen Spaltprodd. gefiillt ist. — Yorr. (D .R .P . 568160 KI. 23b yom 26/11.
1930, ausg. 14/1. 1933.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., V. St. A., liaffination von Mineralólen. Die 
bei der Behandlung von Mineralólen m it Doktorlsg. entstchende Emulsion von 01 
m it NaOH-Lsg. u. feinverteiltem PbS  wird einer intensiven Zentrifugierung unter- 
worfen, so daB sich 3 Schiehten von 01, Natronlauge u. Bleisulfid bilden, die laufend 
abgezogen werden. (App.). (F. P. 734 555 vom 2/4. 1932, ausg. 24/10. 1932. A. Prior. 
29/4. 1931.) D e r s i n .

Co. Techniąue des Petroles, Frankrcich (Erfinder: Jean Adolphe Schaeffer. 
Itaffination von Kohlenwasserstoffen. Man laBt H 2SOA u. die zu raffinierenden KW- 
stoffe in diinner Schicht aufeinander einwirken, wabrend gleiehzeitig eine physikal. 
Behandlung m it Rontgen-, ultravioletten, ultraroten, a- oder p-Slrahlen erfolgt. Dadurch 
soli die Baffinationswrkg. gestcigert werden. (F. P. 735 046 vom 8/7. 1931, ausg.

Johannes Doderlein, Berlin-Wilmersdorf, Gewinnung von Ketonen. Der m it 
konz. H 2SO.t erhalteneRaffinationsschlamm, aus dem durch Schwelung yon bituminosen 
Schicfern oder anderen bituminosen Materialien gewonnenen Robol wird m it W . oder 
dem Schwelwasser verd. u. das erhaltene Gemisch so lange dest., ais noch Ol m it W. 
ubergeht, worauf aus dem wss. Destillat das Ol ausgesalzen oder herausfraktioniert 
•wird u. aus dem ketonhaltigen Ol die Kelone iiber ihre Bisulfityerbb. isoliert werden.

2/11. 1932.) D e r s i n .
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Durch dic Einw. der H 2SO., gehen die in dem Schwelól enthaltenen Ketone nicht nur 
in den Saureschlamm uber, sondern es werden dabei auch Ketone neu gebildet; auBer
dem werden auch die im Schwelwasser yorliandenen Ketone naeh dem Verf. gewonnen. 
Z. B. werden 100 kg óliges Sehweldestillat aus estland. Kukkersit, sd. von 40—200°, 
mit 8 kg H 2SO,j von 92—95% eine halbe Stde. yerriihrt. Der abgezogene Saure
schlamm wird m it der 2—3-fachen Menge bei der Verschwelung erhaltenen Schwel- 
wassers yerd. u. darauf alles Ol m it W.-Dampf abdest. Aus dem Destillat wird nun m it 
NaCl oder Ca-Chlorid ketonhaltiges Ol ausgesalzen, u. aus demselben werden uber die 
Bisulfitverbb. in bekannter Weise die Ketone isoliert. Es werden ca. 1,6 kg aldehyd- 
freies Ketonól von angenehmein Geruch, D. 15 0,805 u. der Siededifferenz von 56 bis 
200° erhalten. (E. P. 376 862 vom 28/4. 1931, ausg. 11/8. 1932. D. Prior. 5/5.
1930.) R . H e r b s t .

,,Polmin“ Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych und Damian Wandycz, 
Drohobycz, Asplialt aus dem Saureschlamm der Mineralólraffination. Man gibt zur 
Abfallsaure etwa 40% von m it H 2SO., leiclit in Rk. tretenden Stoffen, wie z. B. schwere 
Erdólriickstande, Leichtasphalt u. dgl. u. erhitzt unter Durclileiten von Luft oder 
Dampf bis zum Yerschwinden der H 2SO,„ d. h. bis diese restlos m it den Zusatzen durch- 
reagiert hat. (Poln. P. 14 653 yom 7/3. 1930, ausg. 28/11. 1931.) S c h o n f e l d .

,,Polmin“ Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych, Zygmunt Biluchowski 
und Damian Wandycz, Polen, Asplialt aus der Abfallsaure der Mineralólraffination. 
Die Abfallsaure wird m it einem 01 (z. B. Teeról) gemischt, das die Saure zu lósen ver- 
mag, das Gemisch m it W. u. Lauge ausgewaschen u. der Asphalt getrocknet. Aus 
10 kg Saure (von der Spindelólraffination) u. 2 kg Teeról wurde ein Asphalt yom F. 30° 
(Kram er-Sarnow ) m it Eigg. paraffinfreier Asphalte erhalten. (Poln. P. 14 654 
vom 7/3. 1930, ausg. 28/11. 1931.) S c h o n f e l d .

„Polmin“ Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych, Władysław Filipowicz 
und Damian Wandycz, Polen, Aufarbeiten der Abfallsaure der Mineralólraffination. 
Die Abfallsaure wird m it festen pulverigen alkal. Stoffen (Soda) vermiseht, die ge- 
bildeto bróckelige M. ausgewaschen; aus der wss. Lsg. scheidet m an die Sulfoverbb. 
aus, der zuriiekbleibende, von Saure befreite Asphalt wird getrocknet. (Poln. P. 14 655 
yom 7/3. 1930, ausg. 28/11. 1931.) S c h o n fe ld .

[russ.] P. I. Bogajewski, I. O. Bród u. A. M. Ginsburg, E rdgas. L en ingrad : G oschim tcchisdat
1932. (316 S.) R bl. 4.75.

[russ.] Wassilij Alexandrowitsch Worobjew, B itum inose Schieferm aterialien. Moskau-
L eningrad: G osstro jisdat 1932. (279 S.) R bl. 8.— .

XX. SchieB- und SprengstofFe. Ziindwaren.
F. Lenze und L. Metz, Die Explosiomfahigkeit von Systemen aus unedlen Metallen 

und Halogenvcrbindungen. Die Unterss., zu denen mehrere Explosionen von Alkali- 
bzw. ErdaLkali-Halogenkohlcnwasscrstoffgemischen Veranlassung gaben, erstreckten 
sich a) auf das Verli. solcher Systeme bei ruhigem Stelien, b) bei Einw. yon Warnie,
c) auf die Feststellung der Schlagempfindlichkeit, d) auf die Messung der Sprengwrkg. 
im Bleiblock u. e) auf Verss. zur Erkliirung des zur Explosion fuhrenden Umsetzungs- 
yorganges. Zu a): Besonders reaktionsfahig sind Gemische yon Tetra- u._Pentachlor- 
athan m it K, die m itunter sehon naeh kurzem Stehen in offenen Reagenzglasern explo- 
dieren. Andere Halogen-KW-stoffe, wie z. B. Trichlormethan, Dichlor- u. Dibrom- 
athan, Di-, Tri- u. Tetrachlorathylen zeigten nur mehr oder minder starkę Gasentw., 
wahrend Systeme aus K  u. Tetraclilormethan, Monobromathan, Monochlorbenzol keine 
wesentlichen Veranderungcn aufwiesen. Zu b): Gegen Einw. yon Warme sind sehr 
cmpfindlich Mischungen aus K  m it Tetrachlor- bzw. Tetrabromm ethan, die bei 65 
bis 70° heftig explodierten, wobei offenbar das Schmelzen des K  eine wesentliche Rolle 
spielt. Andere Gemische, wie z. B. Tribrom athan, Di- oder Hexachlorathan m it K  
kamen beim Erwarmen nur zur Entziindung. Im  ganzen zeigte sich, daB die Reaktions- 
fahigkeit der Systeme m it steigendem Cl-Geh. im chlorierten KW-stoff zunimmt. 
Ba ist seiner Reaktionsfahigkeit naeh zwischen K  u. N a einzureihen. Bei Na, Li, Ca 
Sr, Mg u. Cl wurden Explosionen nicht beobachtet. Auch AgCl, AgBr, AgJ, PbCl2, 
Hg2Cl2 u. HgCl2 zeigten beim Erwarmen m it K, Na oder Ba yerpuffungsartige Ver- 
brennung. Zu c): Die Schlagempfindlichkeit der Gemische nimmt, bezogen auf das 
gleiche Metali, m it steigendem Halogengeh. im Mol. des KW-stoffes zu. Die Metalle
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lassen sieh hinsichtlich der Schlagempfindlichkeit wie folgt ordnen: K, Ba, Na, Sr, 
Li, Ca. Ba ist nur wenig unempfindlicher w ieK . (Ausfiilirlicho Tabelle im Text.) Zu d): 
Zur Best. der Sprengwrkg. wurden 20 g zumeist ,,stochiometr.“ Gemische im Bleiblock 
m it der Knallsatzkapsel Nr. 8 bei Verdammung m it einem dicht schlieCenden Bici- 
zylinder zur Explosion gebracht. Zur Unters. gelangten insbesondere K, Na u. Ba 
m it Di-, Tri- u. Tetrachlormethan. Die Sprengkraft der Gemische ist beachtlich; die 
gróBte Wrkg. zeigtcn aueh hier wieder die K-haltigen Gemische. Ihnen folgen die mit 
N a u. Ba. Aueh Mg m it Tetrachlormethan, das schlagunempfindlich war, kam zur 
Explosion. Zu e): Durch fraktionierte Dest. der nach vorsichtig geleiteter Zers. yon 
Tetrachlorathan m it K  erhaltenen Reaktionsfl. konnte Trichloriithylen abgetrennt 
werden. Die Analyse der entwickelten Gase ergab vorzugsweise H 2 neben in wechselnden 
Mengen auftretendem C2H 2, C2H., u. CII,. Weiterhin wurde noch selbstentziindlielies 
Dichloracetylen (iiber Dijoddichlorathylen) festgestellt. Bei der Umsetzung von K 
m it Tetrabromiithan wurde Dibromacetylen, bei der von K  m it Dichlorathylen Mono- 
chloraeetylen nacligowiesen. Auf Grund ihrer expeiimentellen Ergebnisse nehmen Vff. 
an, daB die Rk. zwischen unedlem Metali u. lialogeniertem KW-stoff im Gegensatz 
zur Anschauung St a u d i n GERs (C. 1923. I. 569) iiber yerscliiedene Zwischenstufen 
{Kettenrkk.) yor sieh geht, wobei explosive Verbb. entstehen kónnen, die den ex- 
plosiyen Zerfall des noch unyeranderten Systems yeranlassen. (Z. ges. SchieB- u. 
Sprengstoffwes. 27. 255—58. 293—96. 337—40. 373—76. 1932.) F . B e c k e r .

F. Lenze und L. Metz, Die Explosionsfdhigkeit von Systemen aus unedlen Metallen 
■und Halogenrerbindungen. Auszug aus der vorst. ref. Arbeit. (Chem.-Ztg. 56. 921—23. 
19/11. 1932. Chem.-Techn. Reichs-Anstalt.) L o r e n z .

Olga Druezka, Die Erhóhung der Hygroskopie des Kaliumclilorats durch Spuren von 
Kaliumćlilorid. Ggw. von 0,05% KC1 erhoht bereits die Hygroskopie von KC103 um 
das 5—20-fache. (Buli. Soc. chim. Yougoslavie 3. 105—07. 1932.) S c jiÓ n fe ld .

A. Foulon, Sprengstojfe au f neuer Basis. tSber Darst. u. Eigg. neuerer Sprengstoffe, 
sowie iiber neue Verff. zur Herst. von Nitroeellulosc wird an H and der Patentliteratur 
zusammenfassend bericlitet. (Z. ges. SchieB- u. Sprengstoffwes. 27. 399— 401. Dez.
1932.) F . B e c k e r .

Paul Wolf, Die korrosionsfreie Zundung. Bei der Ziindung durch Zundhiitchen 
yerursachen geschmolzene Zundsatzschlacken, in Form kleiner Trópfchen die Lauf- 
wandung treffend, Ausschmelzungen im Lauf, die bei groBerem Umfang die Treff- 
genauigkeit der Waffe beeintrachtigen. Durch geeignete Zus. u. Verarbeitung des 
Ziindsatzes (starkę Mahlung u. innige Mischung der Bestandteile) kann eine korrosions
freie Zundung crzielt werden, wobei die Zundsatzschlacken bereits in der Kapsel bzw. 
der Hulsc festbrennen. (Z. ges. SchieB- u. Sprengstoffwes. 27. 397—99. Dez. 1932. 
Ansbach.) __________________  F. B e c k e r .

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, und Vernon Harcourt Williams,
Ardrossan, Ayrshire, Schottland, Stabilisierung von Dynamiten. Durch den Zusatz von 
0,5—2%  eines schwach alka!. Phosphats werden Dynamite aller Art, besonders wenn sie 
unreines N aN 03 u. 1. Big- oder Ca-Salze enthalten, stabilisicrt. — Z. B. hat ein so stabili- 
sierter Oelalinedynamit folgende Zus.: 70% Nitroglyccrin, 5%  Nitrocellulose, 0,5%  
Dinitrotoluol, 18,7% N aN 03, 5%  Holzmchl, 0,3%  Kalk u. 0,5%  (NH4)2H P 0 4. Zur 
Bereitung desselben werden zuniichst Nitroglycerin, Nitrocellulose u. Dinitrotoluol ge- 
misclit. Nach beendeter Gelatinierung wird das Gel m it N aN 03, Holzmehl u. Kalk 
verarbeitet. SchlieBlich wird feingepulvertes (NH4)2H P 0 4 einyerleibt. (E. P . 383 630 
T o m  13/5. 1931, ausg. 15/12. 1932.) E b e n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, tibert. yon: Philip
G. Wrightsman, Chester, Pennsylyania, V. St. A., Sprengstoffe aus nitrierten Zuchem. 
Die Anwendung von Olycerinmonochlorhydrin, gegebenenfalls gemiseht m it Athylen- 
glykol ais Losungsm., gestattet die Herst. von Sprengolen fiir Dynamite, die ca. 25% 
nitrierten Bohrzucker u. 10—20% nitrierte Olucose enthalten. — Z. B. wird eine Lsg. 
aus 25%  Rolirzucker u. 15% Glucose in je 30%  Athylenglykol u. Glycerinmonochlor- 
Iiydrin m it Mischsiiure in ubliclier Weise nitriert, neutralisiert u. gewaschen. Gegebenen
falls wird Diphenylamin ais Stabilisator zugesetzt. (A. P. 1 891 255 vom 20/12. 1927, 
ausg. 20/12. 1932.) E b e n .

Mario Feliee Frederico Biazzi, Sehweiz, Herstellung von Zundmassen. Die Kom- 
primierung yon Sehwermetallaziden oder von Knalląuecksilber ais Initiatoren kann 
erheblich gesteigert werden, so daB die Menge der Primarladung zur Entziindung des
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Zwisehcnziindpulvers stark infolge ihrer erhóhten Brisanz herabgesetzt werden kann , 
wenn die Ziindstoffe in feinkrystallin. oder amorpher Form m it feinpulverigem Graphit, 
Talk oder Al gemiseht werden. Zur Erhóhung der Ziindkraft der komprimierten Ziind- 
misehungen kann gegebenenfalls auch etwas Knallquccksilber zugesetzt werden. (F. P.
735 745 vom 24/7. 1931, ausg. 14/11. 1932.) E b e n .

Oskar Matter, Koln-Marienburg, Herslellung von Sprengkapseln. Sprengkapsel- 
hiilsen aus rostfreiem Stahl, der z. B. ca. 15°/0 Ci- u. l° /0 Ferrosilicium besteht, sind 
gegen Bleiazid korrosionsbestandig. (E. P. 383 642 vom 24/2. 1931, ausg. 15/12.
1932.) E b e n .

[russ.] A. D. Jaehoutow, Im  B ergbau angew andte Sprengstoffc. M oskau-Leningrad-Nowossi-
b irsk: W iss.-Techn. B ergbauvcrlag  1932. (96 S.) l l b l .  2.— .

[rUSS.] S. S. Popow, Chem. Verteidigung. M oskau-L eningrad: Isogis 1932. (Tafeln.)
E b l. 6.50.

XXI. Leder. Gerbstoffe.
M. P. Balfe, Die Anwendung korrosionsbesldndiger Mełalle in  der Lederinduslrie. 

Angabe iiber Metalle bzw. Legierungen, die fiir die verschiedenen Gebiete der Gerberei 
u. der Extraktindustrie nach den neuesten Forschungen der Metallographie zur Ver- 
fiigung stehen. (Leather Wid. 25. 34—37. 12/1. 1933.) Me c k e .

M. Bergmann und W. Hausam, Bericht iiler praldische Salzungsversuclie im  
Jahre 1931. Vff. setzen ihre prakt. Salzungsyerss. an Kalbfellen in verschiedenen 
deutsclien GroBstadten fort. t)ber die Vornahme der Salzung, iiber die Ergebnisse 
der einzelnen Durchmusterungen im Hautelager u. nach dem Enthaaren, sowie iiber 
das Aussehen der fertigen Leder werden an H and von Tabellen naliere Angaben gemacht. 
Im  allgemeinen konnten folgende SchluBfolgerungen gezogen werden: Durch Salzung- 
Fleisch auf Fleisch scheint die Bldg. von Salzflecken stark  begunstigt zu werden. Durch 
Konservierung m it Sodasalz (2°/0 Na2C03) wird das Aufkommen von Salzflecken, n ieht 
aber von violetten Verfarbungen verhindert. Bei Verwendung eines Salzgemisehes 
mit 2°/0 Na2C 03 +  3%  jSfaphthalin treten  auch rote oder violette Verfiirbungen fast 
gar nieht mehr auf; doch kann Naphthalin fiir sieh dio giinstige Wrkg. des Sodageh. 
auf die Salzfleekenbldg. nieht ersetzen. Am fertigen Leder waren Unterschiede zwischen 
den Vergleichssalzungen m it Sodasalz u. Naphthalinsodasalz nieht exakt festzustellen. 
Durch Nebenumstande, wie Aussehen u. Gewiehtsklasse der Rohfellc, Sorgfalt beim 
Einsalzen, A rt der Stapelung u. Temp. im Hautelager, kann das Gesamtbild nach der 
einen oder anderen Richtung verschoben werden, wodurch auffallige Divergenzcn in 
den lokalen Erfahrungen der Hauteverwertungen entstehen. (Ledertechn. Rclsch. 24. 
121—25. 133—36. Dez. 1932.) SELIGSBERGER.

Adolf Grynkraut, Einige Beobaehlungen zu den Vorarbeiten und Gerboperationen 
fiir satiniertes Kalbkidleder. Vortrag uber die yerschiedenen allgemcin iiblichen MaB- 
nahmen in der W .-W erkstatt unter Hervorhebung einiger personlicher Erfahrungen. 
Zur Entfcrnung des Fettes in der Weiche yerwendete Vf. m it Erfolg Triathanolamin. 
Zum Haarlassigmachen konnen gebrauchte stark  eiweiB- u. fermenthaltige Aschcr 
unter der Voraussetzung einer genauen Betriebskontrolle m it Vorteil angewendet 
werden. Von den Cr-Gerbverff. verdient nach Ansicht des Vfs. die Zweibadgerbung 
den Vorzug, unter anderem, weil sie, entsprechend geleitet, das Neutralisieren ent- 
behrlich macht. (J . Amer. Leather Chemists Ass. 27. 577—89. Dez. 1932.) SELIGSB.

Edwin E. Theis und Arthur W. Goetz, Eine kritisclie Untersuchung iiber das Pickeln.
III . Die Wirkung der Zeit und Temperatur. (II. vgl. C. 1932. I I . 157.) 25 g gebeizte 
H aut wurden in 250 ccm Lsg., dio 0,025 Mol/l H 2SO,, u. 0,5 Mol/l NaCl enthielt, 
bei 7, 20, 25, 32,2 u. 37,5° 12 bzw. 18 Stdn. gepickelt. W ahrend dieser Zeit wurde aus 
den Pickeln um so mehr Saurc von der H aut aufgenommen, je warmer sie waren, dem- 
entsprechend lag auch der End-pH-Wert um so lióher. Die BlóBcnschwellung war in  
den ersten Stunden am grófiten u. nahm  dann im allgemeinen ab. Die Menge des gel. 
X  stieg bei Erwarmung von 25 auf 32 bzw. 37,5° ungleich starker an ais bei Erwarmung 
von 7 auf 25°. Tabellen, Diagramme. E in EinfluB der Pickeltemp. auf die Cr-Auf- 
nahme war n ieht erkennbar, m it der Pickeldauer nahm sie leicht zu. (J . Amer. Leather 
Chemists Ass. 27. 570—77. Dez. 1932. Bethlehem, Pa., Lehigh Univ.) SELIGSBERGER.

F. Stather und R. Lauffmann, Ober das Lickem  ton Chromleder mit Feitgemischen 
aus sulfoniertem Bicinusol und unsulfonierten Olen. (3. Mitt. iiber Untersuchungen
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zum Lickerprozep.) (2. vgl. C. 1932. II. 3819.) U nter Beibehaltung der friilier gewalilten 
Versuchsbedingungen untersuohten Vff. nunmehr das Verh. von Gemischen aus sulfo- 
niertem Ricinusól u. 0, 25, 50 u. 75°/0 unsulfonierten Ólen (Ricinus-, Klauen-, Mineralól 
u. Tran) beim Lickern von Cr-Hautpulver. Parallel m it der Zunahme der unsulfonierten 
Anteile des Eettgemisches nahm  das gebundene F e tt stark, das m it A. extrabierbare 
F e tt langsamer ab, der PA e.-Estrakt stieg im gleicken Yerhiiltnis an; das Gesamtfott 
blieb unverandert, auBer in  Ggw. von Ricinus- u. Mineralól, die eine sehwache Abnahme, 
desselben bewirkten. Im  ubrigen verhielten sich die yerschiedenen unsulfonierten 
Fcttkomponenten prinzipiell gleichartig. Tabellen, Diagramme. (Collegium 1932. 
940—46. Dez. Freiberg, Dtsch. Vers.-Anst. f. Lederind.) SELIGSBERGER.

Leopold Pollak, Eisengerbung naeh Dr. Rohm. Naeh Ansicht des Vf. kann man 
jetzt naeh dom Fe-Gerbverf. von Dr. R o h m  Fe-Leder herstellen, welche nicht melir 
die Mangel der friiher hergestellten Fe-Leder besitzen. Die fabrikmiiBige Gerbung 
wird kurz beschrieben. (Gerber 59. 8— 9. 10/1. 1933.) M e c k e .

Mc. Candlish, Zur Fabrikation der chromgegerblen Oberleder. In  einem Vortrąg 
erlautert Vf. kurz das Weichen, Aschern, Entkalken, Beizen, sowie die Gerbung, 
Neutralisation u. Fettung. Diskussion. (Cuir techn. 21 (25). 379—83. 15/12.
1932.) M e c k e .

Walter L. Fleislier, Das Trochien von Leder. Vf. erórtert die techn. Gesichts- 
punkte beim Trocknen von Leder. Naeh Erlauterung der wiehtigsten Faktoren (Auf- 
nahmevermógen der W armluft fur Feuchtigkeit, Trocknungszeit) wird an dom Beispiel 
einer Trocknungsanlago fiir 2000 Felle die Berechnungsweise fiir die Leistungen solcher 
Anlagen gezeigt. (Hide and Leather 84. Nr. 24. 22—25. 10/12. 1932.) Se l ig s b e r g e r .

J. A. Sagoschen, Die Verwendung des Fichtenrindenezlraktes. Durch dio Herst. 
von hochkonzentrierten Fichtenextrakten ist die Verwendung derselben heute wesent- 
lich erleichtert. Vf. empfiehlt darum dieselben fur Verbesserung des Farbenganges. 
Im  Vergleich zur Scliwcllung m it Sauren ha t die Schwellung im Fichtenrindenfarben- 
gang den Vortcil der Billigkeit, wobei glcichzeitig eine vóllige Ausnutzung der Rest- 
briihen des Farbenganges ermóglicht wird. Die Einfuhrung der Fichte in den Farben- 
gang erfordert dabei keine besonderen Anderungen der bisherigen Arbeitsweise. (Gerber 
58. 123—24. 10/12. 1932.) M e c k e .

A. Dohogne, Der EinflufS des Magnesium-sulfats a u f den Feuchtigkeitsgehalt der 
Oerbextrakle. Vf. kniipft an die Verss. B e r g m a n n s  (C. 1932. II . 1404) bzgl. des Verh. 
von Bittersalz beim Entwassern an. Naeh 20-std. Trocknen bei 100° fand er fur Bitter- 
salz 38,8%> fiir Al-Sulfat 27,9% Gewichtsabnahme infolge Entweichens von Krystall- 
wasser. Bei 40° betrug der Gewichtsverlust des Bittersalzes bereits 22,l°/0. Diese 
Temp. kann beim Trocknen lohgarer Leder erreicht werden. Vf. zeigt die Bedeutung 
seiner Beobachtungen fiir die Frage der W irksamkeit von Nachgerbeextrakten; sofem 
diese MgS04- oder Al2(S04)3-haltig sind, gelangt durch sie Krystallwasser ins Leder, 
das nicht ais Feuchtigkeitsgeh. bercchnet werden darf. (Cuir teehn. 21 (25). 344—45. 
15/11. 1932.) S e l ig s b e r g e r .

A. P. Sakoschtschikow, W. T. Iwanowa und A. M. Kurennowa, Zur Frage 
uber die Anwendung des Verfahrens von Tollens fiir die Bestimmung von Penłosanen in  
Oerbstoffe enthaltenden Pflanzenmalerialien. An Verss. m it Baumwollsaatschalen wird 
gezeigt, daB bei gerbstoffhaltigen Pflanzenprodd. die Pentosanbest. naeh der bekannten 
Methode von T o l l e n s  nicht geniigt u. daB die Analyse durch E strak tion  der Gerb- 
stoffe aus der Substanz u. direkte Hydrolyse der Pentosane zu Xylose ergiinzt werden 
muB. Der Pentosangeli. ist auf Grund ihrer Best. 1. im wss. Auszug (naeh Ausfallung 
der Gerbstoffe), 2. im sauren Auszug u. 3. im Ruckstand nacli dessen Hydrolyse m it 
Saure, zu berechnen. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.; Clmiitscheski Shurnal. 
Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 235—45. 1932. Taschkent.) ScHONFELD.

XXII. Leim. Gelatine. Klebmittel usw.
J. C. Derksen, Gelalinieren und Kryslallisieren. Eine Zusammenfassung der im  

Laboratorium Kalz, Amsterdam, ausgefuhrten Versuche iiber das Gelatinieren der Gelatine. 
Gelatine zeigt oberhalb 55° ein amorphes Róntgenspektruin, das aueh naeh vólligem 
Trocknen die amorphe S truktur behalt. Bei 20° entsteht ein krystallines Spektrum; 
die Krystallinterferenzen verstarken sich hierbei beim Eintrocknen bei Zimmertemp. 
(ygl. C. 1932. I. 2190; II. 1764. 2744). Beim Erhitzen dieser lufttrockenen Gelatine
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u. plótzlichem Abschrecken entsteht das amorphe Spektrum, nach eintagigem Quellen- 
lassen u. abermaligem Trocknen bei Zimmertemp. entstehen wieder die Krystall- 
intcrferenzen. Dam it bestatigt Vf. dio Existenz der von Sm it h  (C. 1919. I II . 691) 
gefundenen, bzgl. des spezif. Drehungsyermogens stark divergierenden A- u. B-Modi- 
fikation der Gelatine u. bezeichnet die A-Form ais die amorphe u. dio B-Form ais die 
krystalline. Die Erfahrungstatsache, daB opt.-akt. Substanzen im krystallinen Zu- 
stand starker ais in fl. Form drehen, wird ais Parallelismus zu der bei der A- u. B-Form 
beobachteten iihnlichen Erscheinung angefulirt, was fiir eine chem. Iden tita t der beiden 
Formen spricht. Im  Gegensatz zu S m it h  liegt nach Ansicht des Vfs. ein heterogenes 
Gloichgewicht zwischen den beiden Formen vor, nach A rt des Gleichgewiclites zwischen 
krystallisiertcr Substanz u. ihrer wss. Lsg., wobei Gelatinieren u. Auskrystal 1 iaiereit 
gleichgesetzt werden. Fiir diese Auffassung des Gelatinierungsprozesses spricht auch 
die Schmelzwarme der Gelatinegallerte, die m it 10 cal pro g in der Grófienordnung 
der Schmelzwarme einer durchschnittlichcn organ. Substanz gefunden wurde, ferner 
dio Tatsache, daB die M utarotation nach Sm it h  u .  dio (Juellungswarmo nach BUNGEN- 
BERG DE J o n g  u. H o l l e m a n , beides ais Funktion der Temp., sehr ahnliche S-for- 
mige Kuryenbilder ergeben. Auch das Gelatinieren von Stilrkelsg. beruht auf Aus- 
krystallisieren. Es zeigen sich auch hier oberhalb der Gelatinierungstemp. amorphe, 
unterhalb derselben krystallino Diagramme. Beim Gelatinieren tr i t t  neben dem Aus- 
krystallisioren noch eine Verfilzung oder Verklcbung von submikroskop. Krystallchen 
ein; beim plótzlichen Abkiihlen gelatin ieT t die Lsg. (Verfilzung), beim langsamen Ab- 
kiihlen krystallisiort sio (die Substanz fallt aus). Ais Beweis fiir dio Existenz des Ver- 
filzungsyorganges neben dem Auskrystallisieren wird die von H . F r e u n d l ic h  beim 
Gelatinieren beobachtete Thixotropie angesehen. (Collegium 1932. 838—42.) B a c h .

Max Frankel, Uber die Abhangigkeit des osmotischen Druckes und des Micellar- 
gewichtes von Gelatinddsungen von der Temperatur bzw. von der V orgesehichte der Losungen. 
Erwiderung au f die Bemerkungen von J . Eggeri und H. Bincer zu meiner unter dem obigen 
Titel erschienenen Arbeit. (Vgl. E g g e r t  u .  B in c e r , C. 1932. II. 3989.) t)bcr den 
EinfluB der Solvatation auf den osmot. Druck u. iiber Prioritat der Assoziationshypo- 
these der Gelatineteilchen. (Biochem. Z. 249. 476—77. 5/7. 1932.) B a c h .

Fritz Hoyer, Gelatinefólien. Ober dereń Herst. u. Eigg. (Kunststoffe 23. 13— 14. 
Jan . 1933.) H. S c h m id t .

E. Goebel, Uber die Bestimmung der Gallertfestigkeit und. des Elaslizitalsmoduls E d  
vcm Leimgallerten und den E influp  von Zusatzen a u f die Yiscositdt und den Elastizitdts- 
modul. (Vgl. C. 1932. II. 2583.) K rit. Wiirdigung der verschiedenen Metliodon u. 
Apparaturen zur Best. der Gallertfestigkeit. Ein neues vom Vf. konstruiertes Elastro- 
meter zur Best. der relatiyen Gallertfestigkeit u. des Elastizitatsmoduls Ej) wird bo- 
schrieben. Hierbei ist das Gewicht des Stmepels durch Gegengewicht komponsiert. 
Dio Belastungsgewichte konnen erschiitterungsfrei aufgelegt werden. Bei Verwendung 
eines flachen Stempels iindert sich der Stcmpeleindruck inncrhalb der Elastizitats- 
grenze proportional der Gewichtsbelastung. Die Best. des Ej) wird nach der H o o k e - 
schen Forinel yorgenommen, wobei die einzusetzenden Werto den fiir die Verwendung 
eines flachen Stempels geltenden Verhaltriissen angepaBt werden. Der Ej> nimmt 
m it steigender Gelatinierungstemp. ab. Zur Ausschaltung dieser Temp.-Abhangig
keit wird die Gelatinierung der Lcimsole in Thermostaten yorgenommen. Der Zu- 
sammenhang zwischen Yiscositat u. Ej) wird bei Haut-, Knochen- u. Chromleimen 
kuryenmaBig dargestellt, wobei sieli Unterschicde bei den einzelnen Lcimartcn zeigen. 
Der En-W art ist inncrhalb pH =  5 bis 7,5 unabhangig vom pk, sowie nahezu unabhangig 
yom Zusatz an Formaldehyd, A laun  u. Zinksulfat. Die Viscositat steigt stark durch 
Formaldehyd- u. Alaunzusatz. (Collegium 1932. 830—38.) B a c h .

I. F. Laucks, Inc., iibert. yon: Irving F. Laucks und Glen Davidson, Seattle, 
Washington, Klebmittel aus Pflanzeneiweip. Das eiweiBhaltige Materiał, welchcs mehr 
ais 10% Proteino enthalt, wird m it Atzalkali, z. B. NaOH, u. eyent. m it Na-Silicat, be
handelt. (Vgl. A. P. 1 689 732; C. 1929. I. 715 u. A. P. 1 751 339; C. 1931. I. 728.) 
(Can. P. 296 453 vom 22/10. 1924, ausg. 7/1. 1930.) M. F. M u l l e r .

Irving F. Laucks, Seattle, Washington, iibert. von: Adolph Messner, San 
Francisco, Califomien, Klebmittel aus Pflanzeneiwei/3. Das eiweiBhaltige Materiał, 
z. B. Sojabohnenprotein, wird m it Na-Phospliat u. Kalk u. event. Kolophonium be
handelt. (Can. P. 296 455 vom 11/5. 1925, ausg. 7/1. 1930.) M. F. M u l l e r .
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XXIV. Photographie.
Paolo Cassinis, D ie . FortschriUe der photogrąphischen Industrie. Die F.I.L.M .- 

Fabrik, Ferrania, h a t zusammen m it Ca p p e l l i  u . T b n s i  im Laufe des yergangenenen 
Jahrzehnts alłe Zweige der photograph. Produktion aufgenommen. Vf. besehreibt die 
Einriehtung u. Tatigkeit der einzelnen Abteilungen. (Progressi Ind. chim. ital. I. De
eennio Regime fascista 1932. 95—-130. Ferrania.) R. K . M u l l e r .

B. H. Carroll und Donald Hubbard, Die photographische Emulsion; Schwankungen 
bei der Sensibilisierung durch Farbstoffe. (Vgl. C. 1932. I. 1984.) Die sensibilisierende 
Wrkg. yon Farbstoffen ist abhangig yon den Ansatzbedingungen. Vff. untersuchen 
den EinfluB von Farbstoffkonz., pa, Ag'-Konz. u. Reifung auf die Sensibilisierung 
durcli Erythrosin, Pinaflavol, Pinavenlol u. Pinacyanol. Die Konz. der Farbstoffe liat 
geringen EinfluB auf die relative Farbenempfindlichkeit der Emulsion; eine Erhohung 
der Konz. ergibt eine leiclite Steigerung der Sensibilisierung. Die Grenze der Wirksam- 
keit wird nicht, wie E d e r  annimmt, durch bcginnonde Filterwrkg. des Farbstoffs er- 
reieht, sondern durch das Auftreten von Schlęier bei zu lioher Farbstoffkonz. Nach- 
reifung u. Auftreten yon Reifungskeimen, das die Gesamtempfińdlichkeit der Emulsion 
betrachtlich steigert, ist auf die relatiye Farbenempfindlichkeit ohne EinfluB. Anstieg 
der ph ist von yerschiedener Wrkg., je naeh der A rt des Farbstoffs; im allgemeinen 
steigt dabei die Sensibilisierung. Den groBten EinfluB auf die Sensibilisierung ha t die 
Ag'-Konz. Im  allgemeinen steigt m it erholiter Ag‘-Konz. auch die Sensibilisierung; 
jedoch ist die Wrkg. bei den einzelnen Farbstoffen yerschieden. Da eine Sensibilisierung 
nur boi Adsorption des Farbstoffs an das AgBr-Gitter erfolgt, kann die yerschiedene 
Festigkeit der Adsorption, sowie der saure bzw. bas. Charakter des Farbstoffs sein 
individuelles Verh. bestimmen. Da erhohte Ag'-Konz. die H altbarkeit der Emulsionen 
sehr stark verringert, untersuchen Vff. den EinfluB eines Stabihsators (Nitrobenz- 
imidazól) auf die Sensibilisierung. Der Stabilisator driiekt im allgemeinen die relatiye 
Farbenempfindlichkeit, u. zwar ist seine Wrkg. ungefahr von der gleichen GroBen- 
ordnung, wie die eines Bromidzusatzes m it derselben stabilisierenden Wrkg. Die ein
zelnen Farbstoffe yerhalten sich dem Stabilisator gegeniiber yerschieden, seine Wrkg. 
steigt vom Erythrosin iiber das Pinaflavol zum Pinacyanol. (Bur. Standards J . Res.. 9 
.529—45. Okt. 1932.) _ R o l l .

Olaf Bloch, Die Anwendung von Farbstoffen in  der Photographie. Allgemeiner 
tlberbliek iiber die Anwendungsgebiete der organ. Farbstoffe in der photograph. Praxis. 
Es werden besprochen: Sensibilisierung u. die Ansehauungen uber ihr Wesen, Licht- 
filter, Farbenphotographie u. farbige Kopierverff., Desensibilisierung, Lichthofsehutz. 
(Photographie J . 73 [N. S. 57]. 2—9. Jan . 1933.) R o l l .

Alphonse Seyewetz, Uber die aromatischen Azimide ais neue schleierverhutevde 
Substanzen. Vf. h a t gefunden, daB die Einfiihrung des ^łzimtcZradikals in aromat. 
Korne zu Substanzen fiilirt, die starkę schleieryerhutendeWrkg. haben. Azimidobenzol
u. besonders p-Nitroazimidobenzol sind vom Yf. ais wirksam gefunden worden. Letzteres 
h a t etwa die gleiche Wrkg., wie 6-Nitróbenzimidazol. Ais sehleieryerhutender Zusatz 
zu Entwicklern yerwendet, h a t es die gleiche Wrkg., wie die 50-fache Menge KBr. Analog 
dem 6-Nitrobenzimidazol h a t es ais Zusatz zu Papierentwicklern die Eig,, Bilder von 
blauschwarzem Ton heryorzurufen. (Sci. Ind. photogr. [2] 3. 447—48; Brit. J .  Photogr.
80. 17. Dez. 1932.) R o l l .

W ill G. Barker, E in ewig haltbarer Tankenlivickler fiir  Filme. Vf. yerwendet einen 
Entwiekler folgendęr Zus.: Metol 6 g, N a2SO? (kryst.) 160 g, Hydrochinon 8 g, N a X 0 3 
(kryst.) 128 g, K Br 3 g, H aO 3200 g. Die beim Herausnehmen der entwickelten Filme 
mitgenommeno mechan. anhaftende FI.-Menge wird taglich ersetzt durch eine Lsg. 
folgender Zus.: Metol 2 g, Na2S 03 64 g, Hydrochinon 2,5 g, Na2C03 48 g, H 20  auf 
480 g. Die Zus. dieser Lsg. ist so bcrechnet, daB die neu eingebrachte Entwicklermenge 
dio Verluste an Entwieklersubstanz durch Osydation u. Hinaustragen durch die Filme 
gerade kompensiert, wenn die Tanks immer auf die gleiche Markę aufgefiillt werden. 
Die KBr-Menge regeneriert sich aus dem reduzierten AgBr in der nótigen Menge. Mit 
diesem Entwiekler kann 3—4 Jalire ohne besondere MaBnalimen gearbeitet werden, 
wobei die Entwicklungszeit unyeriindert bleibt. Es empfiehlt sich, monatlieh durch 
Probeentw. einer Aufnahme m it bekannten Daten die richtige Zus. des Entwicklers 
zu kontrollieren. (Brit. J . Photogr. 80. 16. 13/1. 1933.) R o l l .

— , Neue Methoden zur Umwandlung von Silberbildern in  Farbstoff bilder. Die Um
wandlung von photograph. Ag-Bildern in Farbstoffbilder fiir die Zwecke der Mehr-
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farbenpliotographie kann erfolgen, indom man das Ag-Bild in eine andere Verb. iiber- 
fiihrt u. an diese Farbstoffe anlagert. Man kann z. B. das Ag in eine Beize fur beizen- 
ziehende Farbstoffe umwandeln, u. auf dieser entweder die Farbstoffe selbst, oder ihre 
Leukoverbb. oder die Ausgangsprodd. von Diazofarbstoffen niederschlagen. Man kann 
auch bei der Emulsionsbereitung das Ag-Halogenid zusammen m it organ. Verbb. aus- 
fallen, die durch die Entw. in Farbstoffe verwandelt werden. Auch kann man den Farb- 
atoff selbst in die lichtcmpfindliche Schicht bringen, u. ihn dureh die Entw. an den 
Ablagerungsstellen des Ag zerstóren. Vf. fiihrt einige Patente an, die nach den ge- 
nannten Verff. arbeiten, u. zeigt Ausfuhrungsbeispiele. (Photographische Ind. 31. 8—9. 
4/1. 1933.) RÓLL.

R. R. Rawkins, Bleichbdder fiir  Sepiatońung. Entgegen der Angabe von W lLL- 
OOCK (C. 1933. I. 886) findet Vf., daB fiir nachfolgende Sulfidtonung ein Bleichbad 
aus KMnO., u. HC1 die besten Ergebnisso bei allen Entwicklungspapieren gibt. Die 
WeiBen bleiben klar, wahrend das Verf. von WlLLCOCK leicht belegte WeiBen gibt. Es 
wird eine ausfuhrliche Arbeitsanweisung fiir Permanganatbleichung gegeben. (Brit. 
J . Photogr. 79. 767—69. 23/12. 1932.) RÓLL.

Hildegart Gothel und Werner Seifert, Das neue Sensitometer zur Messung der 
Empfindlićhkeit. Auf Grund der deutschen Normenvorschlage fiir die Empfindlichkeits- 
best. von photograph. Materialien hat die Z e is s  I k o n  A.-G. eine Betriebsapparatur 
entwickelt, die m it ihren Ablese- u. Hilfsgeraten ausfiihrlich beschrieben wird. (Photo
graphische Ind. 30. 1275—78. 28/12. 1932. Dresden, Z e i s s  I k o n  A.-G., Wissenschaftl. 
L ab .)  R Ó l l .

C. W. Kendall, E in  Reflezionsdensitometer fiir  photographische Papiere. Auf der 
Verbindungslinie zwischen Papierprobe u. S tandard befindet sich eine Lampe, die 
beide Objekte beleuchtet u. auf ihrer Verbindungslinie verschiebbar ist. Die Objekte 
sind so geneigt, daB sie unter 45° beleuchtet werden. Das reflektierte Licht beider 
Objekte wird durch ein LUMMER-BRODHUŃ-Prisma yereinigt. Dio L am p e  wird so lange 
verschoben, bis S tandard u. Priifobjekt gleiche Helligkeit haben. Die Verschiebung 
der Lampe ist auf einer Skala ablesbar, die direkte Schwarzungen abzulesen gestattet. 
Durch Einschaltung von Linsen in den Strahlengang kann das Densitometer zur 
Schwarzungsmessung an Flachen von 0,5 mm Durchmesser verwendet werden. (Rev. 
sci. Instrum ents 3. 668—74. Nov. 1932. Dayton, Ohio, U. S. Army Air Corp.) RÓLL.

Kodak Ltd., London, und Leslie George Scott Brooker, Rochester, New York, 
Herstellung von Farbstoffen der Thioisocyaninreihe. Man kondensiert die ąuaternaren 
Salze der Methylnaphthothiazole m it ąuaterniiren Chinoliniumsalzen. Die Farbstoffe 
dienen zum Sensibilisieren von photograph. Emulsionen. — 1 Mol. l-Methyl-a.-naphtho- 
tliiazol kondensiert man m it 1 Mol. p-Toluolsulfosaureathylester bei 100° in 6 Stdn.; 
das erhaltene l-Mcthyl-a.-naphthothiazolaihyl-p-toluólsulfonat kondensiert man m it 
Chinolinathojodid in absol. A. unter Zusatz von 1 Mol. KOH, hierbei entsteht der F arb 
stoff, l',2-Diałhyl-5,G-benzothioisocyaninjodid, der aus CH,OH umkrystallisiert werden 
kann. Geht man vom 2-Metliyl-p-naphlhothiazoldthojodid aus, so erhalt man das in 
messingglanzenden braunen Nadeln lcrystallisierende l',2-Diathyl-3,4-benzothioiso- 
cyaninjodid. Durch Kondensation von 2-Methyl-P-naphthothiazoldthyl-p-loluohulfonat 
m it 6-Methylchinolindthobromid erhalt man 6'-Methyl-r,2-diathyl-3,4-benzothioisocyanin- 
bromid, durch Kondensation vom 2-Methyl-fi-naphthothiazolmethyl-p-toluolsulfonat m it
6-M(:thoxychinolinmethyl-p-toluolsulfonat u. darauffolgendem Zusatz von NH4Br erhalt 
man T,2-Dimethyl-G'-methoxy-3,4-benzothioisocyaninbromid. (E. P. 380140 vom 12/3.
1931, ausg. 6/10. 1932. A. Prior. 12/3. 1930.) F r a n z .

Kodak Ltd., London, iibert. von: Leslie George Scott Brooker, Rochester, 
New York, V. St. A., Verfahren zur Herstellung von sensibilisierend wirkenden Farbstoffen 
der Cyaninreihe. Man kondensiert cjuaternare Salze der 2-Methyl-/?-naphtliothiazole 
oder 1-Methyl-a-naphthothiazole m it einem Orthoester einer Carbonsaure, die Alkyl, 
Aralkyl oder Aryl an dem C-Atom der Carbonylgruppe enthalten. Die erhaltenen 
Farbstoffe haben die Formel (I), A =  Alkyl, Aryl oder Aralkyl. — 1 Mol. 2-Methyl- 
(i-naphlhothiazol behandelt man m it 1 Mol. p-Toluolsidfosaureathylester mehrere Tago 
bei 130°, entfernt die unyerandert gebliebenen Teile durch Aceton, u. erh itzt 1 Mol. 
des erhaltenen 2-Methyl-p-naphthothiazoldthyl-p-toluolsulfonats m it 2 Moll. Triałhyl- 
orthoacetat in trockenem Pyridin bis zur vólligen Lsg., hierzu.gibt man eine Lsg. von 
NH.,Br in h. W. u. laBt abkuhlen, hierbei scheidet sich das 8-Methyl-2,2'-didthyl-3,4,3',4'- 
dibenzothiocarbocyaninbromid ab. Mit p-Toluolsulfosauremethylester erhalt man 2,2',8-
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Trimethyl-3,4,3',4'-dib&nzothiocarbocyaninhromid. E rliitz t man 1 Mol. 2-Methyl-p- 
naphthothiazoldthyl-p-łoluolsulfonat m it 2 Moll. Trimethylorthopropicmat in trockcnem 
Pyridin u. setzt dann eine h. wss. Lsg. von K J  zu, so krystallisiert beim Erkalten 
2,2',8-Tridthyl-3,4,3',4'-dibenzothiocarbocyaninjodid aus. — Man erhitzt 1 Mol. 2-Me- 
thyl-fi-naphthothiazólmethyl-p-toluolsulfonat m it 2 Moll. Mełhyldidthylorthoisocapronat in 
trockenem Pyridin u. gibt dann eine h. wss. Lsg. von K J  zu, beim Erkalten krystalli
siert das 2,2'-Dimethyl-8-isoamyl-3,4,3',4'-dibenzothiocarbocyaninjodid. Die Orthoester 
erhalt man aus den Nitrilen der entspreehenden Sauren, indem die Nitrile in wasser- 
freiem A. lost m it 1 Mol. eines wasserfreien Alkohols yersetzt u. etwas mehr ais 1 Mol. 
trockene HCl unter gutem Kiihlen einleitet; das abgesehiedene laystallisierte Imino- 
atherhydroohlorid wird nach dem Waschen m it trockenem A. u. Trocknen im Vakuum 
iiber festem KOH bis zum Entfernen der uberschiissigen HCl m it einem trockenem

Alkohol behandelt, neben dem 
s 7 / y  • > Orthoester entsteht NH4C1.

-C— CH—C /1 J| Man erhalt so aus Propio-
A  n i i r i l ’  C H 3 ° H  u - H C 1 d a s  P r ° -

1 1 pioiminomethyUitherhydrochlo-
rid u. hieraus m it CH3OH das 
Trimethylorthopropionat; bei

Anwendung yerscbiedener Alkokohole erhalt man gemischte Ester. Aus Isocapronitril 
erhalt man IsocaproiininomethyUitherhydrochlorid u. hieraus mit A. Methyldiathylortho- 
isocaproat. — Aus Benzylcyanid, CH3OH u. HCl erhalt man den Phenylacetoimino- 
methyldtherhydroęhlorid u. hieraus m it CH3OH Trimethylorthophenylacctat. In  analoger 
Weise erhalt man aus y-Phenoxybutyronitril das Trimethylorthophenoxybutyrat, aus 
Benzonitril das Benzoiminodthylatherhydrochlorid u. hieraus das Triathyloithobenzoat, 
aus p-Tolylcyanid  das Trimethylortlio-p-toluat. (E. P . 378 870 vom 12/3. 1931, ausg. 
15/9. 1932. A. Prior. 12/3. 1930.) F r a n z .

Kodak-Patbś, Seino, Frankreich, Sensibilisierend imrlcende Farbstoffe. Man 
kondensiert ein Salz eines quaternaren Allcylderiv. des 1-Methylbenzothiazols mit einem 
Orthoester einer aliphat. Carbonsiiure m it mehr ais 2 C-Atomen in w'asserfreiem Pyridin.
— Man erhitzt 1 Mol. 1-Methylbenzothiazoljodiithylat m it 2 Moll. Trimethylorthopropionat
u. wasserfrcies Pyridin un ter RuckfluB 1 Stde., verd. dann m it W. u. laBt mehrere 
Tage zum Krystallisieren stehen, die erhaltenen bronzegriin gcfarbten Krystalle krystalli
siert man aus einem Gemisch yon Aceton u. CH3OH um; man erhalt das 2,2',8-Tri- 
dthylthiocarbocyaninjodid in griinen, bronzegliinzenden Prismen. In  groBerer Ausbeute 
erhalt man das Prod., wenn das p-Toluólsulfonat des Atho-l-methylbenzothiazols m it 
Trimethylorthopropionat in wasserfreiem Pyridin unter RuckfluB zum Sieden erhitzt; 
hierzu gibt man eine w. Lsg. yon K J. Mit dem p-Toluolsulfmat des Melho-l-methyl- 
benzothiazols, erhaltlich durch Kondensation von 1-Methylbenzothiazol m it p-Toluol- 
sulfosauremethylester, zur Kondensation m it Trimethylorthopropicmat, so erhiilt man 
das p-Toluolsulfonat des 2,2'-Dimethyl-8-dthylthiocarbocyanin, den Farbstoff erhalt man 
durch Fallen m it einer Lsg. yon NH,,Br; der Farbstoff krystallisiert aus CH3OH in 
yiolettbraunen griinglanzenden Nadeln. Durch Kondensation des Jodallylals des
1-Methylbenzothiazols, darstellbar durch Einw. von Allyljodid auf die Base, m it T ri
methylorthopropionat in Pyridin u. Fallen m it K J  erhalt man das S-Athyl-2,2'-diallyl- 
thiocarbocyaninjodid, griinliche schwach bronzeglanzende Krystalle. — Das 5,5'-Di- 
imthyl-2,2',8-triathylthiocarbocyaninjodid entsteht durch Erhitzen von 1,5-Dimethyl- 
benzothiazol m it p-Toluolsulfonsduredihylester, behandelt das quaternare Salz m it 
Triathylorthopropionat in Pyridin; der Farbstoff krystallisiert aus CH3OH in tiefgriinen 
Krystallen. — 2,2'-Dimelhyl-8-n-butylthiocarbocyanin erhalt man durch Behandeln des 
p-Toluolsulfonats des Metho-1-rmthylbenzothiazols m it Trimethylortho-n-valerat in Pyridin
u. Fallen des Farbstoffes m it K J , der Farbstoff krystallisiert aus CH3OH in blaugriin- 
gLanzenden dunkelyioletten Nadeln. 2,2'-Didthyl-8-n-butylthiocarbocyaninjodid erhalt 
man aus den p-Toluolsidfonat de Atho-l-methylbenzothiazols u. Trimethylortho-n-valerat 
in Pyridin u. Fallen m it K J, das 2,2'-Dimt.lhyl-S-n-amyllhiocarbocyaninjodid aus dem 
p-Toluolsulfonat des Metko-1-m-ethylbenzołhiazols u. Metliyldidthylorthocapronat in 
Pyridin u. Fallen m it K J , rótliche Nadeln aus CH3OH. — 2,2'-Diathyl-8-n-amylthio- 
carbocyaninjodid aus dem p-Toluolsulfonat des Atho-l-methylbenzothiazols u. Methyl- 
didthylortho-n-capronat in Pyridin u. Fallen des Farbstoffes m it K J, der Farbstoff 
krystallisiert in bronzegriinen Krystallen aus CH3OH. — 2,2'-Dimetliyl-8-isoamyl- 
thiocarbocyaninjodid aus dem p-Toluolsulfonat des Metho-1-melhylbenzothiazols u. Methyl-

112*
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diathylorthoisocapronat in Pyridin u. Zusatz yon K J , blaulichgraue grunglanzeńde 
kraftige Prismen aus CH3OH. Bei der Herst. der photograph. Emulsion setzt man den 
Farbstoff in CH3OH gel. zu. (F. P. 729 097 vom 30/12. 1931, ausg. 18/7.1932. A. Priorr. 
31/12. 1930 u. 5/3. 1931.) F r a n z .

Kodak-Pathś, Seine, Sensibilisierend wirkende Farbstoffe. Man lcondensiert ein 
ąuaternares Salz des alkylierten 1-Metliylbenzothiazols m it dem Orthoester einer 
Carbonsaure. — 2,2'-Dimelhyl-8-benzylthiocarbocyaninjodid erhąlt man durch. Erhitzen 
von 1 Mol. des p-Toluolsulfonats des Melho-l-methylbenzothiazols m it 1 Mol. des Tri- 
athylorthophenylacetate in Pyridin unter RuckfluB, liierauf versetzt man m it einer Lsg. 
von K J, der Farbstoff bildet nach dem Umkrystallisieren aus CH3OH braunviolette 
kleine Nadeln. — 2,2'-Diathyl-8-benzylthiocyaninjodid aus dem p-Toluolsulfonat des 
Atfo-1-niethylbenzothiazol u. Triathylorthophenylacetat in Pyridin u. K J , griine Prismen 
aus CHjOH. — 2,2' ,5,5' -Tetrameihyl-8-benzylthiocarbocyaninbroinid aus dem p-Toluol
sulfonat des Mctho-l,5-diinclhylbenzotliiazol u. Triathylorthophenylacetat in Pyridin u. 
KBr, kleine griine Krystalle aus CH30H . — 2,2'-Dimethyl-8-y-phenoxypropylthiocarbo- 
cyaninbromid aus dem p-Toluolsulfonat des Metho-1-methylbenzothiazols u. Trimethyl- 
ortho-y-phenoxybutyrat in Pyridin u. KBr, kleine grunlich schwarze Krystalle aus 
CHjOH. — 2,2'-Didthyl-8-y-phenoxypropyltliiocarbocyanin aus dem p-Toluolsulfcmat des 
Atho-l-methylbenzothiazols u. Trunethylorlho-y-phenoxybutyrat in Pyridin u. K J , grauc 
Prismen m it schwach metali. Glanz aus CH3OH. (F. P. 729 098 yom 30/12. 1931, 
ausg. 18/7. 1932. A. Priorr. 31/12. 1930 u. 5/3. 1931.) F r a n z .

Kodak-Pathe, Seine, Sensibilisierend wirkende Farbstoffe. Man kondensiert die 
Salze ąuaternarer alkylierter 1-Methylbenzothiazole m it einem Orthoester einer aromat. 
Carbonsaure. — Man erhitzt das p-Toluolsulfonat des Metho-l-methylbenzothiazol m it 
Triathylorthobenzoat in Pyridin unter RuckfluB u. gibt dann eine Lsg. yon K Br zu, 
das erhaltene 2,2'-Dimethyl-8-phenylthiocarbocyaninbrmnid krystallisiert aus Methyl- 
alkoliol in bronzefarbenen Krystallen. — 2,2'Sidthyl-8-phenylthiocarbocyaninbromid 
aus dem p-Toluolsulfonat des Atho-l-methylbenzothiazols u. Triathylorthobenzoat in 
Pyridin u. KBr groBe Krystalle aus CH3OH. — 2,2',5,5'-Tetrametliyl-8-phenylthiocarbo- 
cyaninbromid aus dem p-Toluolsulfonat des 1,5-Dimethylbenzothiazol u. Triathylortho
benzoat in Pyridin u. KBr, Krystalle aus CH3OH. — 2,2'-Diathyl-8-p-tolylthiocarbo- 
cyaninjodid aus dem p-Toluolsulfonat des Atho-l-methylbenzothiazols u. Trimethylortlio- 
p-toluat in Pyridin u. K I. (F. P. 729 099 yom 30/12. 1931, ausg. 18/7. 1932. A. Priorr. 
31/12. 1930 u. 5/3. 1931.) F r a n z .

Siemens & Halske A.-G., Berlin, Olatte metallische Auflage fu r  bandfdrmige, 
lichtdurchldssige Trager lichtempfindlicher Schichten, 1. dad. gek., daB die Oberflache 
derart hoehglanzpoliert ist, daB das durch den Trager fallende Licht mogliehst ohne 
Absorptionsverluste reflektiert wird. — Die Flachę kann gefarbt sein, zweekmaBig in 
einer Farbę, fiir welehe die lichtempfindliehe Schicht eine geringere Empfindlichkeit 
aufweist. Bei der Aufnahine liegt der Film m it seiner liehtempfindlichen Schicht auf 
der Fulirungsflache. (D. R. P. 567 502 KI. 57b yom 27/4. 1930, ausg. 4/1.1933.) G r o t ę .

Kodak A.-G., Berlin, Herstellung von gefarbten Tonbildf ilmen, bei welchen der Ton- 
aufzeichnungsstreifen nicht gefarbt ist, dad. gek., daB die Sekiehttriigerflache des Films 
nach dem Anfarben des Bildstreifens ganz oder teilweise m it W. oder einem wss., den 
Farbstoff nicht angreifenden Losungsm., z. B. Aceton, behandelt wird. — Die Be
handlung findet vorzugsweise bei einer etwas oberhalb der Zimmertemp. liegenden 
Temp. s ta tt. (D. R. P. 526342 KI. 57b vom 12/11. 1929, ausg. 5/6. 1931. A. Prior. 
20/4. 1929.) G r o t ę .

Saclisiscłies Serumwerk A.-G. und Ambros Galetzka, Dresden, Herstellung 
rotl Kopiertorlagen fiir  direkte und indirekte Druckuerfahren im Ein- und Mehrfarben- 
druck unter gleichzeitiger Anwendung von Silber- und Chromatbildpunkten, dad. gek., 
daB eine auf einem geeigneten Trager aufgebrachte silbersalzhaltige Gelatine oder 
Kollodiumemusionsschicht in einer Chromatlsg., z. B. K 2Cr20 7- oder (NH.,)s,Cr20 ,-  
Lsg., gebadet, anschlieBend unter einer gerasterten Kopiervorlage belichtet, nach der 
Belichtung das noch Ag-haltige Chromatbild zunachst in  einem geeigneten Entwickler 
geschwarzt u. nach der Entw. bzw. Schwarzung ausfisiert wird, worauf gegebenen- 
falls nach bekannten Verff. abgesehwacht m rd . (D. R. P. 567 997 KI. 57d vom 
28/5. 1927, ausg. 13/1. 1933.) G r o t ę .
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