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A. Allgemeine und physikalische Clieinie.
F. Cńta, Ober die Ausbildung der ChemiJcer in  den Vereinigten Staalen. Vortrag.

(Chem. Listy V6du Prumysl 26. 336—39. 362—66. 15/9. 1932.) MauTn e r .
D. D. Kanga, Chemische Technologie. Hinweis auf die Bedeutung des Unterriehts 

in  chem. Technologie. (J.U niv . Bombay. 1. P art. I I . 130—35. Sept. 1932. Ahmedabad, 
G ujarat Coli.) LORENZ.

G. P. Baxter, P. Curie, O. Houigsclumd, P. Lebeau und R. J. Meyer, JDritter 
Bericlit der Atomy ewiclitslcommission der internationalen Union fu r  Chemie. Gegenuber 
dem H . Bericht (vgl. C. 1932.1. 2805) sind folgende Anderungen vorgenommen worden: 
Jod  126,92; Lanthan 138,92. (Ber. dtsch. chem.-Ges. 66. Abt. A. 21—30.1/2.1933.) L o k .

U. S. Bureau of Standards, Konzenłration des Wasserstoffisolops in  Wasser. 
W., welches durek Verbrennen yon H 2 aus handelsiiblichem elektrolyt. H 2 hergestellt 
wurde, lia t eine gróBere D. ais gewóhnliches W., u. zwar ist die Abweichung ungefakr
0,003°/oo> wodurok angezeigt wird, daB elektrolyt. H 2 bereits betrachtlick m it dem 
H2-Isotop angereickert ist. H2, der durck Elektrolyse einer groBen Menge von ge- 
wóhnlichem W. erzeugt war, lieferte bei der Verbrennung W. m it einer geringeren D 
ais gewóhnliches W. II2, der im Laboratorium auf gewOhniicho Weise hergestellt wurde, 
bestekt fast vóllig aus dem Hj-Isotop. (J . Franklin Inst. 214. 748. Dez. 1932. Phila- 
delphia, Pennsylyania.) G. SCHMIDT.

H. Kallmann und W. Lasareff, U ber die Isotopenunlersuchungen (Sauersloff,
Neon und Chlor). Durch massenspektrograph. Unterss. an CO, H M  u. 0 2 bestimmen 
Vff. das Mengenverhaltnis der O-Isotopen zu O18: O16 =  1: (630 i  50). Zur Inten- 
sitatsbest. von O17 reiehte die Anordnung nicht aus. F ur das Mengenverkaltnis der 
Ne-Isolopen wurde Ne20: Ne21: Ne22 =  93,7:1: 9,75 gefunden. Ferner traten  in Ne Ionen 
mit der Masse 23 m it Yaooo der Intensitiit von Ne20 auf, die wakrsckeinlick Ne2i sind, 
aber auch (Ne22H)+ sein kónnten. Bei Unterss. m it positiyen HCl-Ionen wurde Cl39 
mit derselben relativen Intensitiit gefunden wie m it negativen Cl-Ionen. Die ge- 
fundenen Mengenverhaltnisse der Cl-Isotopen sind Cl39: Cl37: Cl35 =  1: 1850: 6000. 
Cl10 konnten Vff. nicht finden, woraus sie schlieBen, daB Cl40: Cl37 <  10-4 ist. (Z. 
Physik 80. 237—41. 23/1. 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser-W ilhelm-Inst. f. physikal. 
Chemie u. Elektrochemie.) L. E n g e l .

T. R. Wilkins und W. M. Rayton, Die Isotopen des TJrans. (Vgl. C. 1932. II. 
2594.) F iir die Verss. wurde U  aus Colorado Camołit benutzt. Die a-Teilchen einer 
diinnen U-Sckickt fielen auf eine 30 /i dicke feinkórnige photograpk. Sckickt. Die 
Anzakl der Kdrner in der Bakn eines a-Teilckens in der Iimulsion wurde gezaklt. Eine 
Spitze in der Haufigkeitskurve fur Po wurde bei 13 Kórnern festgestellt. Die Spitzen 
in der U-Kurve bei 9 u. 11 Kórnern wurden dem U l  u. U I I  zugeschrieben. AuBer- 
dem wurden Zacken in  den U-Kurven bei 11, 13 u. 16 Kórnern gefunden. Erstero 
scheint dem Ac-U anzugehóren, wahrend die letzten beiden Zacken Isotopen anzeigen, 
dereń Reichweiten dem P a u. RaAc sehr benachbart sind. (Naturę, London 130. 475 
bis 476. 24/9. 1932. Rochester, Univ.) G. Sch m idt .

G. P. Baxter und Chester M. Alter, Das Atomgewicht von Blei aus Kyrtolith. 
Pb, das in Th-freiem Minerał K yrtolith  entkalten ist, wurde m it H F  herausgelóst u. 
durck Krystallisation ais N itra t u. Cklorid u. durck Verdampfung in  HC1 gereinigt. 
Die Vergleicksverss. wurden ausgefiikrt m it gewóknlichem Pb (At.-Gew. 207,22) u. 
Pb aus Schwedisch-Kolm (At.-Gew. 206,01). Die Ergebnisse der Verss. m it K yrtolith- 
Pb zcigen an, daB dieses nahezu, wenn nickt ganz frei yon gewóknlichem Pb ist u. daB 
das Yerhaltnis von Pb/U  fur diese A rt von K yrtolith zur Schatzung des geolog. Alters 
dieses Minerals benutzt werden kann. Der geringe W ert fiir das At.-Gew. des Kyr- 
tolith-Pb von 205,924 laBt sich schwer verstehen in  bezug auf das isotop. Gewicht 
von R aPb von 205,98 ±  0,02 u. in bezug auf das Verhaltnis yon P b  206 u. Pb 207
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in reinom UPb aus Katanga. Das klcinste zu erwartcnde At.-Gcw. iicgfc bci 206,03. 
(Science, New York 76. 524—25. 2/12. 1932. H arvard Univ.) G. Sch m idt .

G. Dalia Noce, Ober die Quantentheorien der Valenz. Zusammenfassende Darst. 
(Nuovo Cimcnto 9- CLXXXV—CCIII. Dez. 1932. Bologna, Univ„. Physikal. 
Inst.) R. K. Mu l l e r .

Heinrich Kuhn, Bemerbaig zu den Arbeiłen von E. Lederle: Vber die spektro- 
skopische Bestimmung ton Elektroncnaffinitaien. (Vgl. C. 1932. II. 2015.) Es wird darauf 
hingewiesen, daB die Berechnung der Elektronenaffinitaten aus dem Absorptions- 
maximum der Alkalihalogonide auf einer unrichtigen Annahmc von Le d e r l e  be- 
ruh t u. die zahlenmaBige tlbcreinstimmung eine zufiillige ist. Die Best. der Elektronen
affinitaten von OH u. CN stellt aucli nur eine Abschatzung dar, die nicht angegebene 
Genauigkeit von 1—2 kcal beanspruchen darf. (Z. physik. Chem. Abt. B. 19. 217 
bis 218. Okt. 1932. Góttingen, II. Pliysikal. Inst.) F a r k a s .

G. Natta und R. Pirani, Feste Losungen durch Fallung und Iso-nwrphie bei Kom- 
plexsalzen des Platins -und des vierwertigen Tcllurs. I I .  Untersuchung des Caesiumchlor- 
łellurits und der Sysłeme Cs2PlCl&- Cs2TeClri und Rb2PlCl6-Cs2PtCle. (I. vgl. C. 1932.
II . 2012.) Dic róntgenograph. Unters. von Cs2TeCl6 ergibt kub. S truk tur (OhB) m it einer 
Seitenlange von 10,45 A (Vol. 1141,2 • 10_2ł ccm), D. bei 4 Moll. in der Elementar- 
zello 3,51. Mit Cs2PtCl8 ist Cs2TeCl„ yóllig mischbar. Durch gemeinsame Fallung 
werden Mischkrystalle erhalten, die an P t  etwas reicher sind ais das Ausgangsgemisch 
iń der Lsg. Zur Erzielung liomogener fester Lsgg. ist langeres Digerieren in der Warme 
erforderlich. In  analoger Weise werden durch Fallung von Lsgg. bekannter Konzz. an 
RbCl u. CsCl m it PtCl,,-Lsg. im CberschuB feste Lsgg. von Rb2PtCl0 u. Cs2PtCl6 er
halten, die ebenfalls vollstandige Mischbarkeit zeigen. Dio Seitenlange der Elomentar- 
zelle andert sieli proportional der Konz. entsprechend dem Gesetz von V e g a r d . 
(Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 16. 265—70. 1932. Mailand, Techn. 
Hochsch., Inst. f. allg. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

R. O. Herzog und H. C. Kudar, Zur kinetischen Theorie der Flussigkeit. Nach 
einer kinet.-hydrodynam. Ableitung der m ittleren Wegliinge u. des Diffusionskoeff. 
bei Fil. gohen Vff. zur Ableitung der empir. Viscositatsformel von Ba t sc h in sk i (Z. 
physik. Chem. 84. [1913] 643) iiber. Sio lautet: ?/(«—oj) =  f - T e'/'--velh - ■>] ist 
der Viscositatskoeff., v das spezif. Vol., T  die Temp., M  das Mol.-Gew. u. u> eine Stoff- 
konstante. Der Index e bedeutet, daC sich die betreffendo GróBe auf den F. bezieht. 
F ur den Zahlenfaktor /  wird unter Vernacklassigung der Molekiilrotation /  =  4,18- 10-s 
berechnet, ein Wert, der fur nichtleitende cinatomige Fil. u. fiir fl. H 2, bei dem die Rota- 
tion noch nicht angeregt ist, gelten muB. Die Molekiilrotation bcwirkt eine VcrgróBerung 
von /  auf das u / 6-fache, es wird also /  =  7,67 -10-5. Dieser W ert gibt die Vers.-Ergeb- 
nisse an mehratomigen, moglichst dipolfreien Fil., z. B. Br„, Bzl., A ., Athylenbromid 
it. Paraldehyd uberraschend gut wieder u. stim m t auch m it dem von Ba t sc h in sk i 
empir. gefundenen W ert ( /  =  7,90-10-5) selir gut uberein. Bei geschmolzenen Metallen 
werden Molekule, soweit solche tiberhaupt vorhanden sind, nicht so fest zusamnten- 
halten, daB eine Rotation der Molekule moglich ist. Man muB daher f  — 4,18-10-5 
setzen u. kann aus?; auf das Mol.-Gew. i m f L  Aggregalzustand schlieBen. So erhiilt man, 
daB fl. Hg 1-, Pb 4-, Bi 2-, Sn 4- u. Sb 1-atomig ist. Obwohl man bei geschmolzenen 
Elektrolyten zu keinem eindeutigen kinet. Modeli gelangt, wird bei Annahmo des Mol.- 
Gew. des Ionenpaares u. N ichtauftreten von Rotation bei geschmolzenem NaCl u. 
A gJ  ganz guto t)bereinstimmung m it den Beobachtungen erzielt. Die Temp.-Abhiingig- 
keit der Fluiditat <p — 1/j; wird wiedergegeben durch <p =  A ■ exp. (— Q/ RT) .  Q wird 
die Fluiditćitswdrme genannt u. es zeigt sich bei Betrachtung der Daten von 46 Stoffen 
(KW-stoffe, Alkohole, Oxyde, Halogen-KW-stoffe, Nitroverbb., Basen, Sauren u. 
anorgan. Nichtelektrolyte u. Salze), daB Q ungefahr gleich der Schmelzwarme ist u. 
daB dicse beiden GroBen um so genauer gleich sind, je besser die WALDENsche Regel 
(Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 14 [1908]. 713) erfullt ist. (Z. Physik 80. 217 
bis 231. 23/1. 1933. Berlin-Dahlem.) L. E n g e l .

L. Hamburger, Ober vollstandige Waclislumsfunktionen, insbesondere die photo- 
graphischen. (Vgl. C. 1931. II. 2289. 1932. II . 1738.) Vf. bespricht eingehend die 
Gemeinsamkeiten in den Wachstumsgesetzen lebender Organismenzellen u. Kollektiv- 
systeme u. lebloser koli. Systeme, wie sie insbesondere bei photograph. P latten vor- 
liegen. Analogien bestehen hier auch in der Entw.-Zeit von Keimen bis zurn Wachstums- 
masimum. Vf. empfiehlt die Einfiihrung ,,vollstandiger Wachstumskurven“ in der 
wissenschaftlichcn Photographie. Aus der expcrimentell gefundenen Beziehung



1 9 3 3 . I . A. A lŁGEMEINE UND PHYSIKALISCHE CHEMIE. 1 8 9 1

zwischen der Zahl entwiekclbarer Zentren (pro K om  u. Belichtung) u. der KorngróBe 
ergibt sich, daB weder eino krit. KeimgroBe, nooli einc Keimwrkg. spezif. Ag-Atome 
angenommen werden kann. Vf. leitet die vollstandige Wachstumskurve fiir eine cin- 
fach disperse P latte m it einer einzigen Scbicht m it EinschluB der Umkehrung ab u. 
diskutiert die bei realen pkotograph. P latten yorliegenden Verbaltnisse. (Chem. 
Weekbl. 30. 115—38. 4/2. 1933. Den Haag.) R. K. Mu l l e r .

Herbert Kittel und Gustav P. Hiittig, Aktive Oxyde. LIX. Die Veranderungen 
der magnetischen und róntgenspektroskopischen Eigemcliaften wahrend des Uberganges 
eines Gemisclies von Zinkoxyd und Eisenozyd in  den Spineli. (58. vgl. C. 1933. I. 728.) 
In  ahnlicher Weise wie bei der Unters. des Systems Zn0/Cr20 3 (vgl. C. 1932. I I . 2306) 
wurde ZnO u. Fc20 3 im molaren Verhiiltnis gemiseht u. dann der Reihe nach immer 
6 Stdn. lang auf den Tempp. 350, 400, 450 usw. bis 900° gehalten. Nach jeder Er- 
hitzung wurde der Verlauf der Spinellbldg. dureh Beobaehtung der Farbę der magnet. 
M. Suseeptibilitat, des Schiittvol. u. der Debyeogramme verfolgt. Bei den bis auf 
620° erwarmten Praparaten  yerandern sieb die Eigg. nur wenig, indem die magnet. 
Suseeptibilitat von 19,3-10~6 auf 21,8-10“° ansteigt. Die bis zu dem Intervall 620 
bis 670° erwarmten P raparate zeigen einen starken Anstieg der Suseeptibilitat (z. B. 
bei dem auf 650° erwarmten P raparat auf 47,8-10~6), die jedoch unabliangig von der 
Feldstarke bleibt; die Raumigkeiten liegen in  der Nahe eines Maximums, die Debyeo
gramme sind noch diejenigen des unveranderten Gemisches. Die zwischen 670—770° 
erwarmten Praparate zeigen Ferromagnetismus u. im Debyeograinm werden neben 
den geschwachten Linien des Gemisches, die Linien des Spinells wahrnehmbar. Die 
oberhalb 770° erwarmten Praparate sind wieder param agnet. u. werden ais Spineli 
angesprochen. Die magnet. Charakteristik desselbcn ist von der Dauer des Erhitzens 
(Alterungsvorgange) abhiingig. Die Suseeptibilitat des zu Ende gealterten Spinells 
liegt oberhalb 198-10-6. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 26—32. 13/1. 1933. Prag, Dtsoh. 
Techn. Hochsch., Inst. f. anorgan. u. analyt. Chem.) ROSENKRANZ.

A. A. Botschwar und N. E. Merkurjew, Zur Rekrystallisation der zinnreichen 
Mischkryslalle. Die Unters. von Legierungen des Sn m it verschiedenen mischkrystall- 
bildenden Metallen (Pb, Bi, Cu, Al) auf ihr Rekrystallisationsvermógen (Best. der 
Gro Be der rekrystallisierten Zone u. der m ittleren GroBe des rekrystallisierten Kornes) 
zeigt, daB in allen untersuchtcn Fallen das Rekrystallisationsvermogen des Sn dureh 
Zusatze verm indert wird. Der spezif. EinfluB des zugesetzten Metalles ist um so gróBer, 
je kleiner seine Lósliehkeit in festem Sn ist (Ausnahme Bi), analog dem EinfluB auf die 
H artę u. die clektr. Leitfahigkeit. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 161—62. 25/1. 1933. 
Moskau, Inst. f. Nichteisenmetalle, Metallograph. Lab.) R. K. Mu l l e r .

A. A. Botschwar, Die Zuslandsdiagramme einiger Lithiumsalzschmelzen. Ent- 
sprechend der Erw artung nach den mittleren Atomabstanden (LiF 2,009, LiCl 2,567, 
LiBr 2,745 A) ergibt die therm . Analyse im System LiCl-LiBr eine ununterbrochene 
Mischkrystallreihe, wahrend LiCl m it LiF bei 485° ein Eutektikum  m it ca. 82% LiCl, 
LiF m it LiBr bei 453° ein Eutektikum  m it ca. 89%  LiBr bildet. (Z. anorg. allg. Chem. 
210. 163. 25/1. 1933. Moskau, Inst. f. Nichteisenmet., Metallogr. Lab.) R. K. M u lle r .

A. A. Botschwar und I . P. Welitschko, ijbe.r das Zusiandsdiagramm der 
Magnesium-Zinklegierungen. Vff. geben auf Grund der Arbeiten von C h a d w ick  
(C. 1928. II . 1609) u. von H u m e -R o th e r y  u. R o u n s e f e l l  (C. 1929. I I . 2251) u. 
eigener Unterss. ein Zustandsdiagramm des Systems Mg-Zn (Zeichnung vgl. Original). 
Die Schwierigkeiten der Erreichung des Gleichgewichtszustandes bei Mg-Zn-Legie- 
rungen sind vielleicht auf ahnliche Unterkuhlungscrscheinungen zuriickzufuhren, wie 
bei den Systemen Sb-Cd u. Fe-P. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 164— 65. 25/1. 1933. 
Moskau, Inst. f. Nichteisenmet., Metallogr. Lab.) R. K. M u lle r .

A. A. Botschwar und K. W. Gorew, Uber die Struktur der iiber- und unter- 
eutektischen Legierungen. (Vgl. C. 1929. I. 1414.) Die mkr. Unters. von iiber- u. unter- 
eutekt. Legierungen von Sb, Pb, Bi, Cd u. Sn laBt in jedem System die Bldg. von 
„Hófen“ zwischen primaren Krystallen u. dem Eutektikum  erkennen, sie treten  jedoch 
stets nur in unter- o d e r  in iibereutekt. Legierungen auf, nie in beiden, besonders 
leicht neben seharf begrenzten Krystallen. In  der Reihe Bi, Sb, Cd, Pb, Sn bildet jedes 
reehtsstehende Metali einen Hof um jedes linksstehende. Der Vorgang laBt sich da- 
durch erklaren, daB wahrend der K rystallisation die FI. neben den primaren Krystallen 
an der Komponente m it geringerer Diffusionsgesehwindigkeit verarm t. (Z. anorg. allg. 
Chem. 210. 166— 67. 25/1. 1933. Moskau, Inst. f. Nichteisenmet., Metallogr. 
Lab.) R. K. Mu l l e r .
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A. A. Botschwar, Zur Bestimmung der linearni Umwandlungsgeschuńndigkeit des 
Austenits in Perlit. Bei Unterkuhlungen bis 20—30° tr i t t  nach cłilatometr. Messungeu 
dio Umwandlung Ai-X in Stahl (mit 0,9°/o C) a uch nach mehrcren Stdn. nicht ein, zur 
Hervorrufung einer spontanen Umwandlung ist eine Unterkuhlung auf 40—50° er- 
forderlich. Durch Impfung m it fortigen Krystallen w ird der Vorgang nicht merklich 
beoinfluBt. Vf. fiihrt die Erscheinung auf sehr kleine Umwandlungsgeschwindigkeit 
bei geringen Unterkuhlungen zuriick. Dies wird durch dilatom etr. Unters. bestatigt, 
die wesentlich geringere Umwandlungsgeschwindigkeiten ergibt, ais die von TAMMANN 
u. S ie b e l  (C. 1925. II. 1627) bestimmten maximalen W erte, die durch schnellere Ab- 
kiihlung bedingt erscheinen. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 168—70. 25/1. 1933. Moskau, 
Inst. f. Nichteisenmet., Metallogr. Lab.) R. K . MULLER.

A. A. Botschwar und K. W. Gorew, Zur Struktur einiger temdrer Eutektika. 
In  den Eutektiken Cd-Pb-Bi, Cd-Pb-Sn u. Cd-Sn-Bi sind dio Metalle zeitlich u. rilum- 
lich in der genannten Reihenfolge um nadelfórmige Cd-Krystalle ausgeschieden. Zus. 
u. Temp. der Eutektika: 40,2% Pb, 8,1% Cd, 51,6% Bi bei 91,5°; 26% Sn, 20% Cd, 
54% Bi bei 103°; 32%  Pb, 50%  Sn, 18% Cd bei 145°. Die Reihenfolge entspricht der 
Zalil der Krystallisationszentren. Jede der 3 Komponenten des zunachst entstehenden 
Gebildes w irkt impfend auf dio Schmelze (vgl. C. 1 9 2 7 .1. 3). (Z. anorg. allg. Chem. 210. 
171— 72. 25/1. 1933. Moskau, Inst. f. Nichteisenmet., Metallogr. Lab.) R. K . Mu l l e r .

M. S. Shah, Mechanismus chemischer Beaktionen. Einzelfragen iiber die Vor- 
gango bei chem. Rkk. (J . Univ. Bombay 1. Part. II. 151—56. Sept. 1932. Ahmedabad, 
G ujarat Coli. Science Inst.) L o r e n z .

J. Arvid Hedvall, Beaktionen von Pulvergemischen unterhalb des Schmelzpunktes 
und ihre Bedeutung fiir Sintern, Sclimelzen und Umselzungsgrad. (Vgl. C. 1932. I. 3260.
II. 2907.) Zusainmenfassender Vortrag. (Tekn. Samfundets Handl. 1932. 128 
bis 134.) R. K. Mu l l e r .

C. C. CoJfin und Pauline A. Miller, Untersuchungen iiber Anliydrid-Aldehyd- 
Estersysteme. Die Oeschwindigkeit der Bilduna von Butylidendiaceiat. Die Rk. 

p t t  p o  nrw 'PT-T
C H sC O > ° +  CH8CHsCH3CH0 ^  CH3CHsCH2C H < q q q q j{ ^

wird zwisehen 138—180° untersucht. Die Ausgangsstoffe werden in iiąuimolekularen 
Mengen in zugeschmolzenen Rohren bestimmte Zeiten auf die gewiinschte Temp. er- 
h itz t; nach raschem Abkiihlen wird die Rk.-Mischung m it W. stehen gelassen, bis das 
nicht umgesetzte Anhydrid hydrolysiert ist, u. die entstandene Saure titriert. Die Rk. 
ist vollkommen homogen, reversibel u. frei von Nebenrkk., sio wird durch Mineral- 
siiuren u. durch Essigsaure von Konzz. iiber 2%  katalysiert. Die Warmetonung der 
Rk. ist 6400 cal/Moi. — Die F.-Ivurve des Systems Butanal-Essigsaureanhydrid zeigt, 
daB eine stark  dissoziierte Mol.-Verb. im Verhaltnis 1 : 1 existiert, die bei — 20° schmilzt. 
Bei hóheren Tempp., bei denen die Rk.-Geschwindigkeit noch prakt. Nuli ist, macht 
sich diese Mol.-Verb. dadurch bemerkbar, daB die Warmetonung beim Mischen der 
beiden Komponenten stark  negativ ist. (Proc. Trans. Nova Scotian Inst. Sci. 18. 
1— 10. 1930/31. Halifax, Dalhousie Univ., Dept. of Chem.) Lorenz .

E. Briner und H. Biedermann, Untersuchungen iiber die Bolle des Ozons ais Oxy- 
dationskatalysator. IV. Ozonisation von Benzaldehyd bei tiefen Temperatur en. (III. vgl. 
C. 1932. II. 3827; vgl. auch C. 1933. I. 179.) Um bei der Rk. zwisehen Benzaldehyd 
u. 0 3 die Korrekturen fiir die Oxydation des Losungsm. u. die Autoxydation zu ver- 
mindern, wird nun dio Einw. von 0 3 auf Benzaldehyd, gel. in C2H5C1, bei tiefen Tempp. 
—30° bis —50°) untersucht; bereits bei —30° erfolgt prakt. weder Autoxydation, 
noch Oxydation des Losungsm. Die Ergebnisse sind im Einklang m it den friiheren. 
Die katalyt. Wrkg. des 0 3 steigt m it abnehmender 0 3-Konz.; bei einer 0 3-Konz. von
0,3%  ist die Oxydationsausbeute 400%, bei einer Oa-Konz. von 2,3% nur 75%. Bei 
gleicher 0 3-Konz. wird durch Verminderung der 0,-Konz. die katalyt. Wrkg. stark 
herabgesetzt; bei 0,6% 0 3 in reinem 0 2 ist die Oxydationsausbeute 236%, bei 0,4%  0 3 
in einem N 2-0 2-Gemisch m it 5%  0 2 nur 68% . Bei 0 3 in reinem 0 2 iibersteigt die Aus- 
beute an Perbenzoesaure die an Benzoesaure; dies is t in 0 2-N2-Gemischen nicht der 
Fali. Im  0 2-03-Gemisch variiert dio Ausbeute an Perbenzoesaure verhaltnismaBig 
wenig m it der 0 3-Konz., wahrend die Benzoesaureausbeute von der 0 3-Konz. abhangig 
ist. (Helv. chim. Acta 16. 213— 16. 1933. Genf, Univ. Labor. f. techn. u. theoret. 
Chem.) L o ren z .

E. Cremer und M. Polanyi, Eine Prufung der „Tunneltheorie“ der heterogenen 
y .  Katalyse am Beispiel der Hydrierung von Styrol. Nach der ąuantenmechan. Theorie
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der heterogenen Katalyse yon B orn  u . F ranck  werden die Rk.-Teilnehmer solange 
in enger Nachbarschaft festgehalten, bis dje Wahrscheinlichkeit der Durchdringung 
des die Rk. hemmenden Energieberges („Tunneleffekt") betrachtliche W erte annimmt. 
Auf Grund der Naherurigsrechnung yon B orn  u. WEISSKOPF (C. 1931. I I . 7) wird 
gezeigt, daB, fiir den Fali einer m it gut meBbarer Geschwindigkeit nach der „Tunnel- 
theorie" verlaufenden Rk., das Wasserstoffisotop m it der M. 2 (Hn) um yiele Zehner- 
potenzen langsamer reagieren sollte ais das Isotop m it der M. 1 (H ); wesentlich ist in 
der Berechnung das M.-Verhaltnis 2 :1  u. das Verhiiltnis der Oscillationsfreąuenzcn 
1: Y 2. — In  4 Verss. wurde Styrol m it je ca. 3 1 H 2 hydriert. Im  Restgas von wenigen 
ccm konnte durch Best. der W armeleitfahigkeit nach der Methode von B o n h o e ffer  
u. H arteck  (0. 1929. II . 1376) keine Anreicherung der H 2-Molekiile der M. 3 (HI[H [) 
nachgewiesen werden; da m it dieser Methode weniger ais 0,5%  E FH 1 nachgewiesen 
werden konnen, ist der Unterschied in der Rk.-Geschwindigkeit von H ,r u. H 1 jeden- 
falls 10° mai kleiner ais yon der Theorie gefordert -wird. — Eine ldeinere Rk.-Geschwin- 
digkeit des schwereren Isotops ist auch bei homogenen Rkk. aus 3 Griinden zu erwarten: 
1. kleincre StoBzahl; 2. durch die Nullpunktsenergic yergroBerte Aktmerungswarm e;
3. Verkleinerung des durchlassigen Streifens der Potentialkante. (Z. physik. Chem. 
Abt. B. 19. 443— 50. Dez. 1932, Berlin-Dahlem. Kaiser-W ilhelm-Inst. f. physik. Che
mie u. Elektrochemie.) Go l d f in g e r .

A. A. B alandin , Uber die logarithmische Beziehung zwisclicn den Konslanten der 
Arrheniusschen Gleichung. Aktimerungsenergie der Dehydrierung des Cyclohezans in 
Oegenwart verschieden dargesłellter Nickelkatalysatoren. Schon fruher (C. 1927. I I . 211) 
wurde festgestellt, daB die Aktmerungswarm e der kataly t. Dehydrierungsrkk. sechs- 
gliedriger cycl. Molekule an P t  18775, an Pd 15780, an Ni 9850 gcal/Mol. (im Original 
irrtiim lich kcal/Moi.) betragt. Trotzdem sind P t  u. Pd die aktivsten K atalysatoren; 
dies ist im Einklang m it der Annahme (vgl. z. B. C. 1930. I. 3148) daB zwischen den 
K onstanten der ARRHENlUSschen Gleichung h =  k0e~Q/R T die Beziehung ln k0.=  o Q +  b 
besteht. F iir eine Reihe von Dehydrierungsrkk. an P t, Pd, Os u. N i ist bei einer Ande- 
rung von k0 von 1,67-1011 bis 3,63-101 a — 0,0012 u. b == 0. Neue Dehydrierungs- 
verss. an, nach Z e l in s k y  u . K om m arew sk y  (C. 1924. I. 2407) hergestelltem, Ni 
auf A120 3 folgen auch dieser Gleichung, obzwar die Aktm erungswarm e m it 16230 gcal 
fast doppelt so groB ist ais bei Ni auf Asbest (9850 gcal). (Z. physik. Chem. Abt. B. 
19. 451—61. Dez. 1932. Moskau. Labor. f. organ. Chem. Staatsuniy.) G o ld f in g e r .

G. Tammann, F. Neubert und W. Boehme, Der Einflu/3 der Kaltbearbeitung auf 
die Temperatur des Beginns der Grauglut. K altbearbeitung em iedrigt die Temp. des 
Beginns der Graulichtstrahlung. Der Effekt ist besonders deutlich bei pulverisierten 
Salzen, bei denen die Erniedrigung 50—150° betragt. Nach dem Erhitzen der Salze 
auf eine Temp. oberhalb der Temp. des Beginns der Graustrahlung des Salzes im natiir- 
lichen Zustand steigt die Temp. des Beginns der Graustrahlung auf die des naturlichen 
Zustandes. Es wurde die Abhiingigkeit der Graustrahlung yon der Zeitdauer des Pul- 
yerisierens bei einigen Salzen festgestellt. Nach 8 Min. langem Pulyerisieren ist die 
maximale Erniedrigung erreicht. Die Salze wurden in einem Glassehalchen in einem 
yertikal stehenden elektr. Rohrenofen erhitzt. Die Temp. wurde m it einem Ag-Kon- 
stantanthermoelement gemessen. Die Erhitzungsgeschwindigkeit betrug 15— 10°/Min. 
Der Beginn der Graustrahlung konnte auf ±  5° genau bestimmt werden. In  einer 
Tabelle sind der F ., dio Temp. des Beginns der Graustrahlung im naturlichen Zustand, 
dio Temp. des Beginns der Graustrahlung des gepulverten Salzes (der Korndurchmesser 
betrug 0,04—0,001 mm) fur die 1., 2. u. 3. Erhitzung, die Temp.-Erniedrigung des 
Beginns der Graustrahlung u. die Temp. des Beginns des Platzwechsels, die zu 0,57 
der absol. Temp. des F. angenommen wurde, zusammengefaBt. — Bei wiederholtem 
Erhitzen steigt die Temp. des Beginns der Graustrahlung standig an. Bei der 3. Erhitzung 
wird in manchen Fallen schon die Temp. des Beginns der Graustrahlung im naturlichen 
Zustand erreicht. Die Temp. des Graustrahlungsbeginns im naturlichen Zustand u. 
die des Platzwechselbeginns sind yoneinander unabhangig. Auch fl. Stoffe konnen 
grau strahlen, wie das N aN 03 zeigt. Die Temp. des Beginns der Graustrahlung dieses 
Salzes im naturlichen Zustand liegt namlich oberhalb des F. (Ann. Physik [5] 15. 
317—20. 5/11. 1932.) _________  W o eck el .

Gottiried Mahler, Physikalische Formelsammlung. Neubearb. von Karl Mahler. 6., Terb. 
Aufl. Berlin; Leipzig: de Gruyter 1933. (152 S.) kl. 8°. =  Sammlung Goschen. 136. 
Lw. M. 1.62.



1894 A ,. A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c u e m ie . 1933. I.

W. A. Noyes and W. A. Noyes jr.( Modern alchcmy. Springfield: Clias. C. Thomas 11)32.
(218 S.) 8°. .? 3.

A ,. A to m stru k tu r . R ad iochem ie . P ho tochem ie .
Bergen Davis, Erforschung der physikalischen Welt. Einleitend wird dio Gc- 

schichte dor gróBten physikal. Entdeckungen m it besonderer Berucksichtigung der 
letzten Forschungen auf dem Gebiete der Kernphysik u. Kernchemie mitgeteilt. In  
bezug auf die Kernumwandlung werden in einer Tabelle cinige wichtige Umwandlungs- 
prozesse zusammen m it den dabei frei werdenden Energien angefiihrt: 4Hj +  2 e 
(Elektroncn) — a  (a-Teilchen) +  27 • 106 e-V., I I , +  H x +  c — >- H„ +  2-106, H 2 +
H ..— >-a  +  23-10° e-Y., Li, +  H t — >- 2 a +  14' 10° e-V., Bu  +  H x— > - 3 a + 1 0 -  
10"° e-Y., Bu  +  H , — y  C12 + 1 4 -1 0 °  e-V., F „  +  — >  0 16 +  a +  5-10° e-V., F „  +
H i — >- 5 a — 2,8• 10° e-V„ F „  +  H , — y  Ne20 +  7-10° e-Y., L„ +  H 2 — >- 2 a +  20 • 
10° e-Y., B10 +  H2— >- 3 a  +  18-10° e-Y., Bio +  H 2 — >-C12 +  21-10° e-Y. Bei der 
Durchsicht der Tabelle wird beobachtet, daB im Falle molekularer chem. Prozesse 
die stabileren Verbb. die gróBere Energie aufweisen. Der Betrag der verfugbaren 
Energie bei jeder Kernumwandlung kann ais MaB fiir die K ernaffinitat betrachtet 
werden. Sind zwei Umwandlungsprozesse móglich, so besitzt der Vorgang die gróBere 
Wahrsoheinlichkeit, welcher die gróBere Energie frei werden laBt. So ist die Rk. 
Bn  +  H 1 ■—->- C12 +  14-10° wahrscheinlieher ais die Bldg. 3 a-Teilchen +  10-10° e-V. 
In  dcm Falle, wo keine a-Teilchen em ittiert werden, ycrlauft der ProzeB in der Weise, 
daB die froiwerdende Energie ais y-Strahlung ausgesandt wird. Die Arbeit schlieBt 
m it Betrachtungen iiber dio Haufigkeit von Kernprozessen u. m it der Best. von Kern- 
radien aus Zertrummerungsverss. (Science, New York 76- 613— 17. 30/12. 1932.
Columbia, Univ.) G. Sc h m idt .

L. Brillouin, Die Stórungsproblemc und die sich selbst erhallenden Felder. Das
Storungsproblem wird vom Vf. wellenmeehan. in strenger Form behandelt u. fuhrt 
zu einer Gleichung, die in Form einer Determinantę gesehrieben werden kann. Von der 
allgemeinen Gleichung ausgehend, werden die verscliiedenen móglichen Annaherungcn 
besprochen, u. man wird zu den SCHRODINGER-Formeln fur ein n. u. entartetes System 
gefiihrt. Ebenfalls lassen sich weitere Annaherungcn finden, die brauchbare Resultate 
fur den Fali starker Storungen liefern. (J . Physiąue Radium [7] 3. 373—89. Sept. 1932. 
Kopcnhagen, Inst. f. theoret. Physik.) G. Sch m idt .

Bernard Kwal und Marc Lesage, Louis de Broglie und die Wellemnechanik. 
(Naturę, Paris 1933. I. B2— 55. 15/1.) L e s z y n sk i .

R. Dópel, Ober die energelische Wecliselwirkung beim Korpuskularstofi. Nach aus- 
fiihrlicher Darst. des Inhaltes der C. 1 9 3 2 .1. 1053 ref. Arbeit macht Vf. folgende 2 An- 
nahmen zur Erklarung der beobachteten Erscheinungen: 1. Fiir die Wechselwrkg. 
beim StoB ist nicht die Gesamtenergie des stoBenden Teilchens, sondern dio „iiber- 
tragbare Energie'1 maBgebend. Die iibertragbare Energie setzt sich zusammen aus der 
kinet. Energie des Leuchtelektrons vom stoBenden (Energie abgebenden) Teilchen u. 
dem Bruchteil a der kinet. Energie von dessen Atomrumpf. Wenn das stoBende Teilchen 
die klęinere Anregungsenergie hat, ist o =  0 u. kann anderenfalls bis z u a <
4- i¥ 2) ansteigen (M 1 bzw. l f 2 sind die Massen des stoBenden bzw. gestoBenen Teil
chens). 2. Die Anregungsfunktion hat fiir beliebige StoBpartner denselben Charakter, 
wenn man die iibertragbare Energie ais Argument nimmt. Diese Annahmen geben nicht 
nur eine zwanglose Erklarung der erwahnten Erscheimmgen, sondern auch der zu 
ihrer Priifung unternommenen Verss., die zu folgenden Ergebnissen fiihrten: Dureh Ho 
angeregte H-Atomo werden dureh Hg-Dampf nicht ausgeloscht, obwohl beim StoB 
von H  auf Hg nur das Hg angeregt wird u. das H  selbst bei Energien bis iiber 10° e-Y. 
unversehrt bleibt. Die untere Anregungsgrenze des Hg dureh H-StoB liegt unter 1,5 kV, 
wahrsoheinlieh bei .— 100 Volt. H-Atome unter 20 kV regen Na u. K  zum Leuclitcn an, 
ohne dabei selbst zu leuehten, wobei die untere Grenze der Anregung wahrscheinlich 
unter 100 V. liegt. Na-Atome unter 500 kV u. K-Atome unter 800 kV regen H-Atomc 
nicht an, werden aber selbst beim StoB stark  angeregt. Hingegen ist aus der L iteratur 
bekannt, daB Na+-Ionen von einigen 100 V. bereits Edelgase ionisieren. (Ann. Physik 
[5] 16. 1—38. 7/1. 1933. Wiirzburg, Univ., Physikal. Inst.) L. E n g el .

John T. Tate und R. Ronald Palmer, Die Winkelrerteilung von dastisch und 
unelastisch in  Quecksilberdampf geslreuten Elektronen. Die aus einem unter ver- 
sehiedenem Winkel eintretenden Elektronenstrahl geringen Durchmessers in Hg-Dampf 
gestreuten Elektronen werden in  einem FAIłADAY-Kafig in ihrer Winkelverteilung u.
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Energio untersucht. Dargestcllt werden die W inkelverteilungskurven elast. gestreutor 
Elektronen, von Eloktronon nach Anregung dos Hg-Atoms (hauptsiichlich 6,7 V Energie- 
verlust), u. von Elektronen aus ionisierenden Zusammenstoflcn fiir 80, 120, 230, 490 
u. 700 Voltelektronen. In  jeder Gruppe sind die Kurven um so tiefer, je hohcr die Ge- 
sehwindigkeit der Elektronen ist, d. h. es werden um so mehr Elektronen bei jedem 
Winkel gestreut, jo gróBer die Geschwindigkeit ist. Die K urve elast. gestreuter E lek
tronen zeigt ein kleines Maximum bei groBen W inkeln (80°) in Obereinstimmung m it 
den Ergebnisscn von A r n o t  (vgl. C. 1930. I. 326. 1931. II. 380), m it Ausnahme der 
W erte bei 80 Voltelektronen. Die K urve der Anregungselcktronen ist viel tiefer ais 
die der elast. gestreuten Elektronen, u. fallt auf sehr kleine W erte bei groBen Streu- 
winkeln ab. Die Kurve der Ionisierungselektronen is t nicht ganz so tief wie die der 
Anregungselektronen; bei kleinen Streuwinkcln iiberwiegt die Streuung der schnellen 
Elektronen, bei groBen Winkeln die der Elektronen, die beim StoB Energie verloren 
haben. — Die Ergebnisse stimmen nicht m it den nach der Theorie von Mott  erwarteten 
iiberein. — StoBąuersehnitt, Anregungs- u. Ionisationsausbeute werden in Abhangigkeit 
von der Elektronengesehwindigkeit bereehnet, der StoBąuersehnitt nim m t m it steigender 
Elektronengesehwindigkeit ab, die Ionisierungswahrseheinlichkeit bis zu 400 V zu, 
dann langsam ab, die Anregungswahrscheinlichkeit zuerst rasch, dann langsamer ab. 
(Physie. Rcv. [2] 40. 731—48. 1/6. 1932. Univ. of Minnesota.) L o r e n z .

F. L. Arnot, Die Winkelverteilung elastiscli gestreuter Elektrmen in Quccksilber- 
dampf. (Vgl. C. 1932. I I . 3667.) Die Erklarung von T a t e  u . P a l m e r  (vgl. vorst. Ref.) 
fiir die Abweiohungen von den Ergebnissen des Vf. (C. 1930. I. 326) ist nach Ansicht 
des Vf. nicht richtig; sie diirften auf Unterschiede in der Apparatur zuriiekzufiihren sein. 
(Physie. Rev. [2] 41. 838. 15/9. 1932. St. Andrews, Univ.) L o re n z .

A. L. Hughes, Winkelverteilung der in  Quecksilberdampf gestreuten Elektronen. 
Nach Tate  u. P alm er  (vorvorst. Ref.) gibt die Theorie von Mott die Winkelverteilung 
elast. gestreuter Elektronen nicht wieder. Dieser SchluB beruht auf der unrichtigen 
Annahme, daB der Atom strukturfaktor F  unabhiingig von dem Streuwinkel ist. Wenn 
m an die F -Werte fiir Hg nach J am es u . B r in d l e y  (C. 1931. II. 2963) bereehnet, wird 
eine ziemlich gute tJbereinstimmung zwischen den Ergebnissen von Tate  u . Palm er 
u. der Theorie erzielt. Doch diirften die Abweichungen bei 700 Voltelektronen reell u. 
nicht auf eine Unsieherheit der F -Werte zuriickzufuhrcn sein. (Physie. Rev. [2] 42. 
147— 48. 1/10. 1932. St. Louis, Miss., Wa sh in g to n  Univ.) * L orenz .

John T. Tate und R. Ronald Palmer, Die Winkelverteilung von elastiscli und un- 
elastisch in  Quecksilberdampf gestreuten Elektronen. (Vgl. vorst. Reff.) Die Winkel- 
vcrteilungskurven von elast. gestreuten Elektronen, unter Anregung gestreuter Elek
tronen (hauptsachlich 6,7 V Energieverlust) u. von Elektronen aus ionisierenden Zu- 
sammenstóBen werden fiir Geschwindigkeiten zwischen 80 u. 700 V bestimmt. F iir eine 
bestimmte Gruppe liegen die Kurven um so tiefer, je hóher die Elektronengeschwindig- 
keit war. (Physie. Rev. [2] 40. 1042. 15/6. 1932. Univ. of Minnesota.) L o r e n z .

Emil Klein, Z u A.Guntherschulze: Elektronen, Protonen und der sogenannte Elektro- 
nwgnetisrmis. Solange ein experimenteller Beweis nicht vorliegt, hat die Theorie von  
GUNTHERSCHULZE (C. 1932- I. 2690) niehts vor der CLAUSlUSschen oder Lo rentz- 
schen Theorie voraus. E s wird eine Vers.-Anordnung vorgesehlagen, die wenigstens 
qualitativ eine Entscheidung bringen konnte. (Z. Physik 77. 415—19. 2/8. 1932. 
Frankfurt a. M.) Sk a l ik s .

W. Meissner und K. Steiner, Messungen mil Iiilfe von flussigem Helium. XX. Ein  
Versuch, das Neutron in der Atmosphare naclizuweism. (XIX. vgl. C. 1933. I. 25.) 
Nach SwiNNE (C. 1932. II. 2144) ist es móglich, daB freies Neutron in der Atmosphare 
vorkommt, u. es erscheint ihm daher die Priiftłng der schwer verfliissigbaren Anteile 
der Luft auf ernen Neutrongeh. angebracht. — Vff. haben das bei der Luftyerfliissigung 
nicht kondensiertc Ne-He-Gemisch, welches nach SwiNNE das Neutrongas bereits 
angereichert enthalten sollte, einem weiteren AnreieherungsprozeB unterworfen: Zuerst 
wurde das Ne ausgefroren u. das gasfórmige He ( +  Neutron) abgepumpt. Das so ge- 
wonnene He wurde verflussigt, u. in dem nichtverflussigten kleinen Rest von He sollte 
sich dann das Neutron befinden. — Zum Nachweis des Neutrons wurde dieselbe 
Apparatur verwendet, die bisher zum He-Naehweis in Ne diente (C. 1932. II . 748); 
Kaltebad fl. Ho an Stelle von H 2. Beim Komprimieren des (He +  ? Neutron)-Ge- 
inisches kondensiert sich das He u. der Partialdruek des Neutrons sollte im umgekehrten 
Verhaltnis zur Vol.-Verkleinerung ansteigen, falls es sich noch nahezu wie ein ideales 
Gas yerhalt. — Eine solche Druckerhóhung beim Komprimieren war nicht zu beob-
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iichtcn. Aus den Versuchsdaten laBt sich dann der obere Neutrongeh. der Luft zu 
l,6-10~u  Vol.-Teilen berechnen. Der W ert entspricht dem von SwiNNE berechneten 
fiir den Pall eines Erdalters von 109 Jahren. — Um iiber die u n  t  e r  e Grenze des von 
SwiNifE vermuteten Neutrongeh. etwas aussagen zu konnen, sollen verfeinerte Verss. 
m it in dickwandigen MetallgefaBen aufbewahrten He-Proben gemacht werden; bei 
den geschildertcn Verss. ist ein Entweichen des Neutrons dureh Glaswande u. dureh 
den Fl.-AbschluB denkbar. (Z. Physik 80. 1—3. 6/1. 1933. Berlin-Charlottenburg, 
Physikal.-Techn. Reichsanstalt.) S k a lik s .

B. Venkatesachar und T. S. Subbaraya, KemstruMur. Dureh dio Annahme von 
H e is e h b e r g  iiber die S tabilitat eines Systems von zwei Protonen u. zwei Neutronen 
wird man zu dem SchluB gefiihrt, daB Paare von Protonen u. Neutronen im Kern sich 
eo oft wie móglich zu a-Teilchen voreinigen. Die Anzahl der a-Teilchen ist der ganz- 
zahlige Teil von Z/2, wo Z  die Kernladungszahl bedeutet. Die Anzahl der Neutronen 
ist N  — 2 Z  oder N  — 2 Z  +  1, wobei Z  entweder gerade oder ungerade ist u. N  das 
At.-Gew. bedeutet. Die Betrachtungen iiber dio S tatistik  des AT-Kerns lassen erkennen, 
daB jedes Neutron einen Spin von 1/ 2 h/2 n  hat. Die a-Teilchen haben keinen Spin u. 
der Beitrag der Neutronen zu dem Kernspin is t die Resultante ihres Spins u. ihrer 
Bahnmomente, wahrend das resultierende Moment des Kerns gleich is t dem der Neu
tronen zusammen m it dem des event. Yorhandenen Protons. Das resultierende Moment 
der Neutronen kann genau bereehnet -werden aus dem sich ergebenden W ert fiir den 
Pall auBerer Elektronen. In  den Tabellen, die der Arbeit der Vff. beigegeben sind, 
wird gezeigt, daB in der Mehrzahl der Falle der beobachtete Spin dem 7'-W ert des tiefsten 
Terms entspricht. Im  Falle von V, Mn, Cu, Ga, Cd, Sb, I, Cs, Ba 137, La, P r u. Pb 
entspricht der beobachtete i-W ert (Kernspin) nicht dem /-W ert des theoret. tiefsten 
Terms, sondern einem anderen tiefen Term. W eitere Kenntnis iiber die S truktur der 
Kerne kann aus den bekannten At.-Geww. der leichtesten, schwersten u. haufigsten 
Isotopen der Elemente erlialten werden. In  einer weiteren Tabelle wird gezeigt, daB 
das haufigste Isotop in der Mehrzahl der Falle jenes m it einer geschlossenen bzw. ab- 
gestuften Neutronenschale ist. W ird die relative Hiiufigkeit von Ca bis Ni vergliclien, 
so wird gefunden, da(3 die Elemente, die die Elektronenkonfigurationen d-s-, d* s2, 
d e s3 besitzen, fast gleich liaufig sind m it Ausnahme des auBergewohnlich groBen Vork. 
von Fe. Ebenso sind die Neutronenkonfigurationen d2 s2, d'1 s1 u. de i 2 gleich oft die 
Reprasentanten der haufigsten Isotopen. Im  Falle der leichten Elemente bis zu 0 16 
ist die Konfigurątion von einem Proton u. einem Neutron stabiler ais jene von zwei 
Neutronen, die eine abgeschlossene .s-Schale bilden. Im  Falle von Be kann das eine 
Neutron nicht sehr stabil sein. Daraus geht hervor, daB die Neutronen dureli Be- 
schieBung von Be m it a-Teilchen zuerst nachgewiesen werden konnten. (Current Sci. 1. 
120—24. Nov. 1932.) G. SCHMIDT.

Alicja Dorabialska, Mikroanalytische Siudien im  Oebiet der radioakliven.Sloffe. 
Zusammenfassender Vortrag iiber eigene Arbeiten. (Vgl. C. 1933. I. 1737 u. friiher.) 
(Chem. Listy V6du Prumysl 26. 263—67. 1932.) Ma u t n e r .

Thomas H. Johnson, Hóhenstrahlungstheorie und Experiment. (Vgl. C. 1932. II. 
3361. 3198.) Einleitend zur Arbeit des Vfs. wird die Entdeckung der Hóhenstrahlung, 
sowie die von verschiedenen Autoren entwickelten MeBmethoden wiedergegeben. Um 
m it dem GEIGER-MULLER-Zahler zwischen radioakt. Strahlen u. Hóhenstrahlen zu 
unterscheiden, wird die Dreifach-Koinzidenzmethode angewendet. In  einer Kurve 
werden die Ergebnisse der Verss. des Vfs. uber die Veranderung der Anzahl der Hóhen- 
stralilen m it der Vertikalen wiedergegeben. Die Verteilung der Hóhenstrahlung um 
die Vertikale ist fiir die Messungen in verschiedenen Hohen eine andere. Fiir die beiden 
untersuchten Hohen ist das Verhaltnis der totalen Anzahl der Strahlen 1,5, wogegen 
in einer ungeschutzten Ionisationskammer das Verhaltnis der Strome 2,0 betriigt. 
W eiter werden Verss. iiber photograph. Aufnahmen von Hóhenstrahlbalmen in einer 
autom at. WlLSON-ICammer mitgetcilt. Der App. arbeitet autom at, in der Weise, 
daB, sobald eine gleichzeitige Entladung von zwei Ziihlern stattfindet, die Beleuchtung 
der Kammer sofort ausgelóst wurde. In bezug auf das Auftreten von Strahlengruppen 
zeigen einige der photograph. Aufnahmen, daB zwei Strahlen einen gemeinsamen 
Ursprung in den Metallwanden der Kamm er haben. Bei den Ionisationsmessungen, 
sowie bei den Zahlermessungen ist festgestellt worden, daB sekundare Strahlen yon der 
Hóhenstrahlung ausgelóst werden. Verss. m it verschiedenen Dicken des absorbierenden 
Materials zeigten an, daB der Unterscbied des gemessenen Stromes nur eine Wrkg. 
jenes Materials auf die Ionisation ist. Die Ergebnisse der Analyse dieser t)bergangs-
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kurven konnen wie folgt zusammengefaBt werden. I. Die Durchdringungsfahigkeit 
eines sekundaren Hohenstrahls hangt von dem ICerntyp ab, in welchem er erzeugt 
worden ist. I I . Die Absorption der sekundiiren Strahlen ist wieder eine Eig. der Materie.
I I I .  Die primarcn Strahlen werden schneller in Elementen m it niedrigem At.-Gew. 
absorbiert. IV. Die sekundaren Strahlen werden am hiiufigsten in Elementen yon 
hohem At.-Gew. erzeugt. Die Arbeit des Vfs. schlieBt m it Annahmen iiber die Er- 
zeugung von Sekundarstrahlen. (J. Franklin Inst. 214. 665— 89. Dez. 1932. Phila- 
delphia, Pa., Franklin Inst.) G. SCHMIDT.

James W. Broxon, Die Ionisation der Hóhenstrahlung ais eine Funktion des 
Druckes, der Temperatur und der GrdfScnverhdłtnisse der Ionisationslcammer. (Vgl. C. 1932.
I. 487.) Durch die Verss. des Vfs. soli die Giiltigkeit der Annahme iiber die Abhangigkeit 
vom Druck der Hóhenstrahlungsionisation in Gasen bei hohen Drucken ais Funktion 
von Straklungen, die allein yon den W anden der Ionisationskammer em ittiert werden, 
gepriift werden. Diese Annahme fiihrt zu dem SchluB, daB die Ionisation in dem Zentral- 
gebiet einer kugelfórmigen Kammer betrachtlieh sich yon dem mittleren W erte unter- 
scheiden wurde. Es wird erwartet, daB bei geringeren Drucken die Ionisation gróBer 
im M ittelpunkt ist, wahrend bei hohen Drueken sie geringer sein sollte. Die experi- 
mentelle Anordnung, die im einzelnen genau besohrieben wird, bestand aus einer 
Kam m er m it zwei diinnen W anden. Aus den Ergebnissen geht heryor, daB die Ioni- 
sation in  der mittleren Kugel gróBer ist ais der M ittelwert in dem groBen GefaB bei 
geringeren Drucken u. ein wenig kleiner bei den hóehsten Drucken. Die Wrkgg. der 
Hóhenstrahlung u. y-Strahlen werden in der Weise yerglichen, daB etwa 2,8 mg R aS04 
in ein GefaB auBerhalb des groBen MeBgefaBes angebracht wurden. Mit dieser An
ordnung ist die Ionisation der y-Stralilung bei hohen Drucken 5-mal so groB wie die 
der Hóhenstrahlung. Die Ionisation in einer zentr. angeordneten kleinen Kugel in 
einem bedeutend groBeren MeBgefaB wich nicht betrachtlieh von der m ittleren Ioni- 
sation in dem groBen GefaB bis zu Drucken von 175 a t  ab. Bei hóheren Drucken yer- 
anderte sich die Ionisation der y-Strahlung u. der Hóhenstrahlung m it dem Druck 
in gleicher Weise. F iir den Tem peratureffekt der Ionisation wird ein Anstieg von 0,19°/o 
pro 0 bei einem m ittleren Druck yon 23,3 a t gefunden, u. ein Anstieg yon 0,27% pro 0 
bei 162 at. Die durch die Hóhenstrahlung heryorgerufene Ionisation bei 205 a t in 
geschutzten GefiiBen stimmte innerhalb 1%  m it der oberen Grenze iiberein, die bereits 
in derselben Kamm er m it gleicher Abschirmung bei Drucken zwischen 130 u. 170 a t 
beobachtet wurde. AuBerdem werden tlbergangseffekte, die in Verb. m it den Druck- 
u. Tem peraturanderungen stehen, beobachtet. (Physic. Rey. [2] 42. 321—35. 1/11.
1932. Colorado, Univ.) Gi Sc h m id t .

R. D. Bennett, J. L. Dunham, E. H. Bramhall und P. K. Allen, Intensitat der 
Ionisation der Hóhenstrahlung im  Westen von Nordamerika. Mit einer yon C om pton 
(C. 1932. I I .  1750. 3198) angegebenen A pparatur werden Ionisationsmessungen der 
durchdringenden Hóhenstrahlung in Alaska, Californien u. Colorado ausgefuhrt. Im  
Gegensatz zu friiheren Messungen wird der EinfluB der Luftfeuchtigkeit auf die Er- 
gebnisse genau beriicksichtigt. In  der Zusammenstellung der Ergebnisse wird dio Zeit, 
der Ort, die Hóhe, der m ittlere Barom eterstand u. die Dauer der Beobachtungen an 
jedem Orte angefiihrt. Eine Beobachtung umfaBte eine Ra-Vergleichsmessung, eine 
Erdstrahlungsmessung u. eine Hóhenstrahlungsmessung. Die Messungen wurden in 129 
bis 3900 m Hóhe ausgefuhrt. Die kurzeste MeBreihe dauerte 54 Stdn., die langste 
240 Stdn. Die erhaltenen Intensitatskuryen in Abhangigkeit vom Barometerdruck 
werden m it denen yon M il l ik a n ,  C am eron , C om pton yerglichen. Werden die Kuryen 
auf gleiche Hohen bezogen, so zeigen die Ergebnisse keine nennenswerte Veriinderung 
der durch die Hóhenstrahlung herrorgerufenen Ionisation. (Physic. Rev. [2] 42. 446 
bis 447. 1/11. 1932. H arvard u. Yale Uniy. Mass. Inst. of Tech.) G. SCHMIDT.

Heinrich Th. Graziadei, Studie iiber die Methodik der Ionenzahlung. Vf. iiber- 
priift die von Sw a n n  (Terr. Magn. 19 [1914]. 171) angegebene Methode der Ionen- 
zahlung u. weist auf Fehlermóglichkeiten hin. Die von Sh eppa k d  (C. 1932. I. 1647) 
beobachteten period. Schwankungen des Ionengeh. der L uft konnte Vf. nicht finden. 
(Physik. Z. 34. 82—88. 15/1. 1933. Innsbruok, Univ., Inst. f. Strahlenforsch.) L. E n g e l .

R. Glocker, Oitterbindungskrdfte und Rdntgenspektmm. Eine im C. 1932. II. 1880 
referierten Aufsatz sehr kurz behandelte Frage wird ausfuhrlicher diskutiert. (Natur- 
wiss. 21. 27. 13/1. 1933. S tuttgart.) Sk a l ik s .

W. H. Taylor, Die Krystallstruklur von Sillimanit und vericandten Stoffen. Aus 
den Strukturen lassen sich die Unterschiede u. die Gemeinsamkeiten der Eigg. yon
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Gyanit, Sillimanil u. Andalusit erklaren. Die strukturcllon Beziehungen zwischen 
Sillimanit u. M ullit sind durch die bisherigen Unterss. verschiedener Autoren nocli nicht 
restlos aufgeklart. Vf. nimmt an, daB die M ullitstruktur aus der Sillim anitstruktur 
durch Ersatz einer SiO.,-Gruppe durch AlO,, entsteht. Aus Al8Si4O20 wird also A l0Si3O20, 
u. zum Ausgleich der Valenzen muB 1 von 40 Sauerstoffatomen das Gittor yerlassen, 
ohne im iibrigen den Gitterverband zu stóren. Die Zus. des Mullits ist dann Al0Si3Oi„,s, 
iibereinstiinmend m it chem. Analyse, D. u. Róntgendaten. (Trans, ceram. Soc. 32. 
7—13. Jan . 1933.) Sk a l ik s .

A. Ferrari und R . Curti, Habilus und Krystallslruldur von saurem Kaliumtartrat. 
Dic Krys talie von K -B itartrat, die durch langaames Eintropfenlassen yon Essigsiiure 
in Seignettesalzlsg. erhalten werden, besitzen einon bis heute an diesem Salz nicht 
beobachteten Habitus, der naher beschriebcn wird. Verwendet m an s ta tt der Essig- 
saure Phosphorsaure, so erhalt man schlecht ausgebildete u. verzwillingte Krys talie. — 
Aus L a u e -  u . Drelikrystallaufnahmen wird ein rhomb. Elementarkórper abgeleitet, 
dessen Kanton a — 7,614, b — 10,70 u. c =  7,80 A sind. E r enthiilt 4 Moll. C4H.,06KH.
Die K ette der C-Atome des Mol. liegt wahrscheinlick langs der 6-Achse. — Es wird
darauf hingewiesen, daB der monokline Elementarkórper der Maleinsaure fast dieselben 
Abmessungen besitzt. (Z. Kristallogr., KristaUgcomctr., Kristallphysik, Krietallchem. 
[Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Pctrogr.] 84. 8— 13. Dcz. 1932. Mailand, Inst. 
f. allgem. u. physikal. Chemie d. Univ.) S k a l i k s .

A. Krebs, Ober die Absto/3ungsexponenlen der Alkalihydride. Von R e js  u . von 
B r u c k  ist schon fruher gezeigt worden, daB nach der BORNSchen Theorie sowohl bei 
dem im Krystall gebundenen Mol., ais auch bei dem freien Mol. AbstoBungskonstantc 
u. AbstoBungsesponent gleich sein mussen. — Vf. berechnet m it Hilfe bandenspektro- 
skop. erm ittelter Daten (N ak am u ra  u . H o r i)  die AbstoBungsexponenten fiir die 
freien Gasmoll. L iii:  3,9; N a l i : 4,8. Diese W erte stimmen nahezu (Deformations- 
einfliisse wurden nicht beriicksichtigt) m it den von K.ASARNOWSKY (C. 1930. I. 3400) 
fiir den Krystall berechneten (4,1 u. 4,93) uberein. (Z. Physik 80. 134—36. 6/1. 1933. 
Heidelberg.) S k a lik s .

S. Bhagavantam, Beiceis fiir  ein spinnendes Photon. I. Inlensitatsbeziehungen im  
lłamanspeklrum von Wasserstoff. Vf. untersucht die In tensitat u. Polarisation der 
Linien im RAMAN-Spektrum  von H 2. Die experimentełle Anordnung wird im einzelnen 
beschrieben. Die Gasdrucke in der Anordnung betrugen bis 50 at. Die beobachteten 
llAMAN-Freąuenzen lassen sich in drei getrennte Gruppen einteilcn. I. 6 Linien, die 
von Veranderungen der Rotationsenergie des Molekiils herriihren; II. 3 Linien, die 
Veranderungen der Schwingungsenergien des Molekiils entstam m en u. III . 1 Linie, 
die ihren Ursprung vom gleichzeitigen Wechsel der Rotations- u. Schwingungsenergic 
des Molekiils hat. In  einer Tabelle werden die relativen Intensitaten der Rotations- 
linien aufgezeigt. AuBerdem werden die relativen Intensitaten der Feinstruktur- 
komponenten angegeben. Es wird gefunden, daB die Schwingungslinien sta rk  polari- 
siert sind, wogegen die Schwingungs-Rotationslinien nur schlecht polarisiert sind. Bei
der totalen Streuung wird die Schwingungslinie n \  0 ----y  1, K :  1 ---->-1 m it der
Sehwingungs-Rotationslinie n : 0 — y  1, K : 1— y  3 verglichen. Auch fiir die hori- 
zontale Komponento wird eine gróBere In tensitat der Schwingungslinie im Vergleich 
zur Sehwingungs-Rotationslinie gefunden. Bei den Verss. uber die Polarisation der 
RAMAN-Linien in H 2 wird das gestreute Strahlenbiindel durch ein geeignet orientiertes 
Nicol geleitet, bevor es in den Spektrographen tr itt .  Dic horizontalen u. die vertikalen 
Komponenten werden getrennt auf derselben photograph. P latte  aufgenommen. Durcli 
Prufung der Aufnahmen kónnen dic Grenzen der Depolarisation einer besonderen Linie 
festgestellt werden. Auf diese Weise ist die Depolarisation zweier Rotationslinien u. 
der Hauptsehwingungslinie bestim m t worden. Die Depolarisation der einzelnen Ro
tationslinien ist in guter tlbereinstiramung mit neueren theoret. Betrachtungen (Man  NE- 
BACK). AnschlieBend werden die Fehlerąuellen u. die notwendigen Korrekturen be- 
sproehen. Fiir die Unters. der RAYLEIGH-Streuung durch H 2 wird eine besondere 
A pparatur hergestellt, die Messungen bis zu 75 a t gestattet. Das Verhaltnis der In ten
sitaten der horizontalen Komponenten der RAYLEIGH-Streuung u. die Rotationslinie, 
die dem tlbergang 1 — y  3 entspricht, sind bestimm t worden. Auch bei dieser A pparatur 
ist der EinfluB der Fehlerąuellen auf die Ergebnisse festgestellt worden. In  einer Tafcl 
werden die Ergebnisse der Messungen der Depolarisation von C02 u. H 2 bei yerschiedenen 
Drucken, die visuell durch die CORNU-Methode unter Benutzung von Sonnenlicht 
erhalten wurden, angefuhrt. In  der Diskussion der Ergebnisse wird auf die relativen
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Intensitaten der Rotationslinien, der Feinstrukturkoniponenten der Schwingungslinic 
eingegangen. Die ąuantenmeehan. Theorie des spinnenden Quants wird vom Vf. modi- 
fiziert u. in "Obereinstimmung m it den Verss. gefunden. Der Arboit des Vfs. ist eine 
Tafel beigegeben, die die gestreuten Wellenlangen, die angenaherten relativen Intensi
taten  fiir die liorizontalcn Komponenten, die erregenden Linien, sowie die (Juanten- 
iibergiinge enthiilt. (Indian J .  Physies Proc. Indian Ass. Cultivat. Sci. 7. 107—38. 1932. 
Calcutta.) G. S ch m idt .

M. Bora, Zur Deulung der vUraviolelten Absorptionsbanden der Alkalfhalogenide. 
Im  AnschluB an dio Unterss. von H ilsch  u . P ohl (vgl. z. B. C. 1930. II . 3511) wird 
versucht, durch eine einfache theoret. Abschatzung der primaren Absorptionsfreąuenzcn 
der Alkalihalogenide eine Aussage iiber die raumliche Verteilung der Farbzentren zu 
machen u. sie m it don Stórstellen (inneren Oberflachen) im Gitter in Zusammenhang 
zu bringen. Die Annahme, daB die primaren Absorptionsfreąuenzen auf dio Neutrali- 
sation zweier im Innern des ungestórtcn Gitters gelegener Nachbarionen beruht, fuhrt 
auf einen quantitativen Widerspruch m it gesicherten Resultaten der Theorie; dieser 
wird aber behoben, wenn man annimmt, daB die Neutralisation ein Ionenpaar an einer 
inneren Oberflache betrifft. (Z. Physik 79. 62— 68. 4/11.1932. Gottingen.) L e sz y n sk i.

Arun. K. Datta, t)ber eine guantitative Untersuchung der A bsorplionsspektren von 
Bromwasserstoff und Jodwasserstoff. Vf. bestimmt erneut die Absorptionsspektren von 
H B r  u. TU  bei yerschiedenen Gasdrueken. Die langwellige Grenze wird durch Extra- 
polation der a-A-Kurven (a =  Extinktionslcoeff., A =  Wellenlange) nach a =  0 ge- 
wonnen. Sie liegt fiir H Br bei 3260 A u. fiir H J  bei 4040 A, u. dio entsprcchenden 
Energien sind 87-7 bzw. 70-8 kcal. Da diese beiden W erte sehr gut m it den Energien 
ubereinstimmen, die zur Zerlegung der Moll. in 2 n. Atome notig sind, zieht Vf. den 
SchluB, daB die Halogenwasserstoffc ebensogut Ionenverbb. sind wie die Alkalihaloge
nide. (Z. Physik 77. 404—11. 2/8. 1932. Allahabad, Indien.) L. E n g e l .

E. Fermi, t)ber die Rotationsschwingungśbanden des Ammoniaks. (Atti R . Accad. 
naz. Lincei, Rend. [6] 16. 179—85. 1932. — C. 1 9 3 3 .1. 1244.) R. K. Mu l l e r .

J. Weiler, Grundsclmingungen der Gruppe SiOĄ in Quarzkrystallen. Der Vergleich 
der Eigg. von Quarzkrystallen m it denen von C02 fuhrte W. B ra g g  dazu, den Quarz- 
krystall ais ein einziges Mol. zu betrachten. Eine analoge Konst. haben die polymeren 
homologen Reihen von Kieselsaureestern, dereń RAMAN-Spektren kurzlich vom Vf. 
untersucht wurden (vgl. C. 1932. II. 3839). In  dieson Verbb. sind 4 charakterist. 
Freąuenzen der Gruppe S i04 zuzuordnen. Zwei dieser Freąuenzen sind unabhiingig 
vom Polymerisationsgrad, wiihrend die beiden anderen m it zunehmender Polymeri- 
sation nach kleineren Freąuenzen wandern. — Diese Resultate erlauben nun eine 
Fixierung der Grundschwingungen der Si04-Gruppe in Quarz: i \  =  502, v2 =  800, 
v3 =  1062—1086, vĄ =  1170—1208 cm-1 . Mit Hilfe dieser 4 Freąuenzen laBt sich das 
ganze Ultrarotspektrum  von Quarz unterhalb 10 /< ais ein System von Kombinations- 
banden darstellen. (Naturę, London 130. 893. 10/12. 1932. Freiburg i. Br., Physikal. 
Inst. d. Univ.) . SKALIKS.

R. Samuel und Advi Rao R. Despande, Absorptionsspeklren komplezer Salze der 
MelaUe Cr, M n, Ru, Rh, Pd, Re, Os, I r  und Pt. (Beitrdge zur Theorie der koordinativen 
Bindung. II.)  (I. vgl. C. 1931. II. 1972.) Vff. messen die Absorptionsspektren wss. 
Lsgg. folgender Salze: Z 4[Cr(OiV)6], K 3[Cr(CN)el  K 3[Mn(CN)e], X 4[ifn(OjV)6],
luJPdCl,}, K 2[PdClal  K a[Os(CN)6], K 3[Ir(CN)B), H2[PtCl6]. K t [Ru(CN)6], K 3[Rh- 
(GAT)6], Na^RhCl^] u. K„[ReCla]. Die Absorptionsbande, die bei Na3[RhCIc] bei 
ca. 503 m« u. bei K 2[RoC10] u. K 2[PdCl„] bei ca. 500 m/t auftritt, ordnen Vff. dem 
koordinativ gebundenen Cl zu. Die komplizierte Absorptionskurve des K 2[PdCl6] wird 
annahernd durch additive Zus. der K urven von Na3[RhCl6], K 3[Rh(CN)6] u. K 2[Pd(CN)4] 
erhalten. Folgende 3 Banden scheinen fiir dio Cyanide charakterist. zu sein: 1. bei 310 
bis 320 m// (einmal bis 336 m/t verschoben), 2. bei 280 m/t (zweimal nach 307 bzw. 302 m/t 
yerschoben) u. 3. bei 260 m/t. Lsgg. von K 2[PdCli ] gehorchen dem B e e r  s c h e n 
G e s e t z  n i c h t ,  es wird niimlich die Absorptionskurve m it steigender Konz. ebenso 
wie durch KCl-Zusatz nach R ot verschoben. Auch bei K 2[PdCl6]-Lsgg. traten  Un- 
regelmaBigkeiten beim Dbergang von der Konz. Viooo-n. zu Vioooo-n - auf. (Z. Physik 80. 
395—401. 31/1. 1933. Aligarh, Br.-Indien, Muslim-Uniy., Dep. of Phys.) L. E n g e l .

Franz Leuthardt, Beobaehlungen iiber die Lichlabsorplion aliphatischer Carbon- 
sauren und Aminosauren bei Gegenwart von Neułralsalzen. (Unter M itarbeit von Mari
annę Pfister.) Vf. hatte  beobachtet, daB die Lichtabsorption von Glykokoll durch 
MgCl2 yerandert wird (vgl. C. 1932. II. 2137). Es wird nun die Beeinflussung der
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ultravioletten Grcnzabsorption von Essigsaure, Chloressigsaure, Trichloressigsaure u. 
Buttersaure dureh MgCl2, in einigen Fal len auch dureh CaCl2 u. NaCl untersucht. 
CaCl? u. MgCl2 erhalten sich gleieh, NaCl ist ohne EinfluB. Die Absorption der freien 
(undissoziierten) Essigsaure wird dureh die Salze auch in hoher Konz. nicht beein- 
fluBt; die anderen Sauren kónnen in undissoziiertem Zustand nicht untersucht werden, 
da sie ausgesalzen werden. Die Absorption der dissoziierten Sauren (Alkalisalze) wird 
dureh dio Neutralsalze nach kilrzeren Wollen yerschoben; bei Trichloressigsaure, bei 
der der Unterschied zwischen der Absorption der freien u. der dissoziierten Saure ge- 
ring ist, ist die Neutralsalzyerschiebung geringer ais bei den anderen Sauren. Vf. nimm t 
an, dafl sich in der Lsg. der Salze Ionenaggregate ais Vorstufe der Koordinationsyerbb. 
ausbilden, die sich bei hóherer Konz. in krystallisierter Form ausscheiden (vgl. P f e if f e r , 
Organ. Mol.-Verbb. 2. Aufl. 116). (Helv. chim. Acta 16. 228—32. 1933. Basel, Univ. 
Physiolog.-ehem. Anstalt.) L o ren z .

K. W. F. Kohlrausch, A. Pongratz und R. Seka, Ramaneffekt und Kon- 
stitulionsprobleme. I II . Mitt. Carbonsaureanhydride. (II. ygl. C. 1931. I. 1723.) Es 
werden die Ramanspektren der Sdureanhydride der Essigsaure, Propion-, n-Bulter-, 
Isobutter-, Isovalerian-, n-Capronsaure, Benzoesaure, Bernstein-, Methylbernstein- 
sdure, Maleinsaure u. Phthalsdure aufgenommen. Im  Gebiet der C—O-Bindung zeigen 
alle Anhydride mindestens zwei Freąuenzen, die gegeniiber den in Sauren yorkommenden 
W erten stark  erhóht sind. Die Erhóhung der Freąuenz wird auf den EinfluB des be- 
nachbarten O-Atoms zuruckgefuhrt, wahrend fiir die Verdoppelung, nach eingehender 
Diskussion, eine dureh dio Asymmetrie des Briickensauerstoffes bedingte Verschieden- 
heit in der konstitutiven Beeinflussung der beiden CO-Gruppen ais wahrscheinlichstc 
Ursache angenommen wird. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66 . 1— 12. 4/1. 1933.) D a d ie u .

Cr. Dupont, P. Daure und J. Levy, Ramaneffekt in  Terpenverbindungen. t)ber 
einige monocyclische Terpene. Inhaltlich ident. m it der C. 1933. I . 18 ref. Arbeit. 
(Buli. Inst. Pin [2] 1932. 258—61. 283—85. 15/11.) D a d ie u .

W. Hartwig und A. Johnsen, Vber Olanz und Lichtbrechung durchsichtiger Stoffe. 
Von den bei Mineralien iiblichen Ausdriicken: Glasglanz, Diamantglanz, Metallglanz, 
Perlmutterglanz, Seidenglanz, Fettglanz bezeichnen die 3 ersten wachsende Reflex- 
intensitat ebener Flachen. „Perlm utterglanz" u. „Seidenglanz" bedeuten Reflexion 
nebst Interferenz (dureh Inhomogenitaten). Das W ort Fettglanz wird anscheinond 
nur auf die Reflexion unebener Flachen angewendet. Die 3 erstgenannten qualitativen 
Bezeichnungen kónnen dureh quantitative Angaben ersetzt werden, wenn man die 
Reflexintensitaten photom etriert oder nach der Formel von F r e s n e l  (1823) be- 
reehnet. — Die vorliegende Arbeit besehaftigt sich lediglich m it F r e s n e l s  Formel; 
die Gleichung wird daraufhin untersucht, ob bei’ beliebigem Einfallswinkel i m it 
wachsendem Brechungsindex n  der Glanz G stetig wachst, oder aber extreme W erte 
durehlauft. Die Resultate sind in Tabellen u. Kurven wiedergegeben. (Z. Kristallogr., 
ICristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., 
Petrogr.] 84. 14— 19. Dez. 1932. Berlin, Mineralog.-petrograph. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

G. Bruhat und P. Chatelain, Versuche zur pholoelektrischen Polarimetrie. 
Messungen der Rotationsdispersion einiger Zucker. Ausfiihrliche Beschreibung des 
photoelektr. Polarimeters (vgl. C. 1932. II . 3123); die Genauigkeit der Messungen 
betragt im Blau u. nahen U.V. einige Minuten, Drehungen von 45° kónnen auf 1/io0 
genau gemessen werden. — Die Ergebnisse bei Sacchaioselsgg. fur die Hg-Linien zwi- 
sehen 5461 u. 3021 A kónnen dureh die Formel von L owry [a] =  21,648/(/2 — 0,0213) 
wiedergegeben werden. Weiter werden untersucht wss. Lsgg. von Glucose, Lavulose 
u. Invertzucker bei 589, 436, 406 u. 366 m/(. Saccharose (Messungen von L o w ry) 
u. Lavulose zeigen nahezu die gleicho Dispersion, wahrend bei Glueose die Dispersion 
gróBer, bei Inyertzucker kleiner ist. Die Dispersionsrotation von Glucose u. Layulose 
laBt sich dureh die einfachen Dispersionsformeln [a] =  Aj(}.2 — 0,0254) bzw. [a] =  
A '/(A2 — 0,0210) wiedergeben, die von Inyertzucker dureh eine nach der Mischungs- 
regel aus den beiden yorstehenden Formeln bereehnete Dispersionsformel. SchlieBlich 
wird die M utarotation von Glucose bei 406 u. 366 m/t bestimm t; es ergibt sich, daB 
a- u. /9-Glucose die gleiche Rotationsdispersion aufweisen. (J . Physiąue Radium [7] 3. 
501—11. Noy. 1932. Ecole normale supśrieure, Labor. de Physiąue.) Lo renz .

B. Kisilbasch, V. Kondratjew und A. Leipunsky, Die Ausloschung der Alom- 
fluorescenz. Bei der Ausloschung der Atomfluorescenz kann die Anregungsenergie 
eines Atoms (A) auf ein stoBendes Mol. BC  im StoB zweiter A rt in yerschiedener 
Weise iibertragen werden:
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1. A ' +  BC  — >- A + B  +  C (oder A +  B ' +  G) 4. A ' +  BC  — >- A  +  B G *
2. A ' +  BG  — y  A B  +  C (odor A B  +  G') 5. A ' +  BG  — y  A  +  B C '
3. A ’ +  BC  — ->- A "  +  BG* (oder BC) 6. A ' +  B C  — >• A  +  BC.

(A ' bedeutet ein angoregtes Atom Hg oder Na, bei dem die Auslósckung der
Fluorescenz genauer untersucht ist; BC  das ausloschende Atom oder Mol.; ein Pfeil 
bedeutet kinet. Energie, ein Stern Sohwingungs- oder Rotationsenergie.) Der P ro
zeB 1 is t bei Entladungen in H 2-Ne- u. 0 2-Ar-Gemischen beobachtet worden (vgl. 
B e u t l e r  u . E is e n s c h im h e l,  C. 1 9 3 2 .1. 780). Das A uftreten von H-Atomen in H„ 
im  Gemisch m it angeregtem Hg ist wahrscheinlich durch einen Vorgang 2 zu erklaren, 
genau so wie bei Cd: Cd' (3P j) +  H , =  CdH +  H  bzw. H g' (3P j) +  H 2 =  HgH  +  H. 
Das Auslosehen der Fluorescenz des Hg (A =  2537 A) durch viele Gase geschieht nach 
dem Vorgang 3: H g' (3P 1) +  M  =  H g" (3P 0) +  M*, wahrend das Auslosehen der 
Na-Fluorescenz durch die meisten zweiatomigen oder mehratomigen Gase nach 
Vorgang 4 zu erklaren ist. Der Vorgang 5 laBt sich durch eine Reihe von Fallen belegen: 
sensibilisierte Fluorescenz, Anregung durch aktiyen Stickstoff, Entladung bei Ggw. 
von Edelgasen. Der Vorgang 6, bei dem die Anregungsenergie in  kinet. Energie iiber- 
geht, laBt sich in reiner Form bei der Fluorescenzausloschung durch einatomige Gase 
beobachten: Ausloschung der Na-Fluoreseenz durch He, Ar u. atomares Jod, Aus- 
lóschung der Hg-Fluorescenz durch Ar. Mit Ausnalime von J  erfolgt in allen diesen 
Fallen die Ausloschung m it recht geringer Ausbeute. Der groBe W irkungsquerschnitt 
bei der Ausloschung der Na-Fluorescenz durch J  ist wahrscheinlich auf den ProzeB: 
N a' (*P) +  J  (*P*/,) — >- Na (*S) +  J '  (2Py,) (vgl. K o n d r a t je w ,  C. 1932. H . 3663) 
u. auf das hohe At.-Gew. des J  (vgl. unten) zuruckzufiihren. Bei der Ausloschung 
der Hg-Fluorescenz durch Ar fuhren von 3000 StóBen angeregter Hg-Atome m it Ar- 
Atomen nur 6 zum ProzeB 3P 1 — y  3S 0 u. nur einer zum ProzeB 3P j — y  3P 0 (vgl. 
O ld e n b e rg ,  C. 1928. II. 1184). Der von J a b lo n s k y  (C. 1931.II . 2279) yorgfeschlagene 
Mechanismus der Ubertragung der Anregungsenergie eines Atoms auf ein anderes 
wird so erweitert, daB die Fluorescenzausloschung erklart werden kann. Es wird an- 
genommen, daB die Kurve der potentiellen Energie (AbstoBung) von A ' -\- B  flacher 
verlauft ais die Potentialkurve von A  +  B ', so daB sich die beiden K uryen bei einem 
bestimmten Abstand rk der beiden Atome schneiden. Diese Annahme wird dann be- 
rechtigt sein, wenn die Polarisierbarkeit des Systems A '-\-B  gróBer ais die des Systems 
A  +  B ' ist. Der tlbergang des Systems aus dem hóheren Zustand A ' +  B  in den 
niederen Zustand A  +  B ' ist am wahrseheinlichsten bei der Entfernung rk der beiden 
Atome; nach dem t)bergang werden sich die Atome m it einer durch die Hohe der 
Energiekurven im Abstand rk iiber der im Endniveau bedingten Geschwindigkeit 
zerstreuen. Die Verwirklichung eines solehen Vorganges hangt von einer bestimmten 
relatiyen kinet. Energie des Systems vor dem ZusammenstoB ab. Diese Energie spielt 
die gleiche Rolle wie die Aktivierungswarme bei chem. Prozessen. Es is t also ein posi- 
tiver Temp.-Koeff. der Fluorecenzausloschung zu erwarten. Aus den Unterss. von 
O ld e n b e r g  (1. c.) ist zu entnehmen, daB die Anzahl der zum Ubergang 3P i — y  l S 0 
fiihrenden ZusammenstoBe von 6 bei 18° auf 30 bei 750° steigt. Aus diesen W erten 
berechnet sich angenahert die Aktmerungswarm e der Fluorescenz zu 1,3 kcal. — 
Es wird nun die Wahrscheinlichkeit des Uberganges aus der AnfangBkurve der poten
tiellen Energie in die Endkurve berechnet. Es ergibt sich, daB bei einem StoB eines 
leichten Atoms der Masse m1 m it einem schweren Teilchen der Masse m2 die Energie W 
des Atoms gleich der Aktmerungswarm e A  sein muB; bei einem StoB eines schweren 
Atoms m it einem leichten Atom muB die Energie des Atoms groBer ais die Aktiyierungs- 
warmo sein: A  <C W. m2/(m1 -f  m2). — Bei VergroBerung der Relatiygeschwindigkeit 
muB der Wirkungsgrad der ZusammenstoBe zunehmen, ein Maximum erreichen u. 
schlieBlich bei weiterer Steigerung der Geschwindigkeit wieder abnehmen.

Vff. untersuchen nun die Ausloschung der Na-Fluorescenz durch N 2 u. CO. Dio 
angeregten Na-Atome werden nach der Methode yon T e r e n in  (C. 1926. H . 707) durch 
Bestrahlung von Na J  m it Licht von l  >  2430 A (Al- u. Zn-Funken) erzeugt. Durch
den ProzeB N a J  +  h v — y  N a' +  J  erhiilt das Na auBer der Anregungsenergie 
kinet. Energie, die durch W =  (Q— Q0) +  ?n2) bestimmt ist ( ą ,  m 2 At.-
Geww. von Na bzw. J , Q die vom Mol. absorbierte Energie u. Q0 die Summę der Disso- 
ziationsenergio des Mol. u. der Anregungsenergie des Na). Bei N2 wird eine Verzóge- 
rung der Ausloschung m it zunehmender Energie der angeregten Atome beobachtet 
(vgl. auch T e r e n in  u . P r i l e s h a j e w a ,  C. 1931. I I . 1823 u. a.). Bei einer Temp.
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von 200° ist also offcnbar die mittlerc Energio der Warmcbewegung gróBer ais die 
Aktmerungswarme. Weiter wird beobaelitot, daB der Wirkungsąuersclmitfc boi einer 
bestimmten Energie minimal ist u. m it gróBerer Energie wieder waehst. Dies Minimum 
liegt bei einem Q—Q„ von 20 kcal, also nahe der Anregungsenergie des J-Atoms. Neben
dem ProzeB a) N a J  -|- h v  =  N a' -f- J  wird also aucli der ProzeB b) N a J  -\- h v =  N a' 
+  J '  inóglich; es treten also neben den schnellen Na'-Atomen nach a) auch langsame 
Na-Atome nach b) auf, dereń Fluorescenz schnell yerlosoht u. dierasch m it J  reagieren; 
der hohere W irkungsąuerschnitt hinter dem Minimum entsprioht also der Summę der 
schwachen Auslóschung der schnellen u. der starken Auslóschung der langsamen Atome.

Die Auslóschung der D-Fluorescenz des Na durch zweiatomige Moll. (vgl. WlNANS, 
C. 1930. I. 3274) kann nur nach den Vorgangen 4 u. 6 erfolgen; die starkę Ausloschung 
der Fluorescenz durch Moll. muB m it dem Obergang von Anregungsenergie in Schwin- 
gungs- u. Rotationsenergie der auslósehenden Moll. zusammenhangen. Um fest- 
zustellen, ob auch bei Erregung hóherer Schwingungsniyeaus die Aiiregungsenergie 
bevorzugt auf solcho Moll. iibertragen wird, dereń Schwingungsenergie nahe der zu 
iibertragenden Energie liegt, wird die Auslóschung der Na-Fluorescenz durch CO unter- 
sucht. Die Schwingungsenergie des CO bei v" =  8 (46,7 kcal) liegt nahe bei 48 kcal, 
der Anregungsenergie des Na-Atoms. Der W irkungsąuerschnitt fur CO bei Anregung 
m it Zn-Funken ist 1,27-10~15 qcm, kleiner ais H 2 u. N2, dereń Schwingungsenergien 
nicht so nahe bei 48 kcal liegen. Vff. lassen jedoch die Frage der Resonanz bei der 
geringen Zahl von W erten offen. (Physik. Z. Sowjetunion 2. 201—20. 1932. Char
ków, Physikal.-Teehn. Inst.) Lo renz .

H. C. Rentschler, D. E . Henry und K. O. Smith, Phołoelektrische Emission von 
verschiedenen Metallen. Es wird eine Methode zur Herst. von photoelektr. Zellen be- 
schriebcn, die fiir alle Metalle brauchbar ist, die in Drahtform gewonnen werden kónnen. 
Das Verf. ist schon friiher (fur U) angegeben worden (Trans. Am. Inst. Elee. Eng. 49 
[1930]. 576), u. es scheint, daB man Metalloberfliichen erhalt, welche den wahren Photo- 
effekt der betreffenden Metalle liefern. Die spektrale Intensitatsverteilung fiir folgende 
Metalle wird auf Grund der durchgefiihrten Messungcn in Kurven wiedergegeben: 
Ce, Mg, Th, U, Zr, T i, Ta, Zn, Cd, Al, Cu, Ag, W, Ca, Ba. — Die photoelektr. Aus- 
trittsarbeiten fiir W u. Ta stimmen m it den thermion. Austrittsarbeiten uberein. Fiir 
kompaktes Th, U, Zr u. Ca sind die photoelektr. A ustrittsarbeiten gróBer ais die therm 
ion., die an monomolekularen Schichten auf W  bestimmt sind. Das bestiitigt also die 
gewóhnliehe Annahme, daB die Elektronenemission einer solchen dunnen Sehieht gróBer 
ist ais die des festen Metalls. Bei Ce liegt die Abweichung in entgegengesetzter R ichtung: 
wahrscheinlich Folgę von Verunreinigungen. Die Unters. von Ba u. auf Oxydkathoden 
von Radioróhren yerwendeten Stoffen zeigt, daB die Oxydkathoden irgcndeinen Be- 
standteil enthalten, dessen A ustrittsarbeit niedriger ist ais die von reinem Ba. — Eine 
einfache Methode wird kurz angegeben, um Photozellen ohne Verwendung von Quarz 
lierzustellen, die fiir 2500 A u. kurzere Wellenlangen empfindlich sind. Die Herst. von 
(juarzzelieu wird ebenso beschrieben. (Rev. sci. Instrum ents [N. S.] 3. 794—802. Dez.
1932. Bloomfield [N. J.], Westinghouse Lamp Co., Res. Lab.) Sk a i.ik s .

Q. Maj orana, Nochmals uber ein neues 'pliotoelektrisches PMnonien. (Vgl. C. 1932.
II. 3675.) Die in den friiher beschriebenen Verss. beobachtete Widerstandserhóhung 
einiger Metalle bei Belichtung lieBe sich nicht nur elektroopt., sondern event. auch 
therm. erklaren. Dagegen spricht der Untersehied im Verh. von Ag u. Al. Auch die 
Bereehnung der nach beiden Theorien zu erwartenden Effekte ergibt fiir die therm. 
Theorie einen Effekt, der (bei Ag) nur etwa 1/ 10 des beobachteten betragt. E in weiteres 
Argument zugunsten der elektroopt. Erklarung stellt die Tatsache dar, daB in einem 
neuen Vers. Ag in einem QuarzgefaB m it flieBendem u. ruhendem W. denselben Effekt 
bei ultravioletter Belichtung zeigt. (Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 16. 173 bis 
179. 1932.) R. K. Mu l l e r .

E. Tiede und G. Briickmann, Zur Frage der Ezislenz eines Sperrschicht-Photo- 
effekts am Błeisidfid. Die beim Beliehten der Grenzfliiche zwischen Bleisulfid u. einer 
Metallelektrode entstehende EK. wird untersucht. An 0,2 // dieken PbS-Schichten 
auf Nickelunterlage zeigte sich kein Hinterwandsperrschichteffekt. Dagegen wurde 
bei Belichtung von 4 // dicken PbS-Schichten bzw. von Bleiglanzkrystallen in Vorder- 
wandanordnung eine EK . beobachtet. Jedoch fiihren diese Verss. in Ubereinstimmung 
mit W a ib e l  (C. 1932. II . 3676) zu der Ansicht, daB die auftretende EK . iiberwiegend 
thermoelektr. N atur ist. (Z. Physik 80. 302—04. 31/1. 1933. Berlin, Chem. Inst. d. 
Univ.) ' E tzrodt.
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W. Kluge, Uber das Auflreten und die Deutung der sclelcliren lichtelektrischen 
Elektronenemission an zusammen/jesclzten Alkalikathoden. Ausfiihrliehe Wiedergabc der
C. 1933. I. 385 referierten Arbeit m it Apparaturbesehreibung. Fcrner: Zusammen- 
stellung der bekannten Verff. zur Herbcifiihrung eines selektivcn Photoeffektes; Unters. 
der Streubereiclie der aufgefundenen Maxima; Unters. diinner unsiehtbarer Alkali- 
schichten auf einem Silberspiegel, dereń Ergebnisse im Einklang m it Arbeiten von I ves 
(C. 1925. I. 822. 1932. II. 3840) stelien. (Physik. Z. 34. 115—26. 1/2. 1933. Berlin, 
Forsch.-Inst. d. AEG.) E t z r o d t .

Antonio Carrelli, La teoria dei ąuanti. Roma: P. Cremonese 1932. (152 S.) 16°. L. 6.50.

A2. E lek tro ch em ie . Therrnoohem ie.
H. stansfield, Dwiensionen der fundamenlalen Einheiten. Es wird eine von den 

Vorsehlagen von Crajip (C. 1932. II. 3205) bzw. D e n to n  (C. 1933. I. 1589) ab- 
weiehende Vereinfachung des Systems der elektr. u. magnet. Dimensionen vorgesolilagen, 
welche die Einfiihrung der elektr. u. magnet. Konstanten des leeren Raumes, die 
experimentell unbestimmbar sind, yermeidet. (Naturę, London 131. 59—60. 14/1. 1933. 
Southampton.) Sk a l ik s .

Alexander Nikuradse, Elektr izitalsleitung bei holien Feldern in dielektrischen 
Flussigkeiten. Im  AnschluB an einen friiheren Berieht (C. 1933. I. 22) iiber die Leit
fahigkeit der dielektr. Fil. im linearen Bereich u. im Siittigungsgebiet der Strom- 
spannungseharakteristik werden hier dio bisher bei h o h o r  e n Spannungen gewonnenen 
Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. Inhalt: Entstehung der Ladungstriiger durch 
Ionisation, elektrolyt. Beimengungen, Vorgange an den Elektroden; Stromerhohung 
infolge Yon suspendierten u. koli. Verunreinigungen; Stromstarkenabfall m it der Zeit; 
infolgedessen hóhere Leitfahigkeit fiir Wechselspannungen; Freąuenzabhangigkeit in 
folge des Dipolcharakters der FI.-Molekule; Leitungsmeehanismus in empir. u. mathe- 
mat. Behandlung: spontane Ionisation, hauptsaclilich an der Elektrodenoberfliiche, 
Feldemission yon Elektronen, exponentieller Anstieg m it Feldstarke u. Sehiehtdicke 
u. seine Abweiehungen, Ionisierungszahl, Anlagerungskoeff.; Proportionalitiit der Strom- 
stiirke m it der ElektrodenflaehengróBe; Polaritatseffekt bei unsymin. Elektroden- 
anordnung; positiver Temp.-Koeff., der nur auf Veriinderung des Siittigungsstromes 
zuriickzufuhren ist; Druckunabhiingigkeit zwischen 3 u. 760 mm H g; Glimmerschei- 
nungen bei Spitzenelektroden; Schliissc auf die Potentialverteilung aus Messungen 
an Halbleiterfll., Feldverzerrung in unreinen Fil. (Physik. Z. 34. 97— 114. 1/2.
1933.) " E tzro dt .

W. H uhm ann , Uber die Querleitfahigkeit in  fes ten Dielektriken. Vf. untersueht, ob 
dio bekannte Erhóhung der elektr. Leitfahigkeit von Dielektricis in starken elektr. 
Feldern auch quer zum Feld au ftritt. Verss. an LiBr u. NaNOa scheiterten an Spalten 
u. Rissen, Verss. an Gilsonit, Kolophonium u. Rieinusól an eingeschlossenen Luft- 
blaschen. Verss. an Glas bei 100° u. einer maximalen elektr. Feldstarke yon 135 kV/em, 
bei der in der Feldrichtung eine Leitfahigkcitserhohung von 33°/o ein tritt, gaben Kon- 
stanz der Querleitfiihigkeit. Die Zunahme der elektr. Leitfahigkeit von Isolierstoffen 
in hohen elektr. Feldern ist also ein gerichteter Effekt. (Z. Physik 80. 252—57. 23/1.
1933. Berlin, H e in r ic h  HERTZ-Inst. f. Schwingungsforseh.) L. E n g e l .

Yoshio Ishida und Toyotaro Suetsugu, Untersuchung der Dichteverteilung in  
Entladungsróhren mit H ilfe von Rdntgmstrahlen. Vff. haben Rontgenschattenbilder 
von Hg-Entladungsróhren hergestellt. Obwohl zunachst numer. Daten noch nicht 
angegeben werden konnen, ist aus den relativen Sehwiirzungen der Róntgenaufnahmen 
m it einem Blick cin qualitatives Bild der D.-Verteilung des Hg-Dampfes zu gewinnen.
— Der Dunkelraum der Glimmentladung, wo trotz geringer Gasdichte ein ziemlich 
hoher Druck herrscht, ist angefiillt von freien Elektronen, so daB thermodynam. Gleich- 
gewicht yorhanden ist. Die Grenze des Dunkclraumes ist die Flachę des Gleichgewichts 
der freien Elektronen m it dem Hg-Dampf. Die Ansicht der Vff., daB im Dunkelraum 
eine Elektronenatmosphare yorhanden ist, wird durch Verss. m it Magneten bestatigt: 
Die Dunkelraumgrenze yerschiebt sich unter Einw. eines Magneten. — Bei allen unter- 
suchten Entladungsróhren blieben die Rontgenbilder, folglieh auch die D.-Verteilung, 
einige Min. naeh Stromunterbreehung bestehen. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 19. 
185—88. Nov. 1932.) Sk a l ik s .

A. E. Shaw, Die Polarisation von Abfangelektroden bei hohem Vakuum. Durch Ab- 
lenkung eines Elektronenstrahles m it einem elektrostat. u. uberlagerten magnet.
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Feld gelang os, die Oberfliichenladung der P latte genau zu bestimmen, an die die elektr. 
Spannung angelegfc wurde, weil die Oberfliichenladung eine K orrektur der Spannung 
bedingt. Diese Eliichenladungen sind abliiingig vom Plattenm aterial, dem Gasdruck 
u. der Intensitat des Elektronenstrahles, hingegen unabhangig von der elektrostat. 
Eeldstarke. Bei Bronze, 5 • 10-7  mm Hg u. 3-10- 1 2 Amp. Elektronenstrom war das 
Oberflachenpotential 0,263 V u. bei 10“° Amp. u. gleicliem Druek stieg es auf 0,998 V. 
Bei Au, 5-10~7 mm Hg u. 3 -10~ 12 Amp. Elektronenstrom war das Oberflachen- 
potential kleiner ais 0,005 V. (Physie. Rev. [2] 42. 902. 15/12. 1932. Chicago, 
Univ.) L. E n g e l .

A. Keith Brewer und R. R. Miller, Der positire Ionenstrom an der Kalhode in 
(kr Glimmentladung. (Vgl. C. 1932. II. 2283.) Zur weitoren Kenntnis des elektrochem. 
Aquivalenzgesetzes bei der Glimmentladung (vgl. C. 1929. II. 1762) ist eine Messung 
des Stromes positiver Ionen zur Kathode erforderlieh. Die Kathode einer Glimmentla- 
dungsróhre wird zu diesem Zweck durchbohrt u. der dureh die Durchbohrung hindurch- 
tretende Strom mittels Kollektoren gemessen. Bei Drucken iiber 0,5 mm bildet der 
Strom positiver Ionen, unabhangig von der GroBe des Gesamtstromes, nur einen 
kleinen Bruehteil des Gesamtstromes; m it abnehmendem Druek steigt der Anteil 
des positiven Ionenstromes u. macht bei 0,01 mm etwa die Halfte des Gesamtstromes 
aus. Mit abnehmendem Mol.-Gew. des Gases in der Entladungsróhre nim m t der 
Anteil des positiyen Stromes am Gesamtstrom zu. — Die Energie der positiven Ionen, 
die dureh die Kathode treten, entspricht einem betrachtliehen Teil des Kathoden- 
falls. (Physie. Rev. [2] 42. 786—94. 1/1. 1933. Washington D. C., U. S. Bureau of 
Chemistry and Soils.) L orenz .

W. W. Wetzel, Die lonisation von He dureh Elektronenstofi. Vf. wendet die 
BoRNsche StoBtheorie, die die Austauscheffekte vernachlassigt, auf die lonisation 
von He dureh ElektronenstoB an. Die Winkelverteilung u. Energie der gestreuten 
Elektronen wird fiir Primarenergien von 50, 100, 200 u. 500 e-V  berechnet. Die be- 
rechnete Energieverteilung stim m t qualitativ m it den Verss. von Va n  Atta  in He 
u. die Winkelverteilung m it den Yerss. von Tate  u . P alm er  in  Hg iiberein. Am hau
figsten ist die lonisation m it einer Streuung nach vorwarts u. einem Energieyerlust 
von ca. 1 a- V verbunden. Vorlaufige Betraclitungcn zeigen, daB lonisation m it gleich- 
zeitiger Anregung in  He eine erhebliche Wahrscheinlichkeit hat. (Physie. Rev. [2] 
42. 902. 15/12. 1932. Minnesota, Univ.) L. E n g el .

H . D. Sm yth und D. W . M ueller, lonisation dureh Elekłronensło/3 in  Wasser- 
dam pf und Sehwefeldioxyd. Vff. untersuchen die lonisation dureh ElektronenstoB in 
W.-Dampf u. SO. mittels eines Massenspektrographen. In  W .-Dampf werden fiir 
H 20+ zwei Ionisationspotentiale u. zwar 12,7 ±  0,3 u. 16,0 ±  0,6 V gefunden. In  
viel kleinerer Zahl traten  noeh folgende Ionen auf: H+ bei 18,9 V, OH+ bei 18,9 V, 
H30 + gemeinsam m it H 20 +, 0+  bei 18,5 V, R 2+ bei 33,5 V u. 0 2+ (sehr schwach). 
In  SO., traten  SO,+ bei 13,1 ±  0,3 V auf, SO+ bei 16,5 ±  0,5 V u. Ionen der Masse 32 
(S+ oder 0 2+) bei 16,0 ±  0,7 V m it starkem  Intensitatsanstieg bei 22,3 ±  1,0 V. 0+ 
wurde nicht beobachtet. Da offenbar die Yorgange H 20  — > H„ -(- 0+  u. S 0 2 — >-
S h +  0 2 beide nahezu bei der kleinsten theoret. notigen Energie eintreten, konnen 
beim Vorgang der lonisation nicht nur chem. Bindungen gelóst werden, sondern aucli 
neue Bindungen entstehen. (Physie. Rev. [2] 42. 902. 15/12. 1932. Princeton, 
Univ.) L. E n g el .

L. S. Ornstein und A. A. Kruithof, E in  Versuch iiber die Rekombination von 
Wasserstoffalomen an melałlischem und oxydierłem Nickel. Bei Messungen in Fort- 
setzung einer friiheren Arbeit (C. 1931. I I . 2121) zur Best. der Anregungsfunktionen 
des W asserstoffbandenspektrums tr a t  eine starkę Anderung der Entladungsform ein, 
wenn der Earadaykafig im Rohr in einer H 2-Atmosphare ausgegliiht wurde. Die genauere 
Unters. der Erscheinung zeigte, daB dio mittlere freie Wegliinge von Elektronen im 
Entladungsrohr m it Earadaykafig aus blankem Ni betraclitlieh kleiner ist, ais wenn 
der Kafig oberflaclilich oxydiert ist. Der Befund laBt sich so deuten, daB die oberfliich- 
liehe Oxydation die Rekombination der H-Atome an der Ni-Oberfliiche verringert. 
Die gefundene Abhangigkeit des W irkungsquersehnittes von H 2 von der Elektronen- 
geschwindigkeit ist im Einklang m it friiheren Messungen. (Z. Physik 77. 287—89. 
2/8. 1932. Utrecht, Physikal. In st. d. Reichs-Univ.) Sk a lik s .

C. Naegeli und B. Lambert, Notiz zu den Arbeiłen iiber ,,dreiatomigm“ Wasser- 
sloff. (Vgl. C. 1930. II. 1352; 1931. II. 1995.) Vff. erhielten bei Entladungen im 
GETSSLER-Rohr u. im Ozonrohr keine Schwarzung des Pb-Aeetatpapieres, jedoch
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stets boi Koronaentladung. Es war dann immer eine starkę Aufladung der zwischen 
Entladungsróhre u. S liegenden Apparatur zu yerzeichnen, wodurch die Bldg. yon 
H 2S auf eine trivialo u. lange bekannte Ursachc zuriickgefiikrt ist. Gelegentlich wurden 
unter ahnlichen Vers.-Bedingungen auch S-Spiegel erhalten. (Helv. chim. Acta 15. 
1137—39. 1/10. 1932. Oxford, Old Chemistry Departm. u. Ziirieh, Chem. Inst. d. 
Univ.) W o ec k el .

Andrś Egal. Eine neue Art der Verwirklichung der thermoelektrischen Erscheinungen. 
Bei Thermobatterien m it vielen Elementen treten oft Stromunterbrechungen infolge 
des Bruches einer Lótstelle auf. Vf. beschreibt eine Konstruktion, bei der zur Ver- 
meidung dieser Storung jedes Thermoelement m it einem hohen W iderstand iiber- 
briickt ist. Dieso Konstruktion gestattet die techn. Ycrwendung von Thermobatterien 
m it sehr yielen Einzelelementen. (C. R. hebd. Sóances Aead. Sci. 196. 332—34. 30/1.

A. Petrikaln und Konst. Jacoby, U ber die Thermokrafte in  den Systemen Tellur- 
Schwefel und Tellur-Selen. Die Thermokrafte von Te gegen Ag ubersteigcn bei raseher 
Abkiihlung nicht 430 Mikrovolt/Grad, der von H a k e n  (Ann. Physik [4] 32 [1910]. 291) 
gefundene hóhere W ert diirfto auf gel. H 2 zuriickzufuhren sein. — Das System Te-S 
zeigt ein Maximum der Therm okraft gegen Ag m it 583 M ikroyolt/Grad bei 2%  S; an 
der Mischungsgrenze wird ein Knick in der W iderstandskurye (bei gewohnlicher Temp.) 
beobachtet. Die Therm okraft des Systems Te-Se steigt zunaclist m it dem Sc-Geh. 
rasch an, nim m t dann linear zu u. erreicht bei 40%  Se ca. 700 Mikrovolt/Grad. Vff. 
yergleichen die Thermokrafte yerscliiedener Te-Proben. „Te K ah lbau m “ zeigt holiero 
W erte ais ein von Vff. sorgfaltig gereinigtes P raparat, yermutlich infolge Beimengung 
yon Se, eyent. auch von S. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 195-—202. 25/1. 1933. Riga,

R . de L. Kronig, Zur Theorie der Supraleitfahigkeit. I I .  (I. vgl. C. 1933. I. 24.) 
In  der I. Mitt. ha t Vf. die Supraleitfahigkeit durch Bldg. eines Elektronengitters er- 
klart, das reibungslos yerschoben werden kann. Wenn man aber yon der dort naherungs- 
weise gemachten Annahme gleichmaBiger Verteilung der positiven Ladung zur Beriick- 
sichtigung der S truktur des Ionengitters ubergeht, so zeigt sich, daB ein Elektronen- 
gitter yóllig unverschiebbar war o. Hingegen zeigt sich, daB eindimensionale Elek- 
tronenketten unter gewissen Bedingungen reibungslos yerschoben werden kónnen. Die 
hier auftretenden Bedingungen maehen es auch yerstandlich, warum nur Elemente 
mit kleinem Atomyol. u. mchreren auBeren Elektronen supraleitend werden kónnen. 
Die Annahme yon Elektronenketten in Supraleitern ist auch m it der Mitfuhrung der 
Stromyerteilung beim Drehen einer supraleitenden Kugel u. m it der Beobachtung 
besser yereinbar, daB die W armcleitfahigkeit beim Sprungpunkt keine oder hóchstens 
eine sehr kleine Diskontinuitat zeigt. (Z. Physik 80. 203— 16. 23/1. 1933. Groningen, 
Rijksuniy, Natuurkundig Lab.) L. E n g el .

Mildred Allen, Der Einflu/3 von Spannung au f den eleklrischen Widerstand von 
Wismuteinkryslallen. Vf. untersucht die Abhangigkeit des elektr. Widerstandes bei 
30° von Bi-Einkrystallen von der Spannung u. der Orientierung der Krystalle, wobei 
die Spannung stets parallel der Richtung des elektr. Stromes ist. Der elektr. Wider
stand ist eine lineare Funktion der Spannung, so daB der Spannungskoeff. des Wider
standes fi von der Spannung unabhangig ist. Wenn der Winkel Q zwischen der Nor- 
male der Hauptgleitebene (111) u. der Zugrichtung 0° ist, ist p  unabhangig von der 
Orientierung der sekundaren Gleitębene (111). Wenn O =  90° ist, hiingt fi nur wenig 
von der Orientierung der Ebene (111) ab. Dic Abhangigkeit von fi von der Orientierung 
der Ebeno (111) ist fiir 0  =  60° am gróBten u. Veranderung dieser Orientierung be- 
w irkt in diesem Falle sogar Weehsel des Vorzeichens yon fi. (Physic. Rev. [2] 42. 848 
bis 857. 15/12. 1932. H arvard Univ., Research Lab. of Physics.) L. E n g el .

P. W. Bridgman, Der Einflufi von gleichmapiger mechanisćher Beanspruchung auf 
den eleklrischen Widerstand von Krystallen. Vf. leitet aus allgemeinen Symmetriebetrach- 
tungen ab, daB der EinfluB von gleichmaBiger mechan. Beanspruchung auf den elektr. 
W iderstand yon Einkrystallen durch eine Gleichung wiedergegeben werden kann, in 
der die Zahl der yorkommenden M aterialkonstanten gleich der der Elastizitatsmoduli 
ist. Diese Gleichung wird fiir Bi-Einkrystalle explizit aufgestellt u. die darin auftretenden 
6 Konstanten berechnet, teils aus den Yerss. yon Allen  (vgl. vorst. Ref.), der den 
EinfluB yon Spannungen gemessen hat, teils aus Verss. des Vfs. (C. 1933.1. 907. 1417. 
1591), der den EinfluB des Druckes gemessen hat. Die Theorie stim m t m it den Verss.

1933.) L. E n g e l .

Univ., Physikal.-chem. Lab.) R . K . Mu l l e r .
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innorhalb doi- Vers.-Fehler iiberein. (Physic. Rcv. [2] 42. 858— 63. 15/12. 1932. 
Harvard Univ.) L. E n g el .

J. O. Linde, Elcktrische Eigenschaflen verdiinnter Mischkrystallegierungen.
I II . Widerstand von Kupfer- und Goldlegierungen, Gesetzmafligkeilen der Widerslands- 
erlwhungen. (II. vgl. C. 1932. I I . 2929.) 1. Es wurden die atom aren W iderstands
erhóhungen in Cu durch die Metalle der Ordnungszahlen 25—33, 45— 51 u. 77—80 bei 
18° bestimmt. 2. F iir einige der Legierungen wurde dio Temp.-Abhangigkeit der Wider- 
stande durch Messungen im Temp.-Gobiet +  18 bis — 190° erm ittelt. 3. Die Lóslich- 
keit yon Ru, Os u. Mo in Cu wurdo durch Widerstandsmessungen untersuclit u. stellte 
sich fiir samtliehe dieser Kombinationcn (bei 900°) ais verschwindend klein heraus. 
4. Es werden einige Resultate der erganzenden Unterss. iiber Legierungen von Au 
m it Ti, Cr, Mn, Zn, Ga, Ge, Cd u. Hg gegeben. 5. Aus den gesammelten Resultaten 
der Messungen an Au-, Ag- u. Cu-Lcgierungen werden die folgenden GesetzmaBigkeiten 
der W iderstandserhóhungen horvorgehoben. Bei der Zufugung von 6-Elementen einer 
Horizontale im period. System zu irgendeinem der drei genannten Metalle wiichst 
die bewirkte atomare W iderstandserhóhung angenahert linear m it dem Quadrat des 
horizontalen Abstandes der zugefugten Metalle von dem Grundmetall im period. Sy
stem, jedoch m it gewissen Einschrankungn fur die Cu-Legierungen. Die W iderstands
erhóhungen von a-Elementen zeigen keine so einfaclie Beziehung zum period. System. 
Es wird gezeigt, daB fiir die komplizierten Verhaltnisse unter Legierungen m it diesen 
Elementen eine Erklarung erhalten werden kann, wenn man neben dem Abstand im 
period. System auch die ąuantenmiiBigen Unterschiede in den Eigg. der Atome lieran- 
zieht, z. B. diejenigen, die in Unterschieden der opt. Grundterme zum Ausdruck kommen. 
Die W iderstandserhóhungen in Au u. Ag einerseits u. in Cu andererseits werden in den 
untersuchten Fallen im Falle, daB das zugefiigte Metali ein &-Element ist, gróBer in 
den erstgenannten zwei Metallen ais in Cu (Hg ausgenommen), wahrend das Umgekehrte 
bei der Zufugung von a-Elementen gilt. Diese GesetzmaBigkeiten bestehen sowolil in 
den Einheiten des spezif. W iderstandes wie in denjenigen des atomaren. Diese Regel- 
maBigkeiten werden durch die Annahme einer besonderen Bedeutung der Atomyoll. 
der Grundmetalle fiir die GroBe der atomaren Widerstandserhóhungen gedeutet. 
(Ann. Physik [5] 15. 219—48. 25/10. 1932. Stockholm, Physiknl. Inst. d. Teclin. 
Hochsch.) WOECKEL.

J. B. Chloupek, VI. Z. DaneS und B. Anne DaneSova, Die Beziehung zwisehen 
den hoherwertigen Ionen und die Abweichungen von der ars ten Annaherung der Debye- 
Hiickelschen Theorie. Dio Erweiterung der Theorie von D e b y e -H u c k e l  durch 
L a M er u . G r o n w a l l  (C. 1932. I. 1758) ist bisher nur durch wenige Verss. gepriift 
worden. Vff. bestimmen daher die Loslichkeit einiger Salze m it mehrwertigen Ionen; 
zunachst wird iiber die Verss. m it Ce( J 0 3)3 in W. ti. verschieden konz. Lsgg. yon K N 0 3, 
K 2S 04, M gS04 u. MgCl2 berichtet, die bei 25° durchgefiihrt werden. Das Gleichgewicht 
wird von beiden Seiten in reproduzierbarer Weise erreicht; die F iltrationen werden 
automat, im Thermostaten yorgenommen; der Jodatgeh. wird m it Thiosulfat bestimmt. 
Die Loslichkeit in W. ergibt sich zu 1,732 g in 1000 g W., Loslichkeit in Salzlsgg. vgl. 
Original. (Coli. Trav. chim. Tchćcoslovaquie 4. 473— 79. Noy. 1932. Prag, Tschech. 
T. H . Physikochem. Labor.) L o r e n z .

K. Jabłczyński und A. Bałczewski, Gleichgemchtsgeselz fiir starkę Elektrolyte: 
Bromide undJodide der Alkalimelalle. Vff. untersuchten auf kryoskop. Wege die Bromide 
u. Jodide der Alkalimetalle, um das von J a b łc zy ń sk i u . W iś n ie w s k i  aufgestellte 
Gleichgewichtsgesetz ra3/*/«0 =  K  fiir starkę Elektrolyte zu beweisen (wobei n  die 
Konz. des einen Ions, n0 die Konz. der niehtionisierten Teilehen bedeutet). — Man ver- 
wendete Lsgg. in den Konzz. yon 0,4 bis 2 Moll. pro 1 von LiBr, NaBr, KBr, NH4Br 
u. HBr, ferner L iJ, N aJ, K J , N H .J u. H J . Wenn die H ydratation der Kationen an- 
genommen wurde, u. zwar fiir Li (10,3), Na (3), K  (0), NH 4 (0), H  (9), so ergab sich die 
Gleichgewichtskonstante K  fiir jeden der untersuchten Elektrolyten wirklich konstant. 
Die Miscliungen von Bromiden wie auch die yon Jodiden ergaben dieselben Gleich-. 
gewichtskonstanten wie die reinen Salze. Die Ionenhydratation wurde auf kryoskop. 
Wege durch Best. des Mol.-Gew. des Mannits in den obigen Salzlsgg. direkt bewiesen. 
(Roczniki Chem. 12. 880—87. 1/8.1932. Warszawa, Univ., Inst. f. anorg. Chem.) D. R os.

Norris F. Hall und Hervey- H. Voge, Die elektrischen Leitfćihigkeilen ton 
Mi-schungen von Schwefelsdure, Essigsaure und IPasser. Vff. untersuehen die elektr. 
Leitfahigkeit des ternaren Systems H 2SO.,—CH3C 00H —H 20  bei 25° unter besonderer 
Beriicksichtigung des mehrfach untersuchten binaren Systems H 2S 0 4—CH3COOH.
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Eine Erweiterung der Unters. auf das System S 0 3—(CH3C0)20 —II20  war niclit mog- 
lich, weil Essigsaureanhydrid m it rauchender Schwefelsaure infolge chem. Rk. eine 
orangegelbe Lsg. gab. In  einer verd. Lsg. von H 2S 0 4 in Eg. verhalt sich H 2S 0 4 wie 
ein typ. schwacher Elektrolyt m it einer Dissoziationskonstanto von ca. 10_0. (J . Amer. 
chem. Soc. 55. 239—46. 11/1. 1933. Madison, Wisconsin, Univ., Dep. of Chemistry, 
Lab. of inorganic Chemistry.) • L. E n g e l .

K w an ji M ura ta , Das Elektrodenpotential von Eisen. Teil III . Korrosion von Eisen 
in Wasser bei Abwesenheit von Sauerstoff und Bestimmung des Loslichkeitsprodukles 
von Ferroliydroxyd. (II. vgl. C. 1933. I. 1093.) Wenn Fe in einer H 2-Atmosphilro 
m it reinem W. in Beriihrung gebraeht wird, entwickelt sich IL, — wie in einer FeCl2- 
Lsg., wenn auch m it geringerer Geschwindigkeit — aber die Fe-Oberflache bleibt glan- 
zend, selbst nach Monaten, wahrend in der FeCls-Łsg. ein tiefgefiirbter Film (wahr- 
seheinlich Fe30 ,) gebildet wird. Vf. untersucht, in welcher Weisc der Angriff des Fo 
in  reinem W. erfolgt. Das Fe wird aus Fe20 3 durch Red. m it H 2 bei 900—1000° wahrend 
30 Stdn. hergestellt; vor dem Einschiitten des Fe in das reine W. wird das Fe in der 
A pparatur noehmals boi 650° m it H 2 behandelt. 10 g Fe werden zu dem Vers. ver- 
wendet; das pro Tag entwickelte H 2-Vol. fallt zunachst von 0,8 ecm auf 0,3 cem am
4. Tag u. steigt dann langsam auf 1 ecm am 25. Tag, darauf beginnt die taglicli en t
wickelte H 2-Menge sehr langsam abzunehmen. Nach Verlauf einiger Monate haben 
sich in der Lsg. einige farblose, prismat. Krystalle von Fe(OH )2 gebildet. Das Los- 
lichkeitsprod. [Fe"] [OH ']2 wird aus Messungen der Leitfahigkeit, der Lósliehkeit 
u. des ph in den wie vorstehend beschrieben liorgestellten gesatt. Fe(OH)2-Lsgg. be- 
stimmt. Die Lósliehkeit ergibt sich nach den drei Methoden zu 0,814 (±  0,09) • 10~BMól./l, 
das Loslichkeitsprod. unter der Annahme vollstandiger Ionisation zu 2,2 •10" 15 bei 
25°. — Die spezif. Leitfahigkeit der gesatt. Fe(OH)2-Lsg. bei 25° ist 4,5 -10—6 Ohm-1 , 
Ph der Lsg. (colorimetr. bestimmt) 9,2. (J . Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 35. 523B 
bis 533B. Nov. 1932. Sendai, Tohoku, Imperial Univ., Labor. of applied Electro- 
chemistry.) L o r e n z .

A. W. Pamfilów und O. S. Fedorowa, Materiał zur Elektrochemie des Chroms.
I II . Der Charakter der Niederschldge aus Losungen dreiwertiger Salze. (II. vgl. C. 1932. II. 
2432.) Die weitere Unters. der Elektrolyse von Cr-Salzen zeigte, daB aus Lsgg. des drei- 
wertigen Cr nur bei Anwendung von Badern nach L ie b r e ic h , d. h. in alkal. Medium, 
welches das Cr ais Chromit enthalt, yerhaltnismaCig befriedigende Resultate erhalten 
werden. Jedoch sind die erhaltenen Ndd., im Yergleich m it den aus sechswertigen 
Cr-Lsgg. erhaltenen Ndd., nicht dicht u. lassen sich leieht ablósen. (Chem. J .  Ser. A. 
J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obsehtschei Chimii] 2 (64). 
208—16. 1932. Iwanowo-Wosnessensk, Chem.-Teehnol. Inst.) K l e v e r .

G. Semerano, Polarographische Uniersuchungen mit der Quecksilbertropfkathode.
I. Die Bestimmung der Zersetzungsspannung. Vf. beschreibt die Grundlagen der polaro-
graph. Methode von H k y r o v s k y  (C. 1925. II. 1258), u. zeigt, daB zur Best. der Zers.- 
Spannung der singulare Punkt der groBten Biegung der erhaltenen Kurve herangezogen 
werden' muB. Dieser ergibt sich entsprechend der Beziehung (d i/d p)nmx. =  y 1 /2  =  
tg  35° 16' (i Stromstarke, p  =  n  — [iii T f n F \  ln [K/k])  durch Anlegen der tg 35° 16' 
an die Kurve, bzw. der entsprechonden durch Berucksichtigung besonderer Faktoren 
erhaltenen Tangente. Vf. zeigt, daB sich aus dem Kurvenverlauf nach den Wende- 
punkten der W iderstand des Stromkreises u. die Ordnung des elektrolyt. Prozesses 
erm itteln laBt. (Gazz. ohim. ital. 62. 518—38. Ju n i 1932.) R. K. M u l l e r .

G. Semerano, Polarographische Uniersuchungen mit der Quecksilbertropfkathode.
II . Die Bedukticm des Acetons. (I. vgl. vorst. Ref.) F iir die polarograph. Unters. der 
Red. des Acetons sind Lsgg. von Li-Salzen am geeignetsten, weil bei Salzen anderer 
Metalle die Abscheidungskunren der Kationen unterhalb der Red.-Spannung des Acetons 
auftreten. Die nach dem in vorst. Mitt. besehriebenen Verf. erm ittelte Red.-Spannung 
des Acetons (1/10—1-molar in Vio Vioo-n. LiCl-Lsg.) is t von der LiCl-Konz. weit- 
gehend unabhangig. In  H 2-Atmospharo wird sie nach positiveren W erten verschoben. 
Durch LiOH-Zusatz (ł/ioo-n -) wird die Stromausbeute yerbessert. In  gemischter Lsg. 
von LiCl u. Li2S 03 ist die Red.-Spannung prakt. dieselbe wie in reiner LiCl-Lsg. Auch 
HCl-Zusatz (V10oo-n.) verschiebt die Red.-Spannung nur wenig, jedoch ist die Red. bei 
negativerer Spannung yollendet. Aus Verss., bei denen LiCl- bzw. LiOH-Lsg. m it 
acetonhaltiger Lsg. verd. wird, ergibt sich, daB der Acetonzusatz ahnlieh einer Erhohung 
der Salzkonz. der Lsgg. wirkt. Vf. nimm t an, daB die Red. des Acetons einen Elek-
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tronenvorgang daratcllt, boi dem die Kathode durch Spaltung der hydratisierten 
Acetonmoll. in (CH3)2OH‘ u. OH' (vgl. Mu l l e r , 0. 1927. II. 1237) u. Anhaufung der 
ersteren Ionen polarisiert u. durch Rk. dieser Ionen m it dem unveranderten hydrati
sierten Aceton der Lsg. depolarisiert wird. (Gazz. ehim. ital. 62. 959—91. Okt. 
1932.) R. K. Mu l l e r .

G. Sem erano und G. de^Ponte, Pólarographische Unterswhungen mit der Queck- 
silbertropfkathode. I II . Die Reduktion des Benzaldehydu. (II. vgl.- yorst. Ref.) Die 
elektrolyt. Red. des Benzaldehyds wird polarograph. in 20°/oig- A. m it LiCl oder Li2SOa 
(1/1o0-n.) oder NH 4C1 (Vi<rn 0 ais E lektrolyt untersucht. Ais Red.-Prod. wird Hydro- 
benzoin erhalten. Die Rk. verlauft in neutralem oder alkal. Medium nach Me" +  
© — >- Me u. 2 C0H 5CHO +  2 Me +  H 20 — >-(C0H 6CHOH)2 +  2 MeOH, in saurer 
Lsg. ontsprechend m it H" s ta tt Me'. Der Aldehyd wird an der Grenzflache Hg/Lsg. 
stark adsorbiert. Die genaue Reproduzierbarkeit der Diffusionswellen u. die Pro- 
portionalitat ihrer Hohc m it dem Bcnzaldehydgeh. der Lsg. (einer Konz. 10_4-molar 
entspricht eine Diffusionswelle von 2,2-10-7  Amp.) ermoglicht es, Benzaldehyd in 
Mengen bis zu 10-7  g polarograph. nachzuweisen u. zu bestimmen. (Gazz. chim. ital. 
62. 991—99. Okt. 1932. Padua, Univ., Inst. f. allg. Chemie.) R . K. M u l l e r .

R. Coustal und H. Spindler, Ober die Elektrolyse von trockenein fliissigem Ammo- 
niak. Bei der Elektrolyso von trockenem fl. NH 3 m it Spannungen zwischen 2 u. 
8000 Volt bedeckt sich die Kathode m it einem sehwarzen Nd., Anoden aus Ag; Au 
oder Cu werden durch Strome von einigen Milliampere in feine Pulver aufgclost. Beim 
Erhitzen dieses Pulyers werden hetrachtliche Mengen NH 3 frei, das Metali wird un- 
yerandert wiedergewonnen. Ahnlich yerhalten sich Graphitanoden. Anoden aus P t, 
Fe, Mo, W, Te, Sb, Ni-Cr sind widerstandsfahiger u. bedecken sich nur m it einer braunen 
Schicht, die walirscheinlich aus den Metallammoniakaten besteht. Ni ais Anodę be
deckt sich m it einer weiBen Verb., die m it W. yiolett wird; durch Behandlung m it 
H N 0 3 wird ein piast, brauner Stoff erhalten, der gegen HC1 u. H 2S 04 bestandig, aber 
in Konigswasser I. ist. Bei 300° zers. sich die Verb. unter Zuriicklassung von metali. 
Ni. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 195. 1263—64. 19/12. 1932.) L o r e n z .

D. M. Bose und P. K. Raha, Ober einen new n photomagnelischen Effekt. Vff. 
brmgen eine paramagnet. Lsg. auf dem Arm einer Torsionswaage in ein inhomogenes 
ilagnetfeld u. beobachten dio Verschiebung, die durch E instrahlung von Licht be- 
wirkt wird, das von der Lsg. absorbiert wird. U nter der Wrkg. der Lichtabsorption 
zeigen Lsgg., die die Ionen Cr+++, Fe++, Co++, Ni++ oder Cu++ enthaltcn, eine Zu- 
nahmo der Susceptibilitat, wahrend bei Lsgg. der Ionen Tt+++ u. Ge+++ keino Ande- 
rung der Susceptibilitat festgestellt werden konnte. Vff. erklaren die Erscheinung 
so, daB die Bahnmomente der paramagnet. Ionen in der Lsg. m it den assoziierten 
W.-Molekulen teilweise gekoppelt sind (1-Kopplung) u. daB bei der durch Lichtabsorp
tion bedingten zeitweisen Lsg. der 1-Kopplung auBer den Spinn- auch die Bahnmomente 
zum magnet. Moment des Ions beitragen. (Z. Physik 80. 361—75. 31/1. 1933. Cal- 
cutta.) L. E n g e l .

D. M. Bose und S. Datta, Ober die Natur der Absorptionszentren in  Krystallen 
und Losungen, die paramagnetische Ionen enthalten und uber den Mechanismus ihrer 
Lichtabsorption. (Vgl. vorst. Ref.) Bei den farbigen Lsgg. von Komplexsalzen para
magnet. Ionen, sowie bei den festen Salzen selbst wird die Lichtabsorption durch den 
paramagnet. Komplex bedingt. Vff. teilen die Komplexsalze in 2 Gruppen: 1. solehe, 
dereń Komplex durch 1-Kopplung zusammengehalten wird. Diese zeigen nur eine 
schwache Verminderung des magnet. Momentes infolge Komplexbldg. u. die Verminde- 
rung ist ein MaB fiir die Energie der 1-Kopplung. Dieser Verminderung des magnet. 
Momentes entspricht eine Violettverschiebung des Absorptionsspektrums dieser Kom- 
plexe gegeniiber dem Emissionsspektrum der freien paramagnet. Metallionen, da auch 
bei der opt. Anregung gegen die Kriifte der 1-Kopplung Arbeit geleistet werden muB.
2. Solehe, dereń Komplex durch die viel festere s-Kopplung zusammengehalten 
wird. Diese Komplexsalze sind nur mehr sehr schwach paramagnet. oder schon 
diamagnet. u. ihre Absorptionsspektren sind stiirker verschoben gegen die Emissions- 
spektren der freien Metallionen. In  dem Temp.-Bereich, in dem die Energie der Warme- 
bewegung von derselben GróBenordnung ist wio die den Komplex zusamnienhaltendo 
Kopplungsenergie, ist eine Temp.-Abhangigkeit des magnet. Momentes u. des Ab
sorptionsspektrums in dem Sinne zu erwarten u. auch gefunden, daB m it fallender 
Temp. das magnet. Moment abnimmt u. die Absorptionsbanden nach Violett ver- 
schoben werden. Es werden alle untersuchten Komplcxsalze paramagnet. Ionen be-
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sprochen u. dereń Absorptionsbanden sowie die ihrer Lsgg. den Emissionslinien der 
freien Metallionen zugeteilt. (Z. Physik 80. 376—94. 31/1. 1933. Calcutta.) L. E n g e l .

K. S. Krishnan, B. C. Guha und S. Banerjee, Untersucliungen uber das ma- 
gnetische Verhalten von Krystallen. Teil I. Diamagnelica. Vff. besfcimmen die magnet. 
Anisotropie von diamagnet. Krystallen dureh Best. der Freąuenz, m it der der in  be- 
stimmter Orientierung in einem Magnetfeld an einem Torsionsfaden aufgehangte kugel- 
fórmige Krystall schwingt. Die Molsusceptibilitat /  parallel zur krystallograph. Achse 
vermindcrt um die n. dazu ist bei Quarz 0,12 (bei allen Suseeptibilitaten ist -10~s 
der Kiirze halber fortgelassen), Kalkspat 4,09 u. NaNOs 4,89. Fiir Aragonit ist ya—yc =
4,02 u. yb — '/c — 4,20 (dio Indices von /  beziehen sieli auf die krystallograph. Richtung), 
fiir Wiłfierit 4,93 u. 5,07, fiir Strontianit 4,81 u. 4,84, fiir KNOa 4,82 u. 4,87, fur Schwer- 
spat —0,62 u. 0,72, fiir Cóleslin 0,74 u. 0,99, fur Anhydrit 0,65 u. 0,25 u. fiir rhomb. 
Schwefel —0,25 u. 0,07. Fiir Gips ist yi =  0, yA — f i  — 1.06 u. yA — y3 =  0,61 u. fiir 
KC103 -j-59,20, 3,71 u. 3,91. (Bei monoklinen Krystallen sind die beiden in der Ebene 
(010) gelegenen Hauptsuseeptibilitaten yx u. Xv wobei y1 >  y2 ist; ip ist der Winkol 
zwisohen yA u. der c-Achso.) Die N itrate u. Carbonate zeigen starkę magnet. Anisotropie, 
was Vff. m it dem ebenen Bau des N 0 3_ bzw. C03—  in Zusammenhang bringen, wahrend 
die Sulfate entsprechend dem tetraedr. Bau des S 04—  sehwaehe magnet. Anisotropie 
zeigen. Fiir das C103_-Ion vermuten Vff. an Hand der magnet. Daten pyramidalen 
Bau, wofiir auch die magnet. Doppelbrechung spricht. Die Anisotropie der Molekular- 
refraktion geht m it der magnet. Anisotropie parallel. Bei den untersuchten organ. 
Verbb. wurde auBer der magnet. Anisotropie auch der Absolutwert einer Susceptibilitat 
nach der Methode von R a bi (C. 1927. I. 2973) (relatiy gegen die Susceptibilitat von 
MnClj-Lsgg.) gemessen. Fiir Naphthalin ist yA = —39,4, y^ — —161,4, ys — —68,7 
u. i/i =  +12,0°, fiir Anlhracen —45,9, —233,2, —91,9 u. +8,0°, fur Diplumyl —63,4, 
—146,5, —98,9 u. +20,1°, fiir Dibenzyl —90,5, —173,6, 118,9 u. +83,9°, fiir Slilben 
—97,4, —154,0, —96,6 u. —65,9°, fiir Azobenzol —87,5, —130,2, —83,1 u. —65,6° 
u. fiir fi-Naphthol —62,3, — 148,3, —80,4 u. +9,4°. F ur Benzophenon ist ya =  —88,0, 
yb — —88,6 u. yc =  — 149,3, fiir Hydrazobenzol — 115,4, — 130,4 u. —81,9, Acenaphthen
—117,6, —72,1 u. — 145,6 u. fiir Salol —121,1, —90,8 u. —152,6. Bei Benzil is t y 
parallel zur trigonalen Achse —80,0 u. n . dazu —125,6. In  den meisten Fallen stim m t 
das arithm et. Mittel aus den Susceptibilitaten m it der aus der PASCALschen Gleichung 
berechneten gut iiberein, wobei nur Azobenzol u. Hydrazobenzol Ausnahmen bilden. 
FUr Diphenyl u. Dibenzyl war es moglieh, die genaue Orientierung der Molekule im 
Elementarkórper zu berechnen, wahrend fiir Naphthalin u. Anthracen nur einige 
Param eter der Orientierung erhalten werden konnten. Die Ergebnisso stimmen m it 
den nach der Rontgenstrahlmethode erhaltenen uberein. Ferner bestimmen Yff. die 
Susceptibilitat von geschmolzenem Naphthalin  u. Benzophenon nach der von R a n g a - 
NADHAM (C. 1 9 3 2 .1. 2434) yerbesserten QuiNCKEschen Steighohenmethode. W ahrend 
y  von Naphthalin beim Schmolzen ungeiindert bleibt, nim m t das % von Benzophenon 
dabei um 2 x/2°/o ah. Ox l e y  (Philos. Trans. Roy. Soc. London. Serie A. 214 [1914]. 
109) fand eine Abnahme des x  von 6 °/0 bei Benzophenon. (Philos. Trans. Roy. Soc. 
London. Ser. A. 231. 235— 62. 31/1. 1933. Dacca, Univ.) L. E n g e l .

Richard Gans und Jiłrgen von Harlem, Magnelostriklion ferromagnetischer 
Krystalle. (Vgl. C. 1933- I. 1416.) Ausfuhrliche Darst. eines Teiles des Inhalts des 
Vortrags von Ga n s  (C. 1 9 3 3 .1. 911). Dio Berechnungen sind ausgefiihrt fiir Fe u. Ni. 
(Ann. Physik [5] 16.162—73. 20/1.1933. Konigsberg/Pr., I I . Physikal. Inst.) L. E n g e l .

Werner Fricke, tJber den Quereffekł der MagneloslriJclion. Vf. miBt den Quer- 
offekt der Magnetostriktion, d. i. die relative Anderung v der Lange l in der Richtung 
n. zum Magnetfeld v =  Al / l  fiir polykrystallinesFe, Co u. N i  dureh Beobachtung der 
Kapazitatsanderung eines Kondensators nach dem t)berlagerungsverf., wobei v bis auf 
± 2 ,5 -10-9  genau bestimmt werden kann. Dadurch ist eine Best. von v auch fur kleino 
Feldstarken moglieh. Die Sattigungsmagnetostriktion »>oo von Elektrolyt-Y i wird zu 
voo —  21,3-10-6  in ausgezeichneter tJbereinstimmung m it der Theorie von B e c k e r  
(C. 1930. II. 361) u. B e c k e r  u. K e r s t e n  (C. 1930. I I . 3517) gemessen, nach der sich 
vao =  21,8 -10-6  berechnet. Bei dem venvendeten weichen Ni (Koerzitivkraft 1,4 Oer- 
stedt) ist die Magnetostriktionsremanenz klein (2,4% von voo, wahrend die remanente 
Magnetisierung 14,6% der Sattigungsmagnetisierung ist) u. v wechselt sein Vorzeichen 
nicht. Bei Co zeigt die v-Kurve fiir kleine Felder einen ahnlichen Anstieg wie bei Ni, er- 
reicht aber fiir v — 8,1 • 10-a einen Maximalwert, von dem sie wieder langsam abfallt. E n t
sprechend der hohen Kocrzitiykraft von 10 Oerstedt tr i t t  eine groBe Jlagnetostriktions-
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hystoresisflache auf u. die Magnetostriktionsremanenz betragt 1,37-10-7. Boi Fe (Ko- 
erzitivlcraft 0,38 Oerstedt) verha.lt sich — v sehr ahnlich der Langsmagnetostriktion. 
Der VlLLARisehe Punkt liegt boi einer Magnetisierungsintensitat ./ =  1370 CGS- 
Einheiten. Die Magnetostriktionshysterosis vorha.lt sioh ganz anders ais bei Ni u. Co 
u. es treten Effekte auf, die Vf. nicht deuten kann. Im Gegensatz zur Kommutierungs- 
kurve weist namlich die Nullkurve anfangs positive r-W erte auf u. schneidet dann in 
steilom Abfall im 2. ViLLARlschen P unk t boi J  — 1000 CGS-Einheiten die Abszisso. 
Bei abnehmondem .7 sclmeidet die r-K urve bei J  =  480 CGS-Einheiten die Abszisso. 
Die bei Fe, Ni u. Co auftretende Magnetostriktionshysterese steht m it der n. Hysterese 
in keinem einfachen Zusammenhang. (Z. Physik 80. 324—41. 31/1. 1933. Jena, Univ., 
Teehn.-physikal. Inst.) L. E n g e l .

S. R. Williams, Der Joule-Magnetostriklio?iseffekt bei einer Reihe von Kobalt- 
Eisenlegierungen. Vf. beschreibt eine A pparatur fiir Magnetostriktionsmessungen m it 
photograph. Registrierung u. fiihrt ais Beispiel Unterss. an Co-Fe-Lcgierungen an, 
dereń Ergebnisse C. 1932. II . 3527 referiert sind. (Rev. sci. Instrum ents 3. 675—83. 
Nov. 1932. Amherst Coli., F ay er w ea th e r  Lab. of Physics.) L. E n g e l .

R. Becker und H. F. W. Freundlich, Beobachtungen an den Bitterschen Streifen 
bei einem Eisen-Siliciumblech. Vorl. Mitt. Vff. untersuchen dio Erscheinungen, die 
boim Absetzen foiner ferromagnet. Teilchen auf grobkrystallinem, siliciertem Fe-Blech 
(KrystallgroBe bis zu 2 cm Durchmessor) im Magnetfeld auftreten. DaB dieso Methode 
zur Unters. der magnet. S truktur von ferromagnet. Materialien verwendbar ist, wurde 
bereits von B ittkr  (C. 1932. II. 3527) u. a. betont. Es wurde das Absetzen von Fe20 3- 
Toilchen mitr. beobachtet, dio in Propylalkohol suspendiert waren u. die so klein waren, 
daB sio sich nach 1— 11/2 Stdn. noch nicht abgesetzt hatten (GroBenordnung einige /;). 
Dabei treten die Korngrenzen auch an einer ungeatzten OberfJache sehr deutlich hervor. 
AuBerdem treten in mittleren Magnetfeldern Scharen paralleler aąuidistanter Geraden 
auf, doron Abstand u. Richtung von K rystallit zu K rystallit wechseln u. dio bei An- 
naherung zur Sattigung wieder verschwinden. Bei Sattigung bleibt nur eine ver- 
waschene Querstroifung n. zum angelegten Feld. Wenn man nun das Feld wieder 
sehwacht, so treten an der Probe dieselben Erscheinungen auf wie zuvor. Die in m itt
leren Feldern auftretenden Streifen sind am ausgepragtesten, wenn sie m it dem Feld 
einen Winkel von 90° einschlieBen. Sie lassen sich aber noch bei Winkeln 90 ±  45° 
beobachten, wobei aber bereits noue Streifen auftreten. Es liefien sich im allgemeinen 
3 Streifenrichtungen auf den Krystalliten feststellen, ohne daB ihre krystallograph. 
Zuordnung gelungen ist. Durch Abatzen der Oberflachen wurden dio Streifen kaum 
geandert. (Z. Physik 80. 292—98. 31/1. 1933. Berlin-Charlottenburg, T. EL, Inst. 
f. theoret. Physik.) L. En g e l .

A. Schulze, Uber die Wdrmeleitfdhigkeit der Mełalle und Legierungen. Zusammen- 
fassung friiherer Arbeiten, namentlioh des Vfs. Besonders das Verh. der Legierungen 
wird behandelt, u. darauf hingewiesen, daB das elektr. u. das Warmeleitvermogen 
sym bat sind, daB also die leicht auszufuhrende Best. des elektr. Leitvermogens Hinweiso 
auf das schwer zu bestimmende Warmeleitvermógen gibt. Zusatze erniedrigen beide 
GroBen, Umwandlungen pragen sich in beiden GroBen aus, ebenso Auftreten von 
Verbb. oder Mischungslucken. (Warme 56. 17—20. 14/1. 1933. Berlin.) W. A. R oth .

Mary D. Waller, Durcli Kontakt m it festem Kohlendiozyd hervorgerufene Korper- 
schwi7igungen. In Metallen verschiedener Form u. in Quarz werden durch Beriihrung 
m it festem C 02 recht laute Tóne erzeugt. Auf Hg erzeugt festes C02 Oberflachen- 
spannungswellen. — Yerschiedene Anwendungsmóglichkeiten der Effekte werden auf- 
gezahlt, unter anderem die Anwendung zur raschen Schatzung der relativen thenn. 
Leitfahigkeit in festen Nichtmetallen. (Proc. physic. Soc. 45. 101— 15. 1/1. 1933.) S kal.

George E. Merritt, Die Interferenzmethode zur Messung von thermischer Ausdehnung. 
Ganz detaillierte Gebrauchsanweisung fur den im Bureau of Standards ausgearbeiteten 
App.: drei móglichst gleichhohe Tetraeder des zu untersuchenden Materials werden 
zwischen zwei planparallelen Quarzplatten erhitzt, das W andern der Interferenz- 
streifen u. die Temp. beobachtet. Hilfstabellen werden gegebon, auf den Unterschied 
zwischcn der Behandlung von Materiał, das im inneren Gleichgewicht ist, u. solchem, 
das Veranderungen erleidet, wird hingewiesen. (Bur. Standards J . Res. 10. 59—76. 
Jan . 1933. Washington.) W. A. R oth .

Mikkel Frandsen, Der Warmeinhalt, die Sublimationswarme und Ldsungswdrme 
von Phosphorpentozyd. E in Teil der GroBen ist noch niemals bestimmt worden. Meta- 
stabiles, kryst. P.,05 wird durch Oxydation von P  u. Sublimation in  einem elektr. ge-
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hcizten Fe-Ofen im 0 2-Strom hergcstellt u. vor dem Vers. rcsublimiert. F iir den Vers. 
wird der Dampf in einem elektr. beheizten Quarzrohr auf die gewunschte Temp. ge- 
bracht u. in das Calorimeterwasser eines darunter gehaltenen DEWAR-GefaBes ge- 
leitet. Blindverss. u. Kontrollverss. m it ebenso iiberhitztem W.-Dampf ergeben die 
zahlrciehcn Korrekturen (s. Original). Die Kontro!lverss. m it W.-Dampf geben Werte 
fiir die spezif. Warme des Wasserdampfes zwischen 543 u. 1060°, die bis auf 2,4% m it 
den Daten von H o lborn  u. H e n n in g  ubereinstimmen. Mit Phosphorpentoxyd- 
dampf wird im gleichen Temp.-Gebiet gearbeitet u. entsprechend korrigiert. Nach 
Abzug der Lósungswarme ergibt sich fiir den molaren W armcinhalt des „P 20 5“ -Dampfes 
zwischen 25° u. t die Formel 6720 4- 36,81 -t +  1300 cal, fiir die Molaruiarme des 
Dampfes zwischen dem Sublimationspunkt u. 1100° 36,8 ±  1,0 cal.

Der W armeinhalt von festem, bei nicdriger Temp. im Vakuum resublimiertem 
P 20 5 wird wic iiblich in QuarzgefaBchen bestimmt; Temp.-Beroich 35—335°, Kontrolle 
m it Ag, um die Warmeverluste beim Ubertragen in das Calorimeter zu berechnen; 
K orrektur fiir Kondensation von Dampf im Róhrchen. Ov — 22,17 -|- 0,078 04 • i— 
8,451 -10—5 • ź2 (± 1 ,0 % ) ; spezif. Warme bei 25° 0,1694 ±  0,0027. Der Sublimations
punkt des metastabilen, krystallinen P 20 6 is t 358 ±  7°, die molare Sublimationswdrme 
dabei 8,80 ±  1>3 kcal. Dio Lósungswarme wird bei 25° gemessen, sie nim m t (entgegen 
dem Vorzoichen der Verdunnungswarme) m it abnehmendor Konz. ab. Aus Titrationen 
m it Methylorango u. Phenolphthalein wird der Betrag an H P 0 3 sofort nach der Lsg. 
bestimmt. Aus diesen Bestst. wird dio Umwandlungswdrtne von HPOv  ag in H zPOv  aq 
zu + 6 ,2  ±  1,9 kcal berechnet. [P20 5] +  3 H 20  +  aq =  H 3P 0 4, aq +  54,4 ±  2,1 kcal; 
[P2Ó5] +  H 20  +  aq =  H P 0 3, aq +  42,0 ±  2,1 kcal. Diese Zahlen sind sieherer ais 
die friiheren von Gir a n  u . Th o m se n . (Bur. Standards J . Bes. 10. 35— 58. Jan . 1933. 
Washington.) W. A. R oth .

Walter Menzel und Friedrich Mohry, Die Dampfdrucke des CFt und NF3 und 
der Tripelpunkt des OFt . Die bisherigen Angaben iiber Kpp. u. F .F . von CF4 u. N F3 
schwanken, was auf Verunrcinigungen beruhon diirfte. — CF4 (aus Holzkohle u. Fluor 
in einem Cu-App.) wird dureh Fraktionieren gereinigt. NF3 wird bei der Eloktrolyso 
von geschmolzenem NH4H F 2 gewonnen u. muB sehr sorgfilltig fraktioniert werden. 
Mit jeder Substanz werden je zwei Dampfdruckthermomcter gefiillt u. parallel m it 
C2H4, CH4 u . 0 2 zwischen 80 u. 145° K  gemessen. — F iir CF4 gilt dio Formel 
log p  =  5,04420 — 701,73/T  +  1,75-log T  —  0,0076715- T. K p .760 =  145,20° K  ±  0,1°. 
Verdampfungswarme boim absol. N ullpunkt 3,209 kcal, beim Kp. 2,947 kcal, Tr o u t o n - 
sche Konstanto 20,3. GFl  fiillt die Liicke zwischen C2H 4 u. CH4 aus u . kann ais Fiillgas 
fiir Dampfdrucktliermomeler cmpfohlen werden (Tabelle der D am pf drucke von Grad 
zu Grad von —128 bis — 161°). F iir N F3 gilt die Formel log p — 4,64615 — 662,05/T
I,75-log T — 0,0066007• T. K p .700 =  144,2° K  +  0,3°. Verdampfungswarme beim 
absol. N ullpunkt 3,028 kcal, beim K p .760 2,876 kcal, TROUTONsche K onstantę 19,94. 
Aus der Erstarrungskurve von CF4 ergibt sich der Tripelpunkt zu — 183,6 +  o,2°. Die 
Vcrsuclisanordnung (Dampfdruckthormometer, zu untcrsuehende Substanz konzentr. in 
eineę m it H 2 gofiillten Hiille, diese in fl. Luft) wird abgebildet. (Z. anorg. allg. Chem. 
210. '257—63. 6/2. 1933. Breslau, Teehn. Hocliseh., Anorgan.-chem. Inst.) W. A. R o.

Y. Kauko, Zur Kenntnis der Aufldsungswćirme der Gase und besonders der gas- 
formigen Kohlensaure. (Vorl. Mitt.) Vf. berechnet die Lósungswarme des C02 aus der 
Loslichkeit in W. bei verscliiedenen Tempp. Es wird dabei festgestellt, da/3 dio Lósungs
warme in der Niihe von 4° mit der D. des W. proportional verlauft. (Suomen Kenfi- 
stilehti (Acta chem. fenn.) 5. 54 B. 15/12.1932. Helsinki, Univ.) R o u ta la .

A3. K ollo idchem ie. CapU larchem le.
Mata Prasad, Kollcidchemische Untersuehungen in  Indien. Sammelreferat iiber 

dio kolloidchem. Arbeiten ind. Forscher m it einer Bibliographie der Jahre 1915— 1932. 
(J . Univ. Bombay 1. P art II. 157—88. Sept. 1932. Bombay, Royal Inst. of Science.) Lo r .

H, Staudinger, Uber die Konstitution der Molekulkolloide. Vf. geht aus von einer 
Diskussion zwischen A. L u m ie r e  (C. 1929. I I .  2422) u. K r u y t  (C. 1930.
II. 2357) iiber den Bau der Kolloide. E r schildert. die Bedeutung synthet. hochpoly-
merer Stoffe bei der Entscheidung dieser Frage. Beschreibung der D arst. u. der Eigg. 
verschiedener polymerhomologer Reihen. Beschreibung der Strukturerm ittlung. Dis
kussion der Viscositatseigg. Einteilung der Kolloide. (Buli. Soc. chim. France [4] 49. 
1267—79. Freiburg i. Br., Chem. Lab. d. Univ.) S ig n e r .
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G. Wiegner, H. Pallmann, A. Musierowicz und J. Albareda, Uber den Sus- 
■pensionseffekł. (Vgl. C. 1925. I I . 527.1930. II. 1 9 .1 9 3 2 .1 .1064. 2693.) Auf Grund dor 
sohon friiher beschricbenen Vers.-Ergebnisse wird eine Erklarung des Suspensions- 
effekts nacli der Micellartheorio gegeben. Die disperse Mononenphase (Micelle) ist 
danach aufgebaut aus dem Teilchenkern (Ultramikron), der festeren Inncnschale u. 
dem lookeren IonenauBenschwarm. H ' u. OH' nehmen an der Bldg. der Ionenschalen 
teil. Der saure Suspensionseffekt ist durcli t)berwiegen der H ‘-Aktivitat des AuBen- 
schwarmes iibor die des Dispersionsmittels bedingt, umgekehrt der alkal. Suspensions
effekt. Boi Aquivalenz (bei saurem Suspensionsoffekt durch Neutralisation der H ' im 
Sohwarm oder H ‘-Zusatz zum Dispcrsionsmittel) verschwindet der Effekt. (Roczniki 
Nauk rolniczych i leśnych 28. 323—56. 1932. Ziirieh, Tcchn. Hochsch., Agrikulturcliem. 
Lab.) R . K. Mu l l e r .

Satya Prakash, Die Veranderung der Exlinklionskoeffizienlen wahrend der Gcl- 
bildung. (Vgl. C. 1930. I. 497 u. 1932- II. 3740.) F ur eine Reihe von anorgan. Solen 
wird die Veranderung des Extinktionskoeff. m it der Zeit wahrend der Umwandlung 
des Sols zur Gallerte spektrophotomotr. gemessen, u. die Lichtdurchlassigkeit in %  
der auffallenden Lichtmenge wird zu verschiedenen Zeitpunkten berechnct. Es lassen 
sich 3 verschiedene Gruppen unterscheiden: 1. Fe-Arsenat, -Phosphat, -Borat, Th- 
Molybdat, -Phosphat, Zr-Borat, -Molybdat, Cr-, Mn-, Zn-Arsenat u. V20 6. Diese be- 
halten ihre hohe Lichtdurchlassigkeit beim tJbergang vom Sol zur Gallerte unverandert 
boi. 2. Th-, Ce-Arsenat, Zr-, Cr-, Al-Hydroxyd, Sn-Arsenat, -Phosphat, -Molybdat, 
-Wolframat u. Mercurisalicylsaure. Diese Stoffe sind beim Erstarrungspunkt zur 
Gallerte schon viel weniger lichtdurchlassig ais das ursprungliche Sol, dio Lichtdurch
lassigkeit sinkt aber ohne Knick auch nach dem Erstarren noeh weiter, manchmal 
bis auf Nuli. 3. Fe-Hydroxyd, -Molybdat, -Wolframat, Sn-Hydroxyd. Diese Solc 
sind anfanglich klar durchsichtig, werden aber schon vor, spatestens bei dem Erstarren 
zur Gallerte yollkommen lichtundurehlassig. Bei der ersten Gruppe uberwiegt die 
Tendcnz der entladenen Teilchen zur H ydratation die zur Agglomeration, bei der dritten 
Gruppe ist es umgekehrt, bei der zweiten Gruppe wirken beido Tendcnzen zusammen. — 
Werden die Sole von Zr-Molybdat u. -Borat durch Cl' gelatiniert, so werden sio triibc, 
wahrend sie durchsichtig bleiben, wenn sic durch S 04"  gelatiniert werden. — Je  gróBer 
die Reinheit eines Soles ist, um so durchsiclitigere Gallerten werden erhalten. — Auch 
die Gallerten der ersten Gruppe vormindern nach sehr langer Zeit allmalilich ihre 
Lichtdurchlassigkeit. (J . physic. Chem. 36. 2483—96. Sept. 1932. Allaliabad, Indien, 
Univ., Chem. Lab.) E r b e .

C. Ahobalacharya und N. R. Dhar, Darslellung und Eigenschaften hochkonzen- 
Irierter Sole. TeilH . Sole vonVanadinpenloxyd,Kicselsdure undMolybdansdure. (I. vgl.
C. 1 9 3 3 .1. 192.) Bei V2Os- u. SiO„-Solen hoher Konz. (20—30 g/l) steigt die Viscositat 
m it fortschreitender Dialyso, also m it zunehmender Reinheit stark an u. zwar wesent- 
lich staxker ais beim Altern allein. Die Viscositat von hochkonz. MoOa-Sol (129 g/l) 
ist prakt. gleieh der von W. der gleichen Temp. — Mit wachsendor Reinheit der y 20 5- 
u. Mo03-Sole nimm t das Verhaltnis der Fallungskonzz. von KC1 u. BaCl2 ab in  Ubcr- 
oinstimmung m it der Theorie von C h a k r a v a r t i ,  G hosh  u . D h a r  (C. 1 9 3 0 .1. 2065). 
Si02-Solo kónnen durch KC1 u. BaCl2 nur nach Scnsibilisierung dureh Alkali lcoaguliert 
werden; das Verhaltnis der fiillenden Konzz. wiichst m it zunehmender Reinheit der 
Solo. Des sensibilisierende EinfluB des Alkalis ist bei zweiwertigen Ionen ausgepragter 
ais bei einwertigen Ionen. — Bei V20 6 u. Mo03 steigt m it zunehmender Konz. die Mcngo 
der molekular disporgierten Sauren, dam it auch die S tabilitat der Sole. F ur frisch 
borcitete Sole ist das Verhaltnis der fallenden Konzz. von KC1 u. BaCl2 bei 60° gróBer 
ais bei 30°; gealtertes V20 6-Sol erfordert bei 60° weniger KC1 zur Fallung ais bei 30°. 
Fiir S i02-Sole dagegen ist das Vorhaltnis der fallonden Konzz. von KC1 u. BaCl2 bei 
60° kleiner ais bei 30°. — Das V20 5-Sol wird nach der Methode von B i l t z  dargestellt, 
das S i02-Sol durch Hydrolyse von SiCl4, das Mo03-Sol durch Einw. von H N 0 3 auf 
NH 4-Molybdat. (J . Indian chem. Soc. 9. 441— 53. Sept./Okt. 1932. Allahabad, Univ. 
Chem. Labor.) L o r e n z .

R. D. Sharma und N. R. Dhar, Darslellung und Eigenschaften hochkonzentrierier 
Sole. Teil I II . Sole von Zirkonhydroxyd. (II. vgl. vorst. Ref.) Durch Peptisation 
yon frisch gefallten Zr(OH)4 m it Zr(N03)4 gelingt es, ein hoehviscoses Sol m it 166 g 
Z r02/1 herzustellen, das abor sehr unrein ist. Daher wird nun ein Sol durch Hydro
lyse von Zr(N03)4 hergestellt u. durch einwóchentliohe Dialyse gereinigt; durch Ein- 
engon w rd  ein Sol m it 402 g Z r0 2/1 erhalten; das Verhaltnis Z r0 2/N 0 3 (Reinheit) in
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diescm Sol ist 2,5. Nacli Verdunnęn wird h. dialysicrt u. ein Sol m it 100 g Z r0 2/1 u. 
der Reinheit 6,6 erhalten. Das reinste Sol (mit einer Reinheit von 16,2) entlialt 55 g 
Z r0 2/1 u. ist hochviscos. Bei weiterer Reinigung werden nur noch glasige Massen er- 
lialten. Die Viscositiit der Sole steigt m it stoigender Reinheit. Die Viscositat der Solo 
nim m t ab, wenn ihre elektr. Ladung durch Zugabe von Zr(N 03)4 vergróBert wird. Durch 
Zugabe von Zr(N 03)4 wird das Verhaltnis der fallenden Konzz. von K B r0 3 u. K 2S 0 4 
vergróBert. Die Oberflachenspannung der Sole is t betrachtlich niedriger ais die von 
W. Beim Altern der Sole steigt die spezif. Leitfahigkeit. Wenn die hoclikonz. Sole 
im Dunkeln getrocknet werden, so ąuillt der trockene Riickstand m it W. u. bildct 
daa Sol zuriick; beim Trocknen im Licht geht die Reversibilitat Ycrloren. (J. Indian 
chem. Soc. 9. 455—61. Sept.-Okt. 1932. Allahabad, Univ., Chem. Labor.) L o ren z .

M. J. Prucha und C. A. Getz, Gelbildung in  Natriummelasilicatlosungen. In  
Na2Si03-Lsg. ohno Zusatz t r i t t  keine Gelbldg. ein. Milchsiiurezusatz bewirkt in etwa 
neutralen Lsgg. Gelbldg., die m it zunehniender saurer oder alkal. Rk. nachlaBt. Alkal. 
Waschpulver, auBer N aH C03, erhóhen die Neigung zur Gelbldg. nicht. Die Gelbldg. 
wird auch von saurer Milch oder Milehpulver bewirkt (unter Herabsetzung des pn), 
es sind jedoch verhaltnismaBig groBe Zusatzmengen crforderlich (50°/o u. mehr). 
Riihren w irkt der Gelbldg. entgegen. Ais giinstigste Bedingungen werden gefunden 
ca. 50° u. Na2Si03-Konz. 1—3°/0. Beim Auswaschen von Milchflaschen m it Na2Si03- 
Waschlsgg. kann Gelbldg. vermieden werden durch Verwendung von Na2Si03-Konzz. 
> 3 %  u. durch Abfiihrung der Lsgg., bevor die Konz. an Milchfeststoffen (auBer Fett) 
4%  erreicht hat. (Ind. Engng. Chem. 25. 68—72. Jan . 1933. Urbana, 111., 
Univ.) R. K. Mu l l e r .

Ryukichi Tanaka, Kolloidchcmisclie S lud im  ubcr Farbsloffsólc. IV. (III. vgl.
C. 1932. II- 683.) Der beim Erhitzen eines Kongosauresols bestimmter Konz. 111 einer 
Pt-Schale auftretende Farbumschlag von blau nach ro t wird durch eine Zunahmo des 
Dispcrsitatsgrades der Kolloidteilclien, Bldg. eines polydispersen Systems u. erhohte 
A ktiv itat der erliitzten Teilchen gedeutet. Auch an Sulfoncyanin SR-Lsgg. konnto ein 
Hitzeumschlag bcobachtet werden. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 547 B. 
Dez. 1932.) Be r s in .

B. N. Desai, Eine Bemerkung uber die Existenz eines kritischen Polentials, cliarakle- 
ristisch fiir die Koagulation eines Kólloids durch einen Eleklrolyten. M u k h e r je e  
(C. 1927. I. 1935) zieht die Existenz krit. Koagulationspotentialo in Zweifel. Nach 
den Verss. von P o w is (J . chem. Soc. London 109 [1916]. 734) an A s,03-Solen is t der 
W ert des krit. Potentials bei BaCl2, A1C13 u. Th(N 03)4 nahezu gleich, aber verschieden 
von dem fiir HC1 u. KC1. F r e u n d l i c h  erklart diese Abweichung durch verschiedene 
H ydratation u. nim m t an, daB merklich elektrokrat. Sole sich nicht nur gegen hoher- 
wertige, sondern auch gegen einwertige, koagulierende Ionen gleichfórmig verhalten 
werden. Vf. glaubt nun, daB neben der elektrokrat. N atur des Sols auch die N atur 
des stabilisierenden Ions wie die Valenz des koagulierenden Ions des zur Koagulation 
verwendetcn Elektrolyten beriicksichtigt werden miisseii. Beim Zusatz einwertiger, 
koagulierender Ionen zu einem Sol steigt die kataphoret. Wanderungsgeschwindigkeit. 
zunachst an, orreicht ein Maximum u. fallt dann wieder ab. Der anfiingliche Anstieg 
beruht auf der bevorzugten Adsorption des gleichgeladenen Ions. Die Lago des Maxi- 
mums der Kataphorese-Konz.-Kurve fiir verschiedene Elektrolyten m it dem gleichen 
koagulierenden łon, aber verschiedenen stabilisierenden Ionen wird infolge der ver- 
schiedenen Adsorbierbarkeit der Ionen verschieden sein. Bei Elektrolyten m it hoher- 
wertigen koagulierenden Ionen wird ein anfangliches Steigen der kataphoret. W ande
rungsgeschwindigkeit n icht zu beobachten sein, weil wegen des hohen Koagulations- 
vermógens die bevorzugto Adsorption der gleichgeladenen Ionen nicht erfolgt. Da 
die Maxima der Kataphorese-Konz.-Kurve bei verschiedenen gleichgeladenen Ionen 
verschieden sind u. bei versehiedener Elektrolytkonz. auftreten, erscheint es móglich, 
daB das Sol nicht beim gleichen Potentialwert in allen Fiillen zu koagulieren beginnt.
— Kataphoret. Verss. des Vfs. an hochgereinigten Solen zeigen, daB die Adsorption 
der stabilisierenden Ionen gering ist; der W ert des ersten krit. Potentials (Beginn der 
Koagulation) wird dann der gleiche sein, selbst fur Elektrolyten m it einwertigen koagu
lierenden Ionen, aber verscheidenen, stabilisierenden Ionen. (J . Univ. Bombay 1. 
P a rt II. 25—27. Sept. 1932. Bombay, W ilson  Coli.) Lo r en z .

Ronald Bulkley und George H. S. Snyder, Die Ausbreitung von Fliissigkeiten 
au f festen OberflacJien. Das anomale Verhalten der fełten Ole und Feltsauren mit Ezperi- 
menten, die zu einer rersuchsweisen Erkldrung fiihren. Mineralóle, wie z. B. Petroleum,
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broiten sich auf polierten Metallflachen scheinbar grenzcnlos aus, wahrend fl. F ette u. 
fl. Fettsauren Tropfen bildcn. Da die Oberflachenspannungen von Mineralolen, fl. 
Fetten  u. fl. Fettsauren nur wenig voneinander abweichen (Abweichungen < 2 —3 Dyn/ 
cm), wird der Vorgang der Bcnetzung energet. im wesentlichen durch die Grenzflachen- 
spannung zwisehen Fl. u. Metali bestimmt. Durch energet. Betrachtungen kommt 
man also zu dem SchluB, daB die Grenzflachenspannung zwisehen Metali u. fl. Fetten 
oder fl. Fettsauren gróBer sein muBte ais die zwisehen Metali u. Mineralól. Im  folgenden 
wird aber gezeigt, daB das nicht der Fali ist, sondern daB die Grenzflachenspannung 
zwisehen Metali u. Mineralolen um etwa 20—50 Dyn/cm gróBer ist ais dio zwisehen 
Metali u. fl. Fetten  oder fl. Fettsauren: 1. F ette  u. Fettsauren sotzen die Reibung 
zwisehen Metallflachen bedeutend starker herab ais Mineralole. Aber m it kleinen Zu- 
satzen von Fettsauren yersetzte Mineralole verhalten sich so wie reine Fettsauren, 
so daB man annehmen muB, daB die Fettsauren auf der metali. Oberflache adsorbiert 
werden. 2. Gegen Hg zeigen Mineralólo eine um 20— 50 Dyn/cm hbhere Grenzflachen
spannung ais F ette u. Fettsauren, die durch geringen Fettsaurezusatz stark  herabgesetzt 
wird. 3. Von der Oberflache von Metallpulvern, die m it Mineralolen benetzt sind, wird 
das Mineralól durch W. verdrangt, wahrend von solehen, die m it W. benetzt sind, 
das W. durch fl. Fette, fl. Fettsauren oder fettsaurehaltige Mineralólo verdrangt wird.
4. Man kann einen fein verteilten festen Kórpor (ZnO, Glas, Zn, Cu, Fe) m it Mineralól 
zu einer steifen Pastę verreiben u. diese wird durch Zusatz von ganz wenig Olsaure 
diinnfl. Diese Erscheinung muB so erklart werden, daB die Olsaure die Grenzflachen
spannung herabsetzt, wodurch die Neigung zur Flockung verschwindet. Obwohl fl. 
F ette  u. Fettsauren auf poliorten Metallflachen Tropfen bilden u. Mineralole sich aus- 
breiten, haben dio letzteren doch eine bedeutend hóhere Grenzflachenspannung gegen 
Metali. Um diesen scheinbaren Widerspruch aufzukliiren, untersuchen Vff. die Be- 
netzungserscheinungen auf polierten Stahl- u. Cd-Platten. Cd wurde gewahlt, weil es 
dom Hg chem. nahesteht u. die Grenzflachenspannungen gegen Hg gemessen werden 
kónnen. Es zeigte sieh kein Unterschied zwisehen Cd u. Stahl, so daB die wciteron 
Verss. nur m it dem leichter zu polierenden Stahl durehgefiihrt wurden, weil sich offen- 
bar alle Metalle im wesentlichen gleich verhalten. Olsaure bildetc Tropfen, die auf 
der S tahlplatte ebenso rollten wio Hg-Tropfen, aber eine unsichtbare Spur hinter- 
lieBen. E in nun aufgebrachtor Mineralóltropfen m acht bei seiner Ausbreitung an diesen 
Spuren halt u. laBt sie frei. Dieser Effekt t r i t t  boi einer Reihe von Materialien auf, 
z. B. m it Olsaure, geschmolzener Capronsaure, Palm itinsaure u. Stearinsaure u. gc- 
schmolzonem Cetylalkohol auf Stahl, Messing, WeiBmetall, Glas u. Glimmer. Die so 
erzeugte unsichtbare Spur ist offenbar ein adsorbierter Film , der so fest haftet, daB 
man die Oberflache mehrmals m it Bzl. iibergiefien kann, ohne ihn dabei zu entfernen. 
Wenn m an auf einer S tahlplatte einen Fettsauretropfen auf den R and eines sich aus- 
breitenden Mineralólfilms bringt, so liiuft der Tropfen quer iiber den Film (manchmal 
sogar mehrmals kreuz u. quer), auch wenn die Unterlage ganz horizontal steht u. hinter- 
laBt eine scheinbar unbenetzte Spur. Noch interessantere Erscheinungen treten auf, 
wenn man Mineralole m it wechselndem Fettsauregeh. auf Stahlplatten ausbreitet. 
Bei einem Geh. von ca. 1%  Fettsaure breitet sich ein Tropfen zuerst aus, dann bekommt 
der entstandene Film plótzlich einen kreisfórmigen RiB u. der innere Teil des Films 
zieht sich wieder zu einem Tropfen zusammen, wahrend sich der auBere Teil weiter 
ausbreitet. Bei einem kleineren Fettsauregeh. (bis 0,1%) t r i t t  die gleiche Erscheinung 
auf, nur nach entsprechend langerer Zeit. An H and dieses Vers. erklaren Vff. die Aus- 
breitungserscheinungen von Mineralolen, fl. F etten  u. fl. Fettsauren auf festen Kórpern 
folgendermaBen: Wenn Fette, Fettsauren oder Mineralole, die erstere enthalten, auf 
einen festen Kórper gebracht werden, so entsteht eine Adsorptionsschicht aus F e tt 
oder Fettsaure, die die Oberflachenenergie so sta rk  herabsetzt, daB es nun nicht mehr 
gelingt, eine Substanz, sei es ein Mineralól oder eine Fettsaure, auf dieser Oberflache 
auszubreiten. Der beschriebene Vers. ist nun so zu deuten, daB der Mineralólfilm 
infolge der Adsorptionsschicht von einer bestimmten Dicke an instabil wird u. reiBt, 
eine Erscheinung, die nicht am R and ein tritt, weil die Ausbldg. der Adsorptionsschicht 
eine gewisse Zeit beansprucht (die iibrigens um so gróBer ist, je kleiner der Fettsauregeh. 
des Ols ist). Der innere Teil, der auf der Adsorptionsschicht aufliegt, muB sich zu einem 
Tropfen zusammenziehen, wahrend sich der auBere Teil am blanken Metali weiter 
ausbreitet. Bei 2%  Fettsauregeh. kommt es vor, daB der sieh ausbreitende Film in 
eine ganze Reihe von Stucken zerreiBt, die dann Tropfen u. Trópfchen bilden u. sich 
schnell auf der Oberflache umherbewegen. SchlieBlich bei einem Fettsauregeh. von
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5—10% verbreitert sich der Tropfen noch mehr oder woniger u. zieht sich spater wieder 
zusammen. Eine Stiitze der gegebenen Erklarung bildet die Tatsache, daB Olsaure 
auf W. einen Film von sichtbarer Dicke gibt, der sich plotzlich wieder zu einem Tropfen 
zusammenzieht u. eine Adsorptionsschicht hinterlaflt, dio die Oberflachenspannung 
auf einen kleinen W ert herabsetzt. Vff. kommen also zu dem SchluB, daB, obwohl 
die Ausbreitung von Minernlolon auf Metallen nur durch die Erniedrigung der Ober
flachenspannung bewirkt wird, sich Fetto u. Fettsauron trotz der bedeutend gróBeren 
Erniedrigung der Oberflachenspannung, die sie bewirken, docli nicht ausbreiten, weil 
in diescm Fallo die Erniedrigung der Oberflachenspannung nicht an dio Ausbreitung 
gekniipft ist, sondern schon durch eine Adsorptionsschicht erreicht wird u. dann durch 
Ausbreitung keine weitere Erniedrigung der Oberflachenspannung erfolgen kónnte. 
(J . Amer. chem. Soc. 55. 194— 208. 11/1. 1933. Paulsboro, New Jersey, Vaeuum Oil 
Co., Res. and Development Dep.) L. E n g e l .

K. Lark-Horovitz und J. E. Ferguson, Die dcklrischen Eigenschaflen von Ober- 
flachenhautchen. Vff. bestimmen mittels einer Po-Elektrode ais Sondę das Potontial 
der Phasengrenzo Luft-Fl. fiir W., Elektrolytlsgg. u. monomolekulare Schichten von 
Slearinsaurc u. Olsaure, die auf der Oberflache von Elektrolytlsgg. ausgebreitet sind. 
Bei der Unters. yon HC1-, NaOH- u. NaCl-Lsgg. zeigte sich, daB die Oberflache nicht 
aus reinem W. besteht, sondern Ionen enthiilt. Die monomolekularen Schichten von 
Stearinsilure u. Olsaure verhalten sich wio feste E lektrolyte u. reagieren auf pH-Ande- 
rung im sauren Cebiet wie eine H-Elektrode, im alkal. wio eino Na-Elektrode. Dio 
beobachteten Erscheinungen zeigen groBe Analogie m it den Bcobachtungen an Glas-, 
Quarz- u. Paraffinfilmen. (Physie. Rev. [2] 42. 907. 15/12. 1932. Purdue, Univ.) L. E n .

R. S. Burdon, Die Oberflachenspannung von Quecksilber in  Quarzgefa(Sen. Die 
Oberflachenspannung von Hg wird nach einer Methode von Qu in c k e  (Tropfenhóhe) 
im Yakuum zu 488 Dyn/cm gefunden. E in frisch in Luft gcbildeter Tropfen zeigt dio 
gleicho Oberflachenspannung, die aber m it der Zoit abnimmt. Die Oberflachenspannung 
fallt bis 230° linear um 0,23 Dyn/cm fiir 1°. — Die Abnahme der Oberflachenspannung 
in Luft hiingt móglicherweise m it einer Orientierung in der Oberflachenschicht nach der 
ersten Adsorption zusammen. (Trans. Faraday Soc. 28. 866— 76. Dez. 1932. Ade- 
laidc.) Lo ren z .

T. Carlton Sutton, Die Messung der Oberflachenspannung. Eine Methode u. ein 
einfacher App. fiir gleichzeitige Messung der Oberflachenspannung u. der D. einer FI. 
werden beschrieben. Da nur wenige mg der FI. erforderlich sind, ist die Methode bo- 
sonders zur Parachorbest. seltener Fil. geeignet. Leichtfltichtige Fil. sind ebenfalls 
verwendbar. (Proc. physie. Soe. 45. 88—90. 1/1. 1933. Woolwich, Royal Arsenał,

Giovanni Semerano, Die Beslimmung des Parachors nach der Tropfengemchts- 
methode. I. Allgemeines iiber Oberflachenspannung u. Parachor u. ihre Messung. (Atti 
Accad. Veneto-Trentino-Istriana 23. 17—32. 1932. Padua, Univ. Sep.) K r u g e r .

G. Semerano und G. Fabbrani, Die Beslimmung des Parachors nach der Tropfen- 
gewichtsmethode. II. (I. vgl. Sem eran o , vorst. Ref.) Best. der Oberflachenspannung 
der Lsg. von Melhylsuccinimid in Pyridin u. Nitrobzl. u. von Succinimid u. Brenztrauben- 
saureimid in Pyridin u. W. u. der reinen Losungsmm. u. Berechnung der Parachorwerte. 
Dio lineare Beziehung fiir den Beitrag der Parachorwerte von Losungsm. u. gel. Stoff 
zum Parachor einer Lsg. gilt streng nur, wenn beido Komponenten dieselbe Oberflachen
spannung haben. (Atti Accad. Yeneto-Trentino-Istriana 23. 33—44. 1932. Padua,

F. A. H. Schreinemakers und L. J. van der Wołk, Osmolische Systeme, be- 
slehend aus Wasser, NaCl, N a 2COs, in welchen eine Flussigiceił unveranderlich ist. I. 
(Vgl. C. 1932. I. 201.) Vff. erórtern die Vorgange in einem System, welches aus W., 
NaCl, Na,/J03 aufgebaut ist; der Raum des Systems soli durch eine fiir alle Kom
ponenten durchlassige W and in 2 Teile geteilt sein; in der einen Halfte befinde sich 
eine FI. unveranderlicher, in der anderen Halfte eino FI. veranderlieher Zus. Der 
Verlauf des Diffusionsvorganges bei gegebener Anfangskonz. wird theoret. erórtert 
u. experimentell untersucht. (Kon. Akad. Wetenseh. Amsterdam, Proc. 35. 938—47. 
1932. Leyden, Lab. of Inorgan. Chem.) E ise n sc h it z .

F. A. H. Schreinemakers und L. J. van der Wołk, Osmotische Systeme, be- 
stehend aus Wasser, NaCl, N a2C03, in  welchen eine. Fliissigkeit unverdnderlich ist. I I .  
(I. vgl. vorst. Ref.) Die Unters. wird auf Systeme aus W., NaCl, Na2C03 erstreckt, die

Res. Dept.) Sk a l ik s .

Univ. Sep.) K r u g e r .
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cbenso aufgobaufc sind wie in I. u. bei denon speziell die PI. unveranderlicher Zus. nu r 
eines der beiden Salze enthalt. (Kon. Akad. Wetenseh. Amsterdam, Proc. 35. 1046—54.
1932. Leyden, Lab. of Inorganic. Chem.) E ise n sc h it z .

Herald R. Cox und Roscoe R. Hyde, PhysikalischeFaklorenbeider UltrafillraUcm. 
Besehreibung eines Veff. zur Impragnierung von Kollodiummembranen m it sehr gleich- 
maBiger Durchlassigkeit nacli B echhold unter Vakuum u. eines Ultrafilters m it ge- 
loohter Unterlegsclieibe aus Metali oder Bakelit fur Unters. von Metallsuspensoiden. Die 
Durchlassigkeit der Membranen fur W. steigt in einem von dem Kollodiumgch. ab- 
hangigen Bereich u. fiir niedrige W erte linoar m it dem Druck; bei hoherem Druck zeigt 
die Abhangigkeitskurve parabol. Verlauf. Die Berechnung der Porengrofie nach dem 
PoiSEUlLLEschen Gesetz ergibt nur fiir den linearen Bereich richtige Werte. Die 
Durchlassigkeit steigt m it der Temp. bis zu 80—90°, aber nicht linear, daruber 
schrumpfen die F ilter unter starker Minderung der Durchlassigkeit. Zwischen Druck 
u. Konz. des F iltra ts ergab sich kein Zusammenliang. Farbstoffe werden, je nach 
Ladungssinn, von der Membran in verschiedenem Mafie adsorbiert, die F iltration muB 
bis zur Einstellung eines Gleichgewichtes zwischen Membran u. Lsg. fortgesetzt werden. 
Die Durchlassigkeit ist umgekehrt proportional der Viscositat der Lsg. Proteine wirken 
dureh Bldg. einer Adsorptionsschicht in den Poren porenverkleinemd, oberflachenakt. 
Stoffe vermindern, je nach Einw. auf die Adsorptionsschicht, die Durchlassigkeit. Die 
[H'] ist in den Grenzen von pn =  0,1—12,0 ohne EinfluB, starker alkal. Lsgg. steigern 
dureh Auflsg. von Nitrocellulose die Durchlassigkeit. Der Elektrolytgeh. der Lsg. ist 
auf die Doppelschicht an der negativ geladenen Membran u. dam it auf die Durchlassig
keit von EinfluB. (Amer. J. Hyg. 16. 667—728. Nov. 1932. J o hns H o pk in s 
Univ.) Ma n z .

J. A. M. van Liempt, Die Diffusion von Molybddn in  Wolfram. (Vgl. C. 1932. 
I. 648.) Vf. versucht eine theoret. Abschatzung der Diffusionsgeschwindigkeit zweier 
krystallisierter Elemente ineinander durchzufiihren, wobei vollkommene Mischbar- 
keit vorausgesetzt wird. Es wird angenommen, daB das lineare Diffusionsgesetz giiltig 
ist; daraus wird der eindimensionale Diffusionsvorgang abgeleitet. Den Diffusions- 
koeff. leitet Vf. aus dem F. ab, indem er aus der LiNDEMANNschen Formel dio Eigen- 
freąuenz der Atomschwingungen im G itter berechnet, die „m ittlere Sprungzeit" der 
Atome gleich dem 4. Teil der Schwingungsdauer setzt u. annimmt, daB diejenigen 
Atomo ihren P latz wechseln, dereń Amplitudę einen bestimmten W ert iiberschreitet; 
die GróBo dieser Amplitudo wird naoh einer der LiNDEMANNschen analogen Betrach- 
tung festgesetzt. — Die Theorie wird dureh Diffusionsmessungen an Mo u. W  ge- 
priift. Hierfiir wurde ein ein- oder polykrystalliner TF-Draht von 300 /i Dicke in einem 
Gemisch von Molybdmiperdachloriddampf u. I I2 bei 800° gegliiht, wobei sich Mo- 
Metall auf dem JF-Kern absetzt; dieser ProzeB wurde solange durcligefiihrt, bis der 
D rah t 500 /i stark  wurde. Die Diffusionsverss. wurden bei 1400—2000° ausgefuhrt. 
Danaeh wurde die J/o-H ulle mittels eines W.-H2S 0 Ą-IIN 03 Gemisches abgeatzt u. 
in dem iibrig gebliebenen Kern der Jfo-Geh. bestimmt. Die Auswertung der Verss. 
orfolgt nach der eindimensionalen Theorie; dies wird dam it begrundet, dafi die Ein- 
dringtiefe klein gegen den Drahtdurchmesser ist. Die Verss. an Einkrystallen sind 
mit der Theorie in Einklang, bei Polykrystallen erweist sich die Diffusionsgeschwindig- 
keit ais abhangig von der KorngroBe u. kann daher nicht dureh eine einfache Diffusions- 
formel erfafit werden. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 114—32. 1932. Eind- 
hoven, Phys.-Chem. Labor. d. N. V. P h il ip s  Gloeilampenfabrieken.) E isen sc h itz .

Suzanne Veil, Ober rylhmische Krystallisationsvorgange, die dureh Diffusion von 
Alkalicarbonaten in  Gelałine hervorgerufen luerden. (Vgl. C. 1932. II. 1602.) Vf. bringt 
einen Tropfen konz. N a2C03- oder K ,C 03-Lsg. auf eine m it einer Gelatineschicht iiber- 
zogene horizontale Glasplatte. Dureh Diffusion u. gleiclizeitige Krystallisation bildet 
sich dabei ein System von konzentr. Kreisen aus. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 
196. 109—10. 9/1. 1933.) L. E n g e l .

C. R. Dawson, Eine einfache Próbę au f Stromung in  einer Diffusionszelle mit 
poróseyn Diaphragma. Bei Verwendung der von Mc B a in  u . L iu  (C. 1931. I. 2181) 
standardisierten Diffusionszelle muB man Strómungen dureh das Diaphragma dureh 
sorgfaltige Nivellierung der Fil. unter Beriicksichtigung ihrer D. vermeiden. Zur 
Priifung des Diaphragmas empfiehlt Vf., festzustellen, wio stark die Diffusions
geschwindigkeit dureh Neigung des Diaphragmas um 30° gegen die Horizontale erhoht 
wird. Bei einer Erhohung auf den 4-fachen W ert ist das Diaphragma zu grobporig.
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(J. Amer, chem. Soc. 55. 432—33. 11/1. 1933. Stanford Univ., Calif., Dep. of Che- 
mistry.) L. E n g el .

A. Magnus, Elektrische Tlieorie der Oasadsorplion. (Kolloid-Z. 59. 285—92. 1932. 
Frankfurt a. M., Inst. f. physikal. Chem. — C. 1932. II. 992.) F a r k a s .

D. Chilton und E. Rabinowitsch, Uber das Spektrum des Jods im  adsorbierten 
Zustand. Das J 2 wurde an 3 X 3 X 1 mm groBen Stiickchen von Chabasit adsorbiert, 
nachdem diese im  Vakuum bei 200° ausgeheizfc worden waren. Durch die Adsorption 
entsteht eine rosabraune Farbung, die yiele Wochen bestiindig ist. Heulandit wird 
bei dieser Behandlung braun, triłbe u. yerliert schon nach einigen Tagen die Farbę. 
Die m it J 2 beladenen Chabasitstiickechen wurden zwischen Glasplatten geklemmt 
u. die Aufnahmen wurden im Lichte einer Bogenlampe m it einem Flintglasspektro- 
graphen gemacht. Die Absorption hat bei 4950—5000 A ein Hauptm axim um, boi 
4350—4400 A ein zweites weniger hohes u. zwischen den beiden ein Minimum bei 
4550 A. Ein drittes Maximum bei 4000 A, sowio der Wiederanstieg der Absorption 
bei 6000 A is t unsicher. Das Spektrum des in Chabasit sorbierten J 2 erscheint demnach 
gegeniiber dem des gasfórmigen J 2 nach kurzeń Wellen verschoben u. verbreitert, nicht 
aber in dem Mafie wie das des festen oder an CaF, adsorbierten J 2. Das Hauptmaximum 
der Absorption entspricht dcm der J 2-Lsg. in Bzl. Die Verbreiterung der Absorption 
nach Ultraviolett wird auf die Wrkg. der Sorptionskrafte zuruckgefuhrt u. das Auf
treten  von mehreren Maximis m it der Existenz mehrerer verschieden fest gebundener 
Sorbatschichten in Zusammenhang gebracht. (Z. physik. Chem. Abt. B. 19. 107— 12. 
Okt. 1932.) F a r k a s .

G. R. Paranjpe, H. D. Mirchandani und Y. G. Naik, Einige Versuche iiber die 
Kondensation von Wasserdampf an Staubteilchen. Ergebnisse: Die GrdBe der Teilohen 
eines W.-Nebels nimm t bei konstanter W.-Dampfmenge u. konstantem Expansions- 
yerhaltnis m it der Zahl der Keime ab; bei geringer Keimzahl ist die Abnahme groB, 
sie wird m it steigender Keimzahl kleinor u. strebt schlieBlich einem Grenzwert zu. 
Bei konstanter Keimzahl nimmt die Trópfchengrófie m it steigendem Expansionsverhalt- 
nis gleichmaBig zu. — Die Korrekturen des STOKESschen Gesetzes durch CUNNING- 
HAM u. durch B romwich  werden diskutiert. (J . Univ. Bombay 1. P a rt I I . 5—IG. 
Sept. 1932. Bombay, Royal Inst. of Science. Dept. of Physics.) Lo r en z .

V. Bayerl und H. Flood, Zur Theorie der Keimbildung. Es wurde der Beginn der 
Tr6pfchenbldg. (krit. Ubersattigung) bei adiabat. Expansionen von gesatt. W.-Dampf 
in L uft unter Variierung der Anfangstemp. T a beobachtet. Der zur Kondensation 
nótigc Dbersattigungsgrad, d. h. das Verhaltnis des Dampfdruckes nach der Expansion p 
zu dem Siittigungsdruck p0 bei der Endtemp. T  erwies sich ais temperaturunabhangig.
— Die erhaltenen Resultate stehen in befriedigender Ubereinstimmung m it der Keim- 
bildungstheorio yon V olm er , W e b e r  u. F a r k a s . — Die von A n d r &n  gefundene 
niedrigere krit. Ubersattigung in Kohlensaure p/p0 — 3,9 s ta tt 4,1 folgt in gleicher Weise 
quantitativ aus der inzwischen gemessenen Erniedrigung der Oberflaohenspannung des 
W. durch C02 um 1,1 Dyn/cm. (Naturwiss. 21. 27. 13/1. 1933. Berlin u. Trond- 
lieim.) " SKALIKS.

B. Anorganische Chemie.
W. Manchot, Ober die „blaue Saure11. Experimentell m itbearbeitet von Hans 

Schmid. ZurNachpriifungdervonBERL, S a e n g e r u . W in n a c k e r (C. 1932. II. 3453) 
bei der Bldg. der „blauen Sauro“ angenommenen Rk. H2S 04 +  NO H ,S 0 4-N 0 
untersucht Vf. die Verschiebung durch erhóhte S 0 3- oder NO-Konz. u. das Verh. von NO 
gegen H 2S 0 4 bei sehr niedriger Temp. Es wird gezeigt, daB die blaue Sauro durcli 
direkte Anlagerung von NO an H 2S 0 4 auch bei extrem niedrigen Tempp. nicht en t
steht, wenn nicht Spuron Luft zugegen sind. Vf. schliefit aus seinen Verss., daB die 
blaue Saure sich durch Rk. der aus NO u. H 2S 04 entstehenden Nitrosylschwefelsaure 
m it NO bildet, was auch die beobachtete Entfarbung der Saure im Druckyers. beim 
Stehenlassen erklart. Die Formel S 0 6NH2 fiir die blaue Saure erscheint unzureichend 
begriindet. Die vom Vf. beobachtete glatte Bldg. der blauen Saure beim Schutteln 
einer Lsg. von 2 g N aN 02 in 20 ccm 99,4%ig- H 2S 04 m it NO bei gewohnlicher Temp. u. 
n. Druck u. die Entfarbung dieser Lsg. bei Durchleiten von H 2 oder N2 fiihrt zu der 
Auffassung, dafi die blaue Saure bei der Einw. von NO auf HSOsN in umkehrbarer Rk. 
entsteht nach HSOjN +  xNO ^  H S 0 5N -xN 0. Durch zu hohe S 0 3-Konz. (20% 
Oleum) wird ihre Bldg. gehemmt, yermutlich durch Bldg. der Verb. 2 S 03>N20 3. 
Bei der Einw. yon NO auf in H 2S 0 4 gel. N 0 2 muB NO iiherwiegen, wenn die blaue
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Saure entstehen soli. Vf. erklart das Auftreten der Blaufiirbung bei der Red. von 
Nitrose durch Einw. des bei Zers. der H S 0 5N entstandcnen NO auf die restliehe HSOsN. 
(Z. anorg. allg. Chem. 210. 135—44. 25/1. 1933. Munchen, Tochn. Hochsch., Anorg.- 
chem. Lab.) R. K. Mu l l e r .

A. Kurtenacker und W. Fluss, Uber die Loslichkeit der Polythionaie. I. Die 
Loslichkeit der Kaliumpolythionale. Vff. untersuchen die Loslichkeit von K2S3Oc, 
K2S4O0 u . K2S5Og fiir sich u. im Gemisch miteinander. Dio Darst. von K 2S3O0 u. 
K 2S40 6 erfolgt aus K 2S20 3 u. S 0 2 (vgl. C. 1931. I. 40), die von K 2S5Oc nach R aschig  
(C. 1924. I I . 1065), wobei auf yollstandige Ausscheidung des As2S3 vor der F iltration 
W ert gelegt wird. Die gefundenen Loslichkeitswerte (g wasserfreies Salz/100 g Lsg.) 
sind: K 2S3Oa bei 20° 18,43, bei 0° 8,14; K 2S40 6 bei 20° 23,18, bei 0° 12,60; K 2S50 j-  
1,5H20  bei 20° 24,78, boi 0° 15,50. — Im  System K 2S30 6—K 2S40„—H 20  wird ein krit. 
Mischungsverhaltnis bei einem Geh. der Lsg. von 59%  KaS40 6 (20°) bzw. 64% K 2S40,, 
(0°, Rest K 2S30 6) gefunden. K 2S50 6 scheidet sich aus Lsg.-Gemischen m it K 2S40,j 
nicht mehr rein ab, wenn auf 1 g K 2S50 6 bei 20° 0,5 g, bei 0° %  g K 2S40 6 vorhanden ist. 
Eine durch Zers. bewirkte Aciditat die zu Opalescenz durch S-Ausscheidung fiihrt, 
t r i t t  bei allen Verss. im Laufe der Zeit auf. Im  System K 2S3O0—K 2S5O0—H 20  wircl 
Bldg. von K2S40 6 u . S beobachtet, die in Lsgg. m it etwa gleichem Geh. an K 2S3O0 u. 
K 2S50 6 am groBten ist, die Bodenkorper sind meist von S gelb gefarbt. (Z. anorg. 
allg. Chem. 210. 125—34. 25/1. 1933. Briinn, Dtsch. Teehn. Hochsch., Inst. f. anal. 
Chemie.) R. ICi Mu l l e r .

E. Carrićre und Carlini, Die Zersetzung der Thioschicefelsaure in  verdiinnter 
Losung beim. Siedepunkl. Wenn man eine verd. Lsg. von Na2S20 3 +  2 HC1 kocht, 
so t r i t t  Zers. nach folgender Gleichung ein, wobei das entstehende S 02 ais Gas ent- 
weicht: 21 H2S20 3 — >- 17 S 0 2 +  19 S +  H 2S 0 4 +  H2S5Oc -f- 19 H 20 . In  der ersten 
Viertelstunde, in der 80%  umgesetzt werden, ist die Rk. monomolekular u. autokatalyt. 
Durch Neutralisation des Rk.-Prod. m it NaOH u. Einengen, wobei durch NaOH- 
Zusatz neutral gehalten wird, t r i t t  folgende Rk. ein:

2 Na2S60 G +  6 NaOH — y  5 Na2S20 3 +  3 H 20 .
(C. R. hebd. Sćanees Acad. Sci. 196. 111—12. 9/1. 1933.) L. E n g e l .

D. S. Davis, Berechnung des Verlialtens von S 0 2 gegenuber Wasser. Auf Grund der 
c /  Daten von Sherw ood  (C. 1925. I I . 1729) stellt Vf. fiir die Berechnung der Loslich

keit (S  g/1000 g W.) von S 0 2 aus dem S 02-Partialdruck (p mm Hg) zwisehen 0 u. 20° 
folgende Gleichung auf: S  =  m, p a ] / p ,  worin m  =  « - 0,03876*-1,2825 u . a =
e -  0,033721 -  0,3051 (e =  Basis der natiirlichen Logarithmen, t =  °C); zwisehen 20 u. 40° 
wird die Gleichung vereinfaeht zu S  — m ' p  +  a', worin w! — 0,13229 +  0,003422 t —
0.00013912 t2 u. a =  1,50 — 0,0147 t. Vf. gibt zwei Nomogramme fur Tempp. unter u.
uber 20°. Die Dissoziationskonstante der H 2SO, lafit sich wiedergeben durch 
K  — e-0,02868i+o,0717/64. (Chem. metallurg. Engng. 39. 615—16. Nov. 1932. East 
Northfield, Mass.) R. K. Mu l l e r .

Walther Kangro und Richard Jahn, Uber die Einwirkung von Chlor au f Metall- 
oxyde. (Vgl. C. 1929. I I . 153.) Die Einw. von CI, auf Oxyde bei hoher Temp. ist von 
groBem theoret. u. prakt. Interesse. Vff. definieren ais „gerade merkliche Umsetzung“ , 
wenn in 1 Stde. 1%  des Oxydes umgesetzt (meist verfliichtigt) wird, bei einer Stromungs- 
geschwindigkeit des Chlors von mindestens 15 1/Stde. — BeO: Rk. zwisehen 1050 u. 
1100° merldich; Spit z in s  Angabe (C. 1930. II . 219), daB die Rk. schon bei 600° cin- 
setzt, ist unwahrscheinlich. Prod. (BeCl2); Dampfdruck bei 1027° (nach der Nilherungs- 
formel) 0,02 at. — ZnO: Rk. merklich bei 350°; Prod. (ZnCl2). — CdO: R k. bei 450° 
merklich; Gewiehtszunahme, da das [CdCl2] einen kleinen Dampfdruck hat; ab 700° 
verdampft das Clilorid merklich. Daneben kónnte graues CdCl2-2CdO entstanden 
sein. — B 20 3: bis ca. 900° keine Einw. — Al„Oz: Merkliche Rk. erst iiber 1200°; im 
Gegensatz zu Sp it z in , in Obereinstimmung m it F isc h e r  u. Ge w e h r  (C. 1933.
1. 390). — TiO„: Rk. ab 800° merklich; Prod. (TiCl4) — F20 3: Rk. ab 500° merklich;
Prod. gelbes, fl. VOCl3. — Nb2Os : Rk. ab 800—850° merklich; Prod. kryst., seiden- 
glanzendes NbOCl3. — 2'a20 5: bis 1200° keine Rk. — M o03\ Rk. ab 500° merklich; Prod. 
hellgelbes, kryst. Mo02Cl2. — WOz -. Rk. bei 700“ merklich; Prod. wahrscheinlich gelbes, 
kryst. W 0 2C12. — U3Oa: Rk. ab 900° merklich; Prod. gelbes, kryst. U 0 2C12. — Mit 
wachsender Ordnungszahl steigt in  jeder Familie die Temp., wo eine merkliche Um- 
setzung eintritt. BeO ist dem A120 3 ahnlich. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 325—36. 
6/2. 1933. Braunschweig, Techn. Hochsch., phys.-chem. Inst.) W. A. R o t h .
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Heinz Gehlen, Ober Iimktionen und Eigenschaften des Stickoxyds und seiner Vcr- 
bindungen. I II . Mitt. Die Jłeaktion zwischen Stickoxyd und den Alkalisalzen der Nilroso- 
disulfonsdure. (II. vgl. C. 1932. II. 1765.) Nitrosodisulfosaure, 0N (S 03H)2, kann ais 
Deriv. des N 0 2 aufgefaBt werden; das Auftreten der Saure u. ihrer Sake in zwei Formen 
spricht dafiir. Ob diese Parallele auch im chem. Verh. zum Ausdruck kommt, miiBto 
sich im Verh. gegen NO zeigen. Vf. untersueht daher dio Rk. zwischen 0N (S 03K)2 
in alkal. Lsg., in der das Salz ziemlich bestandig ist, u. NO. In  ammoniakal. Lsg. soli 
diese Rk. nicht vor sich gehen (vgl. WlELAND u . K o g l ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 55  
[1922]. 1800). 0N (S 03K)2 nimm t in alkal. Lsg. NO raseher auf ais eine konz. F eS 04- 
Lsg. Die tief-blauviolette Farbę der Lsg. yerschwindet dabei; die nach der Entfarbung 
noch alkal. reagierende Lsg. wird beim Ansauern gelb u. entfarbt sich dann wieder, 
besonders rasch beim Erwarmen, wobei NO u. N20  entweichcn. Nachweisen laBt 
sich ferner H N 02 u. Hydroxylamindisulfonsaure. Wahrscheinlich geht bei der NO- 
Aufnalime folgende Rk. vor sich:

0N (S 03K)2 +  NO +  NaOH =  N aN 02 +  H 0N (S 03K)2.
Beim Erwarmen der angesauerten Rk.-Lsg. zerfallt ein Teil der H N 0 2 unter NO-Bldg., 
ein anderer Teil reagiert m it 0H N H (S03H), dem Zers.-Prod. der HÓN(S03H)2 nach: 
H 0N H (S 03H) +  HŃOa =  NjO +  H2SO, +  H 20 ;  der Rest H 0 N H (S 0 3H) zers. sich 
schlieBlich nach langerem Kochen: HONH(SÓ3H) +  H 20  =  H 2S 04 +  NH2OH. Der 
Nachweis vonN H 2OH unter denR k.-Prodd., sowie das analyt. Ergebnis, daB"auf 1 Mol 
0 N (S 0 3K)2 1 Mol NO u. 1 Mol NaOH verbraucht werden, wahrend 1 Mol N aN 02 
u. 2 Mol H 2S 04 gebildet werden, zeigt, daB die Rk. wohl in der angenommenen Weiso 
yerlauft. — Infolge der raschen u. irrcversiblen Aufnahme von NO ist 0 N (S 0 3K)2 
in alkal. Lsg. ais Absorptionsmittel fiir die quantitative NO-Best. u. ais Waschfl. fiir 
Gase, dio yon NO befreit werden sollen, gut zu verwenden. Am besten eignet sich 
hierzu eine frisch nach der folgenden Vorschrift hergestellte Lsg. des 11. 0 N (S 0 3Na)2: 
100 ccm 5- n. NaOH werden m it 200 g Eis versetzt; unter Umruhren werden dazu 
100 ccm 5-n. N aH S03-Lsg. u. 20 ccm Eg. zugegeben. Sobald die Lsg. anfangt gelb zu 
werden (einige Sek.), werden 50 ccm 5-n. NaOH u. unter kraftigem Riihren 12 g fein- 
gepulvertes KM n04 zugegeben. Nach Erwarmen auf 45° ist die Rk. rasch beendet. 
Nach F iltration u. Zugabe von 25 ccm 5-n. NaOH wird m it Eis gekuhlt. Die Lsg. ist 
dann zur ąuantitatiyen NO-Best. fertig. 50 ccm dieser Lsg. absorbieren 300 ccm NO. 
Nach 24 Stdn. ist die Lsg. meist entfarbt. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 292—97. 1/2.
1933. Kónigsberg, Univ., Chem. Inst.) L orenz .

A. Perret und R. Perrot, Unlersuchungen iiber Liłhiumcyanid. Bei Einw. von 
(CN)2 auf Li, in  Ggw. von Fe, erhalt man ein Gemisch von LiCN u. Li,CN2, daneben 
Paracyan. Die Einw. von gasformiger HCN auf Li20 , in Abwesenheit von Fe, fiihrt 
zu Gemischen m it wechselnden Mengen yon LiCN, die aber kcin Li2CN2 enthalten. 
Beim Behandeln von LiOH, das in W.-freiem A. yerteilt ist, m it HCN erhalt man kein 
W.-freies Salz. Dagegen bildet sich reines LiCN sehr leicht bei der Einw. eines Ge
misches von 50%ig. HCN u. Bzl. auf Li. Der F. dieses Salzes liegt bei 160°, nach dem 
Schmelzen betragt seine D. bei 18° 1,0755. Das LiCN geht beim Erwarmen in Ggw. 
yon Fe-Pulver allmahlich in Li2CN2 iiber u. zwar yollkommen in 15 Stdn. bei 500°, 
wenn 10% Fe zugegen sind. Bei gewóhnlicher Temp. ist LiCN eine metastabilo Verb. 
Li w irkt auf die CN-Gruppe ebenso ein wie Ca, darin zeigt sich die Verwandtschaft 
des Li m it den Erdalkalien. Aus der Bldg. des LiCN bei 850° aus einem Gemisch von 
CaCNo, C u, LiCl geht die Bestiindigkeit des Salzes bei hóheren Tempp. heryor. (Helv. 
chim. Acta 15. 1165—71. 1/10. 1932. Mulhouse, Ecole superieure de chimie.) W o eck .

Picon, Darsłellung und Eigenschaften ton Thalliumthiocarbonat. S-pezifische Eeaktion 
des Thalliums. T12CS3 bildet sich leicht, wenn T12S in alkal. Medium m it CS2 zusammen- 
trifft. T12CS3 ist ro t gefarbt, wl. in W., unl. in organ. Losungsmm. u. ist in der K alte 
yollkommen stabil. Im  Vakuum bei 100° beginnt Zers. in CS, u. T12S. Alkalien wirken 
nicht ein; Mineralsauren u. organ. Sauren in der Warme reagieren unter Bldg. der ent- 
sprechenden Thalloverbb. j\lit CuS04, CdSO.„ AgN03 u. Pb(N 03)2 erfolgt doppelto 
Umsetzung. Starkero Oxydationsmittel oxydieren zu Thallisulfat. — Die geringe 
Lósliehkeit von T12CS3 in W. ermoglicht einen recht empfindlichen Tl-Nachweis:
1—2 ccm der zu untersuchenden Lsg. werden m it einigen Tropfen CS2 u. m it NH3 
in geringem UberschuB yersetzt. Nach Zusatz von etwas (NII4)2S wird leicht erwarmt. 
In  einer Verd. von 1: 50 000 laBt sich Tl noch dureh eine rótliche Trubung erkennen. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 195. 1274—76. 19/12. 1932.) Lo r en z .

W. Jansen, Ober die Eeduklion des Tricalciumphosphals. Der Beginn der Red. von
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Ca3{P04)2 m it Graphit wird wahrnehmbar zwischen 1000 u. 1100°. Durch Zufugung 
der 5-fachen Menge Fe wird der prakt. Red.-Beginn auf 700—750° herabgesetzt. 
Bei 1300° (ohnoFo) bzw. 1000° (mit Fe) wird neben P 20 5 auch CaO zu CaC2 reduziert. 
Bei 1300° ist nach 6 Stdn. der P  yollstandig abgebaut. Eine meCbare Red. m it CO 
(ohne Ggw. von Fe) ist erst bei 1300° zu beobachten. In  Ggw. von Fe kónnen Red.- 
Tempp. nicht festgestellt werden, weil zugesetztes Fe unter 1200° stark zementiert 
wird u. oberhalb 1300° dio Silitsta.be stark abbrennen. Dio Red. des Ca3(PO,1)2 im H2- 
Strom setzt bei 1000° meCbar ein. Die m it steigender Temp. zunehmende Red.-Ge- 
schwindigkeit wird durch Zugaben von Fe erhóht, der meBbare Red.-Beginn wird 
bei 400° beobaohtet, jedoch diirfte der wahre Red.-Beginn bei 550—600° liegen. Die 
Red. wird allmahlich durch Sattigung des Fe an P  verlangsamt. Die Steigerung der 
Red.-Geschwindigkeit m it zunehmendem Fe-Zusatz erfolgt nicht diesem proportional, 
sondern strebt einem Maximum zu, das durch die zur Umhiillung des Phosphatkom s 
erforderhehe Fe-Menge bedingt ist. Beim prakt. Betrieb w irkt S i02 aus der Gangart 
giinstig auf die Red. des Phosphats. Am gunstigsten liegen prakt. die Verhaltnisse 
fur die Red. m it CO. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 113— 24. 25/1. 1933. Berlin, Techn. 
Hochsch., Eisenhuttenm. Inst.) R. K. Mu l l e r .

Henri Lafuma, t)ber das wasserhallige Dicdlciumaluminat. Wenn m an Schmelz- 
zement m it W. schuttelt, filtriert u. den Riickstand auf 600° erhitzt, so ha t der bei 
nun folgender Behandlung m it k. 7io-n - HC1 in Lsg. gehende Teil dio Zus. A120 3■ 2 CaO, 
falls hierbei noch ein Riickstand (A120 3) bleibt. Vf. nim m t an, daB durch die Erwarmung 
nur das A120 3 in Vio-n - HC1 unl. geworden sei u. der Vers. ein Beweis fiir die Bldg. 
eines Hydrates von A1,03- 2 CaO bei der Behandlung von Schmelzzement m it W. sei. 
(0. R. hebd. Seances Acad. Sci. 195. 1276—78. 19/12. 1932.) L. E n g e l .

Mieczysław Dominikiewicz, Untersuchungen iiber den Bau der Ullramarine. 
I. Die łechnischen UUramarine ate Orundsubstanz fiir Untersuchungen. (Vgl. C. 1933.
I. 918.) Die Ultramarino werden in 2 Reihen geteilt: zur I. Reihe gehóren die kiesel- 
saurearmen Ultramarine. Das sind die blauen Ultram arine von niederem, mittlerem 
oder auch hohem S-Geh.: 1. Na3Al6Si0O2.iS2; 2. N a ^ - ,,  Al0Si0O2.,S3; 3. N aeAl0Si,,O21S,,. 
Zur I I . Reihe gehóren die kieselsaurereichen blauen Ultramarine, von der Formel 
Na6Al4SieO20S4. — Vf. untersuchte eingehend lueselsaurereiche Ultramarineproben, 
die aus verschiedencn Werken aus Polen, Belgien, Holland u. Frankreich stammten. 
Auf Grund der Analysen konnte die Annahme bestatigt werden, daB Natrium kaolinat 
u. D inatriumkaolinat ais Grundbeimischung der Ultramarine anzusehen sind. (Roczniki 
Chem. 12. 913—24. 27/6. 1932. Warszawa, Chem. Abt. d. staatl. Hygien. Inst.) D. Ros.

N. Parravano und O. d’Agostino, Losungsgeschuńndigkeit technischer Tonerden 
im  geschmolzenen Kryolith. Vff. vergleichen bzgl. der Lsg.-Geschwindigkeit in Kryolitli 
drei Sorten A120 3: 1. durch Gluhen von Al(OH)3 gewonnenes A120 3 (B a y e r ), 2. aus 
dem SchmelzfluB erhaltenes A120 3 (H agLUND), 3. durch therm. Zers. von A1C13- u- 
A1(N03)3-Hydraten hergestelltes A120 3 (B lanc). Ais MaB fiir die gel. Menge dient 
der elektr. Widerstand des Bades bei 1050°. Dieser erreicht bei Anwendung von 15 g 
A120 3 auf 100 g Kryolith einen konstanten Endw ert von 0,1767 bis 0,1782 Q  bei „A120 3 
B la n c“ in 4 Min., bei „A1,03 B a y e r “ in 6 Min., bei „A120 3 H a g l u n d " in 9 Min. 
„A120 3 B lanc“ weist demnach die gróBte Lósungsgeschwindigkeit auf. (Atti R. Accad. 
naz. Lincei, Rend. [6] 16. 186— 90. 1932. Rom, Univ., Chem. Inst.) R . K . Mii.

A. Hantzsch und E . Torke, Chemisch verschiedene und verschiedenfarbige Chromi- 
hydrozyde. Zum Nachweis der Existenz wohldefinierter Chromioxydhydrate wurden 
die nach verschiedenen Methoden erhaltenen O sydhydrate der isobaren u. isothermen 
Entwiissorung u. der Trocknung durch Aceton u. A. unterworfen, sowie das chem. Verh. 
derselben (Lósliehkeit in Siiuren u. Laugen, Rkk. m it Eg., Essigsiiureanhydrid, Acetyl- 
u. Benzoylchlorid) u. der EinfluB der Alterung untersucht. Es zeigt sich, daB die boreits 
friiher gemachte Beobachtung, daB aus violetten u. griinen Cr(3)-Salzlsgg., chem. ver- 
schiedene Chromihydroxyde gefallt werden, die sich von den in  den Lsgg. enthalteneu 
Salzen ableiten. Dariiber hinaus wurde festgestellt, daB aus Lsgg. des graublauen u. 
des griinen Chromichloridhydrats zwei chem. versehiedene W.-haltige Chromihydroxyde 
entstehen, das eine von hellblaugruner u. das andere von dunkelgriiner Farbę, die beim 
Ijósen in verd. Sauren blaue u. griine Salzlsgg. zuriickbilden u. chem. gebundenes 
Hydratwasser enthalten. Annahernd reine Cr(3)-Hydroxydhydrate werden durch 
„uberraschende Fallung1* aus verd. Lsgg. der beiden Chloride erhalten, indem sie in
2-n. Ammoniakwasser, das 25% NH4Cl entlialt, plótzlich eingetragen werden. Aus dem 
graublauen Hexaquoehromichlorid entsteht heUblaugriines, instabiles, sehr reaktions-



1933 . I. B. A n o r g a n i s c h e  C h e m ie . 1921

fiihiges A-Chromikydroxydtrihydral, Cr(OH)s -3 H20 . Es ist 11. mit blauer Farbo in 
verd. HC1 u. Essigsaure, m it griiner Farbę in verd. Alkalien. Aus dem isomeren, griinen 
Tetraąuodiehlorochromichloriddihydrat entsteht dagegon dunkelgriines, stabiles, chem. 
indifferonteres B-Chromihydroxydtrihydrat. Es lost sich langsam in vord. HC1, schwcr 
in verd. Essigsaure u. Alkalien m it griiner Farbo. Beide Verbb. vorhalten sich beim 
Entwiissern yerschieden. Die Entwasserung von beiden fiilirt abor sclilieBlich iiber das 
dunkelgriine Monohydrat u. das dunkelgriine Orthochromihydroxyd zum Anhydrid 
Cr20 3. Ais weitere Zwischenstufe t r i t t  noch das H ydra t Cr20 3-H20  auf. Auf einer 
Tafel sind die wechselseitigen Beziehungen der Chromieliloride u. der Chromihydroxyd- 
hydrate, sowie die Eigg. der letzteren u. ihr Verli. beim Erwarmen zusammengestellt.
— Dio Konst. der Chromihydroxyde ergibt sich aus ihrem yerschiedenen chem. Verh. 
Das instabile reaktionsfahigere hellblaugriine T rihydrat reagiert lebhaft m it Eg. unter 
Bldg. yon n. Chromiacetat, m it Essigsśiureanhydrid entstehen blaue mohrkernige 
Chromiacetate, m it Acetyl- u. Benzoylchlorid entstehen unter stiirm. Rk. rotviolette, 
krystallisierte, Cl-haltige, sehr zers. Verbb., yormutlich Chromiacetat- u. Chromi- 
benzoatchloride. Das stabile, dunkelgrune T rihydrat ist dagegen indifferenter; es 
reagiert nicht m it Eg. u. Essigsaureanhydrid, sondern nur m it Acetyl- u. Benzoylchlorid, 
wobei die gleichon Rk.-Prodd. entstehen. Aus angegebenem Verh. u. der Betrachtung 
iiber die hydrolyt. Spaltung der beiden Chromichloride liiCt sich die Konst. der beiden 
Trihydrate durch folgende Formeln darstellen:

H jO, /O H  /O H ..... 0 H a / / 0 H \
1 H20  -'ICrf-O H  bzw. C rf-O H  OHs II  (HsO)Crf-OH • 2 H ,0 ,

HsO /  \ 0 H  \O H  OH, \ \O H /
wobei die des hellblaugriinen Trihydrats (I) symm., u. die des dunkelgriinen (II) asymm. 
ist. — Ob die beiden Verbb. isomer oder polymer sind, konnte nicht entschieden werden; 
doch ist die Annahme der Isomerie wahrscheinlicher. Chromihydroxyde m it hoherem 
W.-Geh. ais der Formel C r(0H)3-3 H 20  entspricht, konnten nicht isoliert werden. 
Auf Grund der erhaltenen Ergebnisse wird zum SchluB das eigenartige Verh. yon 
Chromihydroxyd in dor Analyse erklart. (Z. anorg. allg. Chem. 209. 60—90. 18/11. 
1932. Loipzig, Univ., Chem. Lab.) K l e v e r .

N. A. Schischakow, Eleklrometrische Titration und einige Eigmschaften des Eisen- 
sulfats. Bei der elektrometr. T itration von Fe-Sulfat wurde ais Titrierfl. K 2Cr20 7 in 
H 2S 0 4 benutzt. Uber die Genauigkeit oriontieren die Titrationskurren des Originals. 
Die Ergebnisse deuten auf eine bilogarithm. Kurve hin, so daB im Falle, daB man sich 
m it einer Genauigkeit von einigen Zehntel °/o begniigen will, man sich an Stello der 
langwierigen T itration bis zum Rk.-Ende m it der Messung des Potentials der Lsg. 
in bezug auf einen P t-D raht begniigen kann. Eine groBe Rolle spielt die Konz. der 
H2S04. Fiir genaue T itration ist starkę H 2SO., vorzuziehen. Es wurde die Abhangig- 
keit des Potentials von der H 2S 0 4-Konz. in bezug auf die n. Kalomelelektrode bestimmt, 
bei Fe3/Fe2 =  1. Die K urre  nim m t den gleichen Verlauf wrie bei FeCl2 u. FeCl3 (P o p o ff, 
K unz , C. 1 9 2 9 .1. 2275). Aus Verss. m it Fe-Lsgg. yerschiedener Konz. in 0,75-n. H 2SO., 
folgt, daB der Verlauf der T itration bis zur Sulfatkonz. von 0,001-mol. von der Konz. 
unabhiingig ist. — Es wurde die Ai\toxydation yon F eS 04 in 0,75-n. H 2SO., am diffusen 
Licht untersucht. Die Rk.-Geschwindiglceit nimm t m it abnehmender Konz. schnell ab; 
Lsgg. von 0,001-mol. unterliegen selbst in Ggw. von Luft keiner Oxydation. Die Oxjr- 
dation kommt iibrigens noch nicht bei einem Verhiiltnis Fcrri-Ferrosulfat =  1 zum 
Stillstand, so daB es nicht angangig ist, an Stelle der Kalomel- oder Wasserstoffelektrodo 
eine zu 50% oxydierte 0,1-mol. Sulfatlsg. anzuwenden. Sehr viel starker ais Licht 
wirkt Pt auf die Fe-Sulfatlsgg. 0 2- oder H2-gesatt. P t h a t die gleiche Wrkg. Be- 
sonders stark beschleunigt P t die Oxydation yon yerd. Lsgg., die in Abwesenheit von 
P t keiner Oxydation unterliegen, u. zwar yerlauft hier die Oxydation bis zum Ver- 
schwinden des Ferrosalzcs, was zur Herst. yon reinemi'1c2(>S'0,,)3 yerwortet werden konnte.
— Ergebnisse der elektrometr. Titrationen: die theoret. Kurvo der Abhangigkeit der 
Oxydations-Red.-Potentiale vom Konz.-Verhaltnis der beiden Fe-Ionen stimmte m it 
den Verss. weitgehend iiberein. Danach laBt sich durch einfache Messung der Oxy- 
dationspotentiale, ohne Titration, die Analyse yon Fe-Sulfat durchfiihren. Die Unters. 
der Potentiale von reinen Fe2(SO.,)3-Lsgg. gestattete die dem Titrationsende ent- 
sprechenden Potentiale zu fixieren, was bei genaueren Analysen von W ichtigkeit ist. 
Bei der T itration von Fe-Sulfat m it Dichromat wird dio Anwendung einer rotierenden 
Elektrode empfohlen; beste Ubereinstimmung mit der theoret. Kurve erzielt man dann,
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wenn bis zu Fc3/Fe- =  5/95 m it der hóchsten Geschwindigkeit, bei Fe3/F e2 von 5/95 
bis 95/5 m it geringer Geschwindigkeit u. von 95/5—100/0 die Elektrode nur scliwaeh 
bis zur Erreicbung der Homogenitat der Lsg. geriihrt u. dann das Auftreten des un- 
stabilen Potentialgebiets bei ruliender Elektrode beobaehtet wird. (Chem. J .  Ser. A. 
J .  allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtsehei Chimii] 1 (63). 
1012—25. Moskau.) ScHONFELD.

Harry Berg, Bemerkung zu der Arbeit von A . Kułzelnigg: „Uber eine ziegelrote 
Form des Zinlcoxyds.“ Vf. weist darauf hin, daB sehonMYLlUS u. F romm (Z. anorg. allg. 
Chem. 9 [1895]. 156) das von K utzelnig g  (C. 1932. II. 3071) beschriebene, Stickstoff 
enthaltende ZnO boi der Hydrolyse von NH3-haltigen Zn(N 03)2-Lsgg. beobaehtet 
haben. (Z. anorg. allg. Chem. 209. 328. 13/12. 1932. Berlin.) " K l e v e r .

Georg Landesen, Bemerkung zur Arbeit von H. B. Weiser und W. O. Milligan uber 
die Umwandlung von rosa in griines Manganosulfid. Vf. verteidigt sieli gegen den Vor- 
wurf von We is e r  u. Millig an  (C. 1931. II. 2440), daB in seiner Arbeit (C. 1924. I. 
410) die gemachten Beobachtungen nicht ausreichend beschrieben seien u. weist die 
yon W e is e r  u. Mill ig a n  gemachten Einwando zuriick. (J. physic. Chem. 36. 2521 
bis 2522. Sept. 1932. Tartu-Dorpat, U niv., Inorganic Chemistry Lab.) L. E n g el .

J. H. Krepelka und B. Rejha, Das Anhydrid und die Hydrate des Mangansulfats. 
(Chem. Listy VSdu Prumysl 26. 165— 68. 189— 95. 1932. — C. 1932. I. 2443.) Ma u .

M. Lesbre, Uber ein unvollstandiges (imparfait) Silberguanidinkomplexsalz. W ahrend 
Ag[CN3H 6]N 03 u. [CN3H 5]Ag20 , erhalten in Guanidinsalzlsgg. m it AgNOs, im t)ber- 
schuB des Reagens unl. sind, findet Vf., von froier Guanidinlsg. ausgehend, daB sich 
das Komplexsalz im t)berschuB des Imins schon bei gewóhnlieher Temp. lost. E r unter - 
sucht die S tabilitat des Ag-Guanidinkomplexcs in wss. Lsgg. unter Anwendung einer 
von J ob verbesserten Methode von B o d la n d er  (Z. physik. Chem. 39 [1902]. 605; 
JOB, C. 1923. IH . 297. 1928. I . 2572). Mittels des Massenwirkungsgesetzes wird die 
Formel des Komplexes berechnet, die sich zu Ag[CN3H 5]3N 0 3 ergibt. Die K onstantę K  
ist 5,14-10-1°. Zur Kontrolle wird die Loslichkeit von AgCl in frischbereiteter Guanidin
lsg. gemessen u. K  — 5 ,3-10-10 gefunden. Bei Lsgg., arm  an Guanidin, iindert sich K  
m it der Konz. der Ag-Ionen. Es wrerden zum Vergleicli die analogen Komplexe: 
AgN03-CS(NH2), u. AgK03-3 CS(NH,)„ herangezogen. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 195. 880—82. 14/11. 1932.) “ Ga e d e .

Hugo Bauer und Karl Burschkies, Eine einfache Methode zur Herstellung von 
Germaniumtetrahahgeniden. GeOa ^vird in einer Druckflasche m it 10-facher Menge 
HC1 (D. 1,19) im Olbad 8 Stdn. auf 170—180° erhitzt. Das quantitativ gebildete GeCl4 
wird im Seheidetrichter abgetrennt u. dann in ublicher Weise gereinigt, K p.759 85,5°.
— GeOa wird m it der 10-fachen Menge (D. 1,78) 24 Stdn. auf 180° erhitzt, GeBr4 ab 
getrennt u. bei 183° dest. Zur Darst. yon GeJ4 wird GeOz m it der 20-fachen Menge H J  
(D. 1,7) in  einer Druckflasche 12 Stdn. auf 150° erhitzt. G eJ4 wird im C02-Strom 
sublimiert; goldgelbe Krystalle vom F. 145— 146°. (Ber. dtsch. ehem. Ges. 66. 277—78. 
1/2. 1933. F rarŁ furt a. M., Georg  SPEYER-Haus. Chem. Abt.) Lo r en z .

Priyada Ranjan Ray, Einfache und komplexe Jodale von Titan. Berichtigung. 
Die C. 1932. II. 3072 referierte Arbeit wird dahingehend berichtigt, daB die D. des 
N a J0 3 erneut zu D.324=  4,206 bestimmt wird nach yollstandiger Entwasserung des 
N a J0 3, wiihrend die D.-Best. in der vorigen Arbeit m it einem nur teilweise entwiisserten 
Monohydrat ausgefiihrt worden war. AuBerdem war das Molvol. des W. m it 18 s ta tt 
14 ccm angenommen worden. Mit dem richtiggestellten W ert werden je tz t die Mol- 
voll. der T itanjodathydrate neu berechnet. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 304. 6/2. 1933. 
Calcutta, Chem. Labor. College of Sci.) R o m a n .

P. A. Thiessen und J. Heumann, Vergleich der aus Schmelze und Losung ge- 
wonnenen intennetaUischen Verbindung AuCd3. Der beim Eintauchen Yon metali. Cd 
in eine sehr verd. Lsg. von HAuCl4 entstehende Nd. ist nicht nur in seiner Zus., sondern 
auch in seiner róntgenograph. verglichenen S truk tur ident. m it der interm etall., aus der 
Schmelze entstandenen Verb. AuCd3. Die Bldg. dieser Verb. aus der Lsg. beruht auf 
einer Elektrolyse aus sehr verd., gemischten, Au- u. Cd-Ionen enthaltenden Elektro- 
lyten unter der Spannung des prim ar entstelienden Lokalelements Au/Cd. (Z. anorg. 
allg. Chem.209. 325—27. 13/12. 1932. Góttingen, Univ., Inst. f. anorgan. Chem.) K le v .

Felix Wassermann und Heinrich Hop!!, GrundrifJ der anorganischen Chemie. 4., neu bearb. 
Aufl. Munehen: Muller & Steinicke 1933. (VI, 191 S.) 8°. M. 2.75.
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C. Mineralogiscłie und geologische Chemie.
Alexander Koch, Die Semseyile Ungarns. Vf. gibt eine Krystallbeschreibung 

u. Analyse einiger ungar. Semseyitvorkk. Die Zus. kommt am niichsten den Formeln 
9 PbS-4 Sb2S3 +  S (krystallisierte Form), 10 PbS-4 Sb„S3 (derbe Form) u. 3P bS - 
Sb2S3 +  S (auf derbom Materiał aufgewachsenes feinpulyeriges, dunkelgraues Minerał) 
(Math. Nat. Anz. ung. Akad. Wiss. 48. 800—08. 1932. Budapest, Univ., Minerał.- 
potrogr. Inst.) R. K. Mu l l e r .

V. Cuvelłier, Die chemische Zusammensełzung von Julienit, einem neuen Kóbalt- 
mineral. (Vgl. DE Sw eem er , C. 1933. I. 1565.) Durcb mikroskop., analyt., physiko- 
chem., synthet. u. opt. Unterss. wird die fiir das Minerał Julienit vom mineralog. 
Standpunkt aus merkwiirdige Zus. NajCotSCN)., • 8 I I20  festgestellt. (Natuurwetensch. 
Tijdschr. 15. 17—20. 15/1. 1933. Gent, Laborat. f. analyt. Chemio d. Univ.) Ascherm .

L. Cayeux, Vorkommen eines Phosphats mit Calcispongiennadeln in  dem Ordovicien 
in  Wales. Die spitzen, pfeilartigen Caleispongienschalen bestehen aus Quarz u. sind in 
eine Grimdmasso von Phosphaten eingebcttet, welche dureh kohlige Bestandteile grau 
gefarbt ist. Die Phosphate bestehen aus Spharolithen, welche aber nur m it sehr starken 
VergroBcrungen zu erkennen sind. Der Geh. an PjOę betragt 25,48%, der an S i02 
21,40%- (C. R. hebd. Sćances Acad. Soi. 195. 1188—90. 19/12. 1932.) E n s z l in .

Th. G. Sahlstein, Einiges iiber die mechanische Deformation und Slrukluranderung 
der Gesleinsarten. Uberblick iiber dio noueren Ergebnisse der Gefiigekunde der Gesteine 
im AnsehluB an die Arbeiten von Sa n d e r  u. von Sch m idt . (Geol. Fórening. Stock- 
holm Fórhandl. 54. 436—46. Noy./Dez. 1932.) R . K. Mu l l e r .

K. Stocke, Wechselbeziehungen zwischen Gefiige und technischen Eigenschaften von 
Gesteinen. Die zu StraCenbauzwecken u. a. verwandten Gesteine werden im Staatliehen 
Materialpriifungsamt Berlin-Dahlem sowohl auf ihre W etterbestandigkeit ais auch mkr. 
untersucht. (Fortschr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 17. 450. 1932. Berlin.) E nsz.

E. Reuning, Die Zusammensetzung der lieferen Sedimenłe der Rohre (Pipę) bei 
Bankę, Namaąualand, und ihre Bezieliungen zum Kimberlit. Das Sediment unter den 
Kalken, welches ais Kieselgur beschrieben worden ist, besteht aus Dysodil, bestehend 
aus kohligen Stoffen u. KaUcresten m it Ilmenit, G ranat, Phlogopit u. selten Feldspat u. 
Quarz u. viel serpentinartiger M. Der Dysodil h a t sich wahrscheinlich aus einem Kim- 
berlitgestein gebiłdet. In  dem m ittleren Teil des Bohrkerns wurden grofiere Mengen 
Opal u. Pyritkonkretionen gefunden, welche beide epigenet. Ursprungs sind. (Trans. 
Roy. Soc. South-Afriea 21. 33—39. Dez. 1932.) E n s z l in .

Duncan Mc Connell, Granate von Sierra Tlayacac, Morelos, Mexico. Angabo 
einer neuen Analyse von einem grunlichgelben G ranat aus einem Kalksilicathornfels, 
entstanden dureh Rk. eines sandigen Kalkkonglomerats m it tertiaren Magmen, wobei 
die G ranate ais liydrothermale Umwandlungsprodd. des unreinen Kałkes aufgefaBt 
werden. Der G ranat besteht aus 84,97% Grossular, 13,20% Andradit, 1,07% Pyrop,
0,51°/0 Almandin u. 0,25% Spcssartin, wahrend ein dunkler gefarbter Rosolit der- 
selben Lagerstatte aus 95,68% Grossular, 1,50% A ndradit u. 2,82% Pyrop zusammen- 
gesetzt ist. Die D.254 betragt 3,5670 u. im zweiten Falle D.41M 3,510. Die Liehtbrechung 
betragt bei dem gelblichgriinen G ranat 1,752, bei dem Rosolit 1,741. (Amer. Mine- 
ralogist 18. 25— 29. Jan. 1933.) E n s z l in .

Alphonse Labbe, Das p n  und der Rliythmus von Ebbe und Fiut. ph wechselt mit 
Ebbe u. F iut, u. zwar steigt es m it der F iu t u. fiillt m it der Ebbe. Besonders ausgepragt 
sind die Minima nach Springflut. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 195. 1297—99. 
19/12. 1932.) E n s z l in .

Georges Denigśs, Wirkung des Jods au f die Meerwdsser. Die Auffassung, daB 
J  in J-reichem Meerwasser, wie in den m it J  angereicherten Laugen oder dem von 
den sogenannten „iiberjodierten" Austern eingeschlossenen W., nicht ais J ',  sondern 
in organ. Bindung vorkomme, wird widerlegt. Die angeblich ausbleibende Fallungsrk. 
J '  +  Ag‘ — >- A gJ in NH3-Lsg. wird Tielmehr gut siehtbar, wenn vor Ag‘-Zusatz von 
dem dureh NH3 entstandenen Ca- u. MgC03 abfiltriert wird. AuBerdem enthalten 
dio genannten J-haltigen Wasser J 0 3'  (J-Abscheidung auf H ‘-Zusatz). Dest. W. (a), 
wss. NaCl-Lsg., 3°/oigr (b), Ca(HC03)2-Lsg., m it 0,032°/o Ca (c) u. Meerwasser (d) in 
Beriihrung m it J  nehmen dieses in Form von J 0 3'  u. J '  auf. J 0 3' : J '  in a =  1: 9, 
in b =  1: 30, in c u. d =  1 : 5. Die Gesamtionisierung von J  ist bei weitem am reich- 
lichsten in c u. d, wo ihr die Gleichung:

6 J 2 +  6 Ca(HC03)2 =  1 C a(J03)2 +  5 C aJ2 +  6 Ł O  +  1 2 C02
126*
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entsprioht. Werden dio m it J  gesiitt. Fil. a—d m it — aucli toten — Austerii, gewissen 
Muscheln, Algen, Phanerogamenblattern oder koagulierteni EiweiB geschiittelt, so 
geht die eine Halfte des J  ais J '  in Lsg., die andere in den Tier- oder Pflanzenstoff iiber, 
entsprechend J 2 +  H(X) =  H J  +  J(X). Im  Meerwasser sind die Erdalkaliearbonate 
ais dio Trager der J-Ionisation anzusehcn, wahrend dem NaCl hierbei keine Bedeutung 
zukommt. Eine einfaclie wss. Lsg. von NaCl, selbst in dem im Meerwasser Yorliegenden 
Verhaltnis, darf daher bei solehen u. ahnlichen Unterss. nicht ais „kiinstliches Meer- 
wasser“ angesehen werden. (Buli. Trav. Soc. Pharmac. Bordeaux 70. 241—55. 
1932.) D e g n e r .

G. Aliyerti, Die Messungen der atmospharischen Radioaktwildt nacli der Aus- 
slromungsmethode. (Vgl. C. 1932. I. 1335.) Vf. beschroibt an Beispielen die Auflósung 
der Entladungskurven bei Messung der atmosphar. Radioaktiyitat nach der friiher 
beschriebenon Methode u. te ilt MeBergebnisse mit, die fiir Turin im Mittol iiber 5 Monate 
220 • 10~18 Curie/ccm ergeben. (Nuovo Cimento 9. 313—27. Dez. 1932. Turin, Univ., 
Physikal. Inst.) ____________ R- K . M u l l e r .

Frank F. Grout, Petrography and pctrology; a toxtbook. New York: McGraw-Hill 1932.
(522 S.) 8°. S 5.—.

[rilSS.] Witali Wladimirowitsch Doliwo-Dobrowolski, Unters. der geometr. Eigg. der Kyanit-
kristallo der Lagerstatten Borissowka, Siid-Ural. Lcningrad-Moskau: Wiss.-Tcchn.
Geolog. Verlag 1932. (43 S.) Rbl. 2.—.

D. Organische Chemie.
Ernst Bergmann und Willibald Schiitz, Dipolmoment einiger Verbindungen mit 

kumuliertem ungesditigtem System. 13. Mitt. iiber die Bedeutung von Dipólmessungen 
fi ir  die Stereochemie des Kohlenstoffs. (12. vgl. C. 1932. I I .  28.) Aus den Parachor- 
werten scklossen LiNDEMANN u. T h ie l e  (C. 1928. I I .  879) fiir die Azide auf eine ring- 
fórmige Anordnung. Vff. stellten nun durch Dipólmessungen an den alinlick gebauten 
Senfolen eine K ettenstruktur fest. Deshalb wurden die Dipolmomente folgender Azide 
gemessen: Phenylazid 1,55, p-Chlorphenylazid 0,47, p-Bromphenylazid 0,64, p-Nitro- 
plienylazid 2,96. Die Azidgruppe k a t fast dasselbe Moment wie Chlor u. Brom in arom at. 
Bindung. Deskalb liegt das Moment sehr nahe an Nuli. Eine andere Erklarung wiirde 
die Azidgruppe ais nicht reguldren Substituenten auffassen, bei welchem keine genaue 
Addition der Teilmomente eintreten wiirde. Vff. halten die Azidgruppe fur einen 
regularen Substituenten (vgl. S u t t o n , C. 1932. I. 356), dessen freie Valenz in dem 
kumulierten System . . . —N ^ N = N  m it der Riehtung der Symmetrieaehse zu- 
sammenfallt, wie bei den Senfolen (B e rg m a n n  u . T sc h u d n o w s k y , C. 1932. I I . 27). 
Die Abweiehung des gemessenen Momentes vom berechnoton beim p-Nitrophenylazid 
halten Vff. fiir nicht ausschlaggebeud, da boim p-Nitranilin iilinliche Verlialtnisse ge- 
funden wurden. Vff. halten also die lineare Formel ( P a u lin g , C. 1930. I I .  1946) fiir 
wahrscheinlich. In  diesem Zusammenhange fanden Vff. das Dipolmoment von Carbo- 
dianil zu 1,89, von p,p'-Dimethylcarbodianil zu 1,96, was wohl nur erk lart werden kann 
m it der Annahme, daB die C^N-Doppelbindung im Gegensatz zur Athylenbindung 
ein Moment besitzt. Eine Knickung des Molekiils kommt wegen Zugehórigkeit zur 
Gruppe der fliissig-krystallinen Substanzen nicht in  Frage. — P r a p a r a t c .  Phe
nylazid, Kp.jg 56—57°. — p-Nitrophenylazid, F. 71°. — Garbodianil, K p.20 175— 176°.
— p-Chlorphenylazid, gelbes Ol vom K p.20 96°. — p-Bromphenylazid, C6H4N3Br, analog 
aus p-Bromphenylkydrazin +  N aN 02 +  HC1. K p.u  109,5— 110,5°. — p,p'-Dimethyl
carbodianil, C^H uN j, durch Kochen von Di-p-tolylthioharnstoff m it CaCl., u. gelbem 
HgO in Bzl. am Wasserbad. Kp.23 207—209°. Aus PAe. Prismen, F. 57—58°. — 
1-p-Tólyl-ó-p-tóluidinotriazól, ClaH10N4, nach R o tter  (C. 1927. I. 433) aus p,p'-Di- 
methylearbodianil m it Diazomethan. Aus A. derbe, keulenfórmige Prismen, F . 164 
bis 165°. — Verb. C„JIwN zCl3, aus Di-p-chlorphenylthioharnstoff +  HgO. Bei 
Vakuumdest. entstand eine bei K p.16 oberhalb 200° sublimierende Substanz, m it 
Aceton/PAe. (2 :1 ) gewaschen. Aus A. Krystalle, F. 152°. (Z. physik. Chem. Abt. B. 
19. 389—94. Dez. 1932. Berlin. Univ.) H i l l e m a n n .

Ernst Bergmann und Willibald Schiitz, Dipolmomente einiger Derivate des 
Athylenoxyds. 14. Mitt. iiber die Bedeutung von Dipólmessungen fiir die Stereochemie 
des Kohlenstoffs. (13. vgl. vorst. Ref.) Zum Zwecke der Konfigurationsbest. bei 
Athylenoxyden wurden die Dipolmomente folgender Verbb. gemessen: p,p'-Dinitro-
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stilbenoxyd (2,1 bzw. 5,75), Slilberwxyd (1,73), Slyroloxyd (1,64), p-Nitrostilbenoxyd I  
(4,13), p-Nitrobenzalfluorenoxyd II (4,00), p-Chlorbenzalfluorenoxyd (1,88), o,p'-Dinitro- 
stilbenoxyd (4,96) u. Benzalacełophenonoxyd (3,86). Das niedrigschmelzende p,p'-Di- 
nitrostilbenoxyd m it dem Moment 5,75 ist dio cis-Form, da sich die Teilmomcnte der 
p-Nitroplienylreste vektoricll addieren, wahrend sio sich in der trans-Form  ais ent- 
gegengesetzt aufheben. Das lióherschmelzende Isomere m it dem kleinen Moment 2,1 
ist daher die trans-Form, die theoret. eigentlich das Moment des Stilbenoxyds (1,73) 
haben muBte. Die Differenz ist bedingt dureh MeBfehler, die infolge der auBerordent- 
lich geringen Lóslichkeit entstehen. Aus dem Moment fiir Stilbenoxyd u. dem 
des Styroloxyd ist zu schlieBon, daB das Dipolmoment des Athylenoxyds (1,88) 
selbst zu hoch gefunden wurde. Die beschriebene Methode der exakton Kon- 
figurationsbest. ist anwendbar bei Molekulen m it mindestens 2 regularen u. 
polaren Substituenten. Bei Anwesenheit nur e i n e s  derartigen Substituenten lassen 
sich nur noch gewisse Aussagen machen. Der W inkel zwischen dem Athylenoxyd- 
moment u. dem der Nitrogruppo bzw. des Chlors is t groBenordnungsmiiBig derselbo 
(82, 78, 70°). Dor Unterschied der Momente der Verbb. I u. II ist wolil auf eine ver- 
schiedene Winkolverzerrung im Molekiil zuruckzufiihren. — P r a p a r a t e .  Die beiden 
Isomeren p,p ' -Dinitrostilbenoxyde, p-Nitroslilbenoxyd, p-Nitrobenzalfluorenoxyd u.
o,p' -Dinitrostilbenoxyd nach B e rg m a n n  u . H e r v e y  (C. 1929. I. 2759), p-Cklorbenzal- 
fluorenoxyd nach B e rg m a n n  u . L e i s e r  (Diss. Berlin 1932), Benzalacetophenonoxyd 
nach W e itz  u . S c h e f f e r  (C. 1 9 2 2 .1. 24), Stilbenoxyd nach B o s e k e n  u . S c h n e id e r  
(C. 1931. II . 2591). — Styroloxyd ( F o u r n e a u  u . T if f e n e a u ,  C. R . hebd. Sćances 
Acad. Sci. 140 [1905]. 1596), aus Styrol in A. -f- HgO in wenig W. +  Jod  bis zur E n t
farbung, Waschen m it K J  u. Sulfitlsg., Trocknen u. 2-tagiges Schiitteln m it KOH. 
K p.12 75—78°. (Z. physik. Chem. Abt. B. 19. 395— 400. Dez. 1932. Berlin.
Univ.) H ille m a n n .

Ernst Bergmann und Willibald Schiitz, Die Dipolmomente einiger Organo- 
vcrbindungen. 15. Mitt. iiber die Bedeutung von Dipolmessungen fiir die Stereochemie 
des Kohlensloffes. (14. vgl. vorst. Ref.) B e rg m a n n  u . E n g e l  (C. 1931. II. 1540) 
zeigten, daB das Dipolmoment in der Reihe PC13, AsC13, SbCl3 ansteigt, wahrend es 
in der Reihe NH3, PH 3, AsH3 abnimmt. (D e b y e , Polare Molekeln.) Vff. untersuchten 
deshalb die Triphenylverbb. der g a n  z e n Reihe der 3-wertigen Elemente der 5. Gruppe 
des period. Systems. Es wurden folgende W erte gefunden: Triplienylamin (0,26), 
Triplienylphosphin (1,45), Triphenylarsin (1,07), Triphenylstibin (0,57), Triplienyl- 
wismut (0). Es is t nicht m it Sicherheit anzugeben, ab Triphenylamin ein endliches 
Moment hat. Triphenylpliosphin, -arsin u. -stibin sind sicher Pyramiden, dereń Hóho 
in  der angegebenen Reihenfolge abnimmt. Triphenylwismut ist der Grenzfall des 
ebenen Dreieckes m it dem Zentralatom im Schwerpunkt. Bei Phosphor liegt eindeutig 
oin Maximum. Vff. nehmen an, daB die Polarisierbarkeit des Zentralatoms sich in 
der GroBe des Dipolmomentes bomerkbar macht u. ziehen ais Vergleich dio Momente 
der Phenylverbb. der Elemente der 6. u. 7. Gruppe lieran. Das Moment von Queck- 
silberdiphenyl ist 0, das von Quecksilbordiathyl 0,39, m it Sicherheit also nicht von 
Nuli zu unterseheiden. — P r a p a r a t e .  Triplienylphosphin (F. 78°), -arsin (F. 58 
bis 60°, -stibin (F. 46—48°) u. -wismul (F.77—78°) nach P f e i f f e r  (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 37 [1904]. 4620) dureh Umsetzung der Chlorido m it Phenyl-MgBr, Eindunsten 
des Athers nach Zers. im Vakuumexsiccator, Waschcn der K rystalle m it Ol u. Umkry- 
stallisieren nach Vorschrift. — Triphenylamin, F . 125°. — Quecksilberdiathyl ( S c h l e n k  
u. B e rg m a n n , C. 1928. I I . 888), Kp. 158— 159°. — Quecksilberdiphenyl ( S c h l e n k  
u. B o o c h a n , H o u b e n -W e y l ,  Bd. IV. 927). Aus Propanol Krystalle, F . 125— 126°. 
(Z. physik. Chem. Abt. B. 19. 401—04. Dez. 1932. Berlin. Univ.) H i l l e m a n n .

Otto Ruff und Otto Bretschneider, Die Bildung von Hemfluorathan und Telra- 
fluoraihylen aus Tetrafluorkohlenstoff. (Vgl. C. 1932. I. 926.) Gegeniiber Cu, Mo u. W 
zeigt CF., allein oder im Gemisch m it H 2 bei 900° keine Rk. 2- u. 5% ig. Na-Amalgam 
vcrandert CF4 bis zum Kp. der Amalgame nicht, 10- u. 20%ig. Amalgame liefern 
von ca. 100° an N aF u. C, ebenso 40%ig. Amalgam bei Erwarmen. Durcli entgaste, 
im Pt-R ohr auf 1000—1230° erhitzte A-Kohle wird CF4 nicht verandert. Bei wioder- 
holtem Durchgang dureh einen elektr. C-Lichtbogen wird C2F4 u. C2F6 gebildet, wobei 
die Wrkg. der elektr. Entladung die rein therm. Rk. iiberwiegt. Ais Zwischenprodd. 
werden CF3- u. CF2-Radikale angenommen. Das entstandene Rohgas bildet beim 
Schiitteln m it Br-W. C2F1Br2; dessen Dampfdruckkurve entspricht der Gleichung 
log p — 1,768— 1567,0- 1/fT, Kp.760 +  47,6°, F. — 111,5°, Yerdampfungswarme 7165,9
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cal/Moi., D.fi, 3,055—0,00304 T , D.fcst beirn F. <  2,75. — Fiir Tetrafluorałhylen C2F , 
werden folgende Eigg. erm ittelt: W., NaOH, konz. H 2S 0 4 u. J —KJ-Lsg. greifen C2F4 
nicht an, Metalle wie Na zers. zu Fluorid u. C, rauchende H„S04 absorbiert das Gas 
volIstandig. Dampfdruckkurve log p — 7,618—931,9-1/7', K p.760 — 76,3°, F. — 142,5°, 
Verdampfungswarme 4262 cal/Moi., D.fi. 2,333 — 0,00414- T , D.fest <  2,13. — Das m it 
Br-W. Ton C2F 4 u. m it akt. Kokle von C3H 8 befreite Hemfluorathan C2F6 wird von W., 
NaOH, konz. H 2S 0 4 u. Br-W. nicht angegriffen, reagiert m it Metallen wie N a unter 
Bldg. von Fluorid u. C, m it W, Mo, W 0 3, Mo03 u. K J  bis 500° nicht, m it PbO bei 1000° 
nur teilweise (unter Bldg. von PbF2, C02u. Pb). Die C-Best. ist bis je tzt nicht móglich, 
die F-Best. erfolgt durch Zers. m it Na. Dampfdruckkurve: log p =  7,376—875,7-1jT . 
Kp-7Gi> — 78,1°, F. — 100,5°, Verdampfungswarme 4004,6 cal/Moi., D.fi. 2,399 —
0.00406 T , D.fest beim F. =  1,85. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 173— 83. 25/1. 1933.
Breslau, Teclin. Hochsch., Anorg.-chem. Inst.) R . K. Mu l l e r .

W. N. Krestinski und L. I. Baschenowa-Koslowskaja, Untersuchungen in  der 
Acetylenreihe. V. Uber die Isomerisierung der Acetylen-y-glykole bei Einuńrkung von 
Ameisensaure. (Fruhere Unterss. vgl. C. 1 9 3 0 .1. 1453. 3170.1 9 3 2 .1. 22.) Durch Einw. 
von sd. konz. HCOOH auf 2,5-Dimethylhexin-(3)-diol-(2,5) werden zwei isomere Verbb. 
erhalten. Die eine Verb. wird ais 2,5-Dimethylhexandion-(3,4) charakterisiert; es ist 
somit ein neuer Weg zur D arst. von a-Diketonen aufgefunden. Die andere Verb. enthalt 
nach der ZEREWITINOW-Rk. ein OH, das spektrochem. Verh. weist auf eine CO-Gruppc 
hin, die aber durch Ketonreagenzien nicht nachgewiesen worden kann; die Hydrierung 
zum gesatt. Oxyketon 2,5-Dimethylhexanol-(2)-on-(3) gelingt m it Pt-Mohr leicht. Es 
handelt sich im  2,5-Dimełhylhexen-(2)-ol-(5)-on-(4), das — wie aus der Tragheit gegen- 
uber Ketonreagenzien gcschlossen wird — im tautomeren Gleichgewicht m it 3,4-Epoxy- 
2,5-dimethylhezen-(2)-ol-{5), (CH3)2C(OH) ■ HC------C: C(CH3)2, steht.

"'•O '"'
V e r s u c h e .  2-,5-Dimethylhexandion-(3,4), (CH3)2CH-CO-CO-CH(CH3)2. Hell- 

gelbe Fl. Kp.7(J0 146°; K p.12 48°; d2°4 =  0,923 22; n D20 =  1,420 57. Monoxim, 
CsH 150„N. F. 125—126°. Dioxim, CeH ,ę0 nNo. F. 158— 160°. 2,5-Dimethylhexen-(2)- 
ol-(5)-on-(4), (CH3)2C: CH-C0-C(CH3)20H , CsH 140 2; farblose Fl. Kp.760 1 86°, K p.12 78°; 
n204 =  0,946 81, nn20 =  1,461 92. Durch Red. m it H 2 u. P t wird 2,5-Dimethylhexa- 
nol-(2)-on-(3), C8H 180 2, erhalten; K p.J2 68—70°; <Z2°4 =  0,907 41; no20 =  1,424 37. 
Semicarbazon, C0H 19O2N3. F. 144— 145°. Ais Nebenprod. bei der Darst. des Semi- 
carbazons wird eino Verb. G10H19O3N B erhalten. — Bei der Oxydation des Dimethyl- 
liexenolons m it KM n04 ent-steht neben Aceton, a-Oxyisobuttersaurc u. nicht naher 
untersuchten neutralen Prodd. /J-Oxydimethylbrenztraubensaure. (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 66. 97— 100. 1/2. 1933. Leningrad, Forsttechn. Akad., Chem. Lab.) L o r e n z .

R. H. Carroll und Gr. B. L. Smith, a ' ,p-Dichlorniethylathylkeion f1,4-Dichlor- 
butanrm-(2)]. Vff. haben dieses Keton, Cl-CH2-CO-CH2-CH2-Cl, auf 2 Wegen dar- 
gestellt: 1. Mittels der NiERENSTEiNsohen Rk. (vgl. hierzu B r a d l e y  u . S c h w a rz e n -  
BACH, C. 1 9 2 9 .1. 514) aus /3-Chlorpropionylcblorid u. Diazomethan unter nachfolgender 
Behandlung m it HCl-Gas. 2. Durch Anlagerung von Chloracetylchlorid an Athylen bzw. 
an  dessen AlCl3-Additionsprod. (vgl. E . P. 345334; C. 1931. II. 175); Ausbeute gering. 
Das Keton wurde durch ein Kondensationsprod. m it Thioharnstoff charakterisiert.

V e r  s u c h e. a.',f3-Dichbrmethyldthylketon \l,4-Dichlorbutanon-(2)\, C4H 60C12.
1. Lsg. von 1,8 g CH2N2 in absol. A. bei — 5° m it gleicher Lsg. von 4,75 g /S-Chlor- 
propionylchlorid verse"tzt, nach 1 Stde. nochmals 1,8 g C H ^j, zugegeben, 36 Stdn. im 
Eisschrank stehen gelassen, bei unter 10° HCl-Gas bis zur beendeten N-Entw. cin- 
geleitet, A. im trockenen Luftstrom verdam pft u. im Vakuum fraktioniert; Ausbeute
3,2 g.- 2. In  sd. Gemisch von 250 ccm PAe. u. 13,3 g A1C13 Athylen bis zur Lsg. des 
meisten A1C13 eingeleitet, 11,3 g Chloracetylchlorid eingetragen, 30 Min. gekocht, in 
Eisw. gegossen, PAe.-Schicht abgetrennt, wss. Schicht ausgeathert usw.; Ausbeute 2,8 g. 
K p.2 65°, D.2°4 1,3295, hd2i) =  1,480, Md =  30,10 (ber. 30,59), stark  tranenreizend. —
4-\fi-Chlorathyl\-2-aminothiazólhydrochlorid, C6H 8N2C12S. Voriges m it wss. Thioharn- 
stofflsg. bis zum Yerschwinden der Ketonschicht (30 Blin.) auf W.-Bad erhitzt, im 
Yakuum eingeengt, m it 0,1-n. NaOH alkalisiert, ausgeathert usw., nicht krystallisierende 
Base (F. 60°) in absol. A. mit gesatt. ath. HC1 yersetzt. Krystalle, F . 166°. (J . Amer. 
chem. Soc. 55. 370—73. Jan. 1933. Brooklyn, Polyteckn. Inst.) Lin d e n b a u m .

J. V. Dubsky und A. OkaC, Der Einflufi der benaclibarten Stellung der Amino- 
gruppen a u f die Bildung der Salze des a-Diozims (Oxalendiamidodioxim). Das OxaIen- 
diamiddiosim (I) ist befahigt, eine Reihe von salzartigen Verbb. zu geben, die entweder
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cinen Oximcharakter besitzen, oder aber am inartig aufgebaut sind. Diese Salzarten 
befinden sich in Abhangigkeit vom Sauregrad miteinander im Gleichgowicht, wie 
z. B. II. Diese Umwandlung geht dabei anscheinend iiber eine Zwischenverb. vor sich. 
W ahrend beim Dimethylglyoxim die Cu-Salze nicht bestandig sind, lassen sich dio 
Salze Cu(OxH)2- 2 H 20  u. Cu(OxH 2)2C12 leicht in wss. Lsg. darstellen, wobei in letzterem 
Salz die Oximgruppen fast vollstandig durch dio basischeren Aminogruppen zuriick- 
gedrangt werden. Die S truktur des ontsprechenden Sulfats lieC sich noch nicht fest- 
stellen. Das leicht herzustellonde Diamin, Cu(OxH 2)C12 ist weniger stabil ais das 
Tetramin, u. geht in saurer Lsg. in dasselbe iiber. — Die Nahe der 4 stark  bas. Amino
gruppen kann unter bestimmten Bedingungen zu einer inneren Komplexbldg. fiihren. 
So kann leicht ein bas. Salz der Zus. 3 CuOx- Cu(OH)2- 6 IŁ  O dargestellt werden, dessen 
S truk tur wie III anzunehmen ist, in der eine direkte Bindung des Cu m it beidon Oxim- 
gruppen angenommen werden muB.

C u < f TH- ? = N °> C u  
\N H 2—C— NO

(OH),
NHj—C— NOH 

1 NHa- ó = N O H  bZWl ° XH‘ 111
bas.

II Ni(OxH8)aCl2 +  2H sO 7 — >■ Ni(HOx)s .2 H sO +  2HCl
snuer

B x p e r i m e n t e l l e r  T e i l .  Das Oxalendiamiddioxim, OxH2 (F. 204°), wurde 
nach E. F i s c h e r  durch Einlciten von Dicyan in eine wss. Lsg. von Hydroxylamin- 
chlorhydrat hergestellt. Das Cu(IIOx)2- 2 I i .f i  fallt beim Zutropfenlassen einer ammo- 
niakal. CuS04-Lsg. zu OxH2-Lsg. ais gelbbraune Flocken. Die Verb. ist in W., A., 
Aceton, A. u. Chlf. unl., u. zers. sich bei 200° unter Gasentw. In  HC1 bilden sich kleine 
schwarze, prismat. Krystalle von Cu(OxII2)2Ol2 u. Cu(OxH2)C12. Das erstere Salz 
kann auch aus oiner salzsauren OxH2-Lsg., der eine CuCL-Lsg. zugesetzt wurde, er- 
halten werden. Das Salz zers. sich unter Explosion bei 142°. — Das Cu(0xH.,)„(N03)2, 
welchcs sich bei 128° zers., wird analog dargestellt. — Die analoge Darst. des Sulfats 
ist nicht móglich, da es nicht gelingt, das erkaltene Salz in verd. H 2S 0 4 umzukrystalli- 
sieren. Dabei findet eine Zers. in CuS04 u. das Oxim sta tt. — Das Cu(OxU2)Cl2 
scheidet sich in dunkelgriinen Krystallen aus einer CuCl2-Lsg. bei Zusatz zu einer 
OxH2-Lsg. ab. Es zers. sich bei 167° unter Explosion u. reagiert m it AgN03-Lsg. unter 
Bldg. von Cu(0xH2)2-(N 03)2. Das sich bei 196° zersetzende 3 CuOx-Cu(OII)2-ti H20  
bildet sich ais gelatinóser, schwer zu reinigender, amorpher Nd. bei der Fallung von 
Cu-Salzen durch eine OxH2-Lsg. in ammoniakal. Medium. — Weiter wurden das 
Ni(OxH2)2Cl2, welches sich bei 216° unter Gasentw. zers., aus Ni(OxH)2-2 H20  u. 
konz. HC1, u. das N i(O xII2)„SOĄ ■ 4 I I20  (Zers. bei 219°) aus Ni(HOx)2-2 H 20  u. verd. 
H2S 04 dargestellt. (Coli. Trav. chim. Tchecoslovaquie 4. 388—99. Sept./Okt. 1932. 
Briinu, MASARYK-Univ., Inst. f. analyt. Chem.) K le v e r .

Edwin L. Gustus und Philip G. Stevens, Sludien iiber Saurejodide. I. Die Uer- 
slellung von halogensubstituierten aliphatischen Saurejodiden und eine Bemerlcung iiber 
die Alomrefraktion von Jod. Vff. untersuchen die D.204 u. den Brechungsindex no20 
fiir die D-Linie bei 20° von einigen Saurejodiden. Aus den W erten fiir GHzCOJ wird 
die Atomrefraktion von an CO gebundenem J fiir die 2)-Linie bei 20° zu 15,73 be- 
rechnet. Wenn man die Exaltation der Mol.-Refr. fiir CH3COJ 0 setzt, ist sie fiir 
GH2Gl-COJ —0,42, fiir CIICl2-COJ —0,73 u. fur GGls -COJ —0,85. E in Vergleioh 
der Unterschiede der Atomrefraktion von Cl, B r u. J  gebunden an CO yerglichen mit 
denon gebunden an CH2 zeigt einen gleichmaBigen Anstieg dieser Unterschicde in der 
Reihe Cl, Br, J .

V e r s u c h e .  Acelyljodid (C2H3OJ). Herst. aus CH3COCl u. H J  nach St a u - 
DINGER u. A n t h e s  (Ber. dtsch. chem. Ges. 46 [1913]. 1417). Es wird beim Schiitteln 
m it Hg farblos, K p.735 104—106°, D.204 2,0674, nu20 =  1,5491, es ist bei —80° noch fl.
— Chtoressigsdurejodid (C2H 20C1J). Herst. aus CH2Cl-COCl (Kp.-10 105—106°) u. H J  
bei —5°. Schwere, bewegliche, stark lichtbrechende, kirschrote Fl. von durchdringen- 
dem Geruch, die an feuchter Luft stark  raucht u. beim Schutteln m it Hg farblos wird. 
Die Farbę kehrt aber im Licht schon bei 0° schnell wieder. Kp.4 36,5°, D .204 2,2607, 
nD20 =  1,5903, lost sich ohno Rk. in KW-stoffen, Chlf. u. CC14, reagiert m it W. lang
sam, hingegen m it A. momentan unter Bldg. von CH2Cl-COOC2H5, es ist 1. in A. u. 
reagiert dabei langsam unter Bldg. von CH2Cl-COOC2H 6 u. C2H5J  u. beim Abkuhlen 
auf — 80° ersta rrt es zu weiBen farblosen Blattchen. — Dichloressigsaurejodid (C2HO- 
C12J). Herst. aus CHCl2-COCl (Kp.739 106,1—107,1°) u. H J  bei —5°. Ahnelt sehf dem 
CH2Cl-COJ, nur daB es bei —80“ nicht fest wird. K p.l5 54—54,5°, D.204 2,2508,
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np20 =  1,5754. — Trichloressigsdurejodid (C2OCl3J). Herst. aus CC1?C0C1 (Kp.,™ 116 
bis 117°) u. H  J  bei —5°. Ahnelt sehr dem CH2C1- CO J, nur daB es weniger lichtempfind- 
lich ist, noch langsamer m it W. reagiert u. nicht imstande ist, A ther zu spalten. Kp.30 
74—74,2°, D.204 2,2549, nn20 =  1,5711, beim Abkiihlen auf —80° ersta rrt es zu farb- 
losen Blattchen. — Bromessigsaurejodid. Beim Vers. der Herst. aus CH2Br-COCl 
(Kp.737 125,0— 125,3°) u. H J  bei —5° tra t  teilweise Zers. des Rk.-Prod. ein, die beim 
Erwarmen im Vakuum bei 32° plotzlich sehr heftig wurde. Das dabei entstehende 
schwarze krystallin. Prod. ist wahrscheinlich B rJ . — Jodessigsdurejodid. Der Vers. 
der Herst. aus CH2J-COCl (Kp.., 31—32°) u. H J  bei —10° gab nur J 2. (J. Amor. 
chem. Soc. 55. 374—77. 11/1. 1933. Pennsylvania., S tate Coli., School of Chenństry 
and Physics.) L. E n g e l .

Edwin L. Gustus und Philip G. Stevens, Sludien uber Sdurejodide. I I . Die 
Spaltung von dliptmUschcn Athern durch Sdurejodide. (I. vgl. vorst. Ref.) Wahrend 
Saurechloride erst bei hóherer Temp. u. in Ggw. von K atalysatoren m it Athern reagieren, 
reagiert Benzoyljodid bei 100° schon ohne K atalysator. Darum crwarten Vff., daB 
aliphat. Saurejodide schon bei Zimmertemp. reagieren werden u. man so die Erwarmung 
unstabiler Verbb. auf hóhere Tempp. wird vermeiden kónnen. Diese Erwartung erfiillt 
sich auch u. es treten bei der Rk. Oxoniumverbb. ais Zwischenprodd. auf, wie es bereits 
K i s h n e r  (C. 1909. II. 1132) angenommen hat. Ais Endprod. t r i t t  im allgemeinen 
cin Ester u. ein Alkyljodid auf. Die Rk. verlauft viel schneller m it disekundaren ais 
jn it diprimaren Athern. Mit steigendeni Mol.-Gew. des Athers nim m t die Rk.- 
Geschwindigkeit m it Acetyljodid schwach ab (Beispiele: Di-n-propylather, Di-n-butyl- 
ather u. Diisoamylather). Cl-Substitution in a-Stellung im Athermolekiil erhoht dessen 
W iderstandsfahigkeit gegen Saurejodide. Obwohl z. B. Chloressigsaurejodid gewohn- 
liche Ather schnell spaltet, wird sym.-Dichlordimethylather auch in 6 Tagen bei 100° 
nicht gespalten. Es t r i t t  hier auch kein Anzeichen der Bldg. eines Oxoniumkomplexes 
auf, dessen Bldg. immer von einer Warmeentw. begleitet ist. Bei der Umsetzung von 
unsymm. aliphat. diprimaren A thern m it Saurejodiden t r i t t  J  vorzugsweisc an dic 
kleinere Alkylgruppe. Bei Athern, die ein primares u. ein sekundares Alkyl an O ge- 
bunden enthalten, t r i t t  J  ungefiihr zu gleichen Teilen an beide Alkyle, nur tr i t t  hier 
noch eine FoJgerk. ein, indem das sekundare Alkyljodid H J  abspaltet u. ein Athylen 
bildet. (Es entsteht z. B. s ta tt Methylisopropyljodid Trimethylathylen.) Da Saure
jodide immer m it J 2 verunreinigt sind, liegt die Annahme nahe, daB J 2 ais Katalysator 
bei der Atherspaltung wirkt. Das trifft aber nicht zu, weil die Rk. m it Acetylchlorid 
durch J 2 nicht beschleunigt wird. Cl-Substitution im Acetyljodid setzt dessen Fahig- 
keit zur Atherspaltung stark  herab. So reagiert Chloressigsaurejodid schon langsamer 
ais Acetyljodid, Dichloressigsaurejodid reagiert sehr langsam u. Trichloressigsaurojodid 
reagiert im allgemeinen gar nicht mehr. (Die einzige Spaltung, die dam it erzielt wurde, 
war die von A. bei 100° in 3 Stdn.) Da in allen Fallen Warmeentw. auftrat, glauben 
Vff., daB in allen Fallen Bldg. des Oxoniumkomplexes ein trat, der aber offenbar durch 
die Cl-Substitution stabilisiert wird. Die Rk.-Tragheit des Trichloressigsaurejodids 
kann nicht auf das Fehlen eines a-standigen H-Atoms zuriickgefuhrt werden, weil 
Benzoyljodid Ather spaltet. Thioather werden yon Saurehalogeniden in ganz analoger 
Weise, nur bedeutend langsamer gespalten, was Vff. darauf zuriickfuhren, daB eine
S—C-Bindung im allgemeinen fester ist ais eine O—C-Bindung. So reagiert z. B. 
Acetylchlorid m it Diathylsulfid ohne K atalysator bei 100° in 7 Tagen gar nicht. Einer 
der reaktiysten Ather ist das Athylenoxyd. Es reagiert m it Acetyljodid schon bei ■—80° 
sehr heftig unter Bldg. von Essigsaure-/?-jodathylester, wahrend die Rk. m it HC1- 
freiem Acetylchlorid auch bei Zimmertemp. auBerst langsam verlauft (nach 44 Tagen 
waren 90°/o umgesetzt). ICleine Mengen von J 2 u. konz. HC1 beschleunigen die Rk. 
mit Acetylchlorid sehr stark. Eine Mischung aquivalenter Mengen von Athylenoxyd, 
Acetylchlorid u. J 2 reagiert bei — 80° zuerst gar nicht, explodiert aber beim Schutteln 
am Tageslicht sehr heftig. Obwohl aromat. Ather (z. B. Diphenyloxyd oder Biphenylen- 
oxyd) m it H J  auch bei 250° nicht reagieren, reagieren sie m it Acetyljodid bei Zimmer
temp. heftig. Vff. meinen, daB Halogenwasserstoffe u. Saurehalogenide in gleicher 
Weise m it A thern Oxoniumkomplexe bilden u. nur dereń Zerfall von den ais K a ta 
lysatoren beniitzten Mctallhalogeniden beschleunigt werde.

V e r  s u c h e. Umsetzungen: W ahrend der bei der Rk. zwischen einem Saure- 
jodid u. einem Ather entstehende Ester ais solcher isoliert wurde, wurde das Alkyl
jodid zur Charakterisierung u. Best. der entstandenen Menge weiter umgesetzt (im 
allgemeinen m it einem tertiaren Amin): CH3-COJ, CH3OCH3 u. C0H5-N(CH3)2 gab



1933 . I. D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 1929

(CH3)3(C*H6)NJ, F. 210—211°, u. CH3-CO O CH 3, K p.730 55—56,6°, n D20 =  1,3636 
(nn20 =  Brechungsindex fiir dio D-Linie bei 20°). — CH3'COJ, Di-n-propylather u. 
(CH3)3N gab Trimethyl-n-propylammoniumjodid, F . 185— 186° u. CH3-COO-CH2- 
CH,-CH3, K p.,30 100—1020, nD20 =  1,38 39. — CH3-COJ, D i-n-butylather u. (CH3)3N 
gab Trimethyl-n-butylammoniumjodid, F . 230—231°, u. n-Butylacetat, K p.730 1 26 bis 
130°, nu20 =  1,39 69. — CH3-COJ, Diisoamylather u. (CH3)3N gab Trimethylisoamyl- 
ammoniumjodid, F . 193—194°, u. Isoamylacetat, Ivp.730 139,2— 141,2°, nu20 =  1,40 54.
— CHj-COJ, Diisopropylather u. (CH3)3N gab Trimethylisopropjdammoniumjodid,
F . 285—286° u. Isopropylacetat, K p.730 87—88°, n D2° =  1,3954. — CHCl2-COJ, A. u. 
C0H5-N(CH?)2 gab Dimethylathylphenylammoniumjodid, F . 135—136°, u. Dichlor- 
essigsaureathylester, K p.730 1 50—152°, nn2° =  1,4308. — CH3-COJ, Diiithylsulfid u. 
CdJ2 gab [(C»H6)3S J]2-CdJ2, aus A. F. 154°. Zur Identifizierung des entstandenen 
Thioessigsaureathylesters wurde er nacb Entfernung des Diathylsulfids mittels CH3J  
u. CdJ2 in Cdir^SIIgCl yerwandelt. — CH3-COJ u. Athylenoxyd gab Essigsdure-ji-jod- 
dtliylester (C4H 70 2J), Kp.,13 95—96°, no20 =  1,5072. — CH3-COCl u. Athylenoxyd gab 
Essigsaure-p-chlordthylester, K p.733 142,4—143,8°, iid!0 =  1,4235. — CH2Cl-COJ, A. u. 
C6H5-N(CH3)2 gab Dimethylathyiphenylammoniumjodid, F . 135—136°, u. Chloressig- 
saiireathylester, K p.730 1 41,6— 141,9°, n D20 =  1,4217. — CH,Cl'COJ, n-Butylmethyl- 
ather u. (CH3)3N gab Trimethyl-n-butylammoniumjodid, F. 230°, u. Chloressigsaure- 
n-butylester, Kp.727 178,2—179°, nu20 =  1,4313. — CH2Cl-COJ, Methylisopropyl- 
carbinolmethylather u. C6H 5-N(CH3)2 gab Trimethylathylen, K p.730 33—36°, u. Tri- 
methylphenylammoniumjodid, F . 208°. — CH3-COCl, Diisoamyliither u. J„ reagiert 
bei 25° in 44 Tagen nicht. — CH2Cl-COJ u. sym-Diehlordimethylather reagiert bei 
100° in 6 Tagen nicht. — CCl3-CO.J u. A. reagiert in 112 Stdn. nicht. — CCl3-COJ u. 
Diisopropylather reagiert auch in Ggw. von C dJ2 in 7 Tagen nicht. — CCl3-COJ u. 
A. reagiert bei 100° in 3 Stdn. móglicherweise ein wenig. — Melhylisopropylcarbinol- 
mcthyló.tlier (C6H I40). Herst. aus Methylisopropylcarbinol, K p.734 111—112°, p-Cymol, 
K  u. (CH3)2S 04. ICp.737 81,2—81,5°, D.2°4 0,7586, nD2° =  1,3850. — Mcthylisopropyl- 
carbinolchloracelat (C7H 30 2C1). Herst. aus Methylisopropylcarbinol, Cl-CH„• COC1 
u. Bzl. ICp.73S 180—181°, D.2°4 =  1,0418, nD2° =  1,4298. (J. Amer. chem. S5c. 55. 
378—86.11/1.1933. Pennsylvania, State Coli., School of Chemistry and Physics.) L. E n .

K. Cr. Naik und R. P. Patel, Mercuriemng von Verbindungen, welchc eine 
rcaktionsfahige. Methylengruppe (CH2) enthalłen, mittels Mercuriclilorids. I I . (I. vgl.
C. 1932. II. 3696; vgl. ferner C. 1931. II. 219 u. fruher.) Durch ICochen von wss. 
HgCl2-Lsg. m it N aH C03 entstehen bekanntlich Mercurioxychloride, welche gewohnlich 
ais Doppelverbb. von HgCl2 u. HgO angesehen werden. LaBt man dieses Reagens in 
sta tu  nascendi auf organ. Verbb. wirken, welche eine reaktionsfahige CH2-Gruppe ent- 
halten, so bilden sich Verbb. m it der Gruppe > C : Hg. Die Rk. kann wie folgt formuliert 
w erden:

n ] |> C H 2 +  n Ó;Hg, inHgCl, =  n H ,0  +  m HgCl, +  n ^ > C :H g
Vff. haben so eine Anzahl von M ercurideriw. der Malonsaure- u. Acetessigsaurereihe dar- 
gestellt. DieseVerbb. werden unter Riickbldg. der Ausgangsverbb. ąuantitatiy  zors.: durch 
h. 0,25-n. HC1 unter Bldg. yon HgCl2, durch H 2S in verd. A. unter Abscheidung von 
HgS, durch wss. KJ-Lsg. unter Freiwerden von 2 Moll. KOH auf 1 Mol. Verb. Phenyl- 
liydrazin u. N2H4-H ydrat zers. die Verbb. unter Hg-Absclieidung. Mercurimalonamid 
wird durch Bromwasser in HgBr2 u. Dibrommalonamid ubergefuhrt. Samtliche Rkk. 
zeigen eine schwache C—Hg-Bindung an, wie sie durch die a-Stellung der CO-Gruppen 
bedingt ist.

Y e r s u c h e .  Mercurimalonamidanilid, C3H80 2N2Hg. Sd. alkoh. Lsg. von 1 g 
Malonamidanilid u. 1,15 g HgCl2 m it wss. Lsg. von 1 g NaH C03 versetzt, 1/2 Stde. 
gekocht, Nd. h. abgesaugt, m it A. u. W. gewaschen. F . 275— 278° (Zers.), meist unl. — 
Darst. der folgenden Verbb. analog. — -amid-o-, -m- u. -p-toluidid, ćioHioOaNjHg’ 
FF. 257—259, 255 u. 278—279° (Zers.). -amid-ct- u. -p-naphthylamid, C13H10O2N2Hg, 
FF. 269 u. 270° (Zers.). -amid-l,3,4-xylidid, Cn H 120 2N2Hg, F. 270° (Zers.). — Mercuri
malonamid, C3H40 2N2Hg, F. 286° (Zers.). — Mercurimahmsdureathylesler, C7H i00 4Hg, 
Zers. >  300°. — Mercuriacetessigsduredthylester, CnH e0 3Hg, iiber 270° braunschwarz. — 
Mercuriaoetessigsdureanilid, C10H9O2NHg, F. 205° (Zers.). -o- u. -p-toluidid, Cu H n 0 2NHg, 
FF. 230 u. 243-—247° (Zers.). (J . Indian chem. Soc. 9. 533—37. Nov. 1932. Baroda, 
Coli.) L in d en b atjm .

A. C. C. Newman und H. L. Riley, Dfc Synthese von Weinsdure. Nach Sch óyen
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(1864) u. St r e c k e r  (1868) entsteht Weinsaure (bzw. Traubensaure) aus Olyoml iiber 
das Cyanhydrin; nach P o l la k  (Mh. Chem. 15 [1894], 469) erhiilt m an unter bestimmten 
Bedingungen Mesoweinsaure. Bei der Nachpriifung dieser Angaben erhielten Yff. 
Spuren von Traubensaure; Mesoweinsaure wurde nicht gefunden. In  30%ig- Ausbeute 
erhalt man Traubensaure nach folgendem V erf.: Man schiittelt eine Suspension von 56 g 
rohem Glyosalbisulfit m it der theoret. Menge KCN in moglichst wenig W., filtriert, 
setzt das gleiche Vol. konz. HC1 zu, siittigt m it HC1 u. kocht 12 Stdn. unter RiiekfluB, 
vertreibt uberschuss. HC1 dureh weiteres Kochen, neutralisiert m it Ca(OH)2, filtriert 
nach 12 Stdn., kocht in verd. HC1 m it Ticrkohle u. fallt wieder m it Ca(OH)2. Trauben
saure C4H 60 ,  -f- H 20 , F. 206°. CaC4H4O0 +  4H ,0 . (J . chem. Soc. London 1933.
45—46. Jan . Newcastle, Armstrong Coli., u. London S. W. 7, Imp. Coli.) Ost e r t a g .

Alan Newton Campbell und Alexandra Jean Robson Campbell, Die Dreliung 
des Rochellesalzes in  alkalischcm Medium. (Vgl. C. 1933. I. 210.) Die Drehung von 
alkal. Lsgg. des Rochellesalzes ist stark von der Alkalikonz. der Lsg. abhangig. Bei 
einer Alkalinormalitat von 9 wechselt die Drehung sogęir das Vorzeichen. Es ist an- 
zunebmen, daB in der alkal. Lsg. eine komplexe Verb. des Rochellesalzes vorliegt. 
OH~-Konz.-Bestst. an solehen Lsgg., ferner Phasenregelunterss. des Systems NaOH— 
NaKC4H40 c—H 20  u . schliefilich konduktometr. Messungen sollten die Richtigkeit 
dieser Annahmen priifen. Es werden Lsgg. von der Norm alitat 1,10—14,18 m it mono- 
chromat. Licht yersehiedener Wellenlangen opt. untersucht. Fem er wurde festgestellt, 
daB die OH~-Konz. der Lsgg. bei Anwesenheit von Rochellesalz kleiner is t ais dem 
Geh. an Alkali tatsachlich entspricht. Aueh die Leitfahigkeit der gemischten Lsgg. ist 
wesentlicli geringer ais die additiv berechnete, u. schlieBlich deuten auch die Loslich- 
keitsmessungen darauf hin, daB die Annahme einer Komplexbldg. zu Recht besteht. 
(J . physic. Chem. 36. 2610—14. Okt. 1932. Manitoba, Univ., Dep. of Chem.) J uza .

K. Bodendorf, Die Konslilution des Brechweinsleins und verwandter Antimon- 
verbindungen. Yf. bespricht die therapeut. Eigg. von Sb-Verbb. u. zeigt, dafi dio

? ° ° \  
CH O -^Sb—OH 
C H O /
COOK

H

—O O—; 
0 > Sb< 0 -!

x i  r K KI I I  ^  v/—s.
1 .  s o jc  sćT3

iibliche Formulierung der Verbb. die Eigg. nicht richtig wiedergibt. Die von R e ih l e n  
(C. 1931. II. 1402) angegebene Formulierung I  gewinnt dureh eine Reihe von Analogien, 
die Vf. anfiihrt, an Sicherheit. Man kann dann fiir Ammoniumantimondibrenzealechinat 
u. fur kaliumaiitimonbisbrenzcalechindisulfonsaures Kalium  (Antimosan) die Formeln I ł  
u. I I I  aufstellen. (Pharmaz. Presse 38. Wiss.-prakt. H eft 8—9. Jan . 1933. Berlin.) L o r .

Pariselle und Barbier, Beilrag zur Kenntnis der Gadmiumlartrate. Aąuimolekulare 
Lsgg. von N a-Tartrat u. CdSO.j liefern einen gelatinosen Nd., der bald in einen krystal- 
linen iibergeht. Beide haben dieselbeZus., aber ersterer is t 11. in W. u. lackmussauer, 
letzterer swl. u. neutral. E rsterer diirfte Formel I, letzterer Formel I I  besitzen. Dureh 
Erhitzen auf 120° wandelt sich I I  teilweise in I  um. In  einer aquimolekularen H 2SO,,- 
Lsg. lost sich I I  teilweise bis zu einem Gleichgewicht, ident. m it dem aus je 1 Mol. 
Weinsaure u. CdS04 erhaltenen; I  lost sich Yollstandig, aber allmahlich fallt I I  aus, 
bis jenes Gleichgewicht erreicht ist. Das 1. saure Cd-Tartrat ist ais Zwischenprod. an- 
zunehmen. Diese Hypothesen werden dureh folgende Tatsachen bestatigt: 1. Eine 
aąuimolekulare Lsg. von Weinsiiuro u. CdSO,, gibt erst nach Zusatz von 3 Moll. NaOH

COj II ■ CH(OH) • CH-------- CO CO • CH(OH) • CH(OH) • CO
i i  I I  i i

I  O—Cd—O O ------- C d -O
C 02N a• CH(OH)• CH-CO C 02N a-C H (0H ).C H -0—Cd—O-CH-CH(OH)- COsNa

I I I  Ó - C d - Ó  IY  C 08Na C 02Na
COjNaCH(ONa)'CH-0—Cd—0-CH'CH(0Na)-C0aNa C 0sNH4-CH------- CH-COsNH4

Y C 02Na ÓOsNa Y I Ó - C d - Ó
auf 2 Moll. Saure einen bleibenden Nd., welcher sich nach Zusatz von 3 weiteren Moll. 
NaOH wieder lóst; diese Lsg. ist sehr bestandig. Ein UberschuB von NaOH fallt all
mahlich ein gelatinoses, sehr bas. Salz, welches 4 Moll. Cd(OH)» auf 1 Mol. neutrales Tar-
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tra t  enthalt. — 2. Eine Lsg., welcho 4 Moll. Saure auf 1 Mol. CdSO,, enthalt, wird durch 
NaOH nicht gefallt. Die Veranderungen des Drehungsvermogens ais Funktion der zuge- 
fiigten NaOH-Menge ergeben 2 Maxima u. 1 Minimum bei 9, 12 u. 10 Moll. NaOH. Die 
alkal. Lsgg. scheiden spiiter einen gelatinosen Nd. ab. — Im  1. Falle wird wohl das zuerst 
gebildete 1. saure Cd-Tartrat teilweise neutralisiert, dann zu I  zera., welches in das 1., 
sehr bestandige Doppelsalz III ubergeht. Durch mehr NaOH entsteht das unl. bas. 
Salz. Diese Hypothese wird durch die umgekehrte Bldg. von III aus N a-T artrat u. 
Cd(OH)2 unter Freiwerden von NaOH bestatigt. — Im  2. Falle en tsteh t deshalb kein 
Nd., weil I in N a-Tartrat 1. ist. Das 1. Maximum entspricht III, das Minimum u.
2. Maximum anscheinend den Salzen IV u. V, welche allmahlich in N a-Tartrat, NaOH 
u. Cd(OH)2 zerfallen. — Mit NH,,OH an Stelle von NaOH entspricht das Masimum 
der Drehung dem komplexen Salz VI, welches nur in Ggw. von NH4-T artra t bestandig 
ist. 'Oberschussiges NH4OH bewirkt keinen Nd. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 196. 
114— 16. 9/1. 1933.) L in d e n b a u m .

Paul Fleury und Jacaues Lange, Ober die Oxydation der Alkohólsduren und der 
Zucker durch Uberjodsdure. Vff. haben die Unterss. von Ma lapr ad e  (C. 1 9 2 8 .1. 1755) 
fortgesetzt u. folgendes gefunden: 1. H JO , ist ohne Wrkg. nicht nur auf die einfachen 
Alkohole, R ■ CH, ■ OH, sondom selbst auf Pentaerythrit, C(CH2-OH),1. Daraus folgt 
ais erste Bedingung fiir den Angriff durch HJO., die unmittelbare Naehbarschaft von
2 alkoh. Funktionen. — 2. Diese Erkenntnis findet sich bei den Alkoholsauren bestatigt, 
denn Glykol-, Apfcl- u. Citronensiiure werden nicht angegi'iffen, dagegen Wein-, Glykon- 
u. Zuckersdure schon in 1—2 Stdn. in der K alte zerstórt, u. zwar wie folgt:

I  C 02H -C H (0H )-C H (0H )-C 02H  +  H JO , =  H J 0 3 +  H ,0  +  2C02H -C H 0;
I I  C H ,(0H )-[CH (0H )]4-C02H +  4HJO., =  4 H J 0 3 +  H 20  +  H-CHO +

3H -C 02H +  C02H -C H 0;
I I I  C02H -[CH (0H )].,-C02H  +  3 H J0 4 =  3 H J 0 3 +  H 20  +  2H -C 02H  +  2C02H -C H 0.

Man findet also hier die Oxydationsprodd. der Polyole wieder, namlich H-CHO, 
herriihrend von den primaren Alkoholfunktionen, u. H -C 02H, herruhernd von den 
sekundaren Alkoholfunktionen, auBer wenn diese an C 02H  gebunden sind. Im  letzteren 
Falle bleibt die Funktion m it C 02H verbunden u. wird zu CHO oxydiert (Glyosylsaure).
— 3. Auch die Osen werden dureh II  JO,, in der K alte schnell oxydiert, aber m it einigen 
Besonderheiten. Oxydation der Olykose:

CH2(OH)-[CH(OH)]4-CHO +  5H JO , =  5 H J0 3 +  H-CHO +  5H -C 02H 
Oxydation des Dioxyacelons:

CHs(OH)-CO-CH2(OH) +  H J 0 4 =  H J 0 3 +  H-CHO +  CH2(0H )-C 02H 
Die Oxydation der Lamlose yerlauft komplexer, die H auptrk. anscheinend wio folgt: 

CH„(OH)-[CH(OH)]3-CO-CH2(OH) +  4H JO , =  4 H J0 3 +  H-CHO +  
3H -C 02H  +  CH2(0H )-C 02H 

Die Oxydation durch H J 0 4 ist demnacli spezif. fiir a-Glykole, aber die Ggw. anderer 
Funktionen beeinfluBt den Rk.-Verlauf. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 195. 1395— 97. 
27/12. 1932.) L in d e n b a u m .

Jacaues Parrod, Umwandlungen der Zucker in  ammoniakalischem M ilieu bei 
gewdhnlicher Temperatur. I. Produkte der Oxydation von verschiedenen Zuckem durch 
Kupferoxydammoniak und Luftsauerstoff. Die friiher (C. 1932. I. 2941) beschriebenen 
Verss. werden m it der gleichen Methodik auf einige weitere Zucker ausgedehnt. Neben 
Oxalsdure werden folgende Prodd. isoliert: Aus l-Arabinose nur Imidazol (F. 88°), aus
l-Xylose Imidazol, aus Rhamnose Imidazol u. Methyl-2-imidazol (F. 137° aus A.), das 
aus anderen Zuckorn nicht entsteht, aus Dioxyaceton Oxymethylimidazol (F. 93,5° 
aus Aceton, P ikrat F . 206°). Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse. (Buli. 
Soc. chim. France [4] 51. 1424—35. Nov. 1932. Inst. de Biologie Physico-Chimiąue, 
ROTHSCHILD-Stiftung.) E r l b a c h .

E. VotoĆek und F . Rac, tJbcr die Idenłitat der E. Fischerschen Ghinovose m it der 
d-Glucomethylose. (Chem. Listy Vedu Prumysl 25. 465—68. 1931. — C. 1929. II. 
554.) M a u t n e r .

G. Bernheim, Darstellung einiger Metallcyanamide und Untersuchung ihrer Um- 
wandlung in  Cyanide. D a r s t .  d e r  C y a n a m i d e .  Die Angaben der C. 1932.
I. 379 referierten Verss. werden erganzt. Die Cyanamide werden nach der von Ka d - 
l e c - F l e c k  (C. 1929. I. 1910) angegebenen Methode aus Metalloxyd u. Dicyan dar- 
gestellt: Me2+0 +  (CN)2 =  Me2+CN2 +  CO. In  der folgenden Tabelle sind die Tempp., 
bei denen die einzelnen Cyanamide in der besten Ausbeute (in °/„) erhalten wurden, 
zusammengestellt:
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Ca Ba Sr Zn
900° (94%) 900° (96%) 850° (65%) .1050° (90%)

Cd Mg Be
700° (93%) 900° (81%) 550° (37%)

U m w a n d l u n g  d e r  C y a n a m i d e  i n  d i e  C y a n i d e .  Die Rk.
Me2+CN2 +  C =  Me2+(CN)2 

wird in gcschmolzenem NaCl ais Losungsm. untersucht. Das Rk.-Gemisch wird rasch 
abgekuhlt u. gepulvert. Ein Teil wird m it angesauertem W. hydrolysiert, HCN wird 
in Lauge destilliert, (CN2)" wird nach der Methode von K j e l d a h l  im Dest.-Riiekstand 
bestimmt. Ein anderer Teil des Gemisches wird gleichfalls nach Hydrolyse dureh 
Dest. von HCN befreit; in den vereinigten Destillaten wird CN' dureh potentiometr. 
'1'itration bestimmt; im 2. Dest.-Riiekstand wird Cl' gleichfalls potentiometr. bc- 
stim m t. — Dio Beeinflussung der Ausbeuto dureh Temp., Konz. u. Rk.-Dauer wird 
untersucht. Bei einem Gemisch von 4 Teilen NaCl, 1 Teil BaCN2 u. 0,1 Teil C wird 
bei 925° eine Ausbeute von 72%  erhalten, bei hoherer Temp. nim m t die Ausbeute 
ab (bis 1000°) u. steigt dann wieder etwas. W ird dio Ausbeute um die Zers. des Cyanids 
u. die Ruckverwandlung von Cyanid in Cyanamid, die beide m it steigender Temp. 
zunehmen, korrigiert, dann zeigt sich, daB die theoret. Ausbeute des Vorganges: 
(CN2)" +  C =  2 (CN)' m it steigender Temp. stetig wachst. Das Gleichgewicht stellt 
sich von beiden Seiten ein, -wie dureh Verss. nachgewiesen wird. Bei Ggw. eines Uber- 
schusses an C aber bildet sich kein CN', bzw. bei der Gegenrk. wird kein CN' mehr ge
funden; das CN' wird dann vollkommen zersetzt. — F ur CaCN2 wachst die Ausbeute 
mit steigender Temp.; es bestehfc ein optimales Mischungsverhaltnis der drei Bestand- 
teile CaCN2, NaCl u. C, das sich m it der Temp. nur wenig andert ( 1 :4 :  0,2). — Da sich 
Zn(CN)2 bei hoherer Temp. stark  zersetzt, wird die Rk. zwischen ZnCN2 u. C in einem 
bei 350° sehmelzenden Gemisch von LiCl u. KC1 untersucht; doch auch bei niedrigen 
Tempp. wird kein Zn(CN)2 erhalten, wenn auch eine Rk. zwischen ZnCN2 u. C er- 
folgt. — Die beste Ausbeute an Sr(CN), wird erhalten beim Erhitzen eines Gemisches 
von 4 NaCl, 1 ZnCN, u. 0,1 C auf 925°. — Bei CdCN2 steigt die Ausbeute an Cd(CN)„ 
m it steigender Temp. auf ein Masimum (41% fiir ein Gemisch von 4 : 1 :  0,1), sinkt 
dann, um bei hoherer Temp. wieder zu steigen. — Die Ausbeute an Mg(CN)2 aus MgCN2 
(Gemisch 12: 1: 0,24) steigt auf 82%  bei 975° u. fallt dann wieder. (Buli. Soc. chim. 
France [4] 51. 1388— 1415. Nov. 1932.) L o re n z .

F. Arndt und H. Scholz, Zur Darslelłung und Aufbewahrung von Nitrosomethyl- 
hamsłoff. Bemerkungen zu den Arbeitsvorschriften der C. 1930. I I . 1210 beschrie- 
benen Darst. von Diazomethan. Nitrosomethylharnstoff muB an heiBen Tagen ktthl 
aufbewahrt werden, da sonst spontane Zers. e in tritt. Die Vorschriften zur Darst. von 
Nitrosomethylharnstoff aus CH3N H 2, HC1 oder aus NH3 +  (CH3)2S 04 werden ver- 
bessert. Die Darst. von Nitrosoathylliarnstoff aus NH3 u. (C2H5)2S 04 wird beschrieben. 
(Angew. Chem. 46. 47—48. 14/1. 1933. Breslau, Univ. Chem. Inst.) L o re n z .

John Campbell Earl und Norman Frederick Hall, U ber die mit der Bildung von 
Aminoazoverbindungen verbundenen chemischen Veranderungen. I. (Vgl. E a r l ,  C. 1932.
I I . 700 u. friiher.) Vff. wollten ermitteln, warum sich aus Phenyldiazoniumsalz u. Anilin 
unter gewissen Bedingungen Diazoaminobenzol, unter anderen Aminoazobenzol bildet. 
Obwohl eine Antwort auf diese Frage noch nicht móglicli ist, wurden doch bemerkens- 
worte Beobachtungen gemacht. — In  methylalkoh. Lsg. von 2 Moll. C0HS • NH2, HC1 
bei 0—3° methylalkoh. Lsg. von 1 Mol. N aN 02 langsam eingeruhrt; zu keiner Zeit 
rotę Farbung m it alkoh. Lauge; in eisk. verd. NaOH gegossen; geringer Nd. von Diazo
aminobenzol; in der alkal. Lsg. fast das gesamte Anilin. Gleicher Vers. boi 14— 16°; 
wahrend des Zulaufs gaben Proben rotę Farbung m it alkoh. Lauge; nach Versehwinden 
dieser Rk. in NaOH gegossen, m it Bzl. extrakiert u. HC1 in diese Lsg. geleitet; Bldg. 
von reichlich Aminoazobenzolhydrochlorid. Dieser erhebliehe Unterschied im Rk.- 
Verlauf dureh bloBes Variieren der Temp. zeigt, daB es sich wohl nicht um 2 konkur- 
rierende Rkk. von verschiedenen Geschwindigkeiton handelt, sondern eher um eine 
intramolekulare Veranderung eines der Rk.-Prodd. zwischen 3 u. 16°. — Da eine intra- 
molekulare Veranderung eine plotzliche, obwohl kleine Vol.-Veranderung des Rk.- 
Gemisches heryorbringen kann, wurde eine methylalkoh. Lsg. von 2 Moll. C„H6 -NH2,HC1 
u. 1 Mol. N aN 02 in einem Dilatometer langsam von 7 auf 17° erwarmt u. eine deutliche 
Unstetigkoit in der Vol. -Temp. -Kurve beobachtet, hervorgerufen dureh Vol.-Kontraktion. 
Gleichzeitig veranderte die Lsg. ihre Farbę, ein Zeiehen fur die Bldg. von Aminoazo
benzol. — Wurden aąuimolekulare Mengen von C6H 5-NH2,HC1 u. N aN 02 verwendet,
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so tra t die Unstetigkeit der Kurve nicht auf, desgleichen nicht bei Lsgg. von C„H5- 
NH2,HC1 oder C6H6-N2-C1 allein. Dagegen verhielten sich Gemische von 2 Moll. 
Methyl- oder Benzylanilinhydrochlorid u. 1 Mol. N aN 02 ahnlieh wie CGH 5-NH2,HC1. — 
Bcmerkenswert ist ferner, daB keine Farbung auftritt, wenn man je 1 Mol. C6HE-NH2, 
HC1 u. N aN 02 in CH3OH bei 0° lóst u. in alkal. /?-Naphthollsg. gieCt. Zusatz von 1 Trop
fen HC1 genugt aber bereits, um die Kuppelung einzuleiten. — Zweifellos bildet sich 
aus Anilin u. H N 02 zuerst Anilinnitrit. Man darf annelimen, daB sich die N itrite der 
primaren Amino unter H-W anderung in R-NH-N (OH)2 (I), die der sekundaren Aminę 
in RR 'N-N(OH)2 (II) umlagern. I u. II kónnen unter H 20-Verlust in Nitrosamine 
iibergehen, I  jedoch auch in eine Diazoverb. Obige Vol.-Veriinderungen werden ent- 
weder durch den Obergang der Aminnitrite in I bzw. II oder durch H20-Abspaltung 
aus diesen Prodd. hervorgebracht. Eine gewisse [ET] ist erforderlich u. wird durch 
den Oberschufi an Aminhydrochlorid erzielt. 2 Moll. CH3-NH2,HCł u. 1 Mol. NaNO. 
geben nicht die charakterist. Vol.-Temp.-Kurve, offenbar wegen der Starko des Aminś 
(vgl. T a y lo r , C. 1928. II. 137). (J . Proc. Roy. Soc. New-Soutli Wales 66. 157—66. 
1932. Sydney, Univ.) L in d e n b a u m .

A. Quilico, Ober die Azode.riva.te des Trinitromethans. (Vgl. C. 1932. II. 3559.) 
Die Azoderiw. des Nitroforms werden weiter untersucht. Man erhiilt sio leicht u . in 
quantitativer Ausbeute durch direkte Einw. der wss. Lsgg. der Diazoniumsalze auf die 
Ammoniumverb. des Nitroforms unter Zusatz von Na-Acetat. Es sind gelbe oder orange- 
gelbe krystalline oder mikrokrystalline Substanzen. Charakterist. fiir die Verbb. ist 
ihre mehr oder weniger leichte Zers. in einem indifferenten Lósungsm., oder auch beim 
Aufbowahren in Lsg. bei gewohnlicher Temp. Diese Zers. laBt sich durch die empir. 
Gleichung: R-CN50 6— >- R 'C N 30 2 +  N20 4, ausdriicken. Die dabei entstehenden 
neuen Verbb. werden durch Red.-Mittel unter C 02-Entw. schnell angegriffen. In  der 
Red.-FI. findet sich neben NH4C1 das Hydrochlorid des dem Radikal R  entsprechenden 
Hydrazins. Durch verseifende Agenzien werden die Verbb. unter C 02-Abspaltung in 
Diazoimide iibergefiihrt. Dieses Verh. entspricht am besten der S truktur: 
R-N(NO)N:CO von Carbonitrosohydrazinen. — Die Azoderiw. des Trinitromethans 
werden durch SnCl2 in HC1 glatt reduziert. Die Red. verlauft teils n. wie bei allen Azo
deriw ., teils davon verschieden, wie beim Deriv. des Acetylens (vgl. C. 1932. II. 3559), 
wo R  ein Isoxazolradikal ist. Diesem Red.-Prod. ha t Vf. die Konst. I zugeschrieben.

V e r  s u c h'e. Bcnzolazotrinilromethan (vgl. C. 1932. II. 3559). Die Verb. wird 
yon SnCl2 in HC1 sehr heftig angegriffen. Neben gasformigen u. oligen Prodd. wird

stand scheiden sich ólige Tropfen ab, die nach einigen Tagen in eine halbfeste M. iiber- 
gehen. Aus A. umgel., schm. das Carbonilrosophenylhydrazin, C,H50 2N3, bei 85°. Aus
beute gering. Liefert beim Sieden m it H 2S 0 4 unter C02-Entw. Phenylazid. — p-Nitro- 
benzolazonitroform, CjH.jOgNg, aus p-NiirobenzoldiazoniumcMorid m it der Ammonium- 
verb. des Nitroforms -f- Na-Acetat. Orangegelb, explodiert heftig beim Erhitzen. 
Liefert in  Eg. bei vorsichtigem Erhitzen Carbonitroso-p-nitrophenylhydrazin, C7H 40 4N4, 
hellgelb, F . 166°. p-Brombenzolazotrinitromethan, C-H40 6N5Br, aus p-Brombenzoldiazo- 
niumchlorid m it Nilroform. Explodiert in trockenem Zustand beim Erhitzen m it 
schwachem, dumpfem Knall. Beim Erhitzen in Eg. liefert die Verb. Carbonitroso-p- 
bromphenylhydrazin, C7H40 2N3Br, schwachgelb, F . 145°. Die Verb. liefert bei der Red. 
m it SnCl2 in HC1 unter C02-Entw. das Hydrochlorid des p-Bromphenylhydrazins. — 
p-Chlorbenzolazonitroform, C7H40 6N5C1, aus p-Chlorbenzoldiazoniumchlorid u. Nitro- 
forin. Lebhaft golb, explodiert bei 68° unter Flammenerscheinung. Liefert beim E r 
hitzen in  Eg. Carbonitroso-p-chlorphenylhydrazin, C7H40 2N3C1, F. 133°. — p-Chlor- 
benzolazonitroform liefert bei der Red. m it SnCl2 in HC1 p-Chloranilinhydrochlorid. — 
ji-Naphthalinazonitroform, Cu H 70 6N6, aus diazotiertem p-Naphthylamin u. Nilroform. 
Explodiert beim Erhitzen m it dumpfem Knall. Liefert beim Erhitzen in Eg. Carbo- 
nitroso-ji-naphthylhydrazin, Cn H ,0 2N3, hellgelb, F. 115°. — p,p'-Diphenylbisazonitro- 
form, Ci4H sO12N10, aus diazotiertem Benzidin u. Nitroform. Explodiert heftig bei 112° 
unter Feuererscheinung. Beim Erhitzen in Eg. entsteht Carbonitroso-p,p' -diphenyl- 
hydrazin, gelblich, schm. nicht, sondern beginnt erst oberhalb 260° sich zu zers. (Gazz.

I

Anilinhydrochlorid erhalten. Wenn Ben- 
zolazcmitroform in Eg. vorsichtig auf 
dem W.-Bad erhitzt wird, beginnt 
Zers. unter starker Entw. roter Dampfe. 
Aus dem in W. aufgenommenen Ruck-

ehim. ital. 62. 912—27. Sept. 1932. Mailand. Polytechnikum.) F ie d l e r .
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F. F. Blicke und L. D. Po wers, Diarsylc. IV. Umsetzung von Diphenyldijod- 
iliarsyl mit Alkali, mit Plienylarsin und m it Diphenylarsin. (III. vgl. C. 1930. I I . 1693.) 
Diphenyldijoddiarsyl (I; I II . Mitt.) sollte m it Alkali das noch unbekannte Diphenyl- 
dioxydiarsyl liefern. DemgemaB wurde es in ath. Suspension m it iiberschussiger 10%ig. 
NaOH in N-Atmosphare gesohiittelt. Das J  wurde schnell u. quantitativ  eliminiert 
unter Bldg. eines krystallinen, alkaliunl. Prod., welches teils in A. gel., teils darin sus- 
pendiert war. Die alkal. Lsg. lieferte m it H 2SO., reichlich Phenylarsenoxyd, aus Bzl.-A., 
F . 145— 147°. Das alkaliunl. Prod. bildete aus Bzl. groBe, kornige Krystalle, F . 195 
bis 197°, Mol.-Gew. 603 (in sd. Bzl.), As-Geh. 47,1%- Es absorbierte schnell O, lóste 
sich in A. auf Zusatz von HC1 oder H Br schnell unter Bldg. von Arsenóbmzol u. lieferte 
m it J  in A. I  zuriick. — Die alkal. Hydrolyse des Diphenyldibromdiarsyls ergab die- 
selben Prodd. Di-[p-methoxyphenyl]-dijoddiarsyl lieferte p-Methoxyphenylarsenoxyd, 
F . 136—138°, u. ein krystallines, Br-freies, alkaliunl. Prod. yon F. 220—230°, welches in 
C6H5Br lebhaft O absorbierte u. durch HC1 oder HBr in A. in p,p'-Dimethoxyarseno- 
benzol, F . 233— 235°, ubergefiihrt wurde. —  Nach S te i n k o p f  u. Sm ie (C. 1926.
I I . 1527) soli I  m it Diphenylarsin in absol. A. bei 70° unter Bldg. von Hexaphenyl- 
tetraarsin, (C6H5)2As-As(C„H5) • As(C6H5) • As(C0H5)2, reagieren. Dies ist unrichtig; es 
entstehen vielmehr Tetraphenyldiarsyl (dieses vgl. II. Mitt.) u. Arsenobenzol: 

(C0H5)JAs-AsJ(C„H5) +  2(C6H 5)2AsH =  (C6H5)2As-As(C6H5)2 +
C6H5■ A s: A s■ C0H S +  2H J.

Die beiden Prodd. konnen leicht durch A. getrennt werden. E in solches Gemisch ent- 
hii.lt ebensoviel As ais Hexaphenyltetraarsin u. liefert m it J  aquivalente Mengen 
(C6H5)jAsJ u . C0H5-A sJ2. —  Ferner soli nach obigen Autoren I  m it Plienylarsin in A. 
unter Bldg. von cycl. Triplienyltriarsin, CeH5-As-As(C6H5)-As-C6H5, reagieren. In
Wirklichkeit entsteht jedoch das analyt. ebenso zusammengesetzte Arsenóbenzol: 
2(C6H5)JAs-AsJ(C0H 5) +  2C„H5-AsH2 =  3C6H5-As: A s■ C6H5 +  4H J. (J . Amer. chem. 
Soc. 55. 315—18. Jan . 1933. Ann Arbor, Univ. of Michigan.) L in d en b au m .

Gilbert T. Morgan und Erie W alton, N em  Derkate der p-Arsanilsdure.
IV. p-Arsonoadipinanilsaurc, und rerwandte Verbindungen. (III. vgl. C. 1932. I. 1521.) 
Vff. stellen durch Umsetzung von Adipinsauremethylesterchlorid m it Atoxyl u. Behand
lung des entstandenen Esters Et mit NH3 oder Aminen einige Verbb. I  dar. Das Piperidid 
laBt sich auf diese Weise nicht darstellen, weil der Ester n  durch Piperidin gespalten 
wird. Der chemotherapeut. Index betragt beim Amid, Methylamid u. Athylamid 4, 
beim Dimethylamid 8. —  Adipinsduremonomethylester (F. 9°, K p,30 1 78°) u. Adipin- 
sauredimethylester (Kp.30 128°), aus Adipinsaure u. methylalkoh. H2SÓ4 bei 100°;

I  H A A s.C 9Hł .NH-CO-[CHs]t .CO.iNKR' m HsC‘C0^ N P H  A O H
II  H ,0 3A s• C„H,• N H ■ CO• [CH2]4• COs• CHS H jÓ .C O ^  0 4' 3 3 2
Trennung durch Ausschutteln m it NaHC03-Lsg. Analog Adipinsauremmwaihykster, 
F. 28°, K p.35 185°, u. Adipinsaurediałhylester, K p,28 140°. Der Monomethylester laBt 
sich auch durch Erhitzen des Dimethylesters m it Adipinsaure auf 230° gewinnen. — 
d-Carbomethoxyvalerylchlorid C7HU0 3C1, aus dem Monomethylester u. SOCl,, K p.38 141°. 
ó-Carbathoxyvalerylchlorid, K p.35 145°. — p-Arsonoadipinanilsauremethylester C13H 180 6- 
NAs (II), aus <S-Carbomethoxyvalerylchlorid u. Atoxyl in 1-n. NaOH. Tafeln aus W. 
NaC13H170 6NAs +  2H 20 , Blattchen aus verd. A., pn in W. =  9. Athylesler C14H !0O6- 
NAs, Prismen aus W. NaC14H 190 8NAs, undeutliche Krystalle, pn =  8. p-Arsono- 
adipinanilsaure C12H1G0 6NAs, durch Verseifuug der Ester, Nadeln aus W. Gibt m it 
S 0 2 in konz. HC1 p-Dichlorarsinoadipinanilsaure. C12HX40 3NCl2As, Nadeln aus Bzl.,
F . 138°. Daraus m it verd. Alkali p-Oxyarsinoadipinanilsdure C12H140 4NAs, weiBe M. — 
Adipinanilamid-p-arsonsdure C12H170 6N2As (I, R u .  R ' == H), aus II u. wss. NH3. 
Tafeln aus W. NaC12Hll!0 6N2AŚ, Prismen, pn =  5,5. Adipinanilmethylamid-p-arson- 
saure C13H 10O5N2As (I, R =  CH3, R ' =  H), aus II u. wss. Methylaminlsg., mikro- 
krystallin. NaC13H 180 6N2As +  2H 20 , Prismen aus verd. A., pn =  6,5. Adipinanil- 
dimethylamid-p-arsonsaure C14H 210 5N2As (I, R  u. R ' =  CH3), aus II u. Dimethylamin 
in W. bei 75° (neben Arsonoadipinanilsaure). Nadeln aus W. NaCX4H20O5N2As +  H20 , 
Blattchen aus verd. A. pn =  6,0. Adipinanilathylamid-p-arsonsaure C14H210 6N2As 
(I, R  =  C2H5, R ' =  H), aus n  u. Athylamin in W. bei 75°. Prismen aus W. NaC14• 
H 20O5N2As 2H20 , Blattchen, pn =  8. Adipinanilpropylamid-p-arscmsaure C15H 23- 
OsN2As (I, R  =  C3H7, R ' =  H), aus II u. Propylamin in W. bei 75°. Nadeln aus W. 
NaC15H 220 5N2As, mikrokrystallin. pn =  7,5. Adipindianilid-p-arsonsaure C18H 2l0 6- 
No Aa (I, R =  C6H 5, R ' =  H), aus p-Arsonoadipinanilsaure u. uberschussigem sd. Anilin,
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krysfcallin. NaC18H200 EN2As +  H„0, Nadeln aus vord. A., ph =  7,5. — Adipindianilid- 
p,p'-diarsonsaure C18H220 8N2As2, aus Adipinsauredichlorid u. Atoxyl in 1-n. NaOH. 
Amorph. Na2C18H20O8N2As2, Mikrokrystalle aus yerd. A., ph =  7,0. — p-Arsono- 
succinanilsdure C10H1j>O0NAs (C. 1931. I . 3461) wird nur bei Behandlung des Roliprod. 
m it einem schwachen NaOH-tlberschuB rein erhalten. Nadeln aus W. Succinanil-p- 
arsonsdure C10HI0O5NAs (IH), Tafeln aus W. Daraus p-Arsonosuccinanilsduremelhyl- 
amid u. -dthylamid (1. c.). (J .  chem. Soe. London 1933. 91—93. Jan . Teddington, 
Middlesex, Chem. Res. Lab.) O s te r ta o .

G. Schuster, Beitrag zur Kennłnis einiger Arylarsinite des Thioglykolanilids und 
ihrer Quecksilberkom/plexe. Nach B a r b e r  (C. 1929. II. 870. 871) reduzieren Thio- 
glykolsaure u. ihr Amid das 5-wertige As der Arylarsinsauren zu 3-wertigem As unter 
Bldg. der Sauren R  • As( S ■ CH2 • C02H)2 u. RR'As • S • CH2 • C02H bzw. der entsprechenden 
Saureamide. Diese Verbb. besitzen scharfe FF. u. konnen daher zur schnellen Charak- 
terisierung der Arylarsinsauren dienen. Nach H a m e l (Diss., Paris 1932) wird das 
oxydable Thioglykolamid yorteilhaft durch Thioglykolanilid ersetzt. AuBerdem gelangt 
man noch leichter zu den Arsiniten, wenn man das Anilid auf die Arylarsenchloride 
oder -oxyde einwirken laBt. Die Arsinite werden durch J  g la tt oxydiert ( B a r b e r ,  1. c.) u. 
konnen daher jodometr. bestimmt werden. F. u. jodometr. Best. zusammen erlauben 
die Identifizierung der Arsinsauren, Arsenchloride oder -oxyde. Vf. h a t einige weitere 
Verbb. dieser Reihe u. ferner dereń HgCl2-Komplexe dargestellt.

V e r s u c h e .  Dithiodiglykolsaure, (—S-CH2-C02H)2. In  h. Lsg. yon 576 g kry- 
stall. Na2S, 72 g S u. 100 g W. Lsg. yon 480 g Chloressigsaure in 1200 g W., m it NaOH 
genau neutralisiert, einriihren, nach beendigter Rk. (auf Zusatz von HCł keine H 2S- 
Entw. mehr) in 350 cem 50 vol.-°/0ig. H2S 04 gieBen u. ausilthern. Sirupos. —  Tliio- 
glykólsaure. 200 g yoriger in  4,5 1 W. u. 200 cem 30 yol.-°/0ig. H 2S 04 m it 420 g Zn- 
Staub 8— 10 Tage schutteln, m it H 2S 04 ansauern u. ausathern. K p.17 110— 112°. — 
Thioglykolanilid, HS-CH2-CO-NH-C6H5. 92 g yoriger m it 100 g Anilin 3 Stdn. auf 
150°, l x/a Stde. auf 180° erhitzen u. in Schale gieBen. F. 109—110°, unter PAe. sehr 
haltbar. — Di-[lhioglykolanilid]-o-nitrophenylarsinił, N 0 2• C6H , ■ As(S • CH2• CO • NH • 
C6H 5)2. Lsg. von 18,75 g des yorigen in  sd. A. m it alkoh. Lsg. von 11 g o-Nitrophenyl- 
arsenchlorid (K a lb , C. 1921. I II . 729) yersetzen, Nd. m it Soda u. W. waschen. Aus 
Aceton gelbe Krystallchen, F. 163° (bloc). — -m-niłrophenylarsinit, C22H20O4N3S2As. 
Mit m-Nitrophenylarsenchlorid (F. 45°). Aus Aceton hellgelbe Krystallchen, F. 149° 
(bloc). — -p-nitrophenylarsinit, C22H 20O4N3S2As, hellgelbe Krystallchen, F. 114—115° 
(bloc). — -p-aminoplienylarsinit, C22H220 2N3S2As. Mit p-Aminophenylarsenchlorid. 
WeiBe Blattchen, F. 155—156° (bloc). — -p-chlorphenylarsinit, C22H 20O2N2ClS2As, hell
gelbe Krystallchen, F . 162° (bloc). — Thioglykolaniliddiphmylarsinit, (C0H5)2As-S- 
OH2■ CO ■ N H • C6H 5. Mit Diphenylarsenchlorid. WeiBe Blattchen, F. 83° (bloc). — 
Diphenylantimonchlorid fuhrt Thioglykolanilid in Dithiodiglykolanilid iiber. — Obige 
Arsinite bilden in  sd. Aceton m it HgCl, gut krystallisierte Komplexe, welche aus 1 Mol. 
Arsinit u. 4 Moll. HgCl2 zusammengesetzt sind. FF. (bloc) in  obiger Reihenfolge: 212, 
208—10, 198, 207—208, 218—220, 203—205°. Diese Komplexe konnen ebenfalls 
jodometr. bestimmt werden. (J . Pharmac. Chim. [8] 17 (125). 28—43. 1/1. 1933. 
Paris, Fac. de Pharm.) LlNDENBAUM.

George Baddeley und G. Mac Donald Bennett, Monothiodthylenglykol. IV. Aryl- 
f}-oxy- und -p-chlorathylsulfide. (H I. vgl. B e n n e t t  u . B e r r y , C. 1927. II. 1559.) 
Es wurden eine Anzahl neue Aryl-/3-oxyathyLsul£ide m it Substituenten von sehr yer- 
schiedener Polaritat dargestellt u. in die entsprechenden Chlorathylsulfide ubergefiihrt. 
Einige der zugehorigen Sulfoxyde u. Sulfone wurden ebenfalls dargestellt. Die blasen- 
ziehende Wrkg. ist bei den Sulfiden u. Sulfoxyden gering, bei den Sulfonen, besonders 
bei p -02N • CcH , • SO, • CH„ • CH2C1, ist sio bemerkenswert. — Darst. der Aryl-[i-oxy- 
athylsulfide. aus Athylenchlorhydrin u. den Thiophenolen in yerd. KOH, erst bei 60—70°, 
dann auf dem W.-Bad. Uberfiihrung in die Cldorsulfide durch Behandlung m it S0C12
u. Pyridin in  CC14; bei einigen kernhalogenierten Verbb. muB PC15 angewandt werden. 
Oxydation zu den Sulfoxyden m it H 20 2 in Eg., zu den Sulfonen m it KM n04 in  Ggw. 
von M gS04; Synthese von Oxysulfonen aus Sulfinsauren u. Athylenchlorhydrin in 
KOH bei 100— 120°. Die Verbb. wurden meist aus PAe. umkrystallisiert. Me. == 
Methanol. — Mesityl-p-oxydthylsvlfid. Cn H18OS, aus Trimethylthiophenol, Nadeln, 
F. 25°. Mesityl-p-chlordthylsulfid Cn H ]5ClS, Nadeln aus Me., F. 44°. Sulfozyd  CUHU - 
OC1S, Rhomben, F. 76°. Sulfon CnH^OjClS, Nadeln aus verd. Me., F . 60,5°. — 
p-Chiorphenyl-fS-oxyalhylsiilfid C6H90C1S, hellbraunes 01. p-Chlcrrphenyl-p-chloraihyl-
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sulfid  C8H8C12S (mit PCI5), Tafeln, F. 34“. Sulfon C8H 80 2C12S, aus p-Chlorbenzol- 
sulfmsiiurc iiber das Oxyilthylsulfon. Prismen, F. 96°. — p-Bromphenyl-(i-oxydthyl- 
sulfid CgHgOBrS, dunkelbraunes 01. _p-Bromphe.nyl-fi-chlordthylsulfid C8H 8ClBrS (mit 
PC15), fast farblose Tafeln, F . 39°. Sulfon  C8H s0 2ClBrS, iiber das ólige Oxyathyl- 
sulfon, mikrokrystallin, F. 109°. — p-Jodphenyl-p-chlorathylsulfid C8H8C1JS, aus dem 
oligen Oxyathylsulfid u. PC15, Tafeln aus Me., F . 54°. — 2,4-Dicklorlhiophenol, aus 
diazotiertem 2,4-Dichloranilin durch Umsetzung m it K-Xanthogenat u. Verseifung m it 
alkoh. NaOH. F. 20°. Benzoat G13H80C12S, briiunliche Nadeln, F . 97°. 2,4,2',4'-Tetra- 
chlordiphenyldisulfid C12H6C14S2, m it K 3Fe(CN),,, Prismen, F . 82,5°. Aus dem Thio- 
phenol uber das ólige Oxyathylsulfid. 2,4-Dichlorphenyl-fi-cMordthylsulfid C8H7C13S, 
fast farblos, Kp-i5 218°. Sulfoxyd  C8H70C13S, Nadeln, F . 96,5°. — 2,5-Dichlorthiophenol 
(F. 23°), gibt ein Disulfid  (Prismen, F . 81,5°) u. 2,5-Dichlorphenyl-f)-oxydthylsulfid 
C8H80C12S, Tafeln aus verd. Me., F . 32°. Daraus 2,ó-Dichlorphenyl-f}-chlortithylsulfid 
C8H7C13S, K p.,5 176°. Sulfoxyd  C8H,0C13S, Tafeln, F. 68°. — 2,4,6-Trichlorthiophenol 
C6H3C13S, aus diazotiertem 2,4,6-Trichloranilin u. K-Xanthogenat. F. 60°. Benzoat 
C13H70C13S, Tafeln aus Xylol, F. 170°. 2,4,6,2',4',6'-Hexachlordiphenyldisulfid C12H 4- 
C16S2, Kryś ta Ile aus Xylol, F. 165°. 2,4,6-Triclilorphenyl-fi-oxydthylsulfid CgH70Cl3S, 
Prismen, F . 41°. 2,4,6-Trichlor-p-chlordthylsulfid C8H0C14S, m it PC16, Tafeln aus Me. 
F. 71°. — p-Methoxyphe.nyl-(5-oxydthylsulfid C9H 120 2S, Tafeln, F . 41°. p-Hethoxy- 
phenyl-ji-chlorathylsulfuL C0Hn OClS, gelbliches 01, K p.x 110°; wird beim Aufbewahren 
dunkel u. entwickelt HCL —  a-Napliihyl-fl-chloraihylsulfid C12HUC1S, aus Thio-a- 
naphthol iiber das ólige Oxysulfid. Braunliches Ol. a-Naphtlialinsulfinsaure, aus 
a-Ci0H7- S 0 2C1 m it N a2S 0 3 in verd. NaOH, F. 86°. Daraus <x.-Naplithyl-^-oxydihylsulfon 
C12H120 3S, Tafeln aus W., F. 122°. a-Naphthyl-f3-chlordthylsulfon C12H n O,ClS, Prismen 
aus verd. Me., F . 74°. —  P-Naphthyl-fl-oxyathylsulfid C12H12OS, aus Thio-/3-naphthol, 
Tafeln, F. 64°. Gibt m it l 1/., Mol PC15 fi-Naphthyl-fi-chlordthyhulfid C12H UC1S (Tafeln 
aus A., F. 53°), m it iiberschussiger PC16 x-Chlor-{i-naphthyl-[}-chlorathylsulfo7i C12Hi„C12S 
(Krystalle aus A., F . 52°). — fł-Naphthyl-f}-oxydthylsulfon C12HX20 3S, aus /j-C10H, • S 0 2H, 
Tafeln aus W., F . 108°. G ibt m it PC15 fi-Naphthyl-fi-chlordthylsulfon C]2Hn 0 2ClS,
F. 100° (aus Me.). —  p-Nitroplienyl-P-clilordthylsulfon C8H 80 4NC1S, aus dem Sulfid, 
Prismen, F. 128°. —  Phenyl-y-chlorpropylsulfon C9HU0 2C1, aus dem Sulfid iiber das 
unkrystallisierbare Sulfoxyd, Nadeln, F . 26°. (J . chem. Soc. London 1933. 46— 48. 
Jan . Sheffield, TJniy.) OSTERTAG.

M. Battegay und L. Denłvelle, Ober die CMorsulfinsaurearylester und die Aryl- 
sulfite. Zu der Mitt. von C a r r ć  u . L ib e rm a n n  (C. 1933. I. 413) bemerken Vff., daB 
sie schon vor einiger Zeit (C. 1 9 3 1 .1. 2605) eine Synthese der Arylschwefligsdurechloride 
(Chlormlfinsaurearylester) u. Arylm lfite beschrieben haben. Phmylschwefligsaurechlorid 
ist, entgegen den Angaben obiger Autoren, unzers. destillierbar. (C. R. hebd. Sćances 
Acad. Sci. 195. 1291—92. 19/12. 1932.) L in d e n b a u m .

Vladimir C. Sekera und C. S. Marvel, Hohere Sulfonsaurealkylester. Ziel dieser 
Arbeit war, hohere aliphat. Ester von aromat. Sulfonsauren darzustellen, ihre Ver- 
wendungsmóglichkeit ais alkylierende Agenzien zu untersuchen u. entsprechende Ester 
von aliphat. u. arom at. Sulfonsauren in  einfachen Alkylierungsrkk. zu yergleichen. — 
Die Ester wurden wie iiblich aus Sulfochlorid, Alkohol u. Pyridin dargestellt; bei hin- 
reiehend tiefer Temp. ist die Bldg. von Pyridiniumsalzen nicht zu befurchten; Aus- 
beuten 60—80% . Es -wurden einige p-Toluol- u. p-Brombenzolsulfonsaureester von 
hóheren n. Alkoholen m it gerader C-Zahl dargestellt u. ihre Brauchbarkeit ais alky
lierende Agenzien gezeigt. p-Toluolsulfonsaurdauryl- u. -cetylester alkylieren n-Butyl- 
am in leieht zu Gemischen von sekundaren u. tertiaren Aminen u. m it fast ebenso guten 
Ausbeuten ais der n-Butylester. Der Cetylester lieferte m it KCN 85%  Cetylcyanid, der 
Butylester nur 46%  Cyanid. — Zum Vergleich wurden Meiliansulfonsaure- u. p-Toluol- 
sulfonsdure-n-butylester m it Na-Phenolat, Na-Acetat u. Anilin umgesetzt. Die Aus
beuten an Ather, Ester u. sekundarem Amin waren m it den beiden Agenzien prakt. 
gleich; die aliphat. Sulfonsaureester bieten demnach keinen Yorteil vor den leichter 
zuganglichen aromat.

V e r  s u c h e. Hethansulfonsdure-n-butylester, C5H 120 3S (I). Gemisch von je 1 Mol. 
n-Butylalliohol u. Methansulfochlorid in Kaltegemisch auf 0° gekiihlt, 2 Moll. Pyridin 
sehr langsam eingetropft, verd. HCł zugegeben, ausgeathert usw. K p.0 105— 106°,
D.204 1,1074, nu!0 =  1,4319. — p-Toluolsulfonsdure-n-butylester (II). Analog. Kp.4 169°,
D .204 1,13 1 9, nu20 =  1,5085. — Darst. der folgenden Ester: Lsg. von 1 Mol. Alkohol 
in  4 Moll. Pyridin auf unter 20° gekiihlt, 1,1 Mol. Sulfochlorid eingeriihrt, noch 3 Stdn.
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boi unter 20° geriihrt, mit verd. HC1 durchgesehiittelt, Ester aus PAe. umkrystallisiert. 
p-Toluolsulfonsdurdaurylesler, C10H 32O3S (III), F. 30°. -myristylester, C21H3()0 3S,
F . 35°. -cetylesier, C23H40O3S (IV), F. 49°. -stearylester, C^H^OjS, F. 56°. p-Brom- 
benzolsulfonsduredecylester, C10H25O3BrS, F. 43—44°. -laurylester, C1BH 290 3BrS, F . 49°. 
-myristylester, C20H33O3BrS, F. 51,5°. -cetylesier, C22H370 3BrS, F. 60°. -stearylester, 
C24H410 3BrS, F. 64—65°. — n-Bwlylpyridinium-p-toluólsulfoiiat, C10H 21O3NS. Dureh
2-std. Erhitzen yon je 1 Mol. I I  u. Pyridin auf 130—140°. Aus Essigester-Aceton,
F. 114°. — Laurylpyridinium-p-toluolsulfonat, C24H3j0 3NS. Analog aus I II . Aus 
Aceton, F. 135—136°. — Je  1 Mol. I I I  u. n-Butylamin in trockenem Toluol 6 Stdn. 
gekocht, nach Zusatz von konz. NaOH Dampf durchgeblasen, Ruckstand ausgeathert 
usw. Erhalten 49%  n-Butyllaurylamin, C10H35N, K p.6 138—140°, D.2°4 0,8174, nu‘~° =
1,4491, u. 44%  n-Bulyldilaurylamin, C28H59N, Kp.e 224—226°, D.2°4 0,8281, iid20 =
1,4582. — Ebenso m it IV : 51%  n-Butylcetylamin, C20H 13N, K p.e 193— 197°, F. 31—32°,
u. 33%  n-Butyldicelylamin, C36H 7SN, K p.0 295— 297°, F. 44—46°. — Cetylcyanid.
1 Mol. IV u. 2 Moll. KCN in W. 6 Stdn. gekocht, dann ausgeathert. F. 26—29°. — 
n-Butylcyanid. Analog m it II. Kp. 136—140°. — n-Butylplienylather. 1. Je  1 Mol. 
Phenol u. I I  in 10%ig. NaOH 3 Stdn. gekocht u. ausgeathert; Ausbeute 73%. 2. Ebenso 
m it I ;  Ausbeute 81%. Kp.„ 72—73°, D.2°, 0,9515, nD20 =  1,50 47. — n-Butylanilin.
1. Je 1 Mol. Anilin u. I I  2 Stdn. auf 130— 140° erhitzt, konz. NaOH zugegeben u. aus
geathert; Ausbeute 64%. 2. Ebenso m it I ; Ausbeute 68%. K p.3 112— 114°, D.2°4 0,9360, 
nD20 p= 1,5377. — Essigsdure^n-butylesler. 1. Etwas iiber 1 Mol. kryst. Na-Acetat u.
1 Mol. I I  5 Stdn. auf 130— 140° erhitzt, W. zugesetzt u. ausgeathert; Ausbeute 60%.
2. Ebenso m i t l ;  Ausbeute 63%. Kp. 123— 125°, D.204 0,8798, nn2° =  1,3990. (J . Amer.
chem. Soc. 55. 345—49. Jan . 1933.) L in d e n b a u m .

Vladimir C. Sekera, p-Brombenzolsulfonsaurearylester ais Derivale fiir die Identi- 
fizierung von Phenolen. (Vgl. vorst. Ref.) Je  1 Mol. Phenol u. p-Brombenzolsulfochlorid 
m it ca. 4 Moll. Pyridin 3 Stdn. bei 15° oder darunter geriihrt, m it Eisw.-verd. HC1 
zers., Prod. aus A. (Kohle) umkrystallisiert. p-Brombenzolsulfonat von: Phenol, 
C12H 0O3BrS, F . 115,5°; a- u. P-Naphthol, C16H n 0 3BrS, F F . 104 u. 151— 152°; o-, m-
u. p-Kresol, C13H u 0 3BrS, F F . 78—79, 69—70 u. 100°; o-, m- u. p-Nitrophenol, 
C12H80 6NBrS, F F . 97—98, 108—109 u. 112°; o-Bromphenol, C12H80 3B r2S, F . 125°; 
Thynwl, C10H17O3BrS, F. 103,5°; Guajacol, C13Hn 0 4BrS, F. 103—''104°; 2,4,6-Tribrom- 
phenol, Cj2H60 3Br4S, F. 139—140°. (J . Amer. ehem. Soc. 55. 421—22. Jan . 1933. 
Urbana [111.], Univ.) L in d e n b a u m .

Benjamin F. Clark, Struktur des x-Chlorresorcins. Um die S truktur der von 
R e in h a r d  (1878) dargestellten u. im B e i l s t e in  ais „x-Chlorresorcin“ angefiihrten 
Verb. zu ermitteln, h a t Vf. zuerst versucht, die OH-Gruppen mittels PCI- gegen Cl 
auszutauschen, aber ohne Erfolg. Sodann ha t er im bekannten 2,4-Diaminochlorbenzol 
die NH2-Gruppen auf dem Diazowege dureh OH ersetzt. Die so erhaltene Verb. war 
ident. m it der REiNHARDschen. — 2,4-Dinitrochlorbenzol, aus A., F . 49,5° (korr.). —
2,4-Diaminochlorbenzol, aus A., F. 90—91° (korr.). — 2,4-Dioxychlorbenzol. Voriges 
in verd. HC1 diazotiert, iiber N acht bei Raumtemp. stehen gelassen, dann m it Dampf 
dest., wobei ein rahmfarbiges, krystallines Prod. uberging. Aus A., F. 88,5—89,0° (korr.). 
Dibenzoylderiv., F . 97°. Bromderiv., aus A., F. 103,5— 104,0°. (J . Amer. chem. Soc. 55. 
319—20. Jan . 1933. Birmingham [Alabama], Coli.) L in d en b au m .

H. K. Barrenscheen und Wilhelm Filz, Zur chemischen Charalcterisierung des 
Slryphnon-s (Methylaminoacetobrenzcatechin). Slryphnon (Chlorhydrat des Methylamino- 
acetobrenzcatechin), CjH^OjN-HCl (I), F. je nach Schnelligkeit des Erhitzens 237 bis 
243° (Zers.), ist ein farbloses, geruchloses, krystallisiertes Pulver; 11. in W., wl. in A., 
unl. in A. u. Chlf.; pn einer l% ig . wss. Lsg. 4,5—5. Ausfallung der Base dureh Na-Acetat, 
Wiederlósen dureh Zusatz von viel Eg. NH3, NaHC03, Na2C03 u. fixe Alkalien fallen 
die Base teilweise aus. Alkalien bewirken rasche Zers. einer I-Lsg., erkenntlich an Braun- 
farbung u. Ausfallung eines melaninartigen Nd. F. der freien Base 215° (unkorr.) unter 
Gasentw. — I  gibt samtliche fiir Brenzcateehin u. Adrenalin charakterist. Farbrkk.; 
colorimetr. Best. m it FoLlNschem Phenolreagens gegen eine Brenzcatechinstandardlsg.
— Unterscheidung u. Trennung von I vom Adrenalin dureh die Hydrazone. Stryphnon- 
phenylhydrazon, Darst. dureh Erhitzen der freien Base m it freiem Phenylhydrazin u. 
Essigsaure, oder von I-Lsg. +  Phenylhydrazinchlorhydrat in Na-Acetatlsg. +  Eg. 
C15H170 2N3, orange gefiirbte Nadeln, 11. in A., Ausfallung aus alkoh. Lsg. m it W., 
Farbrkk. wie Brenzcateehin, F. 135—136° (unkorr.) unter Zers. —• In  Abwesenheit von 
Essigsaure entsteht ein in A. unl. Additionsprod. von 1 Mol. Hydrazon u. 1 Mol. I,

XV. 1. 127
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C21H370 8N4C1, vom I'1. 216—218° unter Zers. — In  analoger A rt wurden auch vom 
Aminoacetobrenzcatechin (II) u. Athylaminoacetobrenzcatechin (III) Hydrazone u. 
Additionsverbb. der Hydrazone erhalten. Das Phenylhydrazon von H ist hellgelb,
F. 90°, das Phenylhydrazon yon IH  griin, F . 125°. (Biochem. Z. 255. 344— 50. 25/11. 
1932. Wien, Uniy., Inst. f. medizin. Chemie.) K o e e l .

J. Boeseken und Ch. Schneider, Einwirkung ton Peressigsaure und Perbenzoesaure 
auf die ungesdttigten aliphaiischen und auf aromatischa Jodnerbindungen. (Vgl. C. 1931.
I. 773. I I .  2591.) Aromat. Jodverbb. worden durch 8—10%ig. Lsgg. yon Peressig- 
sćiure (I) in Eg. zu den Diacetałen der Jodosoterbb. oxydiert. E rhalten  wurden dio 
Diacełate von Jodosobenzol, F . 157°, o-Jodosotoluol, o- u. m-Nitrojodosóbenzol, FF. 140 
ti. 150°, u. p-Jodosobenzoesaure, ferner m-Dijodosobenzoltetraacetat. o-Dijodbenzol lieferte 
o-Dijodosóbenzolanhydriddiacelat (HI). o-Jodosobenzoesdure, F . 168°, o- u. p-Jodoso- 
benzolsulfonsaurc, Explosionspunkte 196 u. 158°, aus den entsprechenden Jodsauren; 
sie werden ais Dipole (IV u. V) aufgefaBt. — Mit Perbenzoesdure (n )  in Chlf. entstehen 
dirckt die Jodoverbb., ausgenommen o-Jodbenzoesaure u. o-Jodbenzolsulfonsaure. 
Jodobenzol, Expl. 211®. o- u. p-Jodotoluol, Expl. 212 u. 230°. o- u. m-Nitrojodóbenzol,
F. 214° u. Expl. 218®. p-Jodobenzoesdure, Expl. 220°. — W ird Jodbenzol m it hoher- 

J-O -C O -C H , CO„~ SOa-  H -C -C O r
C8H4O 0  I I I  C ^ c T  IV  C6H4<  V V I U

J-O -C O -C H , JOH+ JOH+ CO,H-C-JOH+
_ TT H -C -C O ,- VTTT + H O J-C -C O ,- CaH s• c c i —CCI• C6H5
T n  H -6 -JO H +  T M I - 0 ,C .6 . J 0 H + 1X ^

prozentiger I  in Chlf. oder m it I I  in Eg. oxydiert, so entsteht ein Gemisch von Jodoso- u. 
Jodobenzol. Das Stehenbleiben der Oxydation m it verd. I  in Eg. bei der Jodosostufe 
ist somit auf das saure Lósungsm. zuriickzufuhren, welches die Jodosobase bindet. 
Ahnlich werden die Jodososauren (innere Salze) nicht weiter oxydiert. Hoherprozentige
I, in welcher die Eg.-Konz. geringer ist, oxydiert weiter; umgekehrt wird durch Zusatz
yon Eg. zur Chlf.-Lsg. die Bldg. yon Jodoverbb. yerhindert. Mit hoherprozentiger I  
wurde auch die nocli unbekannte m-Jodosobenzolsulfonsdure, Expl. 139®, erhalten. — 
Die Beobaehtung yon T i i i e l e  (Liebigs Ann. Chem. 369 [1905]. 119), daB aliphat. 
Jodyerbb. nur dann zu Jodoso- u. Jodoverbb. oxydiert werden, wenn das J  an einer 
Athylenbmdung steht, wurde bestatigt. CHJ3 spaltet reichlich J  ab. C2./r, liefert 0 2J 4. 
Dagegen liefert 6'2ff2J 2 eine sehr explosive Verb., anscheinend Dijodoathylen. —  Jod- 
fumarsaure wird durch 70%ig. I  zu Jodosofumarsaure (VI) oxydiert, diese durch S 0 2 
wieder zu ersterer reduziert u. durch sd. W. in C 02 u. [3-Jodosoacrylsaure (VII) gespalten, 
diese durch S 0 2 zu /3-Jodacrylsaure (F. 65®) reduziert u. letztere durch I  wieder zu VII 
oxydiert. Diese /S-Jodacrylsaure, bisher aus Propiolsiiure u. H J  erhalten, ist folglich 
die cis-Saure. — Dijodfumarsaure nim m t 2 O auf. Wahrscheinlich liegt Dijodoso- 
fumarsaure ( VIII) yor, nicht Jodjodofumarsaure, weil die Verb. in sd. W. kein C 02 
abspaltet. —  Dijodstilben wird durch I  in Eg. n icht oxydiert, dagegen in Chlf. unter 
J-Abspaltung in Dichlorstilbenoxyd (IX) ubergefiihrt. (Kon. Akad. Wetensch. Amster
dam, Proc. 35. 1140—43. 1932. Delft, Techn. Hoehsch.) L in d e n b a u m .

Tiffeneau, Molekulare Umlagemngcn in  der Cycloliexanreilie; Ubergang zur Cyclo- 
pentanreihe. Die yon G o d c h o t u. C a u q u il (C. 1 9 2 8 .1. 2612), V a v o n  u . M it c h o v it c h  
(C. 1928. I. 2255) u. L e v y  u . S f i r a s  (C. 1928. I I . 763) beschriebenen molekularen 
TJmlagerungen m it Ringverengerung entsprechen. durchaus den vom Vf. (Buli. Soc. 
chim. France 15 [1914]. 79, C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 159 [1914]. 771) entdeckten 
Umlagerungsrkk. Vf. h a t diese Arbeit wieder aufgenommen, besonders um  einige 
o- u.-p-substituierte Cyclohexanderiyy. zu untersuchen. — o - B. e i h e. 1. Die De- 
halogenierung des l-Methyl-2-jodcycbhexanols-(l) m it AgN03 liefert ca. 90% o-Methyl- 
cydohexanon, gebildet durch CH3-Wanderung ohne Ringyeranderung, u. 10% Cyclo- 
pentylmethyliceton; Semicarbazon, F . 142° (ygl. N e n U z e s c u  u. CANTUŃlARl, C. 1932.
II . 201):
CH ,—CHa—CH'- CO• CH3 CII,—CIIj— C11 J ; C H ,-C H ,-C H -C H 3

( I r r __OiHi I ------------------- >  |
CH,----------- CH, 8 a : CHa J  ĆH,—CH,—CO

Dieselben Prodd. entstehen, wenn man CHaM gJ auf 1,2-Chloreyclohexanon wrirken 
l&Bt. — 2. W ird l-Methylcyclohexen-(l)-oxyd (Kp. 137— 139°) bei 220—230° iiber In- 
fusorienerde geleitet, so lagert es sich zu etwa gleichen Teilen in o-Metliylcyclohcxanon
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u. wahrscheinlich 1 -Methylcydopentaiialdehyd-(l) (Semicarbazon, F. 160—161°) um, 
analog den von L ć v y  u . S f ir a s  (1. c.) festgestellten Rkk.:

CH2—CHj—CH— v CHa—CH2-:-CH —O— CH,—CHJX ,CHO
I I N>° I N U  — >■ I > <

CH2- C H a-C (C H 3) *  CH,—CH,— C(CHa) -  OH,—C H /  \C H ,
Bei den beiden obigen Rkk. verliiuft die Ringverengerung in versehiedener Weise; 

in den Zwischenformen bleibt der O einmal am tertiaren, das andere Mai am sekundaren 
C-Atom gebunden. — p - R e i h e. 1. Die Dehalogenierung des vom 1,3-Methylcyclo- 
hexanon abgeleiteten Jodhydrins lieferfc l-Methylcyclopentanaldehyd-(3); Semicarbazon, 
F. 136°. Die Bldg. dieses Aldehyds erlaubt nicht, die Konst. des Jodhydrins festzustellen, 
da die beiden isomeron Jodhydrine zu demselben Aldehyd fiihren miissen. — 2 .1-Metkyl- 
cyclohexen-(3)-oxyd (Kp. 143—145°) isomerisiert sich, iiber Infusorienerde bei 220—230° 
geleitet, teils zu l-Metliylcyclopentanaldehyd-(3), teils zu l,4-Methylcyclohexanon. Dio 
0-Briicke bricht demnach auf der Seite des zum CH3 m-standigen CH. (C. R. hebd. 
Sćances Acad. Sci. 195. 1284— 86. 19/12. 1932.) Lin d e n b a u m .

E. de Barry Bamett und J. W. Cook, Eine neue Synthese von Cadalin. Die Auf- 
fassung des Cadalins ais l,6-Dimethyl-4-isopropylnaphthalin (I) basiert hauptsachlich 
auf der vom Carvon ausgehenden Synthese von R uzicka  u . Se id e l  (Helv. chim. Acta 
5 [1922]. 369). D a hierbei A1C13 benutzt worden ist, das leicht Umlagerungen bewirkt, 
ist die Stellung der Alkyle etwas unsicher. Vff. teilen nun eine vom neuerdings leicht 
zugiinglichen 1,6-Dimethylnaphthalin ausgehende Synthese mit. Dieser KW-stoff 
reagiert m it H 2S 04 u. m it Saurechloriden in der 4-Stellung, es is t also m it ziemlicher 
GewiBheit anzunehmen, daB auch Br in 4 eingreift. 4-Brom-l,6-dimethylnaphthalin 
wurde iiber die Mg-Verb. in l,6-Dimethyl-4-naphthoesaure iibergefuhrt, das aus dem 

Athylester dieser Saure erhaltene Dimethylcarbinol wurde 
in l,6-Dimethył-4-isopropenylnaphthalin umgewandelt u. 
dieses zu I  reduziert, das ais ident. m it Cadalin befunden 
wurde. E in Vers., das Carbinol direkt dureh H J  in sd. Eg. 
in I  umzuwandeln, liefertc fast ausschlieBlich ein dimeres 
l,6-Dimethyl-4-isopropenylnaphthalin. Die Bldg. des Di- 
meren wird offenbar dureh das p-standige CH3 erleichtert; 

sie findet schon bei Einw. yon HC1 in sd. Eg. s ta tt, wahrend 1-Isopropenylnaphthalin 
sich erst bei Einw. von H 2S 04 in sd. Eg. dimerisiert (Cook, C. 1932. I. 2465). Dem 
EinfluB des p-CH3 ist wohl auch zuzuschreiben, daB die Red. von l-Methyl-4-isopropenyl- 
naphthalin m it H J  nicht gelang. — l-Methyl-4-isopropylnaphthalin wurde analog I  
gewonnen.

V e r s u c h e .  4-Brom-l,6-dimethylnaphłhalin C12Hu Br, aus 1,6-Dimethylnaph
thalin  u. B r in CS2 auf dem W.-Bad. Schwach gelblich, K p.1E 171— 172°. Pilcrat 
C12H n Br +  C6H30 7Ń3, orange Nadeln aus A., F . 114°. — l,6-Dimethyl-4-naphthoesdure 
Gj3H120 2, aus dem Br-Deriv. m it Mg u. C02 in A. Nadeln aus Bzl., F. 188—189°. 
Athylester C16H 190 2, Kp.3_5 166°; krystallisiert nach langerem Stehen. Daa hieraus 
m it CHsM gJ erhaltene Carbinol ist amorph u. liefert m it alkoh. Pikrinsaurelsg. auf 
dem W .-Bad das P ik ra t des l,6-Dimethyl-4:-isopropenylnaphthalins (Dehydrocadalins) 
Cł5H16, Kp.14 154°; Pikrat C15H18 +  C6H30 7N3, orangerote Nadeln aus A., F . 118— 119°.
— l,6-Dimethyl-4-isopropylnaphtlialin, Cadalin (I), aus Dehydrocadalin u. Na in sd. A.; 
hierbei erfolgt teilweise Kernhydrierung, man erhitzt deshalb m it Se auf 300—320°. 
Kp.ls 153— 154°, Pikrat, F . 114— 115°; Styphnat, F . 140°. — Dimeres Dehydrocadalin 
C30H32, aus dem oben erwahnten Carbinol m it H J  (D. 1,9) in sd. Eg. oder aus Dehydro
cadalin u. HC1 in sd. Eg. Krystalle aus Bzl., F . 218°. Bei Anwendung des Carbinols 
entsteht auBerdem etwas Cadalin. — Dimclhyl-[4-methylnaphthyl-(l)]-carbi7iol c 14h 180 , 
aus 4-M ethyl-l-naphthoesaureathylester u. CH3MgJ. Nadeln aus Bzl., F . 90° (un- 
scharf). G ibt m it H J  in sd. Eg. keine reinen Prodd., liefert m it konz. HC1 in A. auf 
dem W .-Bad l-Methyl-4-isopropenylnaphłhalin, m it Pikrinsauro in A. das Pikrat dieses 
KW-stoffes (Cj4H 14 +  C6H 30 7N3, orange Nadeln aus A., F . 88°). — l-Mełhyl-4-iso- 
propylnaphthalin C14H16, aus l-Methyl-4-isopropenylnaphthalin dureh Red. m it N a in 
sd. A. u. Erhitzen m it Se auf 280—300°. Kp.16 148°. Pikrat, orange Nadeln, F . 100 
bis 101°. (J . chem. Soc. London 1933. 22—24. Jan . London, Cancer Hosp. u. Sir 
John Cass Techn. Inst.) Ostertag .

Philip A. Berry und Thomas B. Swanson, Physikalische Konstanten des Cineols 
im Verhaltnis zu seinem Reinheitsgrad. Reines, iiber CaCl2 getroeknetes Cineol hatte 
den E. 1,3°, welcher nach den Vff. m it dem F. zusammenfallt. Bei feuchtem Cineol

127*
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sank der E. auf 0,2°. Wasserfrcies Natrium sulfat geniigt, im Gcgensatz zu CaCl2, nicht 
zum Trocknen von Cineol. Konstanten von reinem trockenem Cincol: D .15i5 0,9294; 
ud20 =  1,45 75; cen =  ± 0 ;  spezif. Warme 0,42; E. 1,3°; E. der Mischung m it Orthokresol 
Tom E. 30,2° in molekularem Verhaltnis 55,8°. Roines, trockenes Cineol ist liygroskop. 
(Perfum, essent. Oil Rec. 23. 371—73. 1932.) E l lm e r .

Ernst Bergmann und Werner Schreiber, Ober die Einwirkung von Lithium auf 
Tolan. III . Mitt. (II. vgl. C. 1931. II. 991.) Boi der Einw. von Li auf Tolan u. nach- 

folgender Hydrolyse entstanden 2 KW-stoffe, C28H 20, die ais 1,2,3-Triphenylnaphthalin 
(F. 151°) u. ais l,2,3,4-Dibenz-9-phenyl-9,10-dihydroanthracm (F. 192°) ident. wurden, 
ferner manchmal ein KW-stoff, C28H 22 vom F. 183°, den Vff. nunmehr ais 1-Benzyliden- 
2,3-diphenylhydrinden I  aufklaren. Dieselben Stoffe wurden auch aus 1,1-Diphenyl-
2.2-dichloralhylen +  Li isoliert. Der KW-stoff vom F. 183° (I) geht beim Reduzioren 
m it P  +  H J  in das von B e rg m a n n  u. W e is s  (C. 1930. II . 393) beschriobene 1-Benzyl-
2.3-diphenylhydrinden II (F. 115°) iiber. Die beiden anderen KW-stoffe, w'elche bei 
der Red. II liefern konnen, sind bekannt, daher kann dem hier vorliegenden nur Formel I 
zukommen. Eine eindeutige Synthese miClang. AuBer dem hier erhaltenen KW-stoff II 
vom F. 115° sind noch 3 weitere Stereoisomere móglich. Bei Addition von Na an I, 
u. nachfolgender Hydrolyse entsteht ein Isomeres vom F. 182° (Struktur vgl. nachst. 
Ref.) u. ein drittes bildet sich bei Red. von III m it Na +  Amylalkohol.

-.C H .C A  | ^ S  ]CH-c»h6
U \ / ' C , H ,

C ' CH C
c h - c 0h 6 c h 2- c 0i i 5 ć h . - o .h .

V e r  s u c h e. l-Benzyl-2,3-diphenylhydrinden II, C28H 2I!, aus I +  P  +  H J  durch
3-std. Kochen in Eg. Riickstand m it Aceton -f  Mothanol angerieben. Aus Propanol 
lange Nadeln, F. 115°. — l-Benzyl-l-oxy-2,3-diphenylhydrinden, C2SH 240 , aus 2,3- 
Diphenylhydrindon +  Benzyl-MgCl. Aus Bzn. Prismen, F. 155°. Kochen m it Acetyl
chlorid ergab III, F. 118—119° (aus A.). — l-Benzal-2,3-diplienylinden, aus 2,3-Di- 
phenylinden-Li +  Benzaldehyd. — Red. von III m it Na +  Amylalkohol. Aus Propanol 
Tafelchen (F. 143— 144°) des isomeren KW -stoffes C28H 24 (II). (Liebigs Ann. Chem. 
500. 118— 22. 20/1. 1933. Berlin, Univ.) ’ ’ H il le m a n n .

Ernst Bergmann, Dietrich Winter und Werner Schreiber, Zur Kenntnis der 
Allylgruppierung in  arylierłen Olefinen. VI. Mitt. zur Kenntnis der doppełten Bindung. 
(V. vgl. C. 1 9 3 3 .1. 1440.) Vff. untersuchen in Fortsetzung der Verss. iiber Allylisomerie 
(B e rg m a n n  u . W eiss, C. 1931. II. 1137) das System l,2-Diphenyl-l,2-dibenzylathylen 
(I) ^  1,2,3,4-Tetraphenylbuten-l (II). Aus Benzyldesoxybenzoin -)- Benzyl-MgCl wird 
das Carbinol III erhalten, welches m it Acetylchlorid 2 isomere KW-Stoffe vom F. 150° 
u. 95° liefert. Beide haben Struktur II, denn sie liefern m it Chromsaure Benzyldesoxy- 
benzoin u. geben m it Na keine Addition, sondern Substitution am C-Atom 3. Hydrolyse 
liefert dann immer die allylisomeren KW-stoffo (B erg m an n  u . W eiss, 1. c.), in diesem 
Falle I vom F. 80°. Bei der Einw. yon N a auf II t r i t t  neben der Substitution gleich- 
zeitig Isomerisierung ein zum 1-Benzyl-2,3-diphenylhydrinde?i IV, die auch m it konz. 
H 2S 04, SnCl4 +  HC1 u. P +  H J  erfolgt, was ein weiterer Konst.-Beweis fiir Formel II 
ist, da nur ein Schema C6H5-C—C—C zum IndenringschluB befahigt ist. Das niedrig- 
schmelzende Isomere von II wird fast ausschlieBlich von Na substituiert. IV entsteht 
auch aus II m it Na +  Amylalkohol. Ais Nebenprod. bildet sich 1,2,3,4-Tetraphenyl- 
butan, welches auch bei der Na-Addition an I u. nachfolgender Hydrolyse entsteht. 
Bei dieser Rk. entsteht nebenher auch IV infolge der Fahigkeit yon I, in  der allyl
isomeren Form II zu reagieren (S c h le n k  u. B e rg m an n , C. 1930. I. 3043). Die 
Leichtigkeit der Allylyerschiebung erhellt aus der Tatsache, daB I schon bei Hoch- 
yakuumdest. zum Teil in IV iibergeht. Vff. untersuchen ferner noch das System des
1,2,3,4-Tetraphenylbutadiens-1,3 (V), welches durch Dehydratisierung aus Desoxy- 
benzoinpinakon entsteht. Daneben entsteht manchmal eine Molekalverb. dieses 
Butadiens m it dem hochschmelzenden Diastereomeren des Pinakons. V addiert zu 
80% Na in 1,4-Stellung u. liefert nach Hydrolyse I. Ein Teil aber wird durch Na katalyt. 
umgelagert zu l-Benzal-2,3-diphenylhydrinden VI, welches weiter in 1,2-Stellung Na 
addiert u. bei Hydrolyse IV liefert. Bei Einw. von Queeksilber auf das Gemisch der 
Na-Additionsprodd. entsteht VI (entsprechend IV bei der Hydrolyse) u. an Stelle 
von I nicht V, sondern das Ringisomerc VI, welches bei Red. IV liefert. Aluminium-
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amalgam u. katalyt. Hydricrung reduzicrt V nicht. Na -f- Amylalkohol bildet durch
1,4-Addition I u. natiirlich dancbcn IV. Feiner wird Phenylbenzylcarbinol beobaehtct, 
was Vff. m it der Umwandlung von Carotin in Vitamin A durch Carotinase vergleichon. 
C6H5CH2 .CH(C6Hs)-ę(CcH5).CHsCJI5 / \ ------- .CH.CH..C.H, ------- iCH.C6H6

111 0H   ̂X J c h - c 8h 6 J c h . c 6h b
C6H5CH =C(C6H 6).C(C9H6)=C H C 0H s c h  c

v  Ć»H5 c h . c 6h 6
V e r  s u c h e. l,2,3,4-Tetraplienylbulanol-[2) (III), C2SH 260 , aus Benzyldesoxy- 

benzoin +  Benzyl-MgCl. Aus Bzn. Nadeln, F. 149°. — 1,2,3,4-TetraphenylbiUcn-l (II), 
C28H 24, aus III  m it Acetylchlorid. Aus Amylalkohol Nadeln, F. 149—150°. Aus der 
Mutterlauge wurde ein Gemisch feiner Nadeln u. derber Prismen crhalten, welches 
mechan. zerlegt wurde. Die Prismen wurden aus Methanol umkrystallisiert, F. 95—96°. 
Die Oxydation beider Isomeren m it Chromsaure lieferte Benzyldesoxybenzoin (F. 118°).
— Dibcnzylstilben I, C28H 24, aus beiden isomeren Butenen II  m it Na. Aus Eg. balken- 
fórmige Krystalle, F. 80°. Aus dem hoclischmelzenden Isomeren bildet sich ein 
Reaktionsgemisch, welches beim Stehen m it vicl Eg. zunachst IV abschcidet (aus 
Propanol Stabe vom F. 184°). Aus dem Eg.-F iltrat scheidet sich dann I ab. — 1,2,3,4- 
Tctraphenylbutanon-(l), C28H 240 , aus Benzaldesoxybenzoin +  Benzyl-MgCl. Aus 
Aceton oder Propanol Krystalle vom F. 178— 179°. Beim Kochen m it Acetylchlorid 
entsteht ein Isomeres. Aus Eg. Krystalle, F. 197—198°. — l-Benzyl-2,3-diplicnyl- 
hydrinden (IV), C28H 24, aus I II  durch Kochen m it Eg. -f  konz. H 2S 0 4, Extraktion m it 
Essigestcr. Aus Aceton +  Propanol (1 : 1) Nadeln, F. 190°. Ferner aus II vom F. 150° 
in Bzl. m it SnCl4 u. Siittigen m it HC1. Nach 7 Tagen aufgearbeitet u. aus II  m it P  +  H  J  
in Eg. Ferner aus V m it SnCI4 +  HC1, m it Na u. nachfolgender Hydrolyse, m it Na +  
Amylalkohol u. durch Red. von VI m it Na +  Amylalkohol. — 1,2,3,4-Tctraplicnyl- 
butan, C28H 2|j, aus I I  m it Na +  Amylalkohol. Es entstand zunachst IV vom F. 183°. 
Aus dem amylalkoh. F iltra t entstanden beim Eindunsten Krystalle, aus Methanol 
derbe Nadeln vom F. 96°. Ferner durch Einw. von Na auf I. Das erhaltene Ol schied 
beim Stehen m it PAc. zunachst IV ab. Aus der Mutterlauge entstand dann das Butan.
— 1,2,3,4-Tetraphenylbutadien-1,3 (V), aus Desoxybenzoinpinakon m it Essigsaure- 
anhydrid +  Acetylchlorid. Beim Kochen m it Acetylchlorid alloin entsteht eine 
Molekiiherb. C'50/ / 48O2 aus V +  dem hochschmelzcnden Isomeren des Desoxybenzoin- 
pinakons (F. 213°). Aus Eg. einheitliche verzweigte Nadeln vom F. 199—200°. Be- 
wiesen durch Aufnahmc des Schmelzpunktdiagramms nach R h e in b o ld t .  Na- 
Addition an V lieferte nach der Hydrolyse IV u. I, nach Behandeln m it Quecksilber 
dagegen ein Reaktionsgemisch, welches aus Lg. umkrystallisiert u. mechan. in spitze 
Nadeln (aus Lg. F. 183°, IV) u. derbe Prismen (aus Lg., F. 146°, VI) zerlegt wurde. 
Red. von VI m it Na +  Amylalkohol gab IV u. etwas 1,2,3,4-Tetraphenylbutan. Red. 
von V m it Na +  Amylalkohol ergab ebenfalls beide Kórper neben Phenylbenzyl
carbinol, C14H n O, K p.2)5 140°, aus PAe. F . 68°. — Desoxybenzoinpinakcm, C28H 260 2, 
durch Ozonisation von 1,2,3,4-Tetraphcnylbutadiendibromid. Aus Eg. Krystalle, F. 214“.
— Verb. C30H2iO, aus I  m it Chromsauro in Eg. Aus Lg. Krystalle, F. 156°. — Verb.
C4Ł/ / 34 0 2, aus Didesyl (K n ó v e n a g e l, Ber. dtsch. chem. Ges. 21 [1888]. 1358) +  Di- 
plienylmethyl-Na. Der Riickstand der ath. Lsg. wurde aus Amylalkohol umkrystalli
siert, F. 198°. — Verb. CsiHu 0 2, aus Isodidesyl (K n ó v e n a g e l, 1. c.) +  Diphenyl- 
methyl-Na. Aus Amylalkohol Krystalle, F . 213°. — Verb. Cs0H wO, aus der Verb. 
C54H 4g0 2 m it Acetylchlorid, h. filtriert. Riickstand aus Propanol Stabe, F. 235—236°. 
Aus dem Acetylchlorid krystallisiert Tetraphenylathan. (Liebigs Ann. Chem. 500. 
122—36. 20/1. 1933. Berlin, Univ.) H ille m a n n .

W. E . Bachmann, Wirkung von NatriumaIkoholal und von Nalriumamalgam auf 
aromatische Pinakone. Nach S c h le n k  u. T h a l  (Ber. dtsch. chem. Ges. 46 [1913], 
2841) bildet sich Na-Ketyl auf Zusatz von konz. C2H5ONa-Lsg. zur alkoh. Suspension 
von Benzpinakon. Vf. fand es besser, das C2H5ONa in A.-Bzl. (1: 1) zu lósen u. dann 
das Pinakon zuzugeben. Es erscheint die tief blaue Farbę des Ketyls, verschwindet 
jedoch nach kurzer Zeit, auch wenn man die Luft ausschlieCt. Durch Hydrolyse der 
farblosen Lsg. m it Saure erhalt man ein Gemisch von gleichen Teilcn Benzophenon u. 
Benzhydrol. Fiir einen quantitativen Verlauf dieser Rk. genugt ganz wenig (0,01 Mol.) 
C2H5ONa. Vermutlich bildet sich zuerst Na-Pinakonat, (C6H?)2C(ONa)'(NaO)C(C6H5)2, 
welches teilweise in Ketylradikale dissoziiert; diese reagieren mit. unverandertem Pinakon:
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(C9H6)3C-OH (C0H6)aC-ONa (C„H5)aCO
| +  2(C6H8),C-ONa —■> | - f  2(C6H 6),C.OH +

(C6H A C-0H  (C0He)„C-ONa (C8Hs)2CH-OH
Man yersteht jetzt, weshalb nur wenig C2H5ONa erforderlich ist; sobald etwas. 

Na-Pinakonat gebildet ist, ist die Zers. des restlichen Pinakons gesichert. Nach obigem 
Schema sollte ferncr eine kleine Menge K etyl eine groBe Menge Pinakon zers. konnen. 
Dies ist auch der Pall. Die Zers. kann auch durch kleine Mengen irgendeiner Alkali- 
verb. bewirkt werden, welchc fahig ist, im Pinakon die H-Atome der OH-Gruppen zu 
ersctzen. CH30N a, i-C3H7ONa, (C6Hs)2CH-ONa, C2H5OK u. CH3OLi sind wirksam, 
(CH30)2Mg u. (CH30 )2Ca unwirksam. — Es ist auch wohl móglich, daB nur c i n H  des 
Pinakons durch Na ersetzt wird u. das Mono-Na-Salz wie folgt zerfallt: 

(C6Ht)8C -0N a (C0H6),C-ONa (C6H6),CH.ONa

(C6H5)2i- O I I  *  (C6H5VC • OH *  ( G j i c O  
Diese Formulierung -\vurde das Verh. unsymm. Pinakone erklaren. Z. B. zerfallt un- 
8ymm. Diphc7iyldi-\p-methoxyphenyl]-glylcol ausschlieBlich wie folgt:

(C6H5)2C(OH)-(HO)C(C6H4-OCH3)2— >- (C6H 6)2CH-OH +  (CH30-C sH4)2C0 , 
wahrend nach der ersten Formulierung auch (C6f i6)2CO u. (CH30  • C6H.1)2CH ■ OH ent- 
stehen sollten.

Nach S c h le n k  u. W e ic k e l  (Ber. dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 1184) soli sich 
bei der Einw. von Na-Amalgam auf Benzpinakon in  A. unter H-Entw. Na-Ketyl bilden. 
Wenn das richtig ware, miiBte die Hydrolyse Benzophenon u. Benzhydrol liefern u. 
nicht letzteres allein, wie L in n e m a n n  (1865) angibt. ha t gefunden, daB bei Einw. 
von l,5% ig. Amalgam auf eine Lsg. des Pinakons in A.-Bzl. kein H  entwickelt wird; 
die Lsg. wird dunkelblau, aber nach kurzer Zeit farblos, u. dio Hydrolyse gibt je tzt fast 
quantitativ  Benzhydrol. Vermutlich wird, sobald sich etwas N a-Pinakonat oder Na- 
Benzhydrolat gebildet hat, das Pinakon in  Benzophenon u. Benzhydrol zers., u. dieses 
Gemisch wird durch das Amalgam ganz zu Benzhydrol reduziert. Tatsachlich erhalt 
man, wenn man vor beendeter Red. unterbricht, ein Gemisch von Pinakon, Benzo
phenon u. Benzhydrol. Fem er reagiert ein Gemisch von Benzophenon u. Benzhydrol 
schnell m it Amalgam u. liefert Benzhydrol, wobei auch vorubergehend Blaufarbung 
auftritt. Folgende Rkk. sind anzunehmen:

2 (C6H5)2CO +  2 N a — y  2 (C6H6)2C-ONa ^  (C6H5)2C(ONa)-(NaO)C(C6H5)2;
2 (C6H 6)2CH- OH +  2 (C6H5)2C- ONa —

2 (C6H6)2CH- ONa +  2 (C6H5)2C- OH — (C6H5)2CO +  (C6H5)2CH- OH .
Mit 40%ig. Amalgam reagiert das Pinakon ebenso. — Substituierte Benzpinakonc 
reagieren m it C2H5ONa bzw. Na-Amalgam analog. — Ausfuhrung der Yerss. vgl. 
Original. (J . Amer. chem. Soc. 55. 355 — 61. Jan . 1933. Ann Arbor, Univ. of 
Michigan.) L in d e n b a u m .

C. F. H. Allen und W. L. Bali, Oewisse Derimte des Diphenyls. Vff. haben einigo 
neue Diphenylderiw . synthetisiert. — p-Phenylplienacylacetat, C6H5 • CuHj ■ CO • CIL ■
0-C 0-C H 3 (vgl. D r a k ę  u. B r o n i t s k y ,  C. 1930. I I . 2648). Gemisch gleicher Mengen 
p-Phenylphenacylbromid u. K-Acetat in 60°/oig. A. m it Essigsaure angesauert (Lackmus) 
u. 3 Stein, erwarmt. Blattchen, F . 111°. — p-Phenylbenzoylcarbinol, C6H5-C6H4-CO- 
CH2-OH. Voriges in A. m it etwas konz. H2S 04 3 Stdn. gekocht, in Kiiltegemisch 
geldihlt. Aus A. (Kohle) Blattchen, F . 123—128°. Liefert m it CH3-C0C1 voriges zuriick. 
Phenylcarbamat, C21H 170 3N, aus A., F . 186— 187°. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, 
C„0H16O5N4, aus Essigester-A. (3 :1 ) scharlachrote Nadeln, F . 222— 223° (Zers.). — 

C0H5 ■ C9H4 • C : CH • C • CeH6 C6II5 • C6Hi • C • CH : C • CaH5

I Ó-------N II N ------- O
Benzal-p-phenylacetoplienon, C6H5'C6H4-CO-CH:CH'C6H5 (vgl. D il t h e y , C. 1921.1. 676; 
B er g m a n n  u. WOLFF, C. 1 9 3 2 .1. 3173). Keton u. Benzaldehyd in  A. m it etwas 50%ig. 
KOH ł/a Stde. erhitzt. F. 156°. — Dibromid, C21H16OBr2. In  CS2. Aus Bzl. weiBes 
Pulver, F . 189°. — p-Phenyldibenzoylmethan, CąH5-C6H4-CO-CH2-CO-C6HE. Durch 
Kochen des yorigen m it CH3ONa-Lsg., dann m it HCI. Hellgelbe Prismen, F. 112°. 
i l i t  FeCl3 tief rot. Durch Schutteln in A. m it gesatt. wss. Cu-Acetatlsg. das Cu-Deriv., 
C42H30O4Cu, oliygrunes Pulver, F . 290° (Zers.). —  3-Phenyl-5-xenylisoxazol, C21H 15ON 
(I). NH2OH, HCI u. K-Acetat in  Eg. umgesetzt, vom KC1 filtriert, yoriges zugegeben,
2 Stdn. gekocht u. m it W . gefallt. Aus Bzl. perlige B lattchen, F. 182—183°. — 3-Xenyl- 
5-phenylisoxazol, C21H16OŃ (H). Obiges Dibromid in A. m it NH2OH, HCI u. 40%'g-
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* wss. NaOH l/» Stde. gekocht. Aus Bzl. perlige Blattchen, F . 195°. (Canad. J . Res. 7. 
643—4B. Dez. 1932. Montreal [Canada], Mc Gil l  Univ.) L in d e n b a u m .

A. Bernardi und M. A. Schwarz, Beitrag zur Kenninis des chemischen Verhalłens 
der Millonschen Base. TL M itt. (I.yg l. C. 1931.11.406.) Die MiLLONsche Base reagiert 
m it einem OberschuB von Benzolsulfonsdure in alkoh. Lsg. selbst in der Warme nicht. 
Auch Sulfanilsaure wird unter den angegebenen Bedingungen nicht angegriffen. Mit 
Naphthionsdure dagegen liefert die MiLLONsche Base in  alkoh. Lsg. in  der Warme 
(in Ggw. geringer Mengen von ZnCl2) ein gelbes Prod., dio Verb. 3 Hg20 !,NH3-01<)He- 
(N H 2)(S03H ). Zers. sich schnell an der Luft unter Abscheidung von metali. Hg. Im  
Vakuum iiber CaCl2 halt sie sich ziemlich gut. Dio Rk. zwischen der MiLLONschen 
Base u. AminonapUholdisulfonsdure-(2,3) verlauft langsam in der K alte in alkoh. Lsg. 
u. in Ggw. von etwas trocknem ZnCl2. Die rotbraune Verb. 5 Hg20 2N I l3- G10Hb(NH.,)■ 
(S03H)2 zeigt ahnliche Eigg. wio dio vorige. Mit G-Sdure entsteht analog dio Verb. 
5 E g20 2N H 3-2 G10H5(OH)(SO3H )2, 4 H„0 u. m it R-Saure eino isomere Verb. (Gazz. 
chim. ital. 62. 905—08. 1932. Bologna, Univ.) F ie d l e r .

K. Dziewoński und St. Wodelski, Synthesen von Kohlenwassersloffen (den Di- 
benzylnaphthalinen 2,6 und 2,7) und Ketonen, f$,(}-Naphthalinderivatcn. (Buli. int. Acad. 
polon. Sci. Lettres Ser. A. 7. 115—27. 1932. — C. 1933. I. 774.) Sc h o n f e l d .

Anuknl Chandra Sircar und Kshitish Chandra Bhattacharyya, Untersuchungen 
uber Fluorenon. II . (I. vgl. C. 1932. I. 523.) Vff. beschreiben Disazofarbstoffe aus 
tetrazotiertem  2,7-DiaminofIuorenon m it zahlreichen Phenolen u. Aminen. Diese Farb- 
stoffe sind substantiy fur Baumwolle, aber einige werden yon letzterer nicht geniigend 
absorbiort, u. die Tóne sind, auch wenn die Absorption gut ist, nicht voll. Dio Farb- 
stoffe farben auch Wolle selbst aus l% ig. H 2S 04, aber die T6ne sind heller ais die auf 
Baumwolle. Die Tone liegen zwischen orangegelb u. yiolett. — Vff. teilen ferner eine 
andere D arst. fiir das yon CHANUSSOT (C. 1927. II . 1348) beschriebene 2-Jodfluorenon 
mit. Es ist nicht gelungen, letzteres m it Cu-Pulver in Nitrobzl. oder dureh Erhitzen 
bis auf 350° in  2,2'-DifIuorenonyl uberzufiihren.

V e r s u c h e .  2-J odfluorenon, C13H 7OJ. 2-Aminofluorenon diazotiert, iiber- 
schussige KJ-Lsg. eingeriihrt, nach 1 Stde. yorsichtig bis zur beendeten N-Entw. er- 
warmt, J  m it Tliiosulfat entfernt u. iiber N acht im Kaltegemisch stehen gelassen. 
Aus yerd. A. gelbo Nadeln, F . 144°. — D arst. der Farbstoffe: 2,7-Diaminofluorenon 
in w. konz. HC1 gol., yerd., bei 0° tetrazotiert u. wie iiblich m it den phenol. u. amin. 
Komponenten gekuppelt (24—41 Stdn.), m it Saure bzw. Alkali gefallt. Die Farbstoffo 
schm. nicht unter 290°, losen sich in konz. H 2S 04 meist rotviolett bis blau u. werden 
daraus dureh W. unverandert gefallt. — Fluorenon-2,7-disazobisphenol, C ^ H j^ N j ,  
aus A. tiefbraune Nadeln. -bisresorcin, C25H 160 5N4, aus A. dunkelbraun, mikro- 
krystallin. -bissalicylsaure, C27H 160 7N4, aus Eg. tief braune Nadeln. -bis-fi-naphthol, 
C33H200 3N4, tief braun, krystallin. -bis-[2-oxy-3-naphthoesaure'], C36H 20O7N4, aus A. 
braunlichyiolette Krystalle. -bis-[l-naphthylamin-4-sulfonsaure], C33H 220 7N6S2, aus 
A. rotes Pulver. -bis-\l-naphthol-4-sulfonsaure], C33H 20O9N4S2, aus A. tief rótlich- 
braunes Pulver. -bis-\2-naphthol-3,6-disulfonsdure\, C33H20O15Ń4S4, aus Eg. rotlich- 
yiolett, mikrokrystallin. -bis-\2-napht1wl-6,8-disulfonsaurĄ, C33H 20O16N4S4, aus Eg. 
braunlichyiolettes Pulver. -bis-[l-naptliylamin-6-sulfonsaure'\, C33H 220 7N6S2, aus Eg. 
tief braunes Pulver. -bis-[l-naphthylamin-5-sulfo7isaure], C33H 220 7Ń8S2, aus A. tief 
braunes Pulyer. -bis-[l-oxy-8-aminonaphthalin-3,6-disulfonsdure], C33H;,20 15N6S4, tief 
braun, amorph. -bis-[2-naphtliol-6-sulfonsaure], C33H20O9N4S2, aus A. violettes Pulyer. 
-bis-[2-amino-S-7iaphthol-6-sulfonsdure'], C33H22O0N6S2, aus Eg. tief braunes Pulver. 
-bis-[l,8-dioxynapMhalin-3,6-disulfonsdure'\, C33H20O17N4S4, blaulichyiolett, amorph. 
-bisdimethylanilin, C29H.,6ON6, aus Eg. tief braune Nadeln. (J . Indian  chem. Soc. 9. 
521—26. Nov. 1932. Ca"lcutta, Presid. Coli.) L in d e n b a u m .

P. H. Groggins und A. J. Stirton, Aminierung dureh Atmnonolyse. I. Eigen- 
sehaflen und Reaktionen des wasserigen Ammoniaksystems. II. Wirlzung ,von Mełall- 
katalysatoren bei der Ammonolyse. (Vgl. C. 1931. II . 2737.) Bei der D arst. yon 2-Amino- 
anłhrachinon aus dem entsprechenden Chlorderiv. muB m an in móglichst neutraler 
Lsg. arbeiten, weil alkal. Rk. die Bldg. von Oxyanthrachinon u. dam it die Verunreini- 
gung des Rk.-Prod. begiinstigt. Aus dem Verh. von wss. N H 3 gegen Indicatoren bei 100 
bis 175° schlieBen Vff., daB der ph von wss. NH3 m it steigender Temp. abnim m t; NH4- 
Salze bewirken eine weitere Herabsetzung. Die Ammonolyse wird dureh das freie NH3 u. 
nicht dureh die Base NH4OH bewirkt; kleine Mengen W. katalysieren die Rk. Da 
die Umsetzung in der fl. Phase stattfindet, muB man den freien Raum  im DruckgefaB
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móglichst klein halten. Bei hohen NH3-Konzz. erhalt m an reinere Aminę bei niedrigeren 
Rk.-Tempp. — Dio Aminierung von Verbb. m it austauschbaren Substituenten laBt 
sich katalyt, beschleunigen. H andelt es sich um den E rsatz von Halogen oder S 03H, so 
yerwendet man zweckmaBig Metalle, die in der Spannungsreihe auf H  folgen; bei der 
Darst. von Aminen aus Alkoholen, Aldehyden u. Ketonen sind die Verbb. der aktiveren 
Metalle am wirksamsten. Boi der Darst. von Aminoanthrackinonen bietet die An- 
wendung von metali. Cu oder metali. Cu +  Cu-Vorbb. keinen Vorteil gegeniiber der 
Anwcndung von Cu-Salzen. Dagegen werden dio Resultate duroh gleichzeitige An- 
wendung von Cu-Salzen u. Oxydationsmitteln (z. B. KC103) betraehtlieh verbessert. 
W eitere Verbesserungen lassen sich dureh Zusatz von NH4-Salzen, z. B. NH4N 0 3, 
erzielen u. sind auf die Bldg. komplexer Ionen zuruckzufiihren. Man arbeitet am besten 
bei 195— 200° u. erhalt 2-Aminoanthrachinon m it 91,5% Reingeh. Athylendiehlorid 
laBt sich dureh wss. NH3 bei 110° ohne K atalysator quantitativ  in Athylendiamin 
iiberfuhren. (Ind. Engng. Chem. 25. 42—49. Jan . 1933. W ashington, Bur. of Chem. 
and Soils.) OsTERTAG.

R . Paul, Slabilitat der Oxydbindung in  den Tetrahydrofuranderivalen. (Vgl. C. 
1932. I. 1904.) Die besondere S tabilitat des Tetrahydrofuranringes ha t Vf. zu einigen 
Verss. m it dem Telrahydrofurfurylalkohol veranlaBt. — Dieser liefert m it H B r bei 110° 
ein Oemisch gleicher Teile l,5-Dibrompentanol-(2) u. 1,2,5-Tribrompentan. Da ersteres 
m it H B r nicht reagiert, muB dio Rk. wio folgt verlaufen:

~r HsO +  Br - CH, - [CHa], • CH(0 H) • CH2Br 
CH, • [CH,]2 • CH ■ CH2 • OH - f  2 H Br < 7 <5-Dibromhydrin
1------ O--------1 ^  H20  -j- HO ■ CH,.[CHs]2 • CIIBr-CHjBr

a-Dibromhydrin
Das a-Dibromhydrin reagiert dann noehinals m it HBr. Man erhalt das Tribrompentan 
mit vorziiglieher Ausbeute, wenn man das Rohprod. m it PB r5 umsetzt. — Acetanhydrid 
reagiert m it dem Alkohol vollstandig erst im Autoklaven bei 200° u. in  Ggw. einer 
Spur ZnCl2. Man erhalt iiber 55%  l,2,5-Triaceloxypentan. — Tetrahydrofurfuryl- 
bromid reagiert n. m it Mg u. liefert 63% Mg-Deriv., welehes n. Eigg. besitzt. So liefert 
es m it W. Tetrahydrosyhan, CsH10O, durchdringend aromat, riechende FI., K p.761 80°,
D.21i5 0,853, ns31 =  1,40595, Md =  24,79 (ber. 24,73). Dies diirfte das ersto Beispiel 
eines n. Mg-Deriv. von einem a-halogenierten Ather sein. Verdampft m an aber die ath. 
Lsg. des Mg-Deriv. u. erhitzt den Rtickstand auf 110— 115°, so t r i t t  molekulare Um- 
lagerung unter Ringsprengung ein:
CH3-----CHS ____ CH2------------------- CHS H»Q } CHj,---------CH2
C H ,• O • C H • CH2• MgBr ^  CHj-O-M gBr 6H :C H 2 C H ^O H  C H :C H ,
Dureh Zers. m it W. erhalt man m it ca. 50%  Ausbeute das friiher (C. 1931. I I .  2304) 
beschriebene Penten-(4)-ol-(l), Kp.-60 139°, D .18?6 0,852, np16 =  1,43216, MD =  26,19 
(ber. 26,34); Allophanał, F. 148°. Das Prod. scheint ein wenig Cyclopentanol (Kp. 139°) 
zu enthalten, gebildet dureh Sprengung des Furanringes zwischen O u. CH, u. erneuten 
RingsehluB. (C. R. hebd. Seanees Acad. Sci. 195. 1289—91. 19/12. 1932.) L in d e n b .

F. Braude und H. G. Lindwall, Kondensationen von Isatin mit Acełon nach dem 
Knoevenagelschen Verfahren. (Vgl. L in d w a l l  u . Ma c l e n n a n , C. 1933. I. 1445.) 
Isatin  kondensiert sich m it Aceton in Ggw. von etwas Diathylam in zu I, welehes dureh 
Sauren zu H  dehydratisiert wird. Auf I  u. H  ist alles zu iibertragen, was 1. e. fiir die 
entsprechende Phenacyl- u. Phonacylidcnverb. gesagt worden ist. Mit N-Methylisatin 
erhalt man analoge Verbb. — I kondensiert sich m it einem weiteren Mol. Isatin  zu
III, welehes auch direkt aus 2 Moll. Isatin  u. 1 Mol. Aceton erhaltlich ist. N-Methyl
isatin verhalt sich analog.

H O .C -C H 2.CO-CH3 C :C H -C 0-C H 3 h o - c -c h , - c o . c i-i 2. c -o h

C .H ,< > C O  c 0h 4/ \ c o  c 6h 4/ \ c o  o c / \ c 6i i ,
NH I  NH II NH III  NH

V e r  s u c h e. 3-Acetonyl-3-oxyoxiridol, Cn Hn 0 3N (I). Lsg. von Isa tin  u. 
(C,H5)2NH in Aceton 24 Stdn. stehen gelassen. Aus Aceton Krystalle, F. 166— 167° 
unter Zerfall in die Komponenten. Dieser Zerfall t r i t t  auch bei 1-std. Erhitzen in A. 
m it 33%ig. KOH ein, wahrend bei 8-std. Erhitzen 2-Methylcinchoninsaure entsteht 
(PFiTZiNGERsche Synthese). — 1-Methylderiv., C12H130 3N. Mit N-Methylisatin. Aus 
Bzl., F . 145°. — 3-Acelonylidenoxindol, Cu H 90 2N (II). I in A. m it konz. HC1 bis zur 
klaren Lsg. erhitzt u. auf Eis gegossen. Aus A. rotę Nadeln, F. 168—171°. Liefert bei
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langerem Erhitzen m it wss. NaOH keine 2-Methylcinchoninsaure u. ist daher vielleicht 
das trans-Isomore. — 1-Mcthylderiv., C12Hu 0 2N. Analog aus obigem 1-Methylderiv. 
Rot, F . 120— 122°. — l,3-Di-[3'-oxyoxindolyl-(3')\-propanon-(2), C19H160 5N2 (III).
I. Aus I, Isatin  u. (C2H5)2NH in k. absol. A. (48 Stdn.). 2. Ebenso aus Isatin  u. Aceton
(etwas t)berschufi) in A. Aus A. farblose Prismen, F. 212—214° (Zers.). Oxim, 
C1?H170 5N3, aus 50%ig. A. Nadeln, Zers. 158— 160°. — l,3-Di-[3'-oxy-l'-methyloxindolyl- 
(3 )]-propanon-(2), C21H 20O6N 2. Aus dem 1-Methyldcriv. von I  wio vorst. unter 1. Aus 
Toluol P latten, F. 178-^-181° (Zers.). (J. Amer. chem. Soc. 55- 325— 27. Jan . 1933. 
New York, Univ.) L in d e n b a u m .

Lyman C. Craig, Synthese einer Reihe von a.-substituierlen N-Metliylpyrrolinen. 
Diese Synthese wird durch folgendes Schema wiedergegeben:

II,C ------------CH2 elekt rolyt. H2C------  ------C H , ______________________
OĆ-N(CH3)-ĆO H2C-N(CH3)-ÓO

HaC--------------CII, Hydrolyse H,C------- CII
H3Ć-N(CHs) . Ć < ° MgX — h 2o ^ H 2C-N(CH3).C .R

Ahnliche Synthese vgl. L u k e S (C. 1931. I. 2476). W ahrend a-Methylpyrrolin in wss. 
Lsg. m it Ketonreagenzien reagiert, wobci es sich m it dem durch hydrolyt. Aufspaltung 
gebildeten y-Aminoketon im Gleichgewicht befinden soli, reagieren die u.-substituierten 
N-Methylpyrroline nicht m it Semicarbazid oder Phenylhydrazin. Sie lósen sich zwar 
leicht in wss. NH„OH-Lsg., aber dies ist kein Bewcis fiir ein Gleichgewicht. — u.-Methyl- 
N-methylpyrrolin ist das einzige Glied der Reihe, welches in W. 1. ist u. auch nicht n. 
dest. Letzteres Verh. wird am besten durch eine rcversiblc Dimerisierung zu I  oder
II erklart. Diese Ansicht wird durch das Verh. der Verb. bei der Red. gestutzt. Man 
erhalt namlich ca. 45°/0 a-Methyl-N-methylpyrrolidin u. ca. 50% einer Verb. von K p.20 
132— 134° u. dor Zus. (C6H12N )n, entsprechend dem durch Sprengung des Cyclobutan- 
ringes zu erwartenden Dipyrrolidin. — Alle obigen Pyrroline sind unbestandig u. farben 
sich an der Luft schnell rot, sind aber in zugeschm. Ampullen unbegrenzt haltbar. 
Sie sind 1. in organ. Solvenzien, unl. in  W. (das a-Methylderiv. ausgenommen) u. riechen 
charakterist. unangenehm.
II.j C -----------CH-(CH3)C • N(CH3) • CH, HtC-------------CH--------------HC------------ CH,
Had)*N(CH8)»C(CH3)—HĆ------------CHj HaĆ-N(CH3)-Ć(CH8)— (CH3)Ć-N(CH3).CH,

I II
V e r  s u c h e. N-Meihyl-a.-pyrrolidon. Durch elektrolyt. Red. von N-Methyl- 

succinimid nach Ta FEL u. St e r n  (Ber. dtseh. chem. Ges. 33 [1900]. 2224) u. Isolierung 
durch Extraktion m it Chlf. im App. Ausbeute 80%. K p.20 94—96°. — D arst. der 
Pyrroline: 1 Mol. des vorigen im glcichen Vol. A. in 2 Moll. RMgX-Lsg. tropfen, nach 
langerem Stehen m it HC1 zers., wss. Lsg. m it NaOH alkalisieren, m it Dampf dest., 
Base iiber KOH trocknen. a-Phenyl-N-methylpyrrolin, CUH13N, Kp.u  105— 109°; 
Pikrat, F. 139°; Oxalat, F . 138°. u-n-Butyl-N-methylpyrrolin, C0H17N, Kp.30 86— 87°; 
Pikrat, F . 66°; Oxalat olig (auch die folgenden). a-n-Propyl-N-methylpyrrolin, C8H16N, 
Kp. 176— 177°; P ik ra t ólig. a-Athyl-N-methylpyrrolin, C7H13N, Kp. 148— 149°; Pikrat, 
F. 114°. a.-Mełhyl-N-methylpyrrolin, C6Hn N, Kp. 130— 131°; Pikrat, Zers. beim E r
hitzen. Die letzte Base dest. manchmal vollstandig bei 130°; in anderen Fallen ist sie 
unter at-Druck nicht destillierbar u. geht unter 30 mm bis 140° iiber; wird jc tz t das 
Destillat sofort unter at-D ruck dest., so geht es ganz bei 125— 130° iiber. (J . Amer. 
chem. Soc. 55. 295—98. Jan. 1933. Baltimore [Maryland], J ohns  H o p k in s  Univ.) Lb.

M. N. Goswami und Amiya Kumar Chakravarti, Vorlaufige Notiz uber ein 
neues Verfahren zur Synthese von Benzopyryliumverbindungen. 8 g Cumarin, 6 g 
Resorcin u. 5 ccm P0C13 wurden auf W.-Bad erhitzt, bis die roto Lsg. dick w urde; auf 
Zusatz von cisk. absol. A. orangeroter Nd., aus A. Schuppen, F . 185° (Zers.), unl. 
auBer in A., merklich 1. in W., auBerst hygroskop.; alkal. Lsg. rótlichbraun, durch 
Saure entfarbt. Nach langerem Liegen im Vakuumexsiccator stimmte die Analyse 
auf C15Hu 0 3CI, 3 H 20 . Offenbar liegt 2',4'-Dioxy-2-phenylbenzopyryliumchlorid vor, 
dessen Bldg. durch nachstehendes Schema erklart wird.

Die Verb. konnte nicht nach R o b e r t so n  u. R o b in s o n  (C. 1926. II. 2594) aus 
Salicylaldehyd u. Resacetophenon erhalten werden, obwohl die Chalkonbldg. g la tt 
erfolgte. Dagegen wurde ihr Dimethyldther sowohl aus Cumarin, Resorcindimethyl- 
ather u. P0C13 ais auch aus Salicylaldehyd u. Resacetophenondimethylather erhalten. 
E r bildet ein Chloroferrat, C17H150 3Cl1Fe, orangerote Nadeln, F. 175°. — Obige Syn-
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H ^ C l
O-----CO + hci O----CO

CfiH C H = C H  (aus poci,) v  C6H‘< C H = C H  >
Cl Cl

n  „  ^ Ó = C - O H  + Resorciu tt J ) = C - C 6Hs(OH)2=.<
C*H< < C H =Ó H  -”h7ó C«l I ‘< C H = Ć H

these ist auf substituierte Cumarine u. auf andere Plienole u. Phenolatlier ubertragbar 
(J . Indian chem. Soc. 9. 599—600. Nov. 1932. Calcutta, Univ.) Lin d e n b a u m .

M asataro  Y am ash ita , Kondensation von Piperidinoacetonitril m it Resorem und 
Phloroglucin. Diese Kondensationen wurden entsprechend dem HoESCH-Verf. aus- 
gefuhrt, u. zwar in Eg., da in A. das N itril ais Hydrochlorid ausfiel. Die resultieren- 
den Ketone wurden bisher nur ais Hydroehloride erhalten. — [2,4-Dioxyphenyl]- 
[piperidinomethyl]-lcetonhydrochlorid, C6H l0N-_CĄ-CO ■ C6H 3(OH)2, HC1. Lsg. von 2,2 g 
Piperidinoacetonitril u. 2,2 g Resorcin in 20 ceni Eg. m it 0,6 g ZnCl2 versetzt, 3 Stdn. 
HCI eingeleitet, nach Stehen iiber Nacht gelben Nd. abfiltriert, m it Eg. gewaschen, 
diesen i. V. moglichst entfernt, Prod. in wenig W. gel., Zn m it H2S gefallt, F iltra t i. V. 
verdampft. Aus A. farblose Nadeln, Zers. 243— 245°. Mit alkoh. FeCl3 rot. — [2,4,6- 
Trioxyphenyl]-[piperidinomethyl]-ketonhydrochlorid, C13H180 4NC1. Ebenso m it Phloro
glucin. Aus A. federartige Nadeln, Zers. 244r—245°. Mit alkoh. FeC!:, rot. (Sci. Rep. 
Tóhoku Imp. Univ. [1] 21. 545—48. Dez. 1932. Sendai [Japan].) Lin d e n b a u m .

R . S tolle und F r. H anusch , Uber die Umsetzung von Dichlor-2,4-chinazolin und 
DiMor-2,3-chinoxalin mit Natriumazid. Im  AnschluG an eine kiirzliche Unters. 
(C. 1932. II . 3894) wurde noch Verb. I  (X =  N H -N H 2) dargestellt u. m it H N 0 2 be- 
handelt. Auch hierbei bildete sich nicht das Bistetrazoloderiv., sondem I  (X =  N3).
— Die Ausdehnung der Yerss. auf 2,4-Dichlorcliinazólin u. 2,3-Dichlorchinoxalin ergab 
dann, daB der Bldg. von Bistetrazoloverbb. in Ringen offenbar Hemmungen entgegen- 
stehen, denn m it N3Na wurden nur die Verbb. I I  bzw. I I I  u. IV erhalten. Ob Formel
I I  oder H I zutrifft, ist noch unentschieden. Der N3-Rest konnto wieder gegen OH 
ausgetauscht werden. — 1,4-Dichlorphthalazin (1. o.) reagiert m it N3Na ganz anders 
ais Dibenzhydrazidchlorid (C. 1922. III . 375); ersteres enthalt die Gruppierung 
—CCI : N -N  : CCI — im Ring, letzteres in offener Kette. Dasselbe gilt fur 2,3-Dichlor- 
chinoxalin u. Oxanilidimidchiorid (C. 1922. I II . 374) m it der Gruppierung —N : CCI- 
CCI : N—.

C X = N  __ N = N —N N C-N3 N C-N3
CoH‘< C ---------N Ń---------6 6 1 < C--------- N 6 1 < N---------C

I  N— N = N  C'»H‘< C (N s) = 5̂  H I  N _ N = k  IV Ń = N — N
V e r s u c h e .  l,2-Tetrazolo-4-hydrazino-l,2-dihydrophthalazi7i (I, X  =  N H -N H 2). 

Aus I  (X =  Cl; 1. c.) u. wasserfreiem N 2H 4 in absol. A. (Rohr, 130°, 6 Stdn.). Aus 
schwach salzsaurem W. das Hydrochlorid, CgHsN,Cl, Nadelchen, F. 287°. Reduziert 
ammoniakal. A gN 03-Lsg. Benzylidenderiv., aus A. Nadelchen, F. 300°. ■— 1,2-Tełrazolo- 
4-azido-l,2-dihydrophtlialazin (I, X  =  N3). Aus vorigem in ca. 25°/„ig. HCI m it N aN 02 
bei — 10°. Eigg. vgl. 1. c. — Tetrazolóazidodihydrochinazolin, C8H4N8 (II oder HI).
2,4-Dichlorchinazolin m it Suspension von N3Na in Aceton einige Stdn. bei Raum- 
temp., dann bei ca. 50° geriihrt, F iltra t i. V. eingeengt. Aus Aceton Krystallpulver, 
F. 145° unter Verpuffung. — Tetrazolooxydihydrochinazolin, C8H5ON5. Yoriges m it 
alkoh. C2H5ONa-Lsg. 5 Stdn. gekocht, A. abdest., angesauert, N3H  m it W.-Dampf 
iibergetrieben. Aua CH3OH Krystallpulver, nach Sintern F. 243° (Zers.), 1. in Alkali- 
carbonaten, in alkoh. NaOH weniger 1. ais in wss. — l,2-Tetrazolo-3-azido-l,2-dihydro- 
chiiioxalin, CsH jN 8 (IV). Durch mehrstd. Riihren yon 2,3-Dichlorchinoxalin u. N3Na 
in sd. A. Blattchen, nach Sintern F. 265°. — l,2-Tetrazolo-3-oxy-l,2-dihydrochinoxalin, 
CjjHjONj. Aus IV wie oben. Aus CH3OH Krystallpulver, F . ca. 288° (Zers.), 11. in 
Soda. — Oxanilidimidhydrazid, C6H5-N : C(NH-NH2)-C(NH-NH2) : N-C6H6. Lsg. 
yon Oxanilidimidchlorid in PAe. in eisgekiihlte Lsg. yon N 2H4 in PAe. eingeriihrt, 
nach 12 Stdn. Nd. abgesaugt u. m it W. gewaschen. Aus Toluol gelbe Nadeln, F. 156° 
(Gasentw.), 11. in yerd. Sauren. Durch Erhitzen m it Aceton das Diisopropylidenderiv., 
C20H 24N6, aus Aceton Nadelchen, F. 203°. — 1,1'-Diphenyl-5,5 '-bistetrazol (vgl. 1. c.). 
In  eisgekiihlte Lsg. des vorigen in  verd. HCI NaNO.,-Lsg. getropft. Aus A. Nadeln, 
F. 212°. (J . prakt. Chem. [N. F .] 136. 9—14. 20/1. 1933. Heidelberg, Univ.) Lb.
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Anukul Chandra Sircar und Indu Bhusan Pal, Untersuchungen iiber hetero- 
cyclische Verbindungzn. II . (I. vgl. C. 1926. I. 2697.) Yff. untersuchen weiter, wie 
sich 2 miteinander verschmolzene unglcichartige Heteroringe gegenseitig beeinflussen, 
u. wie die Eigg. solcher Verbb. von denen der 1. c. beschriebenen Verbb. differieren, 
in  denen die beiden Heteroringe durch einen Benzolring getrennt sind. 2,3-Diamino- 
chinoxalin (I) kondensiert sich m it Dicarbonsaureanhydriden zu Verbb. vom Typus II 
u. m it Aldehyden in Ggw. eines Lósungsm. zu Verbb. vom Typus III. Werden letztere 
Kondensationen ohne Lósungsm. ausgefiihrt, so entstehen aus 1 Mol. Diamin u. 2 Moll. 
Aldehyd unter A ustritt von 2 H 20  Verbb. vom Typus IV. — In  den meisten dieser 
Verbb. sind die Eigg. der einfachen heterocycl. Verbb. einigermaBen modifiziert. So 
sind die komplesen Imidazole viel weniger 1. ais die cntsprechenden einfachen Imidazole 
aus o-Phenylendiamin. Ferner sind die Verbb. II u. III durchweg heller gefarbt ais die 
entsprechenden Verbb. aus 2,3-Diaminophenazin (I. Mitt.), in denen die Heteroringe 
durch einen Benzolring getrennt sind.

,N = C —N . /N = C —NIL /N = C —Nsr-CHj-R
C6H ,<  | > C -  c 0h /  | > C -R  C6H4<  | > c . r

\ N = C - N ^ C O — \ n = C -----W X N = C—W
II  III  IV

V e r s u c h e .  2,3-Diaminochinoxalin (I). In  methylalkoh. Lsg. von o-Phenylen- 
diamin Cyangas (durch Eintropfen konz. KCN-Lsg. in h. CuS04-Lsg.) geleitet, bis die 
Bldg. des Nd. beendet war, F iltra t eingeengt u. wieder Cyan eingeleitet. Aus Pyridin 
hellgelbe P latten, F. >  300°. — o-Benzoylenćhinoxalino-(2,3)-imidazol, C16H 8ON4 
(nach II). Durch 1/,-atd. Erhitzen gleicher Mengen I  u. Phthalsaureanhydrid auf 200 
bis 220°. Aus Pyridin +  h. W. sehr heli gelbe, faserige Nadeln, F. >  300°. H2S 04-Lsg. 
rot. — Analog: Naphthoylenchiiwxalino-(2,3)-imidazol, O^H^ON,,. Mit Naphthal- 
saureanhydrid. Gelbe Nadeln. — Gavipheroylenchinoxalino-(2,3)-imidazol, Ci8H 180N 4. 
Mit Camphersaureanhydrid. Schmutzig gelbe Nadeln, F. 280°. — Biphenoylenchin- 
oxalino-(2,3)-imidazol, C22H I2ON4. Mit Diphensaureanhydrid. Braunlichgelbe Nadel- 
chen, in Chlf. oder A. griingelb fluorescierend. — 4,5-Chinoxalino-2-phenylimidazol, 
C1bH10N4 (nach UL). I  u. Benzaldehyd in wenig Pyridin 1 Stde. gekocht, m it N aH S 03- 
Lsg. geschiittelt, Nd. m it verd. HC1 u. W. gewaschen. Aus Eg. gelbe Nadelchen, bei 
275° sinternd, F. 290°, unl. in k., 1. in w. verd. HC1. H 2S04-Lsg. rot. — Analog m it den 
entsprechenden Aldehyden: -2-p-tolylimidazol, C16H12N4, aus Eg. braunlichgelbe, 
birnenfórmige Nadeln, F. >  300° (auch die folgenden). -2-[p-nitrophenyl]-imidazol, 
c 15h 0 0 2N5, aus verd. A. rote P latten . -2-[m-nitrophenyl\-imidazol, C15H 90 2N6, aus A. 
gelbliche Nadeln; H 2S 04-Lsg. gelb. -2-[o-oxyphenyl]-imidazol, C16H 10ON4, aus Eg. 
braunc Nadeln, 1. in Alkali. -2-[2',4'-dioxyphenyl]-imidazol, C15H10O2N4, aus Eg. gelbe 
Nadeln. -2-[p-methoxyphenyl]-imidazol, C16H12ON4, aus verd. Pyridin hellorangegelbe 
Prismen, in -verd. A. oder Pyridin violettgelb fluorescierend. -2-[p-dimethylamino- 
phenyV\-imidazól, C17H i5N5, braunlichgelbe P latten ; H2S 04-Lsg. hellgelb. Mit Furfurol 
-2-u.-furylimidazol, C13H8ON4, aus Eg. hellgelbbraune P latten , in verd. A. oder Pyridin 
violettgelb fluorescierend. — 4,5-Chinoxalino-l-benzyl-2-phenylimidazol, C22H 16N4 
(nach IV). Durch 1% -std. Erhitzen von I m it viel Benzaldehyd. Beim Erkalten gelbe, 
birnenfórmige Nadeln, F . >  300°. H 2S 0 4-Lsg. gelb. — Analog: -l-[o-oxybenzyl]-
2-[o-oxyphenyl]-imidazol, C22H 10O2N4, gelbe P latten , F . >  300°, 1. in  Alkalien; H 2S 0 4- 
Lsg. rot. -l-anisyl-2-[p-methoxyphenyl]-imidazol, C21H 20O2N4, aus Eg. hellbraunlich- 
gelbe Nadeln, F . 243—246°. (J . Indian  chem. Soc. 9. 527—32. Nov. 1932. Dacca, 
Uniy., u. Calcutta, Presid. Coli.) L in d e n b a u m .

Marlin T. Leifler und Harvey C. Brill, Alkaminesler: Novocainanaloge. I I I .  
(II. vgl. C. 1932. I I . 1164.) Im  weiteren Verlauf dieser Unterss. haben Vff. in  der
1. c. beschriebenen Weise einige Esterhydrochloride synthetisiert, welche sich vom 
p-Morphclinoathanol, fi-Piperidinoathanol u. p-{j\IenthyldthylamiTw\-dthanol ableiten. — 
Menthylamin, K p.66 97°. — Menthylathylamin. Aus vorigem m it C2H5Br in sd. Bzl. 
(2 Stdn.) iiber das Hydrobromid [F. 306° (Zers.)]. K p.4 70,5°. — /?-[Mcnthylathyl- 
amino~\-atJianól, Kp.4 79°. Hydrochlorid, F. 274° (Zers.). — fi-Piperidinoathanol nach 
P o w e l l  u. D e h n  (J . Amer. chem. Soc. 39 [1917]. 1717). — (i-Morplwlinoathanol 
nach G a r d n e r  u . H a e n n i  (C. 1931. II . 1863). — Tetrahydropyran-4-carbonsdure u. 
ihr Chlorid nach G ibson  u . J o h n s o n  (C. 1931. I. 463). —  Die Hydrochloride der 
f}-\Menthylalhylamino]-athanolester, welche aus ihren Bzl.-Lsgg. m it HCl-Gas gefallt 
werden, yerlieren schon beim Umkrystallisieren aus A.-A. den HC1. — Al k  a m i n -  
e s t e r .  Hydrochlorid des: fi-Morpliolinoathylbenzoats, C13H 180 3NC1, aus A.-A. (auch
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die folgenden), F. 205°, ph =  4,4. -phenylacetats, C14H 20O3NCl, F. 131°, ph =  4,4. 
-fS-phenylpropionats, C15H220 3NC1, F. 139°, pn =  4,3. -cinnarmts, C15H20O3NCl, F . 211°, 
Ph =  4,4. -letrahydropyran-4-carboxylats, C12H220 4NC1, F . 145°, ph =  4,4. fi-Piperi- 
dinoathylbenzoats, C14H200 2NC1, F. 176°, ph =  6,4. -phenylacetats, C16H 220 2NC1, F. 139°, 
Ph =  5,9. -P-phenylpropionats, C16H240 2NC1, F. 116°, pu =  4,8. -cinnamats, c 16h 220 3 
NC1, F. 158°, ph =  6,4. -teirdhydropyran-4-carboxylats, C13H240 3NCI, F . 103°, pn =  4,8.
— P-lMenthylalhylaminol-athylbenzoat, C21H330 2N, F. 155°. — fl-[Menthylathylamino\- 
ałhyltetrahydropyran-4-carboxylat, C20H37O3N, F. 166°. Hydrochlorid, C20H38O3NCl, 
F . 142° (hatte schon etwas HCI yerloren). — Die anasthesierenden Eigg. dieser Verbb. 
wurden an Goldfischen nach dem yon Ada m s u. M itarbeitern (C. 1926. II . 1022) be- 
schriebenen Yerf. festgestellt. Die M orpholinderiw. sind nicht so wirksam wie die 
P iperid inderiw .; erstere sind auch saurer, was bei Lokalanastheticis immer unerwiinscht 
ist. Am wirksamsten sind die Cinnamate; die Doppelbindung erhóht das Anasthesie- 
rungsvermógen. Es wurde noch festgestellt, daB zwisehen der Oberflachenspannung 
der Verbb. u. ihrem Anasthesierungsyermogen keine Beziehung besteht. (j .  Amer.

Gr. R . Clemo, G. R . R am age u n d R . R aper, Die Lupinalkaloide. Teil VI. (V. vgl. 
C. 1932. I. 1538.) Aus der Verb. III  wurde ein Óktahydropyridocolin (II) erhalten, das 
D eriw . gab, die m it denen von Norlupiiian A  aus Lupinin (Óktahydropyridocolin A) 
ident. waren u. yerschicden von dem isomeren Óktahydropyridocolin B. — Der H o f - 
MANNsche Abbau von A, Norlupinanjodmethylat, F . 335° (Zers.), fiihrt nach katalyt. 
Red. m it Pd-Kohle zu einem Gemisch von drei isomeren Basen C10Hn N  C, D u. E .— 
Pikrolonat von C C10H 21N,Ci0H 8O5N4, Rhomben, aus A., F . 153°; werden nach zwei- 
maligem Utnkrystallisieren in monokline Prismen, F. 147°, umgewandelt, die in die 
Rhomben vom F. 153“ riickverwandelt werden konnen. —  Pikrolonat von D  C10H 2,N, 
C10H 8O5N4, gelbe Prismen, F . 167°. — Die aus den Pikrolonaten vom F. 153 u. 167° 
regenerierten freien Basen geben Pikrate C10H 21N,C6H3O7N3 vom F. 88 u. 94“ u. Jod- 
methylate vom F. 164 u. 168°. — Base E gibt ein Pikrat, gelbe Prismen, F. 196°, das 
ident. ist m it dem aus Methyllupininat erhaltenen Prod., ein Pikrolonat, F . 129°, u. 
ein Jodmethylat, F. 261° (Zers.). — Bei der gleichen Behandlung des Jodm ethylats 
von B entstehen die beiden isomeren Basen D u. E . — Das Ringsystem II  kann beim 
HoFMANNschen Abbau bei a oder bei b gespalten werden, wobei nach der Red. 1-Me- 
tliyl-2-n-butylpiperidin (IV) u. 1-Methylcycloazadekan (V) gebildet werden kann; Base C 
(IV) wurde synthet. aus 2-/i-Oxybutylpyridin erhalten (vgl. den Vers.-Teil); das Prod. 
gibt D eriw ., die m it denen aus A. ident sind. — Wahrscheinlich ist D das Prod. V, 
u. da D u. E  bcide aus A u. B erhalten werden, sind diese anscheinend strukturident. 
Stereoisomere. — Fiir E wird u. a. die Konst. VII in Betracht gezogen. — Wenn dio 
Jodm ethylate yon A oder B in die Chlormethylate ubergefiihrt u. diese durch Hitze 
zers. werden, wird in jedem Falle die Ausgangsbase zuriickerhalten. — Danach scheint 
erwiesen, daB II in zwei Formen, cis- u. trans-, existiert, die bestandig sind u. bisher

das trans-Oktahydropyridocolinringsystem;. die Ergebnisse schlieflen die zwei anderen 
Moglichkeiten (vgl. K a r r e r  u . a., C. 1 9 2 9 .1. 541) aus. — Wenn sich das von D ie l s  u . 
A ld e r  (C. 1932. II. 2966) beschriebene P ikrat vom F . 203° von II  ableitet, ist es 
wahrscheinlich ein Gemisch der zwei bei 194 u. 213° schm. Formen. — Die FF. der 
D eriw . des yon W i n t e r f e l d  u . H o ls c h n e id b r  (C. 1933. I. 1626) synthetisierten A 
stimmen m it denen von Norlupinan u. des in vorliegender Arbeit synthetisierten A 
uberein. —  Die Bldg. von Suberinsaure beim Abbau des Chlormethylats von E (vgl. 
den Vers-Teil) sprieht dafiir, daB E  V oder VII ist. — Eine kleine Anderung bei der 
Darst. von Norlupinen fiihrt zur Bldg. einer iso-Verb. — Die Existenz von 2 isomeren 
C3H 15N-Basen muB auf der Lage der Doppelbindung beruhen u. ist ein Beweis gegen 
Lage der Lupininseitenkette bei C10.

chem. Soc. 55. 365—70. Jan . 1933. Oxford [Ohio], Univ.) L in d e n b a u m .

gegenseitig nieht ineinander yerwandelt werden konnen.— Lupinin  h a t das cis- oder

V
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V e r  s u c h e. 2-/?-Oxy-n-butylpyridin gibt m it PC15 in sd. Bzl. +  40°/„ig. wss. 
NaOH (nach dem Abktihlen) u. Kochcn m it CH3OH—KOH 2-Crotylpyridin, K p.lc 92 
bis 93°; F .F . der P ikrate usw. sind verschieden von dem gleichen von L ó f f l e r  u . 
P lo c k k r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 1312) u. M a d z d o r f f  (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 23 [1890]. 2711) erhaltenen Prod., wohl infolge geometr. oder struktureller Isomerie; 
alle Prodd. geben aber bei katalyt. Red. m it P t0 2 in A. +  HC1 2-n-Butylpiperidin, 
K p.w 75°. — Hydrochlorid, F. 182°. — Pikrolonat C0H l0N,C ,0H 8O6N.t , dunkelgelbo 
Prismen, aus A., F . 182°. — Gibt m it CH20 , H C02H u. H 20  bei 130—140° l-Methyl-2-n- 
bulylpiperidin C10H 21N ; K p.15 78—80°. — Pikrolonat, P ikrat u. Jodm ethylat sind ident. 
m it denen der Base IV ; Chloroaurat C10H21N,HAuC14, gelbe Prismen aus A., F. 90°. — 
Pyridin-2-carbonsaureathylester, aus Pyridin-2-carbonsaurehydrochlorid +  SOCl2 -f- A. 
am RuckfluC; K p.I4 123°. — §-2-Pyridoylpropionsuuredthylester Cn H 130 3N, aus 2-Py- 
ridincarbonsaureathylester +  Athylsuccinat in Bzl. -f  NaOC2H5 +  alkoh. HC1; K p.0>2 
135—140°. — Pikrolonat Cn H13O3N,C10H8O,iN4, braune Prismen, aus A., F. 104°. — 
y-2-Pyridylbuttersdureathylester Cu H150 2N (111), aus vorstehendem Ester +  amalga- 
miertem Zn +  konz. HC1; Kp.lg 145—150°; Kp.„,2 100°. — 4-Ketooklahydropyridocolin 
C9H 15ON, aus III +  sd. HC1, Behandeln des Hydrochlorids m it Na-A., dann m it konz. 
HC1, Verestern u. Erhitzen auf 250° u. Vakuumdest.; K p.20 146°. y-2-Pyridylbutter- 
siiureathylester (III) gibt in A. +  Na +  konz. HC1 +  NaOH nach der Dest. ein bas. 
Ol), Kp.20 1 55°, aus dem m it HC1 4-Ketooktahydropyridocolin u. S-2-Piperidyl-n- 
Irutylalkohol C8H 19ON, K p.I7 149°, erhalten wird. — Das bas. Ol) oder die reine, daraus 
erhaltene Base gibt m it PBr5 in Bzl. auf dem W.-Bade +  40°/oig. NaOH ein Prod., 
das m it 3,5-n. KOH—CH3OH Oktahydropyridocolin A  C9H 17N g ib t; bas. gegen Lackmus, 
K p.16 72°; die Base gibt +  S in A. m it H2S einen heli orange Nd. — Pikrat, F . 194°, 
Jodmethylat, F. 335° u. Chloroaurat, F . 167°, sind ident. m it den D eriw . von Norlupinan 
(1. e.); Pikrolonat C9H17N,CJ0H8O5N4, aus dieser Base oder aus Norlupinan, gelbe 
Prismen, aus A., F . 245°, wahrend Oktahydropyridocolin B  ein Pikrolonat C9H 17N, 
C10H 8OsN4, gelbe Prismen, aus A., F. 191° gibt. — Verss., das Ringsystem II durch 
Einw. von BrCN auf A u. B in A. oder Aceton zu spalten, schlugen fehl; dabei wurde 
nur Norlupinanhydrobromid CBH i7N ,H Br, Prismen, F . 283°, gebildet. — Methyllupininat 
gibt zwei isomere a- u. p-Jodmethylate C12H 220 2N J ; P latten, aus A., F. 240° (Zers.) u. 
Prismen, aus Aceton-A., F . 165— 168°. — Geben beim HoFMANNsehen Abbau zwei 
Basen C10H13N . — a.-Base C10HltjN, aus dem a-Jodm ethylat, K p., 48° (daneben eine 
nicht untersuchte Fraktion vom Kp., 95°); Pikrat C10H19N,C0H 3O7N3, gelbe Nadeln, 
aus A., F. 179°. — Jodmethylat C10H19N,CH3J, Prismen, aus Aceton-A., F. 258—259° 
(Zers.). — Die a-C10H 19N-Base gibt bei katalyt. Red. in A. +  HC1 m it Pt-Schwarz +  H 2 
die Base E  C10IJ2lN , K p., 48°. ■— Pikrat C]0H 21N, C6H 30 7N3, gelbe Prismen, aus A.,
F. 196—197°. — Pikrolonat C10H 21N ,Ci0H 8O6N4, hellbraune Prismen, aus A., F. 129 
bis 130°. —- Jodmethylat C10H 21N,CH3J, Prismen, F. 263—265°. — fl-Base C10H19N, 
aus dem Jodm ethylat, Kp-! 45° (daneben eine nicht untersuchte Fraktion vom 
Kp.! 95°; Pikrat, F. 117°). — Pikrat C10H19N,C6HiÓ7N3, aus A., F . 148—149". — 
Dio /3-Base gibt bei der Red. m it P d  +  H 2 ebenfalls die Base E. — Die Base E  verliert 
nach zwei HoFMANNsehen Rkk. ihren N ais T rim ethylam in  unter Bldg. eines unbestan- 
digen KW-stoffs u. ist deshalb monoeycl. u. verschieden von IV oder V. — Bei der 
Dest. ihres Chlormethylats wird eine kleine Menge von E wiedergewonnen; die H aupt- 
inenge isomerisiert sich zu einer tertiaren Base N(CH3)2-C0Hn Cl m it offener K ette, 
dereń Jodmethylat Ci2H 27NC1J, aus Aceton-A., F . 91°, bei Behandlung m it Ag20- 
(CH3)3N u . ein Ol, anscheinend 9-Oxy-A’-nonen C0HJSO, gibt Kp.ls 97—104°. Gibt in 
Aceton bei 0® m it KM n04 Suberinsaure CgH 140 4, Nadeln, aus A.-Bzl., F. 140°. — 
Aminonorlupinan gibt beim Diazotieren in n. HC1 m it n. N aN 02 bei 0°, Erhitzen auf 
dem W.-Bad, Verdampfen unter vermindertem Druck u. Behandeln m it KOH iso- 
Norlupinen C9H I6N, K p.x 43— 45°. — Pikrolonat C9H ]5N, C10H 8O5N4, aus A., F. 189°. 
Gibt bei mehrmaligem Umkrystallisieren aus A. das Pikrolonat von Norlupinen C9H15N ,, 
C10H8O6N4, Prismen, F . 229—230°. — Pikrat von iso-Norlupinen C9H 16N,C0H3O7N3 
gelbe Prismen, aus A., F . 147°. Der F. steigt beim Umkrystallisieren, doch ist die 
Umwandlung in Norlupinen nicht so deutlich wie beim Pikrolonat. — Bei der Darst. 
von iso-Norlupinen entsteht zu 10%  ein Oxynorlupinan C9H 17ON, Prismen, aus Leicht- 
petrol, F. 109°; vielleicht en thalt das Ol eine stereoisomere Form der Oxyverb. — 
Norlupinen gibt in Essigsaure +  Br ein Perbromid C0Hu N B rit orange Prismen, aus A.,
F. 175°, erweicht bei 170°. Gibt auf dem W.-Bad nach Alkal.-machen Dibromnorlupinan 
C9H I5NBr2, Prismen, aus Leiehtpetrol, F . 84—85° — iso-Norlupinen gibt ein Perbromid
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C0H 16N B r3, gelbe Prismen, aus A., F. 156— 157°. (J . chem. Soc. London 1932. 2959—69.

G. R. Clemo und G. R. Ramage, Octahydropyrrocolin. (Vgl. C. 1931. I. 1757.) 
Das vollstandig reduzierte Ringsystem (II) wurde friiher von L ó f f l e r  u . a. (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 94. 3420) unter dem Namen Piperolidin (oder inakt. 
S-Gonicein) untersucht. — Es wird die Frage der Existenz von zwei stereoisomeren 
Formen von I I  untersucht (vgl. das vorst. Ref.); aus III  werden nach D ie c k m a n n  u . 
folgenden Rkk. zwei isomere Pikrato von II  erhalten. — Das 6: 6-Ringsystem von 
Ootahydropyridocolin wird anscheinend leichter gebildet ais das von Octahydropyrro
colin (II). — Dureh Red. der l-Ketoverb. nach CLEMMENSEN wird Octahydropyrrocolin 
(II) erhalten u. daraus ein Pikrat vom F. 135° u. eines vom F . 226°. Letzteres wird 
leicht aus der dureh Stehenlassen zers. Base II erhalten, da die das P ikrat vom F . 135° 
gebende Base sich zuerst zers. Das P ik ra t vom F. 226° ist ident. m it dem von L o f f l e r  
u. F l u g e l  (1. c.) erhaltenen. — Wahrschoinlich liegt bei I I  cis- u. żr<ms-Isomerie vor, 
wie beim Ootahydropyridocolin. — Es wurde angenommen, daB Conidin (YI) oder ein 
substituiertes Conidin aus V (R =  H  oder CH3) nach D ie c k m a n n  erhalten werden 
kónnte. Es konnto aber kein Keton dureh Einw. von N a in Toluol auf V isołiert werden. 
Die aus V (R =  CH3) resultierende hochsd. Base war anscheinend dureh eine C la is e n -  
Kondensation zwischen zwei Moll. entstanden. -»

Y o r s u o h e ,  f)-2-ćarbathoxypiperidinopropionsdureaihylester C13H 230 4N (III), aus 
Piporidin-2-carbonsaureathylester, /J-Chlorpropionsiiureathylester u. Na-Acetat bei W.- 
Badtemp.; K p.0,2 116—118°. — f!-2-Carboxypiperidinopropionsaure C9H 1E0 4N, aus dem 
Ester sd. HC1 m it CuC03 in sd. W. u. Zers. mit H 2S ; Krystalle, aus W. +  A., F . 210°. 
— 1-Ketooctahydropyrrocolin CgH13ON, aus dem Ester Na in sd. Xylol; K p.lg 93°; 
riecht charakterist.; Zers. langsam beim Stehen. — Gibt m it amalgamiertem Zn +  
konz. HC1 am RiickfluB Octahydropyrrocolin (II); K p.ls 65—67°; teilweise Zers. beim 
Stehenlassen; wl. in W. m it alkal. Rk. auf Lackmus. — Pikrate (vgl. oben). — 2-Pyridyl- 
acrylsaureaihylester, aus Pyridyl-CQ-trichlor-fi-oxypropanhydrochlorid (die freie Base 
C8H 80NC13, Krystalle, aus Petroleum, Kp. 100—120°, vom F. 82°) m it KOH u. Ver- 
esterung m it A.-HC1, Kp.le 153°. — 3-Ketooctahydropyrrocolin, aus dem Ester m it sd. 
HC1 u. Red. m it Na-A.; Isolierung der freien Piperidylpropionsaure m it Ag2C03 u. 
Dest. — E ntsteht leichter aus 2-Pyridylacrylsaureathylester in A.-HC1 dureh katalyt. 
Red. nach Ad a m s-Sh r in e r  m it P t0 2, wobei P-2-Piperidylpropionsaureathylester en t
steht, bei dem bei 258“/750 mm RingschluB e in tritt unter Bldg. des 3-Ketooetahydro- 
pyrrocolins, K p.18 135°. — Das dureh Red. nach B o u v e a u l t  aus dem Amid erhaltene 
Octahydropyrrocolin gibt nur ein P ik ra t vom F . 226° (Zers.). —  2-Carbathoxypiperidino- 
essigsaureathylester C12H2,0 4N, aus Piperidin-2-carbonsaureathylester, Chloressigsaure- 
atliylester u. K sCOs auf dem W .-Bad; K p.17 149°. — a.-2-Carbathoxypiperidinopropion- 
sauredthylester Ć13H 230 4N, aus a-Brompropionsaureathylester eto.; K p.17 151°, K p.0,2 
110°. (J . chem. Soc. London 1932. 2969—73. Dez. Newcastle-upon-Tyne. Durham, 
Univ.) B u s c h .

T. Tadokoro, M. Abe und K. Yoshimura, Uber die pliysikalisch-chemischen 
Unterschiede zwischen a-, fi- und y-Hamoglobin. 2. Mitt. (1. vgl. C. 1932. I. 2721.) Es 
werden die Loslichkeitsverhaltnisse der 3 verschiedenen Isomeren (a, /?, y) des Hiimo- 
globins fiir W. erm ittelt, ebenso der isoelektr. Punkt zu pn =  7,05— 7,50 gefunden. 
Unter den Isomeren ist das mehr alkal. Globin immer lóslicher, ais das weniger alkal., 
ersteres zeigt aueh immer eine hóhere spezif. Drehung, u. einen hoheren Geh. an 
Schwefel, bas. Stickstoff, Histidin- u. Lysinstickstoff. — 8 Tabellen. (J . Biochemistry 
15. 197—204. 1932.) Or t h .

Morris A. Kapłan, Eine einfache Methode zur Oewinnung von Hamatoporphyrin. 
Gleiche Teile Yon Osalatblut u. konz. H 2S 04 sorgfaltig yerruhren, abkuhlen lassen,

Dez. Newcastle-upon-Tyne, Univ. of Durham.) B u s c h .

n n i
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zu 1 Teil der Mischung 4 Teile II20  geben, abkiihlen lassen, filtrieren, F iltra t m it konz. 
Natronlauge neutralisieren; bei Erreichung des Neutralpunktes oder kurz vorlier fiillt 
Hamatoporphyrin ais brauner, amorpher Nd. aus. Nd. abfiltrieren, Nd. u. F ilter in 
der gerade notwendigen Menge H2SO., lósen, abkiihlen lassen, zu 1 Teil Mischung 
4 Teile H20  fiigen u. neutralisieren. Es fallt Hamatoporphyrin aus, das so lange in der- 
selben Weise ausgefallt wird, ais noch dio Biuretrk. positiv ist. Is t das nicht mehr 
der Fali, so wird die uber dem Nd. stehendo FI. durch dest. H20  ersetzt. Es wird so lange 
im Kollodiumsack gegen dest. H20  dialysiert, bis die Sulfat- u. Fe-Rkk. negątiy sind. 
Das Hamatoporphyrin wird bei Raumtemp. getrocknet; es ist dann zerreiblich u. von 
tiefroter, fast schwarzer Farbę m it violettem Schimmer. (J . Lab. clin. Mcd. 18. 309 
bis 312. Dez. 1932. Chicago, Univ. of Illinois, College of Med. Dep. of Pliysio!. 
Chem.) Wa d e h n .

A. W indaus, t)ber die Konstilution des Cholesterins und der Gallensauren. Nachdem 
sich die bisher geltende Formel I  des Cholesterins ais unzutreffend erwics (vgl. R o s e n -  
h e im  u . K in g , C. 1932. II . 2189), gibt Vf. der Formel I I  den Vorzug u. diskutiert 
daraufhin dio alteren Abbauergebnisse. Sie sind m it I I  gut vercinbar bis auf die (stets 
unter Vorbehalt angenommene) Funfringnatur des Ringes I I  u. die Stellung des Hydr- 
oxyls an C4. Ferner h a t sich ais irrig erwiesen die Annahme W ie la n d s ,  daB Ring I 
der Desoxycholsauro m it einem hydrosylfreien (Ring III)  u. einem hydroxyllialtigen 
Ringo (Ring H) kondensiert sei, u. daB Ring I I  der Gallensauren m it Ring I I  des Chole
sterins ident. sei. W ie l a n d ,  D a n e  u . S c h o lz  (C. 1932. H . 3421) bewiesen inzwischen, 
daB dem Ring I I  des Cholesterins Ring I I I  der Gallensauren entspricht. Deshalb 
wurden zur Yermeidung yon MiBverstandnissen die Ringe neu bezeichnet: Ring I  des 
Cholesterins u. der Gallensauren =  Ring A in den neuen Formeln, Ring I I  des Chole
sterins u. Ring U l  der Gallensauren =  Ring B, Ring I I  der Gallensauren =  Ring C,
Ring IV  der Gallensauren 
ersichtlich.

CH,

Ring D. Die neue Bezifferung der C-Atome ist aus II

(CH2)3

CH, 10
|

CH, 15

CH,

- i n
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Hyodesoxycholsćiure (frtiher 3,13-Dioxyeholansaure) ist je tzt ais 3,G-Dioxycholan- 
saure (III) zu formulieren, Chenodesoxycholsaure ais 3,7-Dioxycholansdure. — Die 
Stellung der OH-Gruppe des Cholesterins (II) an C3, also an dem gleiohen C-Atom wie 
in den Gallensauren, wurde von W ie la n d  u . D a n e  (C. 1932. II . 3723) bewiesen. 
Wahrend Cholestenon (V) ein a,/J-ungesatt. Keton ist (M ensc iiick , P a g e  u . B o s s e r t ,
C. 1932. II. 1182), verhalt sich Cholesterin nach allen fruheren Yerss. des Vf. wie ein 
/?,y-ungcsatt. Alkohol; Vf. nimm t an, daB das primare Oxydationsprod. IV von I I  un- 
bestandig ist u. sich in V umlagert. Der V entsprechende Alkohol ist das Allocholesterin
(VI), aus dem sich bei katalyt. Hydrierung (neben wenig Diliydrocholesterin, VII) 
Koprosterin (VIII) bildet. Die ster. Verschiedenheit von VII gegenuber V III u. den 
Gallensauren liegt an C5. Cholesten u. Pseudocholesten unterscheiden sich dureh Lago 
der Doppelbindung wie I I  u. VI. Im  iibrigen sei auf die ausfiihrlichen Darlegungen im 
Original verwiesen. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 213. 147—87. 6/12. 1932. 
Gottingen, Univ.) LUTTRINGHAUS.

Rudolf Tsehesche, Zur Isomerie der Ketenie im  Ring B  des Cliolesterinringsystems. 
Die drei von W in d a u s  (Ber. dtsch. chem. Ges. 53 [1920]. 488) aus Cholesterin er- 
haltenen Ketone C27H160  waren nach der klass. Cholesterinformel I  ais Cholestanon- 
(6), -(7) u. -(8) unterschieden worden. Nach der neuen Formel II ist in 8 eine Carbonyl- 
gruppe unmoglicli; wie W in d a u s  (vgl. vorst. Ref.) gezeigt hat, ist das Cholestanon-(8) 
ais -(7), das Cholestanon-(7) ais -(6) zu bczeichnen. Beide entstehen aus Cholesten (III) 
(iiber 6-Nitrocholesten (IV) bzw. 7-OxochoIesten (V)) u. geben bei der Oxydation die 

CH,

1  J / ^ I ^ C H  • CH • (CH2)3 • C H < Q jj3

HC) H
CH(CH3)-(CH2)3. C H < ^

HOOC
HOOC VIIICO V II

gleiche Dicarbonsaure, die bei der Brenzrk. ein Anhydrid liefert. Das bisherige Chole- 
stanon-(6) gibt bei der Oxydation eine Dicarbonsaure, die bei 1 mm u. 190—200° ein An
hydrid, bei 290—300° ein Keton gibt; letztere Eig. kommt nur solchen Sauren zu, die 
dureh Aufsprengung von Ring A entstehen. Die fragliche Dicarbonsaure ist nun ident. 
mit der Dihydro-Dielssaure (W in d a u s , Ber. dtsch. chem. Ges. 52  [1919]. 175), die ais
VI anzusprechen ist. Also ist das sog. Cholestanon-(6) in W ahrheit Cholestanon-(4)
(VII), was in Ubereinstimmung steht m it der Bldg. aus ps-Cholesten (VIII) uber dessen
4-Nitroderiv. — Das Cholestanol-lfi), C27H480 , aus Cholestanon-(6) m it Na u. Alkohol, 
aus A. rhomb. Blattchen vom F. 128—129°, [a]D18 =  +34,8° (in Chlf.), gibt weder 
ais solches noeh nach der Epimerisation ein unl. Digitoninderiv., yerhalt sich also wie 
das Cholestanol-(7) von W in d a u s  u. K ir c h n e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 53 [1920]. 
614). Cholestanol-(6)-acetat, C^H^O.,, m it Acetanhydrid dargestellt, aus Essigester- 
Methanol Nadeln, F. 95°. [ix]d 18 =  +69,5° (in Chlf.). (Ber. dtsch. chem. Ges. 65. 
1842— 45. 7/12. 1932. Gottingen, Univ.) B ergm an n .

Tayei Shimizu, Takeshi Oda und Hiroshi Makino, Beitrdge zur Kenntnis der 
Cholatnensaure. Cholatriensaure, naeh W ie l a n d  u. W e il  dureh Vakuumdest. von
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Cholsaure dargestellt, ist cin Gemisoh von Isomeren. Dor in A. wl. Anteil wird a -Chola- 
triensatire I  genannt. Der 11. Anteil onthiilt eine a.-Cholatriensdure I I ,  die sich am besten 
uber den Methylester reinigen laBt. Dio Saure I  ist noch ein Gemisch u. wird durch 
20—30-maliges Umkrystallisieren aus A. in die wl. a-Cholatriensaure I I I  u. die 11. 
a-Cholatriensaure I V  getrennt. Der (ólige) Methylester der Saure 1 laBt sich in schleehter 
Ausbeute in ein Tetrabromid uberfuhren, das nach Entbromung eine o.-Cholałriensaure V 
ergibt. Die Sauren III , IV u. V geben bei Hydrierung Cholansdure, Saure I I  dagegen 
m it Pt-Oxyd +  2 H„ p-Cholensdure ( =  Apocholansaure von B o rs c h e  u. T odd) 
(WlELAND u. D e u lo f e u ,  C. 1931. II. 1298), m it Pd-Schwarz +  2 H2 eine neue 
y-Cholensdure, vielleicht infolge Verscliiebung von Doppelbindungen wahrend der 
Hydrierung. — a-Cholatriensaure I I ,  C24H340 2, Darst. durch Verseifung des Methyl- 
esters, sechsseitige Tafeln aus A., F . 169— 170°, [a]n20 =  — 12,59° in Chlf., 11. in A. u. 
Chlf., wl. in A. u. Eg. Methylester (m it Diazomethan), C25H30O2, F. 103— 104°, [cc] d2° =
— 11,25° in Chlf. —  y-Cholensdure, C2.,H380 2, Nadeln aus A., F . 137—138°, [cc]d 20 =  
+43,07° in Chlf. Methylester, F . 95°. — a-Cholatriensaure I I I ,  C24H340 2, F. 176—178° 
(sintert ab 170°), [oc]d2° =  —8,03° in Chlf., wl. in A. u. Eg., 11. in A. u. Chlf. — a-Chola
triensaure IV ,  C24H340  2, F . 157—158°, [cc]d2° =  — 24,5° in Chlf., leichter 1. ais Saure III .
— a-Cholatriensdure-V-tetrabromid, C2,H 3llO.,Bi'4, aus Saure I  m it Brom in A.-Eg.,
F . 205—206°. Methylester, C25H3G0 2Br4, aus Methylester der Saure I  m it Brom in
A.-Eg., F . 198°. — a-Cholatriensaure V, C24H340 2, durcli Behandlung des Methylester- 
tetrabrom ids m it Zn in Eg. u. nachfolgende Verseifung, Nadeln aus A., F. 160—161°, 
[<x]d2° =  —75,36° in Chlf., 11. in  A. u. Chlf., wl. in  A. u. Eg. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. 
Chem. 213. 136— 46. 6/12. 1932. Okayama, Univ.) L u t t r i n g h a u s .

P. Bona und Fischgold, Dilatomelrische Untersuchungen bei der Spaltung von 
Proteinen und Dipeptiden. Es wurden die Vol.-Anderungen untersucht, die bei der 
Aufspaltung yon Ovalbumin, Casein, Alanylglycin, Glycylalanin u. Glycylglyein auf
treten. Die Proteine wurden m it Pepsin bei 37°, die Peptide m it konz. HC1 bei 50°, u. 
m it 1,5-n. NaOH bei 37° gespalten. Der Fortgang der Rk. wurde dilatometr. u. m it 
Best. der freiwerdenden NH2-Gruppen yerfolgt. Zwischen beiden Erscheinungen 
konnten bestimmte Beziehungen beobachtet werden. Bei der Ovalbuminspaltung 
durch Pepsin tr i t t  eine Vol.-Abnahme des Systems auf, die der Anzahl der gel. Peptid- 
bindungen proportional ist. Bei der Caseinspaltung durch Pepsin besteht keine Pro- 
portionalitat zwischen Zunahme der NH2-Gruppen u. der Vol.-Abnahme. Bei der 
Spaltung der Dipeptide m it Sauren u. Alkalien ergab sich wieder Proportionalitat 
zwischen Vol.-Anderung u. Spaltungsgrad. Dabei zeigte sich, daB die Alkalispaltung 
m it einer Vol.-Zunahme einhergeht, wahrend bei der Spaltung durch konz. fiCl das 
Vol. der Lsg. abnimmt. Hieraus geht heryor, daB die dilatometr. Anderungen offenbar 
von dem yersehiedenen Ionisationszustand der amphoteren Dipeptide bzw. Amino- 
sauren weitgehend beeinfluBt werden. (Klin. Wschr. 12. 113. 21/1. 1933. Berlin, Univ., 
Patholog. Inst.) F r a n k .

Mitsunori Wada, Isólierung von Citrullin, d-Carbaminylomithin, aus den tryplischen 
Verdauungsprodukten des Caseins. (Vgl. C. 1930. II. 254.) Vf. hat yersucht, Citrullin 
aus den Hydrolysenprodd. yon Proteinen zu isolieren. Citrullin wird durch Erhitzen 
m it starken Sauren in Prolin ubergefiihrt u. durch Alkalien zu Omithin yerseift. Da es 
somit in den Prodd. der sauren u. alkal. Hydrolyse nicht existieren kann, ha t Vf. die 
enzymat. Verdauungsprodd. von Proteinen untersucht. Zuerst wurde Casein m it 
Trypsin in 0,2°/oig. Sodalsg. verdaut; es konnte kein Citrullin, aber m it ziemlich guter 
Ausbeute Ornithin isoliert werden. Ais sodann in neutraler Lsg. gearbeitet wurde, 
konnte tatsachlich Citrullin in Form seines Cu-Salzes, obwohl m it geringer Ausbeute, 
isoliert werden. Die Ausfuhrung der Verss. wird genau beschrieben. — Ferner hat Vf. 
beobachtet, daB Ornithin gegen starkę Sauren sehr bestandig ist. Da dasselbe durch 
die saure Hydrolyse von Proteinen niemals gebildet wird, so kann es nicht ein primares 
Spaltprod. der Proteine sein, u. das Prolin kann nicht vom Ornithin stammen. Wahr- 
scheinlicher bildet sich das Prolin aus Citrullin, welches somit das primare Spaltprod. 
sein diirfte. Ornithin kann sekundar aus Arginin oder Citrullin wahrend der alkal. 
Hydrolyse oder der trypt. Verdauung der Proteine entstehen. Vf. ha t mittels des 
va n  SLYKE-Verf. festgestellt, daB die Prolinfraktion bei der sauren Hydrolyse immer 
hóher ist. — Nach A c k e r m a n n  (C. 1932.1. 538) wird Citrullin aus Arginin durch den 
FaulnissprozeB gebildet. Dagegen wird Arginin durch Trypsin nicht angegriffen. (Proc. 
Imp. Acad. Tokyo 8. 367—70. Biochem. Z. 257.1—7.1933. Okt. 1932. Tokyo, Uniy.) Lb.

XV. 1. 12S
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G. J. van Meurs, Beginselen der scheikunde. Rotterdam: Nijgh & van Ditmar 1933. 8°.
2. Organisehe seheikunde. 4c druk, hcrzien met medewerking van H. Pil. Baudet.

(VII, 155 S.) fl. 1.00; geb. fl. 2.25.

E. Biochemie.
Victor Cofman, Die biophysikalische Chemie von Kolloiden und Protoplasma. 

Betraehtungen uber Kolloidstruktur, Kolloidvariable, elektr. Erseheinungen u. a. 
(Chem. News 145. 1—3. 8/7. 1932.) K r u g e r .

Marcel V. HomÓS, Ober zwei Metlioden zur Untersuchung der Zellpermeabilitdt 
bei Pflanzen. Versuchstechnik, Fehlerąuellen u. Empfindlichkeit der Methoden der 
Analyse des Zellsaftes u. des umgebenden Mediums werden erórtert. Die Abhangigkeit 
der ausgepreBten Menge Zellsaft vom angewandten Druek wird an yerschiedenen Ob- 
jekten untersueht; bei hohen Drueken wird der Zellsaft dureh die Imbibitionsfll. aus 
Cytoplasma u. .Membranen yerdiinnt. Bei der Methode der Unters. des umgebenden 
Mediums muB fiir das Zuriiekhalten der permeierenden Substanz durch die Cellulose- 
membran oder das Cytoplasma eine K orrektur erm ittelt werden. Beide Methoden 
sind im allgemeinen den plasmolyt. Methoden an Empfindlichkeit weit uberlegen. 
(Buli. Acad. roy. Belgicjue, Cl. Sci. [5] 18. 557—72. 1932. Briissel, Univ.) K r u g e r .

R. W. Gerard, Energetiselie Beziehungen bei Zelloxydałionen. Die zumeist chem. 
Energieąuellen fiir den Organismus sind eng m it den erheblichen Energieanderungen 
bei Wanderung yon Elektronen in  u. zwischen Atomen bei Oxydations-Red.-Vorgangen 
yerkniipft. Bei Fermentprozessen spielen sich Redoxvorgange in einem einzigen 
Molekuł ab. Rkk. im Kórper bilden entweder eine Energieąuelle oder bringen lebens- 
wichtige Verbb. hervor. Es wird die Ausnutzung der Energie in  der ruhenden Zelle 
besprochen. Ferner schlieBt sich eine Erlauterung yon Oxydationskatalysatoren an. 
Sowohl der Wasserstoff des Substrates wie auch der molekulare Sauerstoff ais Oxy- 
dationsmittel miissen durch Fermente aktiyiert werden. Das erstere wird von den 
Dehydrogenasen, das letztere von dem W ARBURGschen „Atmungsferment“ oder yon 
der „Indophenoloxydase“ yon K e il in  besorgt. Vielleicht oxydiert aktivierter 0 2 
zunachst ein Zwischenprod. (Cytochrom, Glutathion). Erstes Rk.-Prod. der 0 2-Red. 
ist H 20 2. Die Cyanidhemmung wird auf Verhinderung der 0 2-Aktivierung zuruck- 
gefiihrt. (Canad. Chem. Metallurgy 16. 192—93. Juli 1932. Chicago, Uriiversity, 
Department of Physiology.) ŚCHOBERL.

W . A lexandrov, Ober die Bedeutung der oxydo-reduktiven Bedingungen fiir  die 
vitale Farbung, mit besonderer Beriicksichtigung der Kernfarbung in lebendigen Zellen. 
(iChironomuslanen und Daphnia pulex.) Die Frage nach der Bedeutung der Potential- 
hóhe in Zellen fiir yerschiedene AuBerungen der Lebenstatigkeit ist bisher etwas vcr- 
nachliissigt worden. Vf. hat den EinfluB des oxydo-reduktiven Zustandes der Zelle 
auf den Vorgang der vitalen Farbung an den Larven von Chironomus plumosus u. an 
der Daphnia pulex untersueht. Das intrazellulare rn der Gewebe der Chironomus- 
larven wird in sauerstoffgesatt. W. > 1 5 ,  in sauerstoffreiem W. unter 7,7 gefunden. 
Diese Larven bewohnen einen Schlamm, dessen rn nur zwischen 7—5 liegt. Eine yitale 
Farbung m it bas. Farbstoffen bewirkt in manchen Zellen der Chironomuslarven u. der 
Daphnia pulex eine Unterdriickung der Granulabldg., eine yitale Durchfarbung der 
Keme u. oft eine diffuse Tingierung des Cytoplasmas. Diese Anfarbung der Keme 
u. des Cytoplasmas ist kein Rriterium  des Zelltodes, da sie an zweifellos lebenden Zellen 
zu beobachten ist. Der Vorgang der yitalen Farbung ist reversibd m it dem oxydo- 
reduktiven Zellpotential yerknupft, wie Verss. bei erniedrigtem rn zeigen. Diese Er- 
niedrigung des rn erhóht auch die Wasserstoffionenkonz. der Zelle; auch diese Ver- 
kniipfung ist reversibel. Die Verteilung von bas. Farbstoffen in  der Zelle ist innig mit 
dem Zustand der zellularen Lebenstagigkeit yerbunden. Die Anordnung der Verss. 
muB im Original eingesehen werden. (Protoplasma 17. 161—217. Nov. 1932. Lenin
grad, Staatliches Institu t fiir Róntgenologie, Radiologie u. Krebsforschung.) ScHOBERL.

L. Petri, Ober eine photoelektrische Methode zum Nachweis der mitogenelischen 
StraMung von Ourwitsch. Beschreibung der Apparatur. Messungen an keimenden 
Pflanzenteilen bestatigen die Existenz einer Strahlung, die Quarz durchdringt u. auch 
im Dunklen ausgesandt wird. Der Brei der keimenden Pflanzenteile ist weniger akt. 
ais das intakte Materiał u. zeigt ein viel rascheres Absinken der Emission. (Atti R. 
Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 15. 919— 25. 19/6. 1932.) K r u g e r .
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E t. E n z y m c h e m łe .

Piętro Rondoni, Der Einflufl von Phosphaliden auf proteolytische Enzyme. 
(G. Biol. appl. Ind. chim. 2. 169—73. Okt. 1932. — C. 1932. I I . 74.) Gr im m e .

William R. Thompson und Robert Tennant, Eine schiitzende Eigenschaft des 
Serums bei der Belichtung von Amylase m it ultraviolettem Licht. (Vgl. C. 1932. I . 959.) 
Hundeserum sehutzt Amylase (in Salzlsg.) vor der Schadigung durch ultrayiolette 
Strahlen. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 510—11. 1932. New York, Yale

C. Berkeley, Ozydase des krystallinen „style". Mit Hilfe der Guajacolrk. konnte 
das Vork. yon Ozydase in dem krystallin. „style“ einer groBen Anzahl yon Lamelli- 
bran«hiern nachgewiesen werden. (Naturę, London 131. 94. 21/1. 1933. Nanaimo,
B. C., Pacific Biological Station.) H e s s e .

Carl Neuberg und Eduard Hofmann, Neue Beobachtungen iiber f)~Glucosidase. Aus 
Saccharomyces fragilis (I) u. Milchzuekerhefe Sp. 102 (II) nach der friiher angegebenen 
Vorschrift (C. 1932. II. 2470) hergestellte Fermentlsgg. hydrolysierten fl-Methylglucosid, 
Salicin, Arbutin, Amygdalin, Raffinose (zu Melibiose u. Fructose), Saccharose, Cello- 
biose, Lactose u. Lactoseureid. Nicht gespalten wird Melibiose. Es wurden die fiir die 
Spaltungen optimalen pn-Werte u. die Spaltungshalbwertszeiten erm ittelt. — Nicht 
in allen Fallen geht enzymat. Spaltbarkeit u. Vergarbarkeit durch die entsprechende 
frische Hefe Hand in H and; z. B. wird Milchzucker von I u. II sowie Saccharomyces 
Kefir (EU) glatt umgesetzt, wahrend die in der L iteratur ais nicht yergiirbar bezeichnete 
Cellobiose von II weitgehend, yon I nur schwach u. yon III gar nicht vergoren wird. 
Dieses Verh. kann durch Permeabilitatsyerschiedenheiten erklart werden. Die 3 Hefen 
zeigen namlich bei der FreJlegung ihrer Enzyme durch Verflussigung m it Essigester ein 
yerschiedenes Verh., indem die Plasmolyse bei II am leichtesten u. bei III am schwersten 
erfolgt. (Biochem. Z. 256. 450—61. 29/12. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst.

R.Wolff und Lafranęaise, Die Wirkung von Pankreaseztrakt au f in  Glycerin 
gelostes Olykokoll. Es wurde die Wrkg. von Pankreaslipase auf in Glycerin gel. Glykokoll 
in Abwesenheit u. in Ggw. von A. gepriift. 4 g Glycerinextrakt aus frischem Pankreas 
(60— 65 WlLLSTATTER-Einheiten) +  2 g 3%ig. Glyceringlykollsg. Grek. an W . war 
13%, an A. 6% ; die Ansatze wurden bei 37° monatelang gehalten. Die Abnahme der 
freien Carboxylgruppen wurde nach W il l s t a t t e r  u . K u h n  bestimmt. Im  Ansatz 
ohne A. nahm die Zahl der COOH-Gruppen nur leicht u. unregelmaBig ab; bei Zusatz 
von A. betrug die Abnahme der COOH-Gruppen 20—30%  je nach der angewandten 
pn-Zahl. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 221—23. 16/1. 1933.) W a d e h n .

Max Bergmann, Neue Beobachtungen iiber Kinetik und struklurchemische Voraus- 
seizungen der fermentativen Eiweipspaltung. (Nach Unterss. m it L. Zervas, F. Fohr,
F. Leinert, Gr. Pojarlieff u. H. Schleich.) Vf. bespricht zunachst seine m it F o h r  
gewonnenen Unters.-Ergebnisse uber die Kinetik des Abbaues von Grelatineoberflachen 
durch Trypsin (C. 1933. I. 1458). Nach vorlaufigen Verss. m it P o j a r l i e f f  besteht 
auch bei der Verdauung des Kollagens durch Pankreatin zwisehen Abbaugrad z  u. 
Fermentkonz. F  die Beziehung x  — k ]/F. W urden Gelatinefolien (1. c.) anverdaut, 
mehrmals m it W. gewaschen u. im Thermostat bei 28° m it reinem W. in Be- 
riihrung gehalten, so setzte sich die Verdauung m it yerminderter Geschwindig
keit fort. Die Starkę u. der Verlauf dieser Nachverdauung hing yon der Ferm ent
konz. bei der Voryerdauung nicht ab. Dies deutet nach Yf. darauf hin, daB 
die Bindung des Ferments nach stochiometr. Verhaltnissen erfolgt ist. Auf eine 
andere im gleichen Bad befindliche frische Folie wirkte das Ferm ent der an- 
yerdauten Folie hierbei auch nach Stunden kaum merklich ein. Die Benetzungs- 
verhaltnisse einer troekenen, fermentbeladenen Folie beim Aufbringen yon Oltropfen 
waren yerschieden von denen der unbehandelten, gleichfalls troekenen Folie. Auf 
diesem Wege lieB sich also ein Nachweis fiir die physikochem. Zustandsanderung eines 
Substrates beim Ubergang in die Substrat-Fermentyerb. erbringen, was K u n t z e l  
(C. 1932. I I . 3987) bzgl. Kollagen yerneint hatte. W eiterhin werden die neueren Arbeiten 
yon Vf. u. Mitarbeitern auf dem Gebiet der Peptidsynthese u. -spaltung (C. 1932. II. 
1187; 1933. I. 407) kurz zusammengefaBt u. ihre Ergebnisse im Hinblick auf eine 
Revision der bisher ublichen Einteilung der proteolyt. Ferm ente betrachtet. (Collegium
1932. 751—61. Okt. Dresden, Kaiser-W ilh.-Inst. f. Lederforsch.) Se lig sb er g er .

U niy.) H e s s e .

f. Biochemie.) K o b e l .
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Max Bergmann, Leonidas Zervas und Hans Schleich, Ober proteolytische 
Enzyme. II. Mitt. Bindungsart des Prolins in  der Gelatine. (I. vgl. C. 1932. II. 3260.) 
Vff. haben in der 1. Mitt. festgestellt, daB Peptide vom Typus des Glycyl-l-Prolins 
durch ein Ferment der Darmschleimhaut u. der Hefe gespalten werden, wobei im Gegen- 
satz zu den bisherigen Beobachtungen an Peptiden, Amino- u. Carboxylgruppen nicht 
in aquivalenten Mengen freigemacht werden. — Spaltet man Gelatine, die iiber 20%  
an Prolin u. Oxyprolin enthalt, m it Trypsin  (das akt. Proteinase, Carboxypolypeptidase, 
wenig Dipeptidase u. keine Aminopolypeptidase enthielt), so findet man in Bestatigung 
friiherer Angaben den Quotienten NH2: COOH =  1. Die trypt. Verdauung von Gelatine 
besteht also ausschlieBlich in der Sprengung von —CO-NH—Bindungen, worunter sich 
aueh Bindungen vom Typus des Prolylglycins befinden kónnten. LaBt man aber weiter 
auf das Prod. der trypt. Verdauung Erepsin aus Darmschleimhaut wirken, so wird 
in keinom Falle eine Aquivalenz zwischen den freigelegten Aminogruppen u. Carboxyl- 
gruppen bcobaehtet. Der Quotient KH2: COOH war im Mittel 0,5: 1; es waren aber 
auch Falle nicht selten, boi denen eine noch gróDere Verschiebung zugunsten des Carb- 
oxylanteils gemessen wurde. Danach muB in der Gelatine dio Iminogruppe des Prolins 
(u. wohl auch des Oxyprolins) fiir den Aufbau von Peptidketten verbraucht sein; sio 
wird aus dieser Bindung erst durch Erepsin gel. Es kommen also in Gelatine tatsachlich 
Bindungen vor, wie sie von den Vff. in Glycyl- u. Alanylprolin verwirklicht wurden. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 65. 1747—50. 9/11. 1932. Dresden, Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
Lederforschung.) H e s s e .

T. Chrząszcz und J. Janicki, Das Starkeverflussigungsvermdgeii der Amylase und 
seine Bestirnmungsmeihoden. Die in der L iteratur zur Best. des Starkeverflussigungs- 
vormógens der Amylase angegebenen 15 Methoden u. 21 Verbesserungsvorschlage 
wurden auf Genauigkeit, Empfindlichkeit, Fehlergrenze, Schnelligkeit u. Leichtigkeit 
der Ausfiilirung sowie ZweekmaBigkeit untersucht. Nur 7 Verff. erwiesen sich ais 
brauchbar, ihre Anwendbarkeit wird im folgenden naher differenziert. — Da das 
Verflussigungsvermógcn der Amylase von den Eigg. der Starkę u. der Zubereitungsart 
der Enzymlsg. abhangig ist, wird yorgoschlagen: 1. zur Best. 1/2— 1 Jah r abgelagertc 
Superiorkartoffclstarke zu verwenden, dereń Viscositat festgestellt wird, 2. die enzymat. 
Lsgg. durch entsprechende Verd. 5%ig. Ausziigo aus amylasehaltigen Substanzen 
lierzustellen bzw. bei Prilparaten von Roh- oder Reinamylase von l% ig . Lsgg. aus- 
zugehen u. 3. das Starkeverflussigungsvermógen anzugeben durch Vorflussigungskraft 
u. Empfindlichkeit. U nter Berucksichtigung dieser Vorschlage zeigte sich das Starke- 
verfliissigungsverm6gen der Amylase von Getreiden verschiedener Herkunft ais sehr 
verschieden. Am empfindlichsten erwies sich die yon den Vff. modifizierte Methode 
von M u l l e r  (M u lle r-C h rz a sz c z -Ja n ic k i)  (Verf. I), nach der sogar das Ver- 
fliissigungsvermógen von 0,001 mg Weizenmalz festgestellt werden konnte. Genaue 
Resultate gibt das Verf. von P o l l a k -Ch r a zszcz-P ie r o z e k  (Verf. II), das 3-mal 
empfindlicher ist ais das Verf. von L i s tn e r - S o l l i e d  (Verf. III) u. 7-mal empfindlicher 
ais die eigentliche POLLAK-Metliode (Verf. IV). Am wenigsten empfindlich ist das 
Verf. von C h rząszcz  (Verf. V), das jedoeh eine groBe Bestimmungsskala besitzt. 
Versehiebung der [H '] der Starkę auf etwa ph =  5 erhóht die Empfindlichkeit aller 
Methoden. Am genauesten, doch nicht besonders empfindlich, ist die Methode von 
W in d is c h -D ie tr ic h -B e y e r  (Verf. VI), dereń Empfindlichkeit durch Verwendung 
von Amylopektin aus Kartoffelstarke erhoht wurde. Fast ebenso genau aber empfind
licher ist das Verf. von J o z s a -G o re -F le tc h e r -W e s tw o o d  (Verf. VII). Beziiglich 
der Schnelligkeit der Ausfiihrung steht an 1. Stelle Verf. V, dann folgt Verf. HI; am 
meisten Zeit erfordert Verf. VI. Am einfachsten u. leichtesten ausfuhrbar ist Verf. I, 
dann Verf. V bzw. III. Zur bloBen Feststellung sehr kleiner Mengen Amylase eignet 
sich nur Verf. I, zur Orientierung u. techn. Best. kriiftiger Amylaselsgg. Verf. V, bei 
etwas schwacheren Enzymlsgg. Verf. IV, fiir genaue techn. Unterss. Verf. HI u. fur 
schwache Fermentlsgg. Verf. II. Das Verf. von D a v iso n  ist nur fiir ganz spezielle 
Unterss. brauchbar. — Die nach den verschiedenen Methoden erhaltenen W erte fur das 
Verflussigungsvermógen der Amylase sind ungleich, u. zwar ist die Auswahl der Methode 
nicht nur maBgebend fur den absoluten Zahlenwert des Verflussigungsvermogena, 
sondern auch fiir die Reihenfolge der einzelnen Amylasen hinsichtlich der Starkc- 
verflussigungskraft je nach ihrer Herkunft. Die Ursache dieses Verh. kann entweder 
in den Bedingungen, unter welchen die Methode ausgefiihrt ist, oder auch in den Eigg. 
der Amylaseart (Begleitung von Aktivatoren bzw. Paralysatoren, die bei yerschiedenen 
Tempp. melu: oder weniger akt. sind) bzw. in diesen beiden Faktoren zusammen liegen.
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Unterschiede in der Ausfiihrung der einzelnen Methoden betreffen Temp., Verd. des 
Substrates u. Art der Feststellung der Verfliissigung. (Bioehem. Z. 256. 252—91. 
29/12. 1932. Poznań, Univ., Inst. f. Landwirtschaftl. Technologie.) K o b e l .

A. K. Balls, Die guantitative Bestimmung der Enzymwirkung. Vortrag iiber die 
Bedeutung der quantitativen Best. enzymat. Wrkgg. fiir die Praxis. (J .  Ass. off. agrie. 
Chemists 15. 131—36. 1932. Washington, U. S. Dep. of Agriculture.) W e id e n h a g e n .

M. Sreenivasaya und B. N. Sastri, Erfassung von Enzymem, dureh „Fleck- 
bestimmungen“. Auf einem Filtrierpapierstreifen wird ein Tropfen Substrat mit
1 Tropfen der zu untersuchenden FI, zusammengebracht, unter einer Glasglocke 30 Min. 
iiber W. gehalten u. der Fleek dann m it entsprechenden Reagenzien gepriift. Bei Oxy- 
dasen u. Perozydasen ist sofort eine Veranderung zu sehen; bei Esterasen u. Ureasc 
wird die Anderung der [H ‘] dureh Indicatoren angezeigt; entsteht ein reduzierender 
Zucker, so ist er dureh FEHLING-Red. zu erkennen. (Current Sei. 1. 9—10. 1932. Ban- 
galore, Indian Inst. of Science, Department of Biochemistry.) K o b e l .

E s. P f la n z e n p h y s io lo g le . B a k te r io lo g ie .
O. Tornau und K. Meyer, Experimenlelle Untersuchungen zur Olcologie des Ilafers.

2. Mitt. Uber das Kaimverhalten in  Zuckerlósungen unter dem Einjlufi aufierer Wachs- 
lumsbedingungen sowie -iiber die Beziehungen zwischen Kornausbildung, Keimlingssaug- 
kraft und Ertrag. (I. vgl. C. 1933. I. 996.) An Vegetationsverss. m it gleichmaCiger u. 
unterbrochener W.-Belieferung (,,kiinstliche“ Diirreperioden) werden die Zusammen- 
hange zwischen Keimkraft, Ertrag, Korngewicht u. Bestandsdichte fcstgestellt. Dureh 
„kiinstliche“ Diirreperioden werden die Saatguteigg. sowie die Entw. des Nachbaues 
erheblich beeinfluflt. (J .  Landwirtsch. 80. 271—92. 1932. Inst. f. Pflanzenbau, 
Gottingen.) W. SCHULTZE.

Gustav Klein und Karl Taubock, Argininstoffwechsel und Hamsloffgenese bei 
holieren Pfłanzen. I I . (I. vgl. C. 1932. II . 2323.) In  sterilen Fiitterungsverss. an je 
einem n. harnstoffreien (Mais) u. harnstoffiihrenden (Bohne) Pflanzentypus wurde 
folgendes gefunden: Das in Nabrlsg. gebotene Arginin wird in steriler Lsg. yon den 
W urzeln nicht gespalten, sondern in tak t aufgenommen, in der Pflanze zum gróBten Teil 
u. sehr schnell gespalten. E in geringer Teil des dabei entstehenden Harnstoffs wird 
in der Pflanze wiedergefunden, u. zwar mehr bei der auch n. harnstoffiihrenden Pflanze. 
Der iiberwiegende Teil wird ebenfalls schnell verbraucht u. ist nicht ais Ammoniak 
zu finden. (Bioehem. Z. 255. 278—86. 25/11. 1932. Biolog. Laboratorium Oppau der
I. G. Farbenindustrie A.-G. Ludwigshafen/Rhein.) L in s e r .

F. Wille, Puffergrofle und Auftreten von Pflanzenkrankheiten. (Zbl. Bakterio]., 
Parasitenkunde Infektionskrankh. Abt. I I . 87. 301—31. 10/1. 1933. Montmorency.) G ri.

G. Klein und E. Keyssner, Beitrage zum Chemismus pflanzlicher Tumoren. 
Es wurde von pflanzlichen Tumoren der Geh. an N-Verbb. m it dem von gesundem 
Gewebe verglichen u. dabei gefunden, daB bei allen Pfłanzen im Tumor ein Vielfaches 
an EiweiB gegeniiber gesundem Gewebe yorhanden ist. Auch die Menge der 1. anorgan. 
u. organ. N-Formen (NH3, Aminosauren, Amidę) im Tumor u. Normalgewebe differiert, 
u. zwar ist sie bei Balsaminę, Geranie u. Tomate im Tumor hoher, bei Riibenarten 
niedriger ais in gesunden Teilen. (Bioehem. Z. 254. 251—55. 24/10. 1932.) L in s e r .

G. Klein und E. Keyssner, Beitrage zum Chemismus pflanzlicher Tumoren.
II. Mitt. Uber die Wasserstoffionemlconzentration in  pflanzlichen Tumoren. An einer 
Reihe von tumorbehafteten Pfłanzen wurden in gesunden u. kranken Geweben folgende 
GroBen bestimm t: Wasserstoffionenkonz., Sauregeh. u. Aschengeh. Es wurde gefunden, 
daB der Tumor meistens eine andere u. zwar durchgehend alkalischere Rk. besitzt 
ais das gesunde Gewebe. Die parallelen Bestst. des Aschen- u. Sauregeh. zeigen eben
falls den Untcrschied von Tumor- u. Normalgewebe u. kónnen zur Bestatigung der pa- 
Werte herangezogen werden. (Bioehem. Z. 254. 256— 63. 24/10. 1932.) L in s e r .

G. Klein und W. Ziese, Beitrage zum Chemismus pflanzlicher Tumoren. I II . Mitt. 
Der Katalasegehalt von pflanzlichen Tumoren im  Vergleich zum Katalasegehalt gesunden 
Pflanzengewebes. Bei einem Vergleich der Katalaseaktivitat in Reibsaften von Zucker- 
rtiben, Runkelriiben u. roten Riiben u. von zugehórigen Tumoren wurde gefunden, 
daB die A k tm ta t in den Tumoren die A ktiyitat der gesunden Riiben erheblich uber- 
steigt. Die Annahme, daB der UberschuB der T um oraktm tiit an Katalase auf einem 
nicht enzymat. Effekt beruht, konnte widerlegt werden. Die Frage des Anteils von 
Bakterien oder aus Bakterien hervorgehenden kórperfremden Stoffen wurde eingehend 
gepriift, wobei sich m it groBer Wahrscheinlichkeit ergab, daB hierdurch die beob-
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achtoten Erscheinungen nicht erldart werden konnen. Bei Priifung von Tumoren, 
die aus Impfungen m it verscłiiedenen Stammen des Bact. tumefaciens hervorgegangen 
waren, konnte kein Unterschied festgestellc werden, insbesondere keine Abhangigkeit 
der Katalasebefunde von Impfmaterial aufgefunden werden. Es wurde die Abhangig- 
keir der K atalaseaktivitat von verschiedenen Faktoren gepriift. Es konnte gezeigt 
werden, daB die gesteigerte Katalasetatigkeit eine spezif. Erscheinung der Gewebe des 
Pflanzenkrobses, nicht aber von Wundgeweben ist. (Biochem. Z. 254. 264—85. 24/10.
1932. Biologisches Laboratorium Oppau der I. G. Earbenindustrie A.-G. Ludwigs- 
liafcn/Ilhein.) LlNSER.

Stuart Jasper Cowell, t/ber den Calciumgehalt des Kohls. Der Calciumgeh. der 
śiuBersten Kohlbl&tter ist im Sommer (Juni) etwa 20—30-mal hóher ais der der inneron 
B latter. (Biochemical J .  26. 1422—23.1932. London, St. Thomas Hospital.) TaubÓCK.

R. H. Dastur und R. D. Asana, Der Einflup von polarisiertem Licht au f die 
Bildung von KoJdehydraten im  Błatt. Ais Lichtąuelle fiir polarisiertes L icht dient eine 
Flutlichtlampe der Ge n e r a l  E l e c t r ic  Co ., Shenectady, U. S. A. Das Licht wird 
dureh Reflexion weitgehend polarisiert. Z. T. wird auch polarisiertes Sonnenlicht 
verwendet. Vers.-Pflanzen sind AUium cepa, Helianthus annuus u. Ruphanus sałivus. 
Die Photosynthese u. Starkebldg. verlief im polarisierten Licht ebenso wie im gewohn- 
lichen. (Ann. Botany 46. 879—91. Okt. 1932. Bombay, Royal Inst. of Sci.) T a u b o c k .

J. Dekker und C. H. Dekker-Koers, Die baklericiden Eigenschaften des Chlor- 
silbers. Nach H. Mo s e r  (C. 1 9 3 3 .1. 259) wurden folgende Verss. angestellt: 2 P latten 
Bouillongelatine wurden m it je 1 ccm gesatt. AgCl-Lsg. ( =  1,5 y  Ag) geimpft u. die 
eine sofort, die andere nach 1-std. offenem Stehen an der L uft in den Brutschrank (22°) 
gebracht. Jene war steril geblieben, auf dieser entwiokelten sich 2 Kolonien. 2 nur 
m it dem zur Bereitung der AgCl-Lsg. dienenden reinen W. geimpfte P latten  zeigten 
unter den gleichen Becłingungen 67 bzw. 73 Kolonien. (Pharmac. Weekbl. 70. 23. 
14/1. 1933. Middelburg.) " D e g n e r .

J. Gibson Graham, Bakteridles Zusammemoirken. — Die Bildung eines Zwischen- 
produktes aus Mannitol dureh B . typhosus und B. Goli anaerogenes, aus welchem Morgans 
Bacillus Gas bildet. B. Morgani is t an u. fiir sich n icht gasbildend, entwiekelt aber in 
Mischkultur m it B. typhosus bzw. B. Coli anaerogenes aus Mannitol reichlich H„. 
(J . of Hyg. 32. 385— 95. 1932. Glasgow.) Gr im m e .

Georgette Levy, Untersuchung des Einflusses von Aluminium au f Sterigmatocystis 
nigra. (Ann. Inst. Pasteur 49. 110—23. 1932. Paris, P a s t e u r -Inst. — C. 1932. II- 
3569.) . Ch a r g a f f .

L. M. Horowitz-Wlassowa und N. W. Nowotelnow, tiber eine sporogene Milch- 
saurebakterienart, Lactobacillus sporogenes n. sp. Die Bakterienart bildet lange, schlanke 
Stabchen u. bildet unter ungiinstigen Verhaltnissen sehr lange, gerade oder gewundene, 
haufig kernhaltige Faden. In  schwach milchsaurem Medium, pn =  6,0— 5,25, vermag 
sie Glucose unter Bldg. aquivalenter Mengen Milohsauro zu zers. (Zbl. Bakteriol., 
Parasitenkunde Infektionskrankh. Abt. II. 87. 331—33. 10/1. 1933. Leningrad.) G ri.

Karl Wunderly, Weitere Untersuchung der Aminolyse des Alanins. (Vgl. 
Mo l in a r i , C. 1931. II . 2690.) Die Aminolyse des Alanins m it Tierkohle findet un- 
veriindert s ta tt unter Luft, H 2, C02, N2 oder W.-Dampf. Beim Erhitzen des Systems 
wird neben Ammoniumlactat, Ammoniumcarbonat, Ammoniumformiat, Acetaldehyd u. 
A. noch Ammoniumpyruvinat gebildet. Dagegen wurde weder Methylglyosal noch 
Glycerin gefunden. —  Die Aminolyse findet auch an estrem  entgaster Kohle statt, 
womit festgestellt ist, daB die von der unyorbehandelten Kohle adsorbierte Luft keinen 
EinfluB auf das Zustandekommen der Aminolyse hat. — Die Reaktionsprodd. selbst 
bringen dio Aminolyse vorzeitig zum Stillstand. (Helv. chim. Acta 15. 721—34. 1/7.
1932. Ziirich, Phj7sikal.-chem. Labor. der Eidgen. Techn. Hochschule.) K o b e l .

Emil Baur, fJber Knoops Aminosaureabbau, F. Ehrlichs alkoholische Gdrung der 
Aminosauren und G. Neubergs vierte Gdrungsform. (Vgl. Torst. Ref.) Aus den Verss. (1. c.) 
ist zu schlieBen, daB der KNOOPsche Aminosaureabbau nicht auf die Aminolyse des 
Alanins anzuwenden ist u. daB die physiolog. Desamidierungen nicht ais Verflechtung 
einer Hydrolyse m it Oxydation u. Red. anzusehen sind. Die Hydrolyse ist vorlaufig 
ais eine direkte zu betrachten entsprechend der Formel:

CH3-CHNH2-COOH +  H 20  =  CH3C H 0H -C 00 ' +  NH4'.
Diese Rk. liefert einen experimentelien Beleg fiir die Freiwilligkeit einer endothermen 
in verd. Lsg. vor sich gehenden Rk. — Die Entstehung von A. ais Nebenprod. der 
Aminolyse konnte auf einen der alkoh. Garung des Alanins entsprechenden Abbau
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zuriickgefiihrt werden, doch spricht das gleiohzeitige Vorhandensein yon Brenz- 
Iraubensaure yielmeŁir fiir Beziehungen zur 4. Vergarungsform (N e u b e r g  u . K o b e l ). 
Dem bei der 4. Vergarungsform neben Brenztraubensaure gebildeten Glycerin ent- 
sprache bei der Aminolyse des Alanins A . -f- Ameisensaure. (Helv. ehim. Acta 15. 
734—38. 1/7. 1932. Zurich, Physikal.-chem. Labor. der Eidg. Techn. Hoohsohule.) K o b .

K. Wunderly, Ober die, Aminolyse der Asparaginsaure. (Vgl.vorst.Reff.) Ausfiihr- 
liche Mitteilung der C. 193 3 .1. 408 referierton Arbeit. Bei der Aminolyse der Asparagin- 
sdure waren nicht nachweisbar Anieisen-, Essig-, Propion-, Oxal-, Bernstein-, Butter-, 
Aeryl-, Hydracryl-, Fumar-, Oxalessig- u. Citronensaurc, A., Isopropylalkohol, Glycerin 
u. Formaldehyd. Bei 80 u. 39° wurden Zeitumsatzkurven gemessen. Bei 80° ergab 
die Best. der C02-Abspaltung u. NH3-Bldg., daB in den ersten Stunden der Aminolyse 
etwa gleiehriel von beiden Stoffen entsteht u. das Verhiiltnis sich spater zugunsten von 
NH3 verschiebt. Wahrend der Umsatz in der 1. Phase der Gleichung:

COOH-CHNH2-CH2-COOH == COOH-CHOH-CH, +  NH3 +  C 02 
entspricht, ist in der 2. Phase die Bldg. von Apfdsaure u. Brenztraubensaure anzunehmen. 
(Helv. ehim. Acta 16. 80—87. 1933. Zurich, Physikal.-Chem.-Labor. d. Eidgen. Techn. 
Hochschule.) K o b e l .

Emil Baur, Noliz zur Aminolyse der Asparaginsaure. (Vgl. vorst. Reff.) Unter 
Zugrundelegung der bekannten Werte fur dio Verbrennungs- u. Losungswarmen werden 
dio Warmetónungon fiir die Aminolyse der Asparaginsaure (I), die Garung der Asparagin
saure (H), die Garung der Apfdsaure (III), die Dismutalion des Methylglyomls (IV) 
u. dio Garung der Brenztraubensaure (V) berechnet.

I  COOH-OHNHj-CEL, ■ COOH (gel.) +  H sO =
COOH-CHOH.CH2COO' +  N H / —2,4 kcal

I I  CO OH • CHNH, • CH, • COOH (geli) +  HsO =
CH3-C H 0 H .C 0 0 ' +  N H / +  COj (Gas) — 6,1 kcal

I I I  COOH-CHOH-CHjCOOH (gel.) =  CH3-CH 0H -C 00H  (gel.) +  CO, (Gas) —3,4 kcal.
IV  2CH3-CO-COH (gel.) +  2H sO =  CH3-C0-C00H  (gel.) +  C3H80 3 (gel.) —0,5 kcal.

V CH3-CO-COOH (gel.) == CO, (Gas) +  CH3• COH (gel.) + 4  kcal.
Die Gloichgewichte samtlicher Rkk. scheinen ganz rechts zu liegen, wofur dio Ver- 
mehrung der Mol.-Zahl (mit Ausnahme von Rk. IV) verantwortlich zu sein scheint. 
(Helv. ehim. Acta 16. 88—90. 1933. Zurich, Physikal.-chem. Labor. der Eidg. Techn. 
Hochschule.) K o b e l .

T. Sitapati Ayyar, Eine serologische Klassifizierung von Laclosevergarem (B. coli) ais 
Fiihrer zur Bestimmung ihres ZJrsprungs. (Indian J .  mcd. Res. 20. 489—504. Okt. 1932. 
Guindy, King Inst. of Preventive Medicine.) K o b e l .

E 5. T ierphysio logie.
Friedrich Hoder, Wachstumsloffe in  Pflanzen. Bakterienkolonien (Diphtherie- 

bacillen, Streptokokken, Pneumokokken, Spirochaeta pallida), die auf gewóhnlichem 
Nahragar schlecht oder gar nicht wachsen, erfuhren einen — individuell verschiedenen—, 
liaufig aber machtigen Wachstumsanreiz, wenn dem Agar PreBsaft von roten Riiben, 
Tomaten u. besonders Cocosmilch zugesetzt wurde. Der Agar wurde durch diesen 
Zusatz zu einem hervorragenden Nahrboden, der an Gtite selbst dio Speziahiahrbóden 
iibertraf. Die begunstigenden Mengen waren so klein, daB es sich in keinem Fali um 
Nahrstoffe im engeren Sinne handeln konnte, sondern nur um accessor. Nahrstoffc. 
Die W irksamkeit blieb auch naeh der Entfernung der fettloslichen Vitamine A u. D er- 
halten, was beweist, daB diese Vitamine an der Wrkg. keinen Anteil haben. Der bisher 
unbekannte W irkstoff wird ais „eubiot. Prinzip“ bezeichnet. Die Erhitzung der Cocos
milch schadigto das eubiot. Prinzip in einer fiir die einzelnen Bakterienarten ver- 
schiedenon Weiso. Es handelt sich also wahrscheinlich um eine komplexe Substanz, die 
moglicherweise aus einzelnen bakterienspezif. Bestandtcilen besteht. (Med. Klinik 28. 
1430—32. 7/10. 1932. Berlin-Dahlem, Forschungsinst. f. Hygiene u. Immunitats- 
lehre.) W a d e h n .

A. Jores und E. W. Lenssen, Sind die Erythrophorenrealction der Ellritze und die 
Melanophorenreaktion des Frosches identisch 1 W ird eine Lsg. des Pigmenthormons m it 
l/io-n. NaOH im Verhaltnis 1: 10 5 Min. lang gekocht, so ist ihre Wrkg. auf die Melano- 
phoren des Frosches groBer ais yorher, auf die Erythrophoren der Ellritze kleiner ais 
vorher geworden. Diese Erscheinung ist einmal der Zersttirung von Hemmungskorpern 
u. dann der Oberfiihrung des Hormons in eine andere Zustandsform zuzuschreiben
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Das Hormon in „saurer Form“ wird durch UltravioIett jeder Wellenlange, das Hormon 
in „alkal. Form “ nur durch Ultraviolettlicht im Boreich von 250—230 ft/i zerstort. 
Die Melanophoren des Frosches sprechen mehr auf die alkal. Form, dio Brythrophoren 
mehr auf die saure Form des Hormons an. Gonadot.ropes Hormon aus der Prahypo- 
physe u. andere Bestandteile der Prahypophyse sensibilisieren die Erythrophoren 
der Ellritze, die Melanophoren der Frosches nicht. Die beiden genannten biolog. Bkk. 
sind also nicht miteinander ident., die Melanophorenrk. ist die empfindlichere der 
beiden. (Endokrinologie 12. 90— 101. Febr. 1933. Rostock, Med. Univ. Klin.) W a d e h n .

A. Mandelstamm und W. K. Tschaikowsky, Zur hormonalen Sterilisierung des
Weibes. Frauen erhielten vor der auszufiihrenden Laparotomie wechselnde Dosen 
Prolan B (50—1100 M.-E.) injiziert. Die Ovarien wurden histolog. untersueht. Die 
Granulosazellen sind durch den endokrin veranderten Follikelsaft aufgel., die Eizellen 
defektiv yeriindert. Die Eier sind derart geschadigt, daB sie fiir die Befruchtung un- 
tauglich erscheinen. Eine temporare Sterilitat ist dam it erreicht. Zahlreiche Corpora 
lutea albicantia sind wahrzunehmen, was von yerstarkter Beifung u. Riickbldg. der 
Follikel zeugt. Die Veranderungen im Follikelapp. sind so tiefgreifende, daB die 
Therapie m it Prolan besondere Vorsicht erfordert. (Arch. Gynakol. 151. 686—705. 
22/11. 1932. Charków, Med. Inst., Geburtshilfl.-gynakol. Abt.) W a d e h n .

Samuel L. Leonard, Quantitalive Unlerschiede zuńsehen Prolan und Prdhypo- 
physenextrakt in  der Ovulalionsdosis beim Kaninchen. Eine Extraktmenge aus Prahypo- 
physe, die beim Kaninchen Ovulation hervorruft, hat bei der infantilen weiblichen 
Ratto keine Einw. auf das Ovar; es ist dazu das Vielfache der Kaninchenovulations- 
dosis erforderlich. Beim Prolan sind die zur Auslsg. der Effekte an Kaninchen u. R atte 
notwendigen Dosen gleich groB. — Es besteht also ein hemerkenswerter Unterschied in 
der physiol. W irksamkeit von E x trak t aus der Prahypophyse u. Prolan aus Schwangeren- 
harn. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 812—13. 1932. Columbia Univ., Coli. of Physie. 
and Surg., Dep. of Anat.) W a d e h n .

Alexandre Lipschiitz, Uber eine Aktiińer-ung des V orderlappcns der Hypophyse 
verm.ittel-s des Oiars. Nach vollstandiger Entfernung des einen Ovars u. der partiellen 
Entfernung des anderen Ovars setzen beim Meerschweinchen Yeranderungen an Uterus, 
Vagina u. Brustdriisen ein, wie sie sonst bei Parabiose m it einem kastrierten Tier zu 
beobaehten sind. Diese Veriinderungen lassen auf eine yerstarkte Tatigkeit des Vorder- 
lappens der Hypophyse schlieBen. In  der T at erzeugte die Im plantation einer derartigen 
Prahypophyse eine schnellere sexuelle Reifung bei der unreifen R atte , ais die Im plan
tation der Prahypophyse n. Meerschweinchen. (C. R . Sśances Soc. Biol. Filiales 
Associśes 111. 352—53. 28/10.1932.) W a d e h n .

B.-A. Houssay, P. Mazzocco und A. Biasotti, Hypophyse und Schilddruse.
Wirkung des Prdhypophysenextraktes auf den Jodspiegel im Blut. Hunde erhielten 
Vorderlappenextrakt injiziert. Die bekannten Veranderungen an der Schilddruse u. 
das Ansteigen des J  im Blut werden beschrieben. (C. R. Sćances Soc. Biol. Filiales 
Associśes 111. 401—02. 28/10. 1932.) W a d e h n .

David M. Greenberg und Myrtle A. McKey, Ber Einflu/3 von Parathyreoid- 
eztrakt au f das Blulmagnesium. Injektion von Parathyreoidextrakt ergab bei Hunden 
nur einen geringen Anstieg des Blut-Mg (im M ittel 0,6 mg-°/(), der von der Hohe des 
erheblich spater liegenden Anstiegs des Blut-Ca unabhangig war. (J . biol. Chemistry 
98. 765—68. Nov. 1932. Berkeley, Univ. of California, Med. School, Divis. of Bio- 
chem.) P a n t k e .

Hugo Magistris, Uber die Wirkung der Fettfulterung und des Ezlraktes der Prii
hypophyse auf das Leberglykogen von thyreoidisierten Jłatten. Bei thyreoidisierten 
Ratten, die zur Grundkost eine starkę Zufiitterung von F e tt erhielten, blieb das 
Glykogenbildungsvermogen der Leber erhalten; dasselbe war der Fali, wenn die 
thyreoidisierten R atten  einen E x trak t der Prahypophyse (Orophysin) erhielten. Die 
Wrkg. scheint in beiden Fallen gleicher A rt zu sein, u. der Erfolg der Fettfutterung auf 
einer Stimulation der Hypophyse zu beruhen. (C. R. Sćances Soc. Biol. Filiales 
Associees 111. 397—99. 28/10. 1932.) W a d e h n .

Franz Bohm, Ober den Einfluf! des Vorderlappenhonnons auf den Blulzuckerspiegel. 
Bei Kaninchen ru ft die intravendse Injektion von 100 Einheiten Prolan eine Hyper- 
glykamie herror, die ihr Maxunum 20—50 Min. nach der Injektion erreicht u. mehr ais 
90 Min. anhiilt. Der Blutzucker stieg in einem Falle bis auf 210 mg-°/0. Glykosurie 
tra t  nur dann auf, wenn — nach mehrfacher Prolanin jektion — der Blutzucker 300 mg-°/0 
iiberschritt. Ergotamin unterdruckt die Prolanhyperglykamie; die Insulinhypo-
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glykamie wird durch Prolan gemildcrt. Is t die Lebcr glykogenfrei, so t r i t t  nach Prolan- 
injektion keine Hyperglykamie ein. (Z. ges. exp. Med. 84. 689—94. 18/10. 1932. 
Bratislaya, KoMEXSKY-Univ., Inst. f. exper. Pathol.) WADEHN.

F. Gr. Young und H. W. Benham, Nebennierenrindeneztrakte und sexuelle Ver- 
andcrung. Das nach der Vorschrift von SwiNGLE u. P f if f n e r  hergestellte Eucorione 
(Al l e n  u . H a n b u r y ) erbrachte bei infantilen weiblichen u. miinnlichen R atten  keine 
Beschlcunigung der Geschlechtsreife. — Die von anderen Autoren beobachtete ge- 
schlechtsstimulierende Wrkg. von Nebeimierenrindenextrakten diirfte einem anderen, 
zweiten Hormon der Nebennierenrinde zuzuschreiben sein. (Naturę, London 130. 
700—01. 5/11. 1932. London, Univ. Coli., Dep. of Physiol. and Biochem.) W a d e h n .

Giuseppe Venturoli, Neuer Beilrag zur chemisch-toxikologischen Untersuchung 
von Adrenalin. Adrenalin geht im Organismus in das sehr stabile Oxyadre.na.lin iiber u. 
laBt sich ais solches bei Vergiftungsfallen auch noch langere Zeit nach dem Tode nach- 
weisen. (Boli. chim. farmac. 71. 957—58. 30/12. 1932. Bologna.) Gr im m e .

Brenton R. Lutz, Uber die Innertation des Magens und des Beklums und iiber die 
Wirkung des Adrenalins bei Elasmobranchiatenfischen. Adrenalin verursacht eine Tonus- 
steigerung u. gelegentlich eine Motilitatsyermehrung in allen Teilen des Magens von 
Sąualus acanthias, Raia erinacea u. R. diaphanes. Adrenalin verm indert Tonus u. 
M otilitat des hinteren Endes der Spiralklappe u. desRektum s. — Bei Sąualus acanthias 
fiihrte die farad. Reizung des ersten sympath. Ganglions u. der yorderen Splanchnicus- 
nerven zu ausgedehnten Kontraktionen des Magens, die beim Pylorus beginnen. Farad. 
Reizung des hinteren Splanchnicusnerven fiihrt zu heftigen Kontraktionen des Rektums.
— Hiernach besteht cin allgemeiner physiolog. Unterschied zwisehen den sympath. 
u. den parasympath. Teilen des autonomen Nervensystems nicht. (Biol. Buli. 61. 
93—100. 1931. Mount Desert, Island, Biolog. Lab., Maine and the Physiol. Lab. of 
Boston, Univ. School of Med.) W a d e h n .

Hanni Aeschlimann, Uber die Verwertbarkeit der Phagozytose in  der Diagnostik 
der Schilddriisenerkrankungen. Die Phagozytose war bei Hypo- u. Hyperthyrosen — 
m it Ausnahme einiger Falle von Basedow — so wie bei n. Personen. (Endokrinologie 12. 
101—23. Febr. 1933. Bern, Univ. Chirurg. Klin.) W a d e h n .

E. C. Dodds, W. Lawson und J. D. Robertson, Schwankungen im Blutjodgehalt 
bei Hyperthyreoidismus und nichł-toxischem Kropf. Der Befund LtJNDES (vgl. C. 1931. 
I. 637), daB sich das J  im Blut in eine A.-l. u. A.-unl. Fraktion aufteilen laBt, wurde 
bestatigt, ebenso die Angabe, daB bei tox. Kropf das A.-unl. J  yerm ehrt ist u. sich durch 
J-Behandlung senken laBt. Entgegen den Angaben LuNDEs steht aber diese Senkung 
der A.-unl. J-Fraktion in keinem festen Zusammenhang m it einer Verminderung der 
Toxicitat oder m it dem Grundumsatz. Es kommt also vor, daB durch die J-Behandlung 
die A.-unl. F raktion abnimmt, ohne daB der Grundumsatz eine Verminderung erfahrt. 
Die A.-unl. Fraktion des Blutes bietet kein MaB fiir die tox. Sekretion der Schilddriise. 
(Lancet 223 (2). 608— 11. 17/9. 1932. London, Univ., Middlesex Hosp.) W a d e h n .

A. Schittenhelin und B. Eisler, Uber die Wirkung des Thyroxins auf den Oly-
kogengehalt des Knorpels. Nach Thyroxin yermindert sich beim Kaninchen das Glykogen 
im  Herzmuskel u. in anderen Organen, im Knorpel findet eine Anderung des Glykogengeh. 
nicht sta tt. (Z. ges. exp. Med. 86. 383—86. 20/1. 1933.) W a d e h n .

B. O. Bames, Die Herstellung von Thyreoglóbulin. Frische Schiiddriisen vom 
Schwein werden m it Na-Acetatlsg. (0,1-moIar) ausgezogen u. die entstehende Lsg. wird 
m it so viel 0,1-n. Essigsaure yersetzt, daB eine maximale Flockung entsteht. Wenn kein 
wasserlósliches P raparat erstrebt wird, bleibt die Fallung 24 Stdn. zur vollstandigen 
Abscheidung stehen. Nach dieser Zeit ist das EiweiB denaturiert u. kann nicht mehr 
gel. werden. Zur Gewinnung eines wasserloslichen Praparates wird die Fallung bereits 
nach 1—2 Stdn. abgesehleudert. Der Nd. wird dann wieder in der Na-Acetatlsg. unter 
Zusatz von etwas Natronlauge bis zur N eutralitat gel.; die Umfallung m it Essigsaure 
kann dann in derselben Weise noch 2- oder 3-mal yorgenommen werden. (Proc. Soc. 
exp. Biol. Med. 29. 680— 81. 1932. Uniy. of Chicago, Physiol. Lab.) W a d e h n .

D. W. Gordon Murray und E. T. Waters, Die Wirkung der Infektion auf den 
Insulingehalt des Pankreas. Der Pankreas von Hunden, die an akuter Infektion m it 
Fiebererscheinungen leiden, enthalt erheblich weniger Insulin ais der Pankreas n. 
Hunde. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 26. Sect. V. 169—72. 1932. Toronto, Univ., Dep. 
of Surgery and Physiol.) W a d e h n .

D. Santenoise, L. Merklen und M. Vidacovitch, Vagotonin und die Regulation 
des arterieUen Bluidrucks. (Vgl. C. 1932. II. 2068.) Gut gereinigtes Yagotonin bewirkt
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keinen plotzlichen Sturz des Blutdruckes, sondern cin langsames, langandauerndes 
Abfallen des arteriełlen Druckes u. zwar sowohl des Minimal- ais aueli des Maximal- 
druckes. — Dio In tensitat der Blutdrucksenkung naeh Reizung der CYONschcn Nerven 
wird durch Vagotonin erheblich gesteigert, u. zwar ist dies auch nach Durchschneidung 
bcider Vagii der Fali. Die Wrkg. des Vagotonins auf den Blutdruck ist also nicht nur 
cincr Erhóhung der Reflexreizbarkeit der pneumogastr. Zentrcn zuzuschreiben, sondern 
zum Teil auch der Erhohung der Erregbarkeit der yasodilator. parasympat. Zentren. 
(Ann. Physiol. Physicochim. biol. 8. 419—27. 1932.) W a d e h n .

Ethelwyn M, Mason, Der Jodgehall des Blutes. Beigabe von K J  zum F utter 
orhoht sehr schnell den Jodgeh. des Blutes. (New Zealand J .  Sci. Technol. 14. 32—37.
1932.) _ Gr im m e .

A. S. Wołyńskij, Der Einflup des Schwefelwassersloffs auf den Oasbestand des 
Blutes. Vf. studiert den EinfluB der H 2S-haltigen Luft eines Schwefelbadcs im nórd- 
lichen Kaukasus auf den Blutgasgeh. von Kaninchen. Je  gróBer die Konz. des H2S 
in der Luft, um so mehr nim m t die prozentuale Sattigung des Blutes m it 0 2 ab. Bei 
langerer Einw. von hóheren Dosen sinkt die C02-Sattigung des Blutes. (Arch. Hyg. 
Bakteriol. 109. 44—49. 1932. Nordkaukas. reg. Inst. f. Arbeitsschutz u. Berufs- 
krankh.) Ammon.

A. S. Wolynskij und I. N. Petrowskij, Zur Frage iiber den Mechanismus der 
Schwefelwasserstoffwirkwig. Vff. dehnen ihre Verss. (vorst. Ref.) noch gleichzeitig auf 
das yenóse Blut aus. Mit der Hcrabsetzung der 0 2-Sattigung des Blutes durch H 2S 
sinkt die Gewebsatmung. Bei Erstickung t r i t t  der Tod unter den Zoichen des Still- 
standes der Gewebsatmung ein. (Arch. Hyg. Bakteriol. 109. 50—59. 1932. N ord
kaukas. region. Inst. f. Arbeitsschutz u. Berufskrankh.) Ammon.

Cr. O. E. Lignac, Die Benzolleukamie bei Menschen und wei/ien Mdusen. WeiBe 
Mause erhielten pro Woche einmal 0,001 cem thiophenfreies Bzl. in 0,1 ccm 01ivenól 
gel., injiziert. Die iiber yiele Monate fortgefiihrten Injektionen fiihrten bei einer Anzahl 
von Tieren zur Leukamie, d. h. einer morpholog. gekennzeichneten selbstandigen 
blastomatósen Erkrankung blutbildender Gewebe. Bei der Mehrzahl der an Leukamie 
orkrankten Mause fiihrten dio Veranderungen 1—3 Monate nach dem Aussetzen der 
Injektionen zum Tode, der todliche Verlauf war also nicht unm ittelbar durch das Bzl. 
bedingt, sondern durch dio durch das Bzl. erzeugte K rankheit. Hinweis darauf, daB 
Benzolarbeiter in Hinsicht auf Leukamie gerade vor kleinen Mengen Bzl. zu schutzen 
sind. (Klin. Wschr. 12. 109—10. 21/1. 1933. Leiden, Reichsuniy., Pathol. Inst.) Wa d .

Theodor Mertenskotter, Oewerbestaub und basophile Tupfelung der rołen Blut- 
hórpcrchen. In  umfangreichen Tierverss. konnte Vf. eindeutig beweisen, daB es durch 
Schamotte-, Zement- u. Porzellanstaubinhalationen, wie auch durch subcutane In- 
jektion von A. mcht gelingt, beim Kaninchen das typ. Blutbild der Pb-Einw. zu er- 
zeugen. Diese Ergebnisse konnen auf den Menschen ubertragen werden. Vf. halt das 
yermehrte Auftreten von basophilgetiipfelten roten Blutkorperchen auch weiterhin fiir 
ein Cardinalsymptom der Pb-Einw. Fehlende Basophilie spricht nicht gegen eine Pb- 
Aufnahme, da die Empfindlichkeit u. Reaktionsfahigkeit des liamatopoet. Systems auch 
beim Menschen Unterschicde zeigt. Vor allen bedeutet ein 1- oder 2-maliges negatiyes 
Untersuchungsergebnis nichts, da die b. p. E. schubweise ins Blut abgegeben werden. 
Es miissen demnach unbedingt die Blutunterss. bei Pb-gefahrdeten Personen haufiger 
yorgenommen werden. (Zbl. Gewerbehyg. Unfallyerhutg. 20. 5— 12. Jan. 1933. 
Munster i. Westf., Uniy.) F r a n k .

F. M. Kuen und P. Rosenfeld, Uber pholobiologische Sensibilisalion im  Ultra- 
rioleti. Acridin  u. Trypoflamn sensibilisieren rote Blutkorperchen fiir die hiimolisierende 
Wrkg. ultravioletten Lichtes. Aesculin u. Chininsulfat waren unwirksam. (Biochem. Z. 
254. 181—86. 17/10. 1932. Wien, Univ., Physiol. Inst.) K r e b s .

E. B. R. Prideaux und D. E. Woods, Die Kombinałionskunen, die Wasserstoff- 
ionenkonzentration regulierenden Krdfte und, das Aquivalent von Serumalbumin. Tragt 
man die Saure- bzw. Alkalimengen, die notwendig sind, um eine Eiweifilsg. yom iso- 
elektr. P unk t auf ein bestimmtes pn zu bringen, gegen die entsprechenden pu-Werte 
auf, so wird eine Kombinationskurve (KK.) erhalten. Ovalbumin u. Serumalbumin 
geben sehr ahnliche, S-fórmige KK. Die K K . fiir 0,1 °/0 Lsgg. diyergieren wegen der 
groBeren Hydrolyse yon den KK. l% ig . Lsgg. N ur yom isoelektr. P unkt (ph =  4,5) 
bis ph =  7,2 fallen die beiden KK. zusammen, d. h. innerhalb dieser Zone ist Serum
albumin ein ziemlich Konz.-unabhiingiger Puffer (gegenteilige Befunde miissen der 
Wrkg. des Carbonats zugeschrieben werden). Durch Erhitzen denaturiertes Albumin
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h a t eine etwas yeranderte K K .: zwischen pn =  8 u. 9 ist ein Verlust an Pufferkraft 
cingetreten, fiir hóhere W erte fallt die Kurve m it der des natiirlichen Albumins wieder 
zusammen. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. B. 111. 201— 09. 2/8. 1932.) R e u t e r .

E. Gubareff und A. Bystrenin, Die Reaktion des Formaldehyds m it Olykokoll. 
(Ein Beitrag zum Studium der Bedingungen der Anatoxinbildung.) Das ursprungliche 
Verhaltnis der Konz. des Formaldehyds u. des Olykokolls beeinfluBt nicht nur dio Mengo 
der in der Rk. gebundenen Stoffe, sondern auch die Schnelligkeit, m it der das Gleich- 
gowicht erreicht wird. Alkal. Rk. des Milieus erhóht die Menge der in dio Rk. ein- 
trotenden Stoffe bedeutend, verzogert aber don E in tritt des Gleichgewichts. (Biochem. 
Z. 255. 92—102. 10/11. 1932. Saratów, Biochem. Abt. d. Staatl. Inst. f. Mikrobio
logie.) K o b e l .

H. Sachs und H. O. Behrens, Zur Frage des Wcscns der Ant i kor per n a  ktionem 
Die antikomplementare Wrkg. einer l° /00ig. Tanninlsg. an Stelle des positiven Patienten- 
serums bei der W a.Rk. t r i t t  boi Yerwendung cholesterinisierter Rinderherzextrakto 
nicht in Erscheinung, wolil aber bei Meerschweinchenhorzextraktcn u. besonders solchen, 
dereń Organ bei 37° gefault war. Dio Analyse dieser Erscheinung ergab, daB alle alkoh. 
Organextrakte, also auch die Rinderhcrzextrakte, in Ggw. von Tannin Hamolyse- 
liemmung ergeben, wenn sie einem mehrstd. ReifungsprozeB bei 37—56° unterworfen 
wurden. Je  lioher die Temp., desto schneller t r i t t  die Reifung ein. Solehe Extrakt- 
verdiinnungen sind auch fur die W a.Rk. empfindlicher, fiihren aber dann auch oft 
zu unspezif. Labilitatsrkk. u. zeigen hiiufig eine starkę antikomplementare Wrkg. Dio 
bei hoherer Temp. gereiften E x trak te  sind Modifikationen, die nur zur Komplement- 
bindung, nicht zur Flockung geeignet sind. Der ReifungsprozeB selbst ist, wie Verss. 
m it Lecithin u. heterogenet. Organextrakten zeigen, unabhangig von der Antigen- 
funktion. Die Rk. der E xtrak te m it Tannin is t nicht ident. m it ihrer Rk. m it Anti- 
kórpern u. dieso letztere Rk. daher wohl kaum ein Dehydratations-prozeB. (Biochem. 
Z. 250. 352—75. 1932. Heidelberg. Krebsinst.) SCHNITZER.

Józef Heller, Uber den Anteil der Hamolymphe am Stoffwechsel der Schmetterluigs- 
puppen. V III. Chemische Untersucliungen iiber die Metamorphose der Insekten. (Bio
chem. Z. 255. 205— 21. 10/11. 1932. Lwów, Uniy., Inst. f. Hygiene.) K o b e l .

Leslie J. Harris, Uber die Pathogenese der A-Amtaminose. Unter Mitarbeit von 
J. R. M. Innes und A. S. Griffith. GróBere Gruppen yon R atten wurden m it einer 
Kost gofiittert, deron Vitamin-A-Geh. gering war, aber doch so groB, daB die Ausfalls- 
erscheinungen sich nur langsam ausbildeten. Die Tiere wurden in yerschiedenen Zeit- 
abstanden vom 17. bis 90. Tage des Vers. getotet. tlberall dort, wo infektiose Herde 
gefundon wurden, war Keratinisation aufgetreten, die Infektionen gingen stets von der 
Nachbarschaft des Epithels aus. Es erscheint offensichtlich, daB dio Infektionen eino 
sekundare Folgę der strukturollen Veranderungen sind, die sich bei Vitamin-A-Mangel 
ausbilden. Es golang jedoch nicht, zwei getrennte aufeinanderfolgende Stadien — 
zuerst Keratinisation ohne Infektion, dann Keratinisation m it Infelction — iiber- 
zeugend zu demonstrieren. — Bei Infektionsverss. m it Tuberkeln wurden zwar An- 
haltspunkte dafiir aufgefunden, daB bei den avitam inot. Tieren die Aufnahme der 
Tuberkelbacillen gegenuber den Kontrollen begiinstigt war, die allgemeine Resistenz 
der avitam inot. R atten  gegenuber den Tuberkeln war aber nicht geschwacht. Dio 
Auffassung, m it oiner Vitamin-A-Therapie allgemein infektiose Prozesse bekampfen zu 
kónnen, ist daher abwegig. (Lancet 223 614—17. 17/9.1932. Cambridge, Nutritional 
Labor., Inst. of Animal Pathol.) W a d e h n .

Henry L. Jaffe, Aaron Bodansky und John E. Blair, Uber Viosterolbehandlung 
bei ezperimentellem Hyperparathyreoidismus. Meerschweinchen erhielten abgestufto 
Dosen von Viosterol u. gleichzeitig bzw. spater wechselnde Dosen yon Parathorm on. 
Die Unters. der Knochen der am Ende des Vers. getoteten Tierer ergab keine Unter- 
schiede gegenuber der Entkalkung, die bei Tieren eingetreten war, die nur Parathorm on 
u. kein Viosterol erhalten hatten. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 202—04. 1931. New 
York City, Hosp. Jo in t Diseases.) Sc h w a ib o l d .

N. B. Taylor und C. B. Weld, Uber die Wirkung von bestrahltem Ergosterin au f 
die Resorption von Calcium. (Vorl. Mitt.) (Vgl. C. 193 3 .1- 803.1311.) Abgestufte Dosen 
von bestrahltem Ergosterin verursachten bei Hunden im allgemeinen eine entsprechende 
Steigerung der Ca-Ausscheidung. Nach diesen Verss. h a t also das bestrahlte Ergosterin 
keine Wrkg. auf die Ca-Resorption im Sinne einer Steigerung dieses Vorganges. (Trans. 
Roy. Soc. Canada [3] 26. Sect. V. 9—12.1932. Toronto, Uniy., Dep. Physiol.) Sc h w a ib .
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N. B. Taylor und C. B. Weld, Uber die Wirkung von kleinen (therapeutischen) 
Dosen von bestrahltem Ergosterin au f das Serumcalcium. (Vorl. Mitt.) (Vgl. vorst. Ref.) 
In  verschiedenen Verss. wird gezeigt, daB auf dio Vorabreichung von bcstrahltem Ergo- 
storin (ora! oder intravenós) zunachst eino Periode (bis zu 2 Tagen) m it erniedrigtem 
Geh. des Blutes an Ca auftritt. E rst spater folgt dann eine Hypercalcamie, die von der 
Hohe der Dosis u. dem Zustand des betreffenden Tieres abhangt. Bei dureh Para- 
thyreoidektomie verursachter Hypocalcamie t r i t t  dureh Ergosterin ebenfalls zunachst 
eine noch weitergehende Senkung des Ca-Geh. des Blutes ein. (Trans. Roy. Soc. Canada 
[3] 26. Seet. Y. 13— 16. 1932.) S c h w a ib o ld .

N. B. Taylor, C. B. Weld und J. F. Sykes, Uber die Verabreichung von be- 
strahUem Ergosterin an Rundę m it Oallenfistel. (Vorl. Mitt.) (Vgl. vorst. Reff.) Mehrere 
Tiere m it Gallenfistel erhielten 0,4 ccm von bestrahltem Ergosterin (10 000-mal) pro kg 
Korpergewicht, d . i .  3-mal soviel, wie bei n. Tieren fiir die Erscheinungen der tlber- 
dosierung notig ist. Eine Hypercalcamie unter anderem tra t  bei den Tieren m it Fisteln 
nicht auf, wohl aber bei intravenóser Zufuhr. Bei oraler Zufuhr war die Galie nicht 
antirachit. wirksam. Es lmndelt sich demnach um mangelhafte Resorption des Ergo- 
sterins wegen Mangel an Galie. Wurden gleichzeitig 40 ccm Galie verfiittert, so zeigten 
sich die Erscheinungen der Oberdosierung. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 26. Sect. V. 
29—31. 1932.) S c h w a ib o ld .

C. B. Weld und J. F. Sykes, Uber die Wirkung von bestrahltem Ergosterin au f die 
Całcium- und Phosphorretenlion bei Kindern. (Vgl. vorst. Reff.) An 6 wachsenden n. 
K indern wurden bei konstanter Ernahrung, die einen rnaBigen Ca-Geh. aufwies, Ca- 
u. P-Stoffwechselunterss. durchgefiihrt, wobei ein Teil der K inder kleine Mengen von 
Vitamin D erhielt. Eine Wrkg. auf die Retention von Ca u. P  konnte unter diesen Be- 
dingungen nicht festgestellt werden. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 26. Sect. V. 81—88.
1932. Toronto, Univ., Dep. Physiol. u. Paed.) SCHWAIBOLD.

A. L. Chute und Laurence Irving, Uber die Wirkung der Zufuhr von Saure auf
die Zusammensetzung des Knochens. R atten  erhielten 5 ccm 2-n. HC1 taglich m it dem 
F u tte r  oder der Magensonde. Ais Folgę tra t eine Verminderung des Geh. der Knochen 
an Ca u. C02 ein u^eine Erhóhung des Verhaltnisses Ca/C02. Der Geh. an P  u. das Ver- 
haltnis Ca/P anderte sich nicht merklich. Es wird dem Knochen demnach CaC03 u. 
nicht Ca3P 0 4 entzogen. Diese Wrkgg. dauern bei langerer Saurefiitterung nicht an. 
Ferner is t das C 02-Bindungsvermogen des Blutes vermindert, der Geh. der Muskeln 
an C 02 dagegen nicht. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 26. Sect. V. 141—44. 1932. 
Toronto, Univ., Dep. Physiol.) SCHWAIBOLD.

Sheldon A. Jacobson, Uber Knochenschadigungen bei Ratten dureh Ersatz des
Galciums des Futters dureh BeryUium. Dureh eine Ca-freie rachitogene Fiitterung m it 
Lebertranzulagen tra t bei wachsenden Tieren Osteoporosis, aber keine Raehitis auf, 
wahrend bei gleicher Fiitterung, aber Zusatz von Berylliumcarbonat, eine m it Raehitis 
vollstandig ubereinstimmende Erkrankung auftritt, u. zwar tro tz schneller Abnahme 
des Korpergewichts. Bei ausschlieBlicher F iitterung m it fettem Fleiseh u. Lebertran 
t r i t t  Osteoporosis u. nicht Raehitis auf. W ird dazu 1,5—3°/„ Berylliumcarbonat ver- 
abreicht, so t r i t t  s ta tt Osteoporosis Raehitis auf. (Arch. Pathology 15. 18—26. Jan .
1933. New York, Hosp. Jo in t Diseases.) Sc h w a ib o l d .

J. J. de Do es, E. Gorter und W. A. Seeder, Eine objektive Meihode, um in vivo
den Kalkgehalt des Knochensystems, besonders bei Raehitis, zu bestimmen. Das be- 
schriebene Verf. beruht auf der Eichung der im Róntgenbild entstehenden Schwar- 
zung m ittek  Yergleich zu einem gleichzeitig durchleuchteten Keil aus Gips. Uber 
Einzelheiten vgl. Original. Bei Raehitis wurde gefunden, daB bei der Genesung nicht 
allein eine Zunahme des Ca-Geh. ein tritt, sondern auBerdem eine Verschiebung der 
Ca-Konz. an die Epiphysengrenze. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 77. I. 25—31. 
7/1. 1933.) Gr o s z f e l d .

Emilio Beccari, Beobachtungen iiber den biologischen Nachweis von Vilamin D mit 
Berucksiclitigung zusammengesetzter Arzneimittel. Intensives W achstum u. Anderung der 
Aschenbestandteile der Knochen sind keine exakten Kritcrien fur Vitamin D. Da
gegen sind sehr beweiskraftig gewisse mkr. u. radiograph. Veranderungen der Knochen- 
bildungszone. Bilder im Original. (G. Biol. appl. Ind. chirn. 2. 174—81. Okt. 1932. 
Bologna.) Gr im m e .

B. C. Guha und P. N. Chakravorty, Pholochemische Syntliese von Vitamin B . 
Adeninsulfat erhalt dureh Ultraviolcttbestrahlung Yitamin Bx-Wirksamkeit (Yerss. an
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Rattcn). Eitio Aktivierung von Guaninchlorid auf glcichem Wege gelingt nicht. (Naturo, 
London 130. 741. 12/11. 1932. Calcutta, Bengal Chem. and Pharm . Works, Ltd.) Le s z .

Henry W. Kinnersley, J. R. P. 0 ’Brien und Rudolpk A. Peters, Wirkungs- 
sttirke von Vita7>iin-Bl -Prdpo,raten. Die bereits friiher ausgesprocliene Ansicht, daB das 
eigene Vitamin-Br P raparat (E) aktiver sei, ais das von WlNDAUS, TSCHESCHE u. 
M itarbeitern (ygl. C. 1932. I. 1106) erhaltene P raparat (G), konnte dureh direkten 
biolog. Vergleich an der Taube bestiltigt werden. Ais Test diente die Heilmethode; 
die Praparate wurden dureh den Mund gegeben. P raparat E erwies sich 1,75-mal 
aktiver ais P raparat G; P raparat G enthielt 262—279 yitamin-Bj-Einheiten im mg, 
P rapara t E 469 Einheiten im mg. Da es móglich ist, P raparat E  noch weiter zu frak- 
tionieren, so diirfte im P raparat G nicht das reine Vitamin Bx yorliegen. (Naturę, 
London 130- 774. 19/11. 1932. Oxford, Dep. of Bioehem.) W a d e h n .

Margaret Elizabeth Smith und Barnett Sure, Atiłaminosis. VI. Die Vitamin-B- 
Lipamie im  Vergleich zu der Hungerlipamie bei der lactierenden Ratte und dereń saugenden 
Jungen. (V. vgl. C. 1932. I. 3460.) Die Unterss. wurden jeweils an 3 Vers.-Gruppen 
durchgefuhrt: Kontrolltiere, Tiere m it Mangel an Vitamin B (B1) u. Tiere, die nicht 
mehr F utter erhielten, ais die Tiere der zweiten Gruppe, aber ausreichend Vitamin B. 
Sowohl die B-frei ernahrten Tiere, ais auch dereń saugende Jungen zeigten eine Er- 
lióhung des Geh. des Blutes an Fettsauren (29 bzw. 48°/0), ebenso der JZ . (27 bzw. 
37%), des Cliolesterins (25 bzw. 32%) u. des Leeithins (10 bzw. 16%). Auch bei den 
Tieren der dritten Gruppe tra t  eine Erhohung der genannten Zahlen auf, die aber durch- 
wegs wesentlich geringer war. (Proe. Soe. exp. Biol. Med. 29. 158—60. 1931. Fayette- 
ville, Univ., Dep. Agric. Chem.) SCHWAIBOLD.

Fritz Micheel, Zur Kenninis des Viłamins C. Vf. kritisiert auf Grund eigener 
Verss. die Angaben von Cox, H i r s t  u . R e y n o ld s  (C. 1933. I. 1156) iiber die Konst. 
des Vitamins C. Die esperimentellen Daten sind in der naehstehend referierten Arbeit 
ausfiihrlieh mitgeteilt. Die theoret. Annahmen —. besonders iiber den Trager der 
reduzierenden Wrkg. des Vitamins, der in einer CHOH-Gruppe gesehen wird — sind 
z. T. dureh die Ausfiihrungen der naehstehend referierten Arbeit richtiggestellt. (Natur- 
wiss. 21. 63. 27/1. 1933. Góttingen, Univ.) B e rg m a n n .

Fritz Micheel und Kurt Kraft, Die Konstilution des Vilamins C. Vorlaufige 
Mitteilung iiber die in der naehstehend referierten Arbeit ausfiihrlieh publizierten 
Resultate. (Naturę, London 131. 274—75. 25/2. 1933. Góttingen, Univ.) B e r g m a n n .

Fritz Micheel und Kurt Kraft, Die Konstitution des Vitamins C. Ob der von 
S z e n t-G y o r g y i (C. 1930. I. 400) aus Nebennierenrinden, Apfelsinen u. Kohl isolierte 
Stoff C6H8Oc das Vitamin C ist oder nur eine Vorstufe, ist noch nicht entschieden; 
jedenfalls ist er die Substanz m it der gróBten antiskorbut. Wirksamkeit. Dafiir, daB 
wirklich das Vitamin yorliegt, spricht die bei allen Reinigungsoperationen bleibende 
Parallelitat zwischen Reduktionsvermogen u. Wirksamkeit, die Unmoglichkeit, dureh 
fraktionierte Rrystallisation yerschieden wirksame Fraktionen zu erhalten, u. die 
Ubereinstimmung zwischen der Absorption yon reinem C6H80 6 u. von hochwirksamem, 
dezitriertem Citronensaft. Bisher sind die Formeln I  u. H  aufgestellt worden (Cox, 
H i r s t  u. R e y n o ld s ,  C. 1933- I. 1156; K a r r e r ,  Vjselir. naturforsch. Ges. Zurich 
78 [1933]. 9). Vff. liefern folgenden Konstilutionsbeweis: Mit Diazomethan werden 
zwei Methylgruppen aufgenommen, von denen eine m it Alkali yerseifbar ist, die 
andere m it Siiuren (Ester- u. Enolathergruppe). Im Gegensatz zum Vitamin besitzt das 
Dimethylvitamin keine reduzierende K raft, z. B. gegeniiber saurer Jodlsg.; F e h lin g  - 
sche Lsg. wird bei langerem Kochen schwach reduziert. Das Dimethylvitamin be
sitzt zwei freie OH-Gruppen, die sich init p-Nitrobenzoylchlorid yerestern lassen 
u. raumlich so nahe liegen miissen, daB sie sich aeetonieren lassen (V. V a r g h a , C.
1933. I. 847) — denn das Monoacetonvitamin gibt m it Diazomethan einen Dimethyl- 
iither. Das sechste Sauerstoffatom ist kein Carbonylsauerstoff, sondem ringfórmig ge- 
bunden. DaB das Vitaminmolekul cycl. ist, zeigte die Ozonspaltung des Dimethyl-di-p- 
nitrobenzoylvitamins, das an einer enol. Dojypełbindung unter Aufnahme yon 2 O-Atomen 
ohne Molekiilyerkleinerung angegriffen wird. Es entsteht ein Stoff C8H.I0 2'(0CH3)2(0C0. 
C0H4-NO2)2, der sich ais ein Trioxybuttersauremethylester erwies, dessen eine Hydroxyl- 
gruppe m it Oxalmethylestersaure, dessen zweite u. dritte m it p-Nitrobenzoesaure yer- 
estert ist (III). Das Vitamin ha t danach Formel IV oder V, bei der OH u. CH2OH auf 
derselben Seite des Fiinfrings liegen miissen. Mit Formel V stande die róntgenograph. 
Analyse gut im Einklang (Cox, C. 1932. II . 2627), da das Modeli ganz flach ist u. nur das 
OH an G, u. dio Methylolgruppe aus der Fiinfringebene herausragen. Ais /J-Ketosaure
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spaltet das Vitamin beim Erhitzen C02 ab; auffallend ist die Bestandigkeit gegen 
methanol. HC1 bei 100° (keine Zers., keine Veresterung). Das Reduktionsyermogen 
ist durch das H-Atom an C2 bedingt; ist dieses (in der Enolform) yerathert, so reduziert 
die Substanz nicht mehr. Das fragliche H-Atom laBt sich m it saurer Jodlsg. in eine 
Hydroxylgruppe (VI) iiberfiihren. VI ist unbestandig (Furanosederiy.!) u. laBt sich 
nicht mehr yollstandig ins Vitamin zuriickyerwandeln. Die yon Cox, H i r s t  u . R e y 
n o l d s  bzw. K a r r e r  hergestellten Phenylhydrazinderiw. sind wahrscheinlich —  in- 
folge der leichten Oxydierharkeit entstandene — Osazone. Formulierung VH ais Pyran- 
deriv. scheidet aus, da Formel VH wegen der Bldg. einer Acetonyerb. ais Trioxybutter- 
saure Erythronsaure erwarten lieBe, wahrend die fraghehe Saure sehr wahrscheinlich nicht, 
wie Cox u. Mitarbeiter (1. c.) angeben, d-, sondern 1-Threonsaure ist (positiye Drehung 
der Saure u. ihres bei 157—158° schmelzenden Phenylhydrazids). — Hervorgehoben 
wird die relatiy hohe Schutzdosis des C-Vitamins (1 mg pro Meerschweinchen u. Tag).
I  H O Ii,C • CHOH• CHa • CO ■ CO • COOH bzw. HOHaC -CH OH -CH=C-CO-COO H
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V e r s u c h e .  Dimethyfoitamin G, C8H 120 6. Aus dem Vitamin in  Methanol mit 
ather. Diazomethan. [a] d17 =  +31,8° (abs. A.). — Di-p-nitróbenzoylderiv., C22H 18Oł2N2, 
aus dem Dimethylyitamin C m it Py. u. p-Nitrobenzoylchlorid, aus Bzl.-Bzn. oder A., 
F. 172°. — Verb., C8H 160<,N. Aus dem Dimethylyitamin C m it methylalkoh. Ammoniak. 
Kryst. m it 1/2 Mol. Methanol aus Methylalkohol; aus Essigester F. 123° (Gasentw.). 
[a]ir° =  —24,8° (in 50°/oig- Methanol). — Dimethylderiv. des Monoaceton-Vitamins Ć, 
Cu H 16O0. Aus der Acetonyerb. von v. V a r g h a  (1. c.) m it Diazomethan. Aus Aceton- 
PAe., dann aus A. F. 101°. [a]D20 =  +16,2° (in abs. A.). — Verb. III , C22H 180 14N2. 
Aus dem Di-p-nitrobenzoylderiy. des Dimethylyitamins (in Eg. oder CC14 m it Ozon. 
Aus A. oder Bzn.-Bzl. Nadeln, F . 162°. Bei der Verseifung wurden 5 Aąuiyalente Alkali 
yerbraucht. — Vitamin-(enol)-methylather, C-H10O0. Aus dem Dimethylyitamin m it 
methylalkoh. Lauge. Ais Na-Salz isoliert; amorphe Flocken aus A. m it A. Saure 
Verseifung (Stehen m it 5%ig- HC1) fiihrt zum Vitamin. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. 
Chem. 215. 215—24. 28/2. 1933. Góttingen, Univ.) B er g m a n n .

Samuel H. Hurwitz und Arthur L. Wessels, Uber die Reakłion der glatten 
Bronchienmuskulatur von Meerschweinchen bei vitamin-C-freier Fiilterung. (Vgl. C. 1931. 
I. 2080.) Nach einer Woche C-freier F iitterung erhielten die Vers.-Tiere 1 ecm Pferde- 
serum intraperitoneal. Die Unters. der glatten Muskulatur des U terus u. der Bronchien 
mittels Antigen u. verschiedenen stimulierenden Substanzen ergab, daB nur erstere bei 
C-Mangeltieren nicht mehr reagierte, wahrend bei letzteren Rkk. wie boi n. Tieren er- 
folgten. Dieser Unterschied im Verh. wird auf die weitgehendere funktionelle Speziali- 
sierung der Uterusmuskulatur zuriickgefuhrt. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 122—23.
1931. Stanford, Uniy., School Med.) Sc h w a ib o l d .

J. F. Lyman, tiber kumulaiire Wirkungen bei der Ausnulzung der Proteine von 
schwach ausgemahlenem Weizenmehł und gemahlenem ganzen Weizen. Es wurden 5 ver- 
schiedene Futtergemische yerabreicht, dereń wechselnde Anteile folgende w aren: 
we i B es Mehl bzw. weiBes Mehl u. 3%  Filtrierpapier bzw. weiBes Mehl u. 3°/0 Filtrier- 
papier u. 4,4%  Brauereihefe bzw. weiBes Mehl u. 4,4%  Brauereihefe bzw. gemahlener 
ganzer Weizen. Die Verss. wurden an R atten  wahrend 6 Monaten durchgefiihrt. Bei 
dem letztgenannten Gemisch stieg die Verdaulichkeit der Proteine von 77—87%* 
wahrend bei den iibrigen die anfanglich bessere Verdaulichkeit schlieBlich bis auf etwa
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80%  sank. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 156—58. 1931. Ohio, Univ., Lab. Agric. 
Chem.) S c h w a ib o ld .

H. K. Barrenscheen und Hela Beneschovsky, Dic Kolie der Sulfhydryherbin- 
dungen im  Kohlenhydraiabbau. Es m d  yermutet, daB das HoPKlKSsche System:
2 GSH GS—SG in den Kohlenhydratstoffwechsel vom Auftreten' des Methylglyomls
an eingreift, in welchem man eine K ette yon Oxydoreduktionsvorgangen anzunehmen 
hat. Im  Gegensatz zu der zumeist iiblichen Vorstellung der Umwandlung yon Methyl- 
glyoxal in Milchsaure unter dem EinfluB von Glyoxalase nehmen Vff. an, daB das 
Methylglyoxal bzw. dessen H ydrat zunachst zur Brenztraubensaure oxydiert wird, die 
dann erst zur Milchsaure hydriert wurde. Brenztraubensaure sólle ein óbligates Zuńschm- 
prod. vom Methylglyoml zur Milchsaure darsłellm. In  diesen Chemismus konnte dann 
das Glutathion ais Wasserstoffdonator eingreifen. — Warmbliitermuskelbrei bzw. Muskel- 
extrakt kann zugesetzte Brenztraubensaure hochstens in sehr geringem Umfange zu 
Milchsaure reduzieren. Sind jedoch dabei die SH-Verbb. Thioglykolsaure oder Cystein 
zugegen, so erfolgt die Red. in betrachtlichem Ausmap. Adenosintriphosphorsaure be- 
einfluBt diese Mehrbldg. yon Milchsaure nicht. Es wird ferner das Verhaltnis von 
reduziertem ( =  GSH) zum Gesamtglutathion bei der Muskelstarre untersueht. Dabei 
zoigt sich zunachst, daB der Geh. symm. Froschmuskeln (Gastrocnemii) an GSH u. 
Gesamtglutathion prakt. gleich ist (Glutathionbestst. nach K u h n a u , C. 1 9 3 1 .1. 2908). 
Bei allen Starreformen des Muskels, bei denen es zur Anhaufung yon Methylglyoxal 
kommt, ist regelmaBig eine starkę Abnahme von GSH nachweisbar; GSH kann sogar 
ganz yerschwinden. — Aus den Verss. wird gcschlossen, daB GSH fur die Hydrierung 
der Brenztraubensaure im Kohlenhydratstoffwechsel wesentlich ist (I). Auch die riick- 
laufige Red. yon GS—SG scheint m it dem Kohlenhydratstoffwechsel irgendwie yer- 
kniipft zu sein (II). Diese Verknupfung des Glutathionsystems m it Oxydoreduktions- 

;essen des Kohlenhydratabbaues wird durch folgendes Schema diskutiert:

(Biochem. Z. 255. 453—63. 25/11. 1932. Wien, Institu t fiir medizin. Chemie.) S c h o b e r l .
Richard,W. Jackson und Richard J. Błock, Der Słoffwechsel von Cystin und 

Methionin. tJber die Móglichkeit des Ersatzes von Cystin durch Methionin in  cystinfreier 
Nahrung. Uber die hauptsachlichsten, in dieser Arbeit erhaltenen Resultate ist bereits 
kurz in einer yorlaufigen Mitt. in C. 1932. I. 966 referiert worden. Insbesondere ist 
darauf hinzuweisen, daB die giinstige Wrkg. von Methionin auf das Wachstum von 
R atten  durch andere schwefelfreie, natiirlich yorkommende a-Aminosauren, die wie 
Cystin Propionsaurederiyy. sind (Serin, Alanin), nicht ausgel. wird. Ebensowenig hat 
sich ein Zusatz eines Gemisches von acht yerschiedenen Aminosauren (Glycin, Alanin, 
Oxyprolin, Phenylalanin, Asparaginsaure, Serin, Histidinmonochlorhydrat u. Trypto- 
phan) zur cystinfreien Grundnahrung ais wirksam erwiesen. Die Verss. zeigen deutlich 
die ganz spezif. Notwendigkeit von Cystin oder Methionin. Vff. diskutieren dabei die 
Móglichkeit einer Umwandlung yon Methionin in Cystin im Organismus, wobei nur 
ein Glied dieses Systems nótig zu sein scheint. Jedoch ist die Beziehung zfrischen diesen 
beiden Aminosauren zur Zeit noch nicht klar erkennbar. (J. biol. Chemistry 98. 465 
bis 477. Nov. 1932. N ew H ayen, University, Laboratory of Physiological Che
mistry.) S c h o b e r l .

Tadao Hosizima, Der Einflu/3 von Gallensdure auf die Mutarolation der Olucose. 
Wegen der groBen Bedeutung der Gallensauren fiir den Kohlenhydratstoffwechsel 
u. die Glykogenbldg. (vgl. z. B. MlSAKI, C. 1928. I. 2105) untersueht Vf. die Muta- 
rotation der Glucose in Ggw. von Na-Cholat u. Leberferment bei verschiedenem pH 
(vgl. H a ta k e y a m a ,  C. 1928. I. 2840). Vermutlich beschleunigt die Gallensaure die 
Umwandlung der gewohnlichen Glucose in eine reaktionsfahige Form 1. durch Steige- 
rung der Alkalitat, 2. durch Erhóhung des Phosphorgehaltcs im Blut, 3. durch direkte 
Einw. auf den Zucker u. das Ferm ent in der Leber. — Im  Original sind die Polarisations- 
werte in 3 Tabellen zusammengestellt. (J . Biochemistry 16. 153— 61. Sept. 1932. 
Okayama, Medical College, Biochem. Inst.) E r l b a c h .

Clarence P. Berg und Lyle C. Bauguess, Tryptophanstoffwechsel. I II . Die Ab- 
sorption von l- und d,l-Tryptophan und Tryptophanderivaten im  Magen-Darmtralctus der

CHS
+  G S -S G  —y  Ć = 0  +  2HSG 

COOH

CH, CH,
ó = o
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liatle. (II. vgl. C. 1932 .1. 2063.) Vff. untersuchen nach der Methode von C c r i  (C. 1926.
I. 2597) dio Absorbierbarkoit einiger Tryptophanderiyy. bei oraler Darreichung. Die 
Aminosauren wurden ais Na-Salze, dic Ester ais Hydrochloride gegeben. Folgende 
Reihe wurde beobachtet: Acetyl-d,l-tryptophan (91,8 mg stdl. Absorption/100 g Ratte), 
Acetyl-l-tryptophan • (86,1 mg), l-Tryptophan (62,9 mg), d,l-Tryptophan (57,9 mg), 
d,l-Tryptophanąthylester (40,4 mg) u. l-Tryptophandthylester (37,0 mg). (J. biol. 
Chemistry 98. 171—80. Okt. 1932. Iowa City, Univ., Biochem. Lab.) E r l b a c h .

Philip Eggleton, Neue Fortsćhritte in  der Chemie der Muskellconłraktion. Zu- 
sammenfassende tlbersicht m it ausfiihrlicher Literaturangabe. (Biol. Rev. biol. Proc. 
Cambridge philos. Soc. 8. 46— 73. Jan . 1933. Edinburgh, Univ.) L o h m a n n .

D. B. Finn, Denaturierung von Muskelpreflsaft durch Frieren. Bei —2 bis —3°
fallt in MuskelpreBsaft ein Protein (wahrscheinlich ein Teil der Myogenfraktion) aus, 
das in Salzlsgg. unl. ist. Nach 40 Tagen sind 25—30%  des Gesamtproteins denaturiert, 
eine Menge, die sich bei weiterem Gefrieren nicht mehr merklich erhóht. (Proc. Roy. 
Soc., London. Serie B. 111. 396— 411. 1/8. 1932. Cambridge, Temp. Res. St.) L o h m a n n .

Ernest Baldwin, Phosphagen. Ausfiihrliche Beschreibung der Chemie der Phos- 
phagene (Kreatin- u. Argininphosphorsiiure) u. ihre Bedeutung fiir die Muskelkon- 
traktion. (Biol. Rev. biol. Proc. Cambridge philos. Soc. 8. 74— 105. Jan . 1933. Cam
bridge, Biochem. Lab.) LOHMANN.

Hans Winterstein, Die chemischen Grundlagen der Nervenerregung. Die bei elektr. 
Reizung des Neryensystems zu beobachtenden chem. Veranderungen sind z. T. Kunst- 
prodd., die durch den Vorgang der kiinstlichen Reizung bedingt u. nur am Orte ihrer 
Einw. nachweisbar sind, beim physiolog. Vorgang der Erregungsleitung dagegen fehlen. 
Dies ist insbesondere der Fali bei der Steigerung der Oxydationsvorgange, wahrend 
ais „physiolog." ein gesteigerter Zucker&hheM u. insbesondere eine Abspaltung von 
A7//., zu betrachten sind. (Naturwiss. 21. 21—23. 13/1. 1933. Breslau.) L o h m a n n .

Ernst Gellhom, Beobachtungen iiber die Hofmeisiersche Reihe im Muskel. Bei der 
Aufrechterhaltung ' bzw. Aufhebung der Unerregbarkeit eines Froschmuskels durch 
Anionen nach der HOFMEISTERschen Reihe diirften Veranderungen der Perm eabilitat 
nur eine untergeordnete Rolle spielen, eine maBgebliche dagegen Veranderungen in 
den n. elektr. Oberflachenladungen sein. (Protoplasma 16. 369— 77. Aug. 1932. 
Oregon, Dep. of Animal Biol., Univ. of Oregon.) LOHMANN.

Hsien Wu und En-Fu Yang, Permeabilitat des Muskels fiir  das Na-Icni. Die Mem- 
branen der Muskelzellen sind in vivo fiir Na+ leichter durchlassig ais fur Cl'. (Proc. 
Soc. exp. Biol. Med. 29. 248—50. 1931. Peiping, Dep. of Biochem., Peiping Union Med. 
Coli.) L o h m a n n .

E. Ernst, Bemerkungen zu der Arbeit von Mond und Netter: „Uber die Jiegulation 
des Natriums durch den Muskel.“ (Vgl. C. 1932. I I . 736.) Polemik betreffs der im 
Referat nicht erwiihnten vom Vf. angewandten u. von Mo n d  u. N e t t e r  kritisierten 
Na-Best. (Pflugers Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 230. 728. 23/9. 1932.) L oh m .

Josef Miindelein, Uber den Stoffwechsel tonisćher und nichttonischer Vogel- 
muskulatur. Glucose wird yon der weiBen. Brustm uskulatur der Taube nicht in Milch- 
saure aufgeapalten, dagegen von der roten Beinmuskulatur; etwas weniger ausgesproclien 
ist der Unterschied bei der Aufspaltung der Hesosediphosphorsaure. Die Milchsaure- 
bldg. aus Brenztraubensaure wird bei Brustm uskulatur durch Monobromessigsaure 
yollig aufgehoben, bleibt aber bei der Beinmuskulatur unbeeinfluBt. (Biochem. Z. 256. 
376—83. 29/12. 1932. Munster, Pharmakol. Inst. d. Univ.) L o h m a n n .

Ernst Gellhom , Ionenveranderungen bei der Muskelermiidung und ihre Unabhangig- 
keit von Veriinderungen im  Stoffwechsel der Muskeln. (Unter Mitarbeit von Seiei Ina- 
mine.) Die Ermiidung von Nerv-Muskelpraparaten (Frosch) wird durch uberschiissiges 
Ca in der Ringerlsg. (40,5-10_4-m. CaCl,) stark  yerzogert, u. zwar sowohl bei 0 2- 
Versorgung wie nach Vergiftung m it KCN u. Monobromacetat. Dieses Verh. wird auf 
physikal.-chem. Veranderungen in der Oberflachenschicht der iMuskelzellen (Permeabili- 
tatsabnahme) zuruckgefiihrt. Aąuimolekulare Konzz. yon SrCl», BaCl2 u. MgCl2 be- 
schleunigen die Ermudung, yerzogern sie aber in Ringerlsg. m it 8 ,l-10_4-m. CaCl2. 
(Amer. J .  Physiol. 100. 452—58. 1932. Dep. of Animal Biol., Univ. of.
Oregon.) L o h m a n n .

P. Ostern, Der Mechanismus der Desaminierungen im  Herzen und im Skelełtnmskel. 
Zusatz von Phosphat hemmt die Desaminierung des Adeninnucleotids (aus Hefenuclein- 
saure) durch Froschherzenbrei, steigert aber die Desaminierung der Adenylsaure (aus 
Jluskulatur). Hieraus wird geschlossen, daB die Desaminierung des Adeninnucleotids
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erst nach der Dephosphorylierung erfolgt, wahrend die Muskeladenylsaure erst nach 
der Bindung an Phosphat (wahrscheinlich ais Adenosintriphosphorsaure) desaminiert 
wird. (Naturwiss. 21. 14— 15. 6/1. 1933. Leraberg, Med.-Chem. Inst. d. Univ.) L o h m .

Georges Debois, Muskelglykopexie nach Injektion von Olucose. Rolle des Vagus. 
Die Vermehrung des Muskelglykogens nach Glucoseinjektion erfolgt Iiber den Vagus 
durch Insulinwirkung. (Arch. int. Pharmacodynam. Thćrap. 41.129—44.1931. Louvain, 
Lab. de Pharm. et Pathol. genćrale, Univ.) L o h m a n n .

H. Munro Fox und G. Pugh Smith, Eine das Wachstum stimulierende Substanz im  
ermiidełen Muskel. Bei der Fiitterung von Fleischfliegenlarven m it elektr. ermiideten 
Froschmuskeln wuchsen die Larven um 9%  schneller u. zeigten um 14% schnellere 
Herzselilage ais die m it nichtermudeten Muskeln gefuttertcn Larven. Metamorphose 
u. 0 2-Verbrauch waren in beiden Fallen gleich. (Naturę, London 130. 774. 12/11.1932. 
Zool. Dep., Univ. of Birmingham.) Lo h m a n n .

F. Plattner, Uber das Vorkommen eines acetylcliolinartigen Korpers in den Skelett- 
muskeln. I II . Mitt. (II. vgl. C. 1932. II. 2075.) Alkoh. E strak te  von Muskulatur 
verschiedener Tiere enthalten nachweisbare Mengen einer acetylcholinartigen Substanz, 
die nicht aus dem acetylcholinempfindlichen App. des Muskels stam m t. Vf. vertritt 
die Ansicht, daC der Ursprung des Muskelaeetylcholins im parasym path. Innervations- 
app. der MuskelblutgefiiBe zu suchen ist u. daB die beobachteten Mengenunterschiede 
in  verschiedenen Muskeln auf einer Verschiedenartigkeit der Ausbildung des GefaBapp. 
in quantitativer oder qualitativer Hinsicht beruhen. (Pfliigers Arch. ges. Physiol. 
Menschen Tiere 230. 705— 16. 23/9. 1932. Innsbruck, Physiol. Inst. d. XJniv.) L oh m .

A. Bickel und I. Kanai, Experimenldle Untersuchung iiber den Einflufi des Alko- 
Iwls a u f die Ozydation. Der GenuB von A. in kleinen Mengen scheint im Gegensatz 
zur Morphium-, Chlf.- u. A.-Narkose die Oxydation anzufachen. Bei groBeren narkot. 
Dosen machte sich gelegentlich ein desoxydatives Moment geltend. (Bioohem. Z. 255. 
289—94. 25/11. 1932. Berlin, Univ., Seminarist. Dbungen fiir patholog. Physio- 
logie.) K o b e l .

Richard Schofer, iiber Prostigmin zur Prophylaze und Behandlung postoperativer 
Darmstorungen. Prostigmin ist ein unschadliches parenterales Prophylaktikum, das 
gut geeignet ist, postoperativen Ileus u. vielleicht sogar Verwaehsungen zu verhuten. 
(Med. W elt 6. 1246. 27/8. 1932. Heidelberg, Univ., Frauenldin.) W a d e h n .

Alexander Gluschke, Die synthetische Darslellung neuer Wurmmitlel und dereń 
pharmakologische Auswertung. E in Beitrag zur Kenntnis der Beziehungen zwischen 
chemischer Konstitution und vermifuger Wirkung in  der Santoningruppe. I. Mitt. Che- 
mischer Teil. Santoninahnlich gebaute Lactono, die das Pflanzensantonin ersetzen 
konnen („Syntonine"), wio die einfachst gebauten Grundkórper, das 5-Telralol-6-essig- 
sdurelacton (Synlonin-a" ) u. 5-Tetrahl-6-propionsaurelacton („Synłonin-b“) u. auch 
komplizierter zusammengesetzte Lactone der Santoningruppe wurden nach D. R. P. 
508 482 (C. 1930. II. 3852) u. D. B. P. 511 887 (C. 1931. I. 1172) hergestellt. Aus- 
gehend von verschieden substituierten a-Ringketonen vom Typus des 5-Tetralons 
oder durch naehtragliche Einfiihrung der Substituenten wurden uber 30 santonin- 
ahnlich gebaute Lactone dargestellt, auch das rac. Hyposantonin u. der Methylalher 
des Desmotroposanłonins. Es wurde der Nachweis erbracht, daB der Lactonring im 
Santonin nicht in /J,/?-Stellung, sondern in f},a-Lage haftet. (Arch. wiss. prakt. Tier- 
łieilkunde 64. 391—413. 1932. Tierarztliche Hochschule Berlin. Sep.) Z ir m .

Alexander Glusclike, Die synlheiische Darslellung neuer Wurmmitlel und dereń 
pharmakologische Auswertung. E in Beitrag zur Kenntnis der Beziehungen zwischen che
mischer Konstitution und termifuger Wirkung in der Santoningruppe. I I .  Mitt. Pharma- 
kologischer Teil. Die pharmakolog.-experimentelle Auswertung der „Syntonine“ u. 
anderer Lactone erfolgte nach der Methode von T r e n d e l e n b u r g . 5-Tetralol-6-essig- 
sdure- u. -propionsaurelacton (Syntonin-a u. 6) wirken auf den Wurmmuskel gleich 
tonusstcigernd u. -erregend wie Santonin. Einfiihrung von Alkylgruppen in 1- u. 4- 
Stellung im aromat. Kern h a t auf die Wurmwrkg. keinen EinfluB. Phenol- u. Amino- 
gruppen in 1- u. 3-Stellung haben eine Abschwachung der Wrkg. zur Folgę. Ein- 
fiihrung von Alkylgruppen in den Lactonring ha t keinen wesentlichen EinfluB auf 
die vermifuge Wrkg. Sekundare Alkoholgruppen im Lactonring sehwachen die Wrkg. 
ab. Wenn am Lactonring noch eine Carboxylgruppe steht, geht die yermifuge Wrkg. 
yerloren. Ammoniakadditionsverbb. des Syntonins-a zeigten nur ein Zehntel der Wrkg., 
wahrend beim „Azlacton“ die Wrkg. nur wenig schwacher ist. Hohere partiell hydrierte

XV. 1. 129
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Ringsysteme an Stelle des Tetralinkernes driicken die Wasserlóslichkeit stark lierab. 
Gumarin zeigt eine stark  santoninahnliche Wrkg. Hydrocumarin u. o-Phenolbutter- 
saurelacton wirken nicht wie Santonin. H aupttrager der wurmwidrigen Wrkg. ist in 
den Syntoninen wie im Santonin u. in seinen Abkdmmlingen der dem partiell hydrierten 
Naphthalinkern angegliederte Lactonring. Werden die Lactone zu Alkoliolcarbon- 
sauren aufgespalten, dann geht die Wrkg. verloren. Die Wrkg. von Syntoninen u. 
Santonin in vitro auf Rundwiirmer ist im wesentlichen eine reversible Lahmung. Die 
allgemeine Giftwrkg. von Syntonin-a u. b auf hóhere Tiere ist gering. Syntonon-a 
u. b zeigt bei Ascariasis des Hundes eino ahnliche wurmtreibende Wrkg. wie Santonin. 
(Arch. wiss. prakt. Tiorheilkundc 05. 201—43. 1932. Berlin, Tierarztlicho Hochschule. 
Sep.) ZiRM.

B. A. S outhgate, Die Toxizitat von Giftmisćhungen. Die Vertaxisclibarkeit einiger 
Paare tox. Substanzen: K C N  u. p-Kresol, p-Kresol u. Plienól u. schlieBlich p-Kresol u .
I,2,G-Xylenol wurden an Fischen (Salmo irideus, Gibb.) studiert. KCN u. p-Kresol
wirken in verschiedener Weise auf die Forellen ein. Wahrend nun subletale KCN- 
Dosen dio Toxizitat des p-Kresols merklich erhohen, sind subletale p-Kresoldosen auf 
die KCN-Toxizitilt einfluBlos. Dagegen wirken Phenol u. p-Kresol anscheinend in  
gleicher Weise auf die Fische u. konnen sich dementsprechend in ihrer tox. Wrkg. 
gegenseitig orsetzen. l,2,6-Xylenol u. p-Kresol sind nur teilweise vertauschbar. W ah
rend subletale Xylenoldosen die p-ICresoltoxizitat steigem, sind umgekehrt subletale 
p-Kresoldosen ohne sichtbare Wrkg. auf die Xylenoltoxizitat. Nach vorlaufigen Unterss. 
sind auch l,2,6-Xylenol u. l,3,5-Xylenol nur teilweise vertauschbar. ( Quart. J . Pharmac. 
Pharmacol. 5. 639—48. 1932. Lab. Marinę Biol. Assoc.) Ma h n .

K . M izutani, Uber den Einflu/3 der Cyankałnergiflung auf die Gewebsatmung, 
insbesondere uber den Einfluji verschiedener Hormone au f die Cyankaliwirkung. I II . Mitt. 
Uber den Einflufl der Injehtion von Extrakt der Nebennierenrinde und weiter den der 
Thyreoidektomie a u f die Cyankaliwirkung. (II. vgl. C. 1933. I. 1149.) Gemeinsame 
Injoktion von Nebennierenrindenextrakt u. KCN-Lsg. verstarkt die durch das KCN 
bewirkte Storung der Gewebsatmung in der Schilddruse u. hemmt sie in den anderen 
Organen. Nach der Entfernung der Schilddruse t r i t t  die Storung der Gewebsatmung 
nach KCN bei allen Organen auBer bei der Milz, etwas starker hervor. (Folia endo- 
crinol. japon. 8. 42—43. 20/11. 1932. Kyoto, Univ., I. med. Klin.) W a d eh n .

W . J . Greaves W alker, Die Gifligkeit des Athylenoxyds. Auf Grund von Verss. 
an Menschen (Inhalation, Applikation auf die Haut), sowie an Tieren (Eintraufelung in 
den Conjunktivalsack, intraven6se Injektion, Inhalation, Verfiitterung einer m it 
Athylenoxyddampfen yorbehandelten Nahrung) wird die Behauptung yon der re)ativcn 
Unschadlichkeit des Athylenoxyds zur Schadlingsbekampfung u. zur Ausraucherung 
von Nahrungsmitteln bestritten. (J. of Hyg. 32. 409—16. 1932.) H. W o l f f .

Valy M enkin, Die Anhdufung von Eisen in  luberkulosen Korperslellen. I I . Uber- 
lebenszeit von łuberkulósen Kaninclien, denen Ferrichlorid injiziert wurde. (I. vgl. C. 1931.
I I . 1162.) Intravenose Injektionen von FeCl3 in tuberkulose Kaninchen fuhren zu einer
Erhóhung der Uberlebenszeit der Tiere, die bis zu 78%  betragen kann. (J .  exp. Medicine 
55. 101—08. 1932. Boston, Patholog. Inst. d. Harvard Univ.) Ch a r g a f f .

H. J .  Corper, Lysozym und Tuberkulose. Lysozym, das auf bestimmte Bakterien 
eine tósende Wrkg. ausiibt, wurde aus der Leber u. Milz von Hunden u. Meerschwein- 
chen gewonnen u. in seinem Verh. gegen Tuberkelbazillen gepriift. Es wurde keine 
hemmende oder baktericide Wrkg. des Lysozyms beobachtet. Dieses scheint an dem 
Zustandekommen der Resistenz gegen Tuberkulose nicht beteiligt zu sein. (Amer. 
Rev. Tubercul. 25. 59—66. 1932. Denyer, Colorado.) Ch a r g a f f .

Erich Leschke, Die wichtigsten Vergiftungen. Fortschrittc in dereń Erkenng. u. Behandlg. 
Mit e. Anh.: Zur Prophylaxe d. Vergiftgn. von Franz Koelseh u. Die Erkennung von 
Vergiftgn. an d. Leiche von Karl Meixner. Munchen: J . F. Lehmann 1933. (VIII, 
308 S.) gr. 8°. =  Klinische Lehrkurse d. Miinchener med. Wochenschrift. Bd. 11. 
M. 6.—; Lw. M. 7.60.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Paolo R ovesti, Uber den Schulz und die Starkung unserer Arzneipflanzenflora. 

Bericht iiber Verss. zur Yerwertung der B latter u. Fruchte des Mastixbaumes, Pistacia.
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Lentiscus L. Die B 1 a 11 e r  lossen sich auf Gerbextrakte yerarbeiten, auBerdem liefern 
sio bei Extraktion m it geeigneten Losungsmm. ca. 0,25— 0,3°/o eines fiir die Seifen- 
industrie geeigneten Riechstoffes. Die F r i i c h t e  liefem ca. 23% fettes Ol von D .ls
0,9198, nD20 =  1,4686, Tortellizahl 49°, SZ. 16,8, VZ. 201,6, Jodzahl 94,3, Unverseif- 
bares 13,3%. (Riv. ital. Essenze Profumi 14. 357—63. 15/12. 1932. Rom.) Gr im m e .

G. E. Mattel, Mitteilung uber Ricinus und seine Verwendung. Beschreibung zahl- 
reicher W ildarten, welche sich yielleicht zur K ultur eignen. (Riy. ital. Essenze Profumi 
14. 363—65. 15/12. 1933. Messina.) Gr im m e .

L. Kofler und H. Ratz, Die Krystalle in  den Mikrosublimaten von Cełraria islandica 
bestehen aus Fumarsaure. Dureh die Mikroschmelzpunktbest. wurde festgcstellt, daB 
die Krystalle in den Mikrosublimaten von Cetraria islandica nicht aus Lichesterin- 
saure bestehen, wie in  der L iteratur angegeben ist. Dureh das Verh. beim Erhitzen 
u. Mk., dureh mikrochem. Rkk. u. dureh krystallopt. Unterss. wurden sie ais Fumar- 
saure erkannt. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 270. 338—40. 1932.) P. H. S.

Victor A. Reko, Punchuluiche und andere mexikanische Niespulver. (Pharmaz. 
Mh. 13. 228—29. Okt. 1932. Mexiko.) D e g n e r .

Victor A. Reko, Der „CamotilloLt, ein geheimnisvolles Indianergift. Camotillo, dio 
Knolle von Manihot utilissima Pohl, enthiiit einen milehigen blausaurehaltigen Saft. 
Durcli Trocknen, Kochen oder Rósten yerliert sie ihre Giftwrkg. u. dient dann ais 
Nahrungsmittel. Die Giftigkeit der Knolle beruht auf der in glucosidartiger Bindung 
vorhandenen Blausiiure. Sie wirkt oft akut, manchmal schleichend; nach Wochen 
zeigen sich die ersten Vergiftungserseheinungen, die schlieBlich m it dem Tode enden. 
(Pharmaz. Mh. 13. 177— 78. Aug. 1932.) P. H. Sc h u lt z .

Ludwig Kroeber, Studienergebnisse einer Reihe von Fluidezlrakten aus heimischen 
Arzneipflanzen. (Vgl. C. 1932. II . 3438.) Bericht iiber Katzenpfólchenfluidexlrakt von 
Gnaphalium dioecium. Angabe von Unters.-Ergebnissen u. Mitteilung iiber die yoraus- 
sichtliche Wrkg. an H and alteren Schrifttums. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 74. 
39—41. 19/1. 1933. Miinchen-Schwabing.) Gr im m e .

Adelaide Labo, Zinn und Kupfer in  Kirschlorbeerwasser. Nach Unterss. des 
Vfs. ist Cu ein standiger Bestandteil des Kirschlorbeerwassers, wahrend Sn ab u. zu 
ais Verunreinigung gefunden wurde. Letzteres erschwert die Best. yon Benzaldehyd 
m it KMnO.,, so daB in diesem Falle die Oxydation besser m it Cr03 durchgefiihrt wird. 
(Riv. ital. Essenze Profumi 14. 377—79. 15/12. 1932.) Gr im m e .

Adam Schmidt, Slerilcatgut. Polemik gegen W a l t h e r  (C. 1933. I. 809) bzgl. 
der Uberlegenheit des Catguts in den angelsachs. Landern gegenuber den deutsehen 
Fabrikaten. (Apoth.-Ztg. 47. 1593. 24/12. 1932. Zwickau [Sa.], S taatl. Kranken- 
stift.) D e g n e r .

K. Scheringa, Miiteilungen fiir  die Praxis. Die Darstellung von basischem Blei- 
acetat. F iir die dem Liąuor Plumbi subacetici D. A.-B. 6 entsprechende Solutio Acetatis 
plumbici des Niederland. Arzneibuches wird folgende sehr beąueme Vorschrift gegeben: 
275 g PbO m it einer Mischung yon 95 g Eg. u. 40 g W. anreiben, nach Beginn der 
Krystallisation noch etwas W. zusetzen, bis zum WeiBwerden riihren, m it W. auf 1400 g 
auffullen u. absetzen lassen. — Etwas uber Spiritus saponatus. Die in altem Spiritus 
sa,ponatus zuweilen, besonders in der Kiilte, auftretenden Ausscheidungen bestehen aus 
freien Fettsauren. — Die Herst. von Glycerinsuppositorien. Vorschrift: 1 g NaHCOs 
m it 33 g Glycerin bis zum Entweichen der Hauptmenge C02 erwarmen, allmahlich 3 g 
Stearinsaure unter Riihren zusetzen u. iiber kleiner Flamme riihren, bis die M. homogen 
ist. (Pharmac. Weekbl. 70. 21—23. 14/1. 1933. Amerafoort.) D e g n e r .

O. Tonn, Verfdrben steriler Chininlósungen dureh Spuren Kupfer. Die zuweilen 
beobachtete Blau- bis Griinfarbung von Chinin-HCl-Lsg. m it u. ohne Urethan wird 
auf Cu-Spuren zuriickgofiihrt. Diese waren in einem Falle, in dem einwandfreies Chinin- 
salz u. bidest. W. yerwendet wurden, dureh das Urethan eingeschleppt worden. Ein- 
wandfreie, farblose Chinin-Urethanlsgg. nahmen auf Zusatz von Cu-Spuren eine blau- 
griine Farbę an. Auch Cu-haltiges W. kann zu der Verfarbung AnlaB geben. (Pharmaz. 
Zentrallialle Deutschland 71. 53— 54. 26/1. 1933. Bandoeng [N. O.-L], Chem. Lab. 
d. Pharm. Dienstes d. niederl.-ind. Armee.) D E G N ER .

F. Panini, t)ber ein neues Produkt: Hexamethylentelramin +  Acetylsalicylsdure. 
Das yom Vf. Hesperin genannte Prod. wird hergestellt dureh Zusammenbringen molar. 
wss. Lsgg. beider Komponenten. Hellgelbe Krystallnadeln m it ather. Geruch, saurem, 
spater bitterem Geschmack, F. 146—147°, 11. in w. W., 1. in k. A., A., Chlf., Bzl. u.

129*
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Aceton. Beim Kochen mit verd. H2S 04 entweicht Formaldehyd, die wss. Lsg. ent- 
wickelt m it starken Laugen NH3, aus der alkal. Lsg. fiillt H 2SO,, SalicyLsaure. Die alkoh. 
Lsg. zeigt auf Zusatz von konz. H„SO.j don Geruch von Essigester. (Boli. ehim. farmac. 
.71. 959—60. 30/12. 1932. Verona.) Gkim m e.

Samuel M. Gordon und Edwin W. Shand, OberflSchenspannung von Zaknpaste- 
lósungen. Von 14 verschiedenen Fabrikaten wurde die Oberflachenspannung ihrer wss. 
Anschiittelung in  verschiedenen Paste/W.-Verhaltnissen, nach Absetzen u. Żentri- 
fugieren, mittels Tensiometer naeh D u  Ń o u y  in Dynen/qcm bestimmt u. m it der einer 
reinen Seifenlsg. verglichen. — Auf die Wrkg. der Zahnpasten, die ausschliefilich in 
einer Unterstiitzung der mcchan. Wrkg. der Zahnbiirste besteht, sind diese Werte 
ohne EinfluB. (Ind. Engng. Cbem. 24. 1148—54. Okt. 1932. Chicago, Ul., U. S. A., 
Chem. Bureau d. amerikan. zahnarztl. Ges.) DEGNER.

Asociacion de Productores de Yodo de Chile, Valparaiso, Herstellung eines 
jeste.li jodhaltigen Prdparates unter Umsetzung von Magnesiumhydroxyd mit Jod, 1. dad. 
gek., dafl festes Mg(OH)2 m it Jod  behandelt u. ein festes J-haltiges J fg (0 //)2-Praparat 
erhalten wird. — 2. dad. gek., daB auf festes Mg(OH)„ elementares ,/2 zur Einw. gebraeht 
wird. — 3. dad. gek., daB festes Mg(OH)2 m it elementarem J 2 in Gasform behandelt 
wird. — 4. dad. gek., daB elementares J 2 in einem Losungsm. auf festes Mg[OH)2 zur 
Einw;. gebraeht wird, — 5. dad. gek., daB elementares J 2 in einem indifferenten Losungsm. 
wie A ., A ., CHCl3 u. dgl. auf festes Mg(OH)2 zur Einw. gebraeht wird. — 6. daB MgO 
in Ggw. von nur so yiel W., daB es sich in M g(0H)2 umsetzen kann, oder eines nur ge- 
ringen dariiber hinausgehenden tłberschusses nach dem Ansprucli 1—5 behandelt 
wird. — 7. dad. gek., daB die Herst. des festen jodhaltigen Mg(OH)„ unter AusschluB 
von C 02 durchgcfuhrt wird. (D. R. P. 568456 KI. 30h vom 15/10. 1930, ausg. 19/1. 
1933.) _ Sc h u t z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frank"furt a. M., Verfahren zur Darstellung 
von Salzen der Jodmethansulfonsdure bzw. ihrer Homologen, dad. gek., daB man Methylen- 
jodid oder dessen Homologe m it wss. Lsgg. von neutralen Sulfiten erhitzt (vgl. D. R. PP. 
532 766 u. 535 652; C. 1932. I I .  2681). (Oe. P. 131127 vom 17/12. 1930, ausg. 10/1.
1933. D. Priorr. 24/12. 1929, 15/3. u. 13/10. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung neutraler Losungen 
von Metallkomplexverbindungen. Man setzt den Lsgg. Alkalisulfite oder -bisulfite zu 
u. stellt durch Zugabe von Alkalilauge auf einen pH-W ert von 6,5— 7,5 ein. Geeigneto 
Ausgangsstoffe sind z. B. die Na-Salze yon Antimonylbrenzeatechinmono- oder -disulfon- 
saure, Antimonylprjrogalloldisuljonsdure, Antimonylprotocatechusaure, Mangan-, Wistnut- 
oder Arsenbrenzcatechindisulfonsaure. Die Lsgg. dienen zu Injektionszwecken. (E. P. 
376 346 vom 9/4. 1931, ausg. 4/8. 1932.) N o u v e l .

Kyffhauser-Laboratorium, Bad Frankenhausen, Kyffh., Bad Frankenhausen, 
Herstellung eines salicylamidhaltigen Liniments, dad. gek., daB m an die zur Bldg. des 
Salicylamids fuhrenden Komponenten, namlieh Salicylsduremethylester u. Ammoniak, 
im tlbersehuB zugleich m it den Bestandteilen des Liniments in  fein zerstaubtem Zu- 
stand zur gegenseitigen Einw. bringt. (D. R. P. 568 699 KI. 30h vom 15/12. 1929, 
ausg. 23/1. 1933.) Sc h u t z .

I. D. Riedel-E. de Haen A.-G., Berlin-Britz, Darstellung geruchlich und ge- 
schmacklich wertvoller Extrakte aus Lebertran, 1. dad. gek., daB man das aus alkoh. 
Extrakten in  bekannter Weise gewonnene Unverseifbare, zweckmaBig nach Entfernung 
des Cholesterins, in alkoh., etwa 10% W. enthaltender Lsg. m it Petrolather, A . usw. 
extrahiert, worauf man den A. zur Trockne dam pft. — 2. dad. gek., daB m an die noch das 
gesamte Cholesterin enthaltende Lsg. des Unverseifbaren m it etwa 90%ig. A . extra- 
liiert. (D. R. P. 568 901 KI. 30h vom 12/10. 1930, ausg. 26/1. 1933.) Sc h u tz .

Eli Lilly & Co., iibert. von: George B. Walden, Mittel gegen pemiziose Anamie. 
Man verdaut kiinstlich eine Mischung von Leber u. Nieren m it Mag&nsaft. Das Prod. 
wird per os eingenommen. (A. P. 1 894 247 vom 9/1. 1932, ausg. 10/1. 1933.) Sc h u t z .

Hugo Janistyn, Memel, Zahn- und Mundpflegemittel, gek. durch einen Geh. an 
Metallverbb., z. B. Vanadaten, welche die 0 2-Entw. aus KC103 beschleunigen. (D. R. P. 
.568358 KI. 30h vom 18/3. 1932, ausg. 18/1. 1933.) Sc h u t z .

Whitla’s Pharmacy, Materia medica and therapeutics. 12 th  od. rev. by J. A. Gtinn and 
, . others. London: Bailliere 1933. (657 S.) 8°. 1 2 s .6 d .n e t.
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G. Analyse. Laboratorium.
Edward Driver und Edmund Colton, Oefrierpunkt- und Loslichkeitsbestimmung 

bei tiefen Temperaturen. Anordnung zur Gefrierpunktsbestimmung bei niedrigen Tempe- 
raturen. Vf. verwendet C02-Schnee u. A. in einem DEWAR-GefaB. Erreichto Temp. 
unter — 50°. (Chcmist-Analyst 22. 8. Jan . 1933. Bloomington, HI.) E c k s t e i n .

D. S. Davis, Leiler zur Berechnung der Gefrierpunktserniedrigung. (Chemist- 
Analyst 22. 8. Jan . 1933. Appleton, Wis., Vocational Sehool.) E c k s t e in .

D. S. Davis, Leiter zur Berechnung der Siedepunklserhohung. (Chemist-Analyst 
22. 10. Jan . 1933. Appleton, Wis., Vocational Sehool.) E c k s t e in .

— , Neue Analysenwaage mit Luftdampfung und Projektionsablesung. Beschreibung 
einer von der Fa. STROIILEIN & Co., Dusseldorf, yertriebenen Waage. (Chemiker-Ztg.
57. 48. 18/1. 1933.) L e s z y n s k i .

F. Sartorius, Neuartige Gewichtsunterteilung. Um eine zu hohe Zahl von Gewichts- 
stiicken beim Wagen zu vermeiden, schlagt Vf. die Stuekelung der Gewiehtsstiicke in 
der Reihenfolge 1—2—3—5 vor. Beispiele fiir dje ZweckmaBigkeit dieser Stuekelung. 
(Z. analyt. Chem. 91. 344—46. 20/1. 1933. Góttingen.) E c k s t e i n .

Arthur Tandy Williamson, Eine automatisclie Toplerpumpe. Die beschriebene An
ordnung ist in ihren allgemeinen Zugen ahnlieh der 1917 von Sto ck  angegebenen. 
Das unsichere Nadelventil wird jedoch vermieden u. dafur eine befriedigend arbeitende 
elektr.Vorr. geschaffen. (Rev. sei. Instrum ents [N. S.] 3. 782—89. Dez. 1932. Princeton, 
Univ., Friek Chem. Lab.) Sk a l ik s .

Harold J. Tormey und Thomas J. Harkins, Einfacher elektrischer Kochapparat 
fiir  niedrig siedende Ldsungsmittel. Ais Heiząuelle dient eine gewóhnliche Gliihbime in 
einem Kasten, die von unten den auf W.-Badringen sitzenden Kolben erwarmt. (Che
mist-Analyst 22. 22. Jan . 1933. St. Bonaventure Coli., N. J.) E c k s t e in .

Theodore Hatch, Bestimmung der „mittleren TeilchengróBe" durch Siebanalyse von 
ungleichmapig zerteilten Substanzen. Aus dem Ergebnis der Unters. einer ungleichmiiBig 
zerteilten Substanz (Beispiel: gemahlener Kalkstein) mittels eines Satzes von Sieben 
kann man die Gewiehtsverteilungskurve der TeilchengróBe konstruieren u. aus dieser 
die mittlere TeilchengróBe, die spezif. Oberflilche u. a. physikal. interessante GróBen 
berechnen. Die Kalibrierung der Siebe geschieht durch mkr. Best. der GróBe der gerade 
noch zuruckgehaltenen Teilchen. (J . Franklin Inst. 215. 27—37. Jan. 1933. Harvard 
Sehool of Public Health, Dep. of Industrial Hygienc u. H arvard Engineering Sehool, 
Dep. of Sanitary Engineering.) L. E n g e l .

A. MartyniY, Nomogramm zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes. (Ann. 
Zymol. [BruxeUes] [2] 1. 62— 69. 1931. — C. 1932. I . 303.) L e s z y n s k i .

Hans Kistner, V erwendung von ganz kleinen Diisen fiir die Messung kleiner stromen- 
der Mengen und zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes von Gasen. Beschreibung 
eines Verf. zur Messung kleinster Gasmengen, das nach einmaliger Eichung die Messung 
von Gasmengen verscłiicdensten spezif. Gewichts durch einfache Rechnung gestattet. 
Es ermóglicht durch Einstellen eines Differenzdruckes die GleichmaBigkeit eines einmal 
eingestellten Gasstromes zu kontrollieren. Anwendungsgebiete: Heizwertbest. von 
Gasen unter Ausschaltung einer Gasuhr; Gemischeinstellung zu SehwciBzwecken; 
Eichung von Gasuhren; Messung kleiner Gasmengen, z. B. fiir das Nitrieren; Gas- 
mengenmessung nach der Impfmethode. Das Verf. beruht auf dem Staurandprinzip. 
Ausfuhrliche Beschreibung der Apparatur u. Ableitung der Berechnung (ygl. E u l e r ,  
Arch. Eisenhiittenwes. 5 [1931/32], 231). Berechnung der kinemat. Zahigkeit u. der 
REYNOLDSschen Zahl R  von Koksgas, Gichtgas, Greneratorgas u. a. fiir die Erm ittlung 
des Diisenbeiwertes (vgl. Z ip p e r e r ,  C. 1929. H . 1565). Best. des spezif. Gewichts 
nach B u n s e n - S c h i l l in g s .  (Z. analyt. Chem. 91. 321—32. 20/1. 1933.) E c k s t e i n .

Franz Herrmann, Zur Methode der Veraschung von Gewebsschnitten und der Asclien- 
differenzierung (Darstellung von Magnesiumsalzen und Phosphaten). Vf. findet durch 
Vergleichsverss., daB fiir die Herst. von Spodogrammen die Fixierung in absol. A. 
der Herst. von Gefrierschnitten Yorzuziehen ist. Zwar wird durch den A. ein Teil der 
Salze ausgewaschen, andererseits bringt die Gefriermethode Strukturanderungen u. 
Verlagerungen m it sich. — Der Nachweis von Mg-Salzen neben Ca-Salzen gelingt 
durch Behandlung der Praparate m it einer wss. Lsg. von 1%  Telraozyanthraćhinon 
in einer m it Hilfe von 25 g-%  Antipyrin hergesteilten l% ig. bas. Chininlsg. Das 
Reagens gibt m it Mg-Salzen eine blaue Farbung, wahrend Ca-Salze weiB bzw. schwaeh
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vioIett werden. — Das Phosphation laBt sich nachweisen m it dem EMBDENsehen 
Reagens (Strychnin-Molybdan-Nitrat) oder dureh Fallung m it Ee-Acetat u. Umsetzung 
des Fe-Phosphatriickstandes m it K 4Fe(CN)„. (Z. wiss. Mikroskopie mikroskop. Techn. 
49. 313—30. Dez. 1932. Frankfurt a. M., Dermatolog. Univ.-Kiinik.) R o l l .

F. Waibel, Entwicklung und Stand der guanlitatwm Spektralanalyse. I. Physi- 
kalische Orundlagen und Verfahren. Zusammenfassende Darst., enthaltend eine kurzo 
Theorie der Spcktren, die Beschreibung der wichtigsten Methoden der quantitativen 
Spektralanalyse u. eine Diskussion der MeBgenauigkeit. (Z. Metallkunde 25. 6—12. 
Jan . 1933. Berlin-Siemensstadt.) BORIS ROSEN.

O. Findeisen, Entwicklung und Stand der quantitativen Spektralanalyse. I I . Spek- 
tralanalytische Metalluntersuchungm in der Praxis. (I. ygl. vorst. Ref.) Eine spektral- 
analyt. Anordnung m it kondensierten Funken ais Liehtąuelle u. rotierendem logarithm. 
Sektor (vgl. S c h e ib e  u . N e u h a u s s e r ,  C. 1 9 2 9 .1. 267) wird beschrieben. Einige Bei- 
spiele werden besprochen. Andere Verff. werden kurz dargestellt. (Z. Metallkunde 25. 
12— 16. Jan . 1933. Borlin-Oborschóneweide.) B o r i s  R o s e n .

Otto Schonrock und Carl Leiss, Spektrograph und Monochromalor ju r  das sicht- 
bare Gebiet mit Spiegeln vom óffnungsrerhdltnis 1 : 3,5 oder 1 : 2,5. (Z. techn. Physik 
14. 78—81. 1933. Berlin.) L e s z y n s k i .

K. Scheringa, Ober einige moderne Lichtfilter zur Untersuchung in  ullraviolettem 
Licht und iiber die Phosphorescenz von Diamant. Vf. weist hin auf dio neueren SCHOTT- 
schen Lichtfilter (U. G. 1, 2 u. 3), beschreibt eine einfache Vorr. zur Ultraviolettunters. 
u. gibt einen tlberblick iiber einige Fluorescenzerscheinungen. (Pharmac. Weekbl. 70. 
79—82. 28/1. 1933. Amorsfoort.) R. K. Mu l l e r .

Carl Leiss, Neue Form eines vltraviolettdurchlassigen Polarisationsprismas. Die 
beiden Halften des Prismas fiir U ltrayiolett bis 0,250 fi sind zunachst dureh einen 
kleinen Luftabstand getrennt, der m it einer FI. ausgefullt wird, dereń Brechungsindex 
dem des durchgchenden extraordinaren Strahls entspricht. Das Prisma wird dann 
so abgedichtet, daB die FI. nicht entweichen kann. {Z. Physik 76. 851—52. 12/7. 1932. 
Berlin-Steglitz.) B o r is  R o s e n .

M. Weingerow, Neue Liehtąuelle zur Erzeugung eines kontinuierlichen ultraroten, 
sichtbaren und ultravióletten Spektrums. Ein W-Zylinder wird im Vakuum oder in Ng 
dureh einen elektr. Strom zum Gliihen gcbracht. Der Zylinder ha t einen der Achse 
parallel gehenden Spalt, der beim Gliihen des W -Bleches kraftiger strahlt, ala die 
AuBenseitc des Zylinders, da die aus dem Spalt austretondo Strahlung sich nur wenig 
von der schwarzen unterscheidet. Vorverss. zeigen, daB die noue Liehtąuelle im Ultra- 
roton ctwa dreimal in tcnsiver s trah lt ais der NERNST-Brenner. (Physik. Z. Sowjetunion
2. 278—81. 1932. Leningrad, Staatl. Opt. Inst.) L o r e n z .

W. Holthof, Majianalyse mit fluorescierenden Indicatoren. Beschreibung u. Er- 
órterung der Venvendungsmóglichkeiten des „Callophane11, eines App. zur Luminescenz- 
analyse, dor ais Ultraviolettlichtquello die langwellige Ultrayiolettstrahlung von 400 
bis 380 m/( yerwendet. Dureh ein F ilter besonderer Zus. wird das sichtbare Spektrum 
scharf abgeschnitten u. nur das an den sichtbaren Teil unm ittelbar angrenzende Ultra- 
yiolettgebiet fast ungeschwacht hindurchgelassen. Der sehr einfache App. ersetzt die 
Quarzlampenapparatur bei der Analyse m it fluorescierenden Indicatoren (vgl. B ra vo ,
C. 1929. I . 2210; B u ló w  u. D ic k , C. 1928. II. 2490). (Z. analyt. Chem. 91. 263—66. 
1933.) , E c k s t e i n .

C. J. Schollenberger, Isohydrische Indicatorldsungen. Einstellung yon Puffer- 
auf Indieatorlosungen. Beschreibung einer einfachen Anordnung zum Beobachten 
u . Vergleichen einer Indicator- u. einer Pufferlsg. bei der pH-Best. besonders in 
schwach gepufferten Lsgg. wie in wss. Bodenausziigen u. anderen sehr verd. Lsgg. 
(Chemist-Analyst 22. 4. Jan . 1933. Wooster, Ohio, Agricultural Exp. Stat.) E ck .

W. Wesly, Die Verwendung von Eisen aus Eisencarbonyl ais Urtitersubstanz in  
der Majianalyse. Aus Eisencarbonyl nach dem Verf. der I. G. FARBENIND. hergestelltes 
Fe eignet sich ais U rtitersubstanz besser ais Blumendraht. E s ergibt bei der Titration 
von KMnO., den genau gleichen Titer wie Elektrolyt-Fe. Auch die Titerstellung von 
SnCl2-Lsg. ergibt m it diesem Fe den gleichen T iter wie m it reinstem Fe20 3, ist auBerdem 
rascher auszufuhren. (Z. analyt. Chem. 91. 341—44. 20/1. 1933. Ludwigshafen/Rh.,
I . G. Farbenind.) " ECKSTEIN.

R. S. Jessup, Das registrierende Oascalorimeler nach Thomas. D as registrierende 
TiiOMAS-Gascalorimetcr w ird  genau beschrieben, m it (H„) geeicht u. m it JUNKERS-



1933. I. G-. A n a l y s e . L a b o e a t o r iu m . 1975

Calorimetern yerglichen. Das THOMAS-Calorimeter schreibt die Temp. - Differenz 
zwischen zwei W iderstandsthermometern selbsttatig auf. Der EinfluB yon Anderungen 
in  der Zimmertemp. u. dem Barometerstand wird gepriift, das Nachhinkcn bei Ver- 
anderung des Gases ebenfalls. Bei groBer Sorgfalt geben T h o m as- u . J u n k e r s -  
Calorimeter innerhalb von 1ji—1°/0 ident.W erte. 1%  Genauigkeit wird fiir das 
THOMAS-Calorimeter garantiert, 0,5°/o is t erreichbar. — Die Eichung m it (H2) geschicht 
von der Firm a m it dem etwas zu hohen W ert 68,635 kcal, wahrend bei 20° 68,35— 68,36 
( R o s s in i  u . R o th )  sicher richtiger ist. (Bur. Standards J .  Res. 10. 99—121. Jan .
1933. Washington.) W. A. R o t h .

L. G. Carpenter und T. F. Harle, E in  Vakuumcalorimeter fiir  hóhe. Temperaturen. 
Es wird ein Vakuumcalorimeter beschricben, das fiir die Best. von wahren spczif. Warmen 
bis 500° u. wahrscheinlich noch hóher benutzt werden karm. Organ. Isoliermaterialien 
sind yermieden. Die von einer Pt-Wicklung erzeugte Warme wird durch Strahlung, 
nicht durch Leitung ubertragen. Der Pt-Heizkórper dient zugleich ais Widerstands- 
thermometer. Die Arbeitsweise wird genau beschriebon. — Wenn innerhalb eines 
Temp.-Interyalls von nur 1° gemessen wird, lassen sich W armekapazitaten auf 1%  
genau bestimmen. (Proc. physic. Soc. 44. 383—99. 1932. Soutliampton, Univ. 
College.) S k a l i k s .

E le m e n te  u n d  a n o rg a n lsc h e  V e rb in d u n g e n .
Irwin Stone, E in  haltbares Reagens zum Nachweis von Nitriten. Das Reagens 

besteht aus 1 ccm Anilin, 1 g Phenol, 15 ccm konz. HC1 u. 150 ccm W. Die nitrit- 
haltige Lsg. wird neutralisiert u. m it 0,5 ccm der Reagenslsg. yersetzt. Bei Zusatz 
von NaOH bis zur deutlichen alkal. Rk. erscheint in Ggw. von N itriten eine tief gelbe 
Fiirbung. I s t  die Lsg. an sich oder auf Zusatz von NaOH gelb gefarbt, so ist die Farbung 
durch Extraktion m it Amylalkoliol unschadlich zu machen. Empfindlichkeit 0,01 mg 
N O / im ccm. (Chdinist-Analyst 22. 10. Jan . 1933. New York City.) E c k s t e in .

Emod von Migray, Beslimmung der salpetrigen Saure. Best. der salpetrigen Saure 
auf Grund der Red. von H B r03. (Chemiker-Ztg. 57. 48. 18/1. 1933. Budapest.) L e s z .

N. A. Ziegler, Verbesserte Methode zur Beslimmung von Oasen in  Metallen. 
(Metal Ind., London 41. 637—40. 30/12. 1932. — C. 1932. I I . 2490.) E c k s te i n .

T. J. Ward, Die Erkennung kleiner Metallteilchen in  Slaub, Sand, Schlacke usw. 
Die Metallteilchen enthaltende Substanz wird schwach angefeuchtet, ein kleiner Teil 
m it 2 Tropfcn l° /0ig. AgN03-Lsg. angeruhrt u. u. Mk. bei schwacher VergroBerung 
beobachtet. Bei Anwesenheit yon Cu, Hg, Bi, Pb, Zn, Al u. Mg bilden sich an den 
metali. Teilchen typ. Ag-,,Baume“ . Sn u. Fe zeigen aus unbekannten Griinden die 
U m setzungnicht immer. Olhaltige Substanzen miissen yorher gereinigt werden. (Analyst
58. 28. Jan . 1933. Stag Brewery, S.W. 1.) E c k s t e in .

J. Kunz, Neue Wege zur Scheidung der Erdalkali- und Alkaliionen. Das F iltra t 
yom (NH4)2S-Nd. wird nach Ansauem m it Essigsaure abgeraucht. Der Ruckstand 
wird m it W. u. Essigsaure aufgenommen. Ba-, Sr-, Ca- u. Mg-Ionen werden nach- 
cinander quantitativ unter Vermeidung yon ReagenzuberschuB m it (NH4)2Cr04, 
(NH4)2S 0 4, (NH4)2C20 4 u . (NH4)3As04 ausgefallt. Die von den Erdalkaliionen be- 
freite Lsg. wird abgeraucht. Wenn die Flammenprobe nicht einwandfrei entscheidet, 
wird der Salzriickstand m it móglichst wenig W. auf einem Uhrglas gel. Durch Zu
satz von gesiitt. Mg-Bitartratlsg. wird K  ąuantitatiy  gefallt. Nach F iltration wird 
gegliiht, in W. gel., filtriert u. eingedunstet; NaCl wird durch die Krystallform charak- 
terisiert. Die Trennung von Na u. K  kann auch durch Magnesiumkobaltinitrat vor- 
genommen werden. (Die Einzelheiten der Vorschrift miissen im Original nachgelesen 
werden.) (Helv. ehim. Acta 16. 3— 6. 1933. Basel, A nstalt f. anorg. Chem.) L o r e n z .

Wilhelm Jander und Erna Hoffmann, Quantitative Beslimmung von CaO,
3 CaO- S i0 2, 2 C a 0 -S i0 2, 3 CaO-2 S i0 2, CaO-SiO, und S i0 2 nebeneinander. Essig- u. 
Propionsaure in W.-freiem Methylalkohol lósen CaO ąuantitatiy  aus 3 CaO - S i02 (3—1), 
2 C a 0 -S i0 2 (2—1) u. 3 C a 0 -2 S i0 2 (3— 2), o- u. p-Nitrophenol in W.-freiem Methyl
alkohol wirken ebenso auf 3— 1 u. 2—1, starkes Losungsvermógen zeigt auch methyl- 
alkoh. NH4-Acetat. — I. Zur Best. yon freiem CaO neben Ca-Silicaten yerreiben Vff. 
die Substanz m it einigen Tropfen W.-freiem Glycerin, spiilen m it insgesamt 10 ccm in 
einen Erlenmeyerkolben, setzen 0,3 ccm W. zu u. erhitzen 15 Min. in sd. W .; nach 
Zusatz yon 25 ccm W.-freiem Methylalkohol wird zum Sieden erhitzt, durch Glasfilter 
filtriert, m it A. gewaschen, das F iltra t m it ca. 50 ccm C02-freiem W. verd. u. m it 
Vio-n. HC1 gegen Phenolphthalein titriert. — II. 3— 1 u. 2—1 lassen sich neben CaSi03
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quantitativ bestimmen durch T itration der m it h. C 02-freiem W. ubergossenen Substanz 
m it Vio-n- HC1 bei 80° unter dauerndem starkem Riihren. U nter Verwendung von 
Phenolphthalein ais Indicator wird bei Erhaltung stets schwach alkal. Rk. bis zur voll- 
standigen Zers. (2—3 Stdn.) titriert, zum SchluB, wenn die Rotfarbung sich nicht mehr 
verstarkt, auf Noutralitat. Nach beendigter Titration wird filtriert, ausgewaschen, 
im F iltra t S i02 gravimetr. wie ublich bestimmt, der Riickstand (CaSi03) m it 2°/0ig.' 
HC1 zers. u. CaO u. S i02 gravimetr. erm ittelt. — I II . Das an 3—1 u. 2—1 gebundene 
CaO wird in Ggw. von 3—2 nach folgendem Verf. bestimmt: Die Substanz wird m it 
25 ccm W.-freier 0,5°/oig. methylalkoh. o-Nitrophenollsg. unter ofterem Umschutteln 
einige Zeit bis zum Kp. erwarmt u. dann vorsichtig m it (mit CaO) eingestellter W.-freier 
methylalkoh. HC1 titriert, bis die Farbę wieder von Orange in Gelb umschlagt. Dies wird 
so oft wiederholt, bis beim Erhitzen keine Orangefarbung mehr auftritt. — IV. 3—2 
wird von Vio -n. HC1 bei 80° langsam u. umrollstandig zers., wobei das Verhaltnis 
CaO: S i02 =  3: 2 in  der Lsg. erhalten bleibt. — Durch Kombination der Verff. I , I I  
u. I I I  m it der Zers. des restlichen CaO aus CaSi03 u. 3—2 mittels 2%ig. HC1, sowie 
Best. des gesamten CaO, der gebundenen u. freien S i02 nach Zers. einer Gesamtprobe 
konnen CaO u. die 4 Silicate quantitativ nebeneinander bestimmt werden, z. B. in den 
bei der Rk. zwischen CaO u. S i02 bei hóheren Tempp. sich bildenden Verbb. (Angew. 
Chem. 46. 76—80. 28/1. 1933. Wiirzburg, Univ., Chem. Inst.) R . K. M u l l e r .

Erich Muller und Giinther Haase, Die Bestimmung von Ghromsdure und von 
Eisen in  Verchramungsbddern auf pole.nliometrischem Wege. Vff. titrieren Cr03 u. Fe 
mit  0,1-n. SnCl2-Lsg. unter 0 2-freiem N2 in salzsaurer Lsg. durch Aufnahme der Po- 
tentialkurve u. Aufsuchen ihres Wendepunktes, u. zwar zunachst bei 18° die C r03 
bis zum ersten Potentialsprung u. darauf bei 75° das Fe bis zum 2. Sprung. In  Ggw. 
von sehr wenig Fe muB dieses in einer gesonderten Badprobe nach vorheriger Red. 
der Cr03 bestimmt werden. (Z. analyt. Chem. 91. 241—45. 1933.' Dresden, Techn. 
Hochsch.) '  E c k s t e i n .

A. Glazunov und J. Kfivohlavy, Quanlitative Beslimmung des Nickels in Nickel-
stahlen auf elektrographischem Wege. Zur quantitativen Best. von Ni in Ni-Stahlen wird 
ein Verf. entwickelt, das darauf beruht, die zu untersuchenden Legierungen ais Anodę, 
eine indifferente Metallplatte ais Kathode u. ein m it Dimethylglyosim getranktes 
leimfreies Papier ais Elektrolyt zu verwenden. Der durchgehende elektr. Strom bringt 
Ni-Ionen in Lsg., die m it dem Dimethylglyoxim einen rosaroten Nd. gibt, wahrend 
die Fe-Ionen durch Zusatz von CH3COOH in Lsg. gehalten werden. Dio In tensitat der 
Farbung wird m it Abdrucken einer Probe bekannter Zus. colorimetr. verglichen; mittels 
eines Diagramms oder mittels m athem at. Gleichungon laBt sich dann der Ni-Geh. 
der untersuchten Probe ermitteln. Die Best. laBt sich in wenigen Minuten durchfuhren u. 
eignet sich fiir Analysen m it techn. Genauigkeit. (Z. physik. Chem. Abt. A. 161. 373—88. 
Sept. 1932. Pribram, Tschechoslowakei, Mitt. Lab. Lehrkanzel theoret. Huttenwesen 
Montan. Hochsch.) E d e n s .

Andrć Hecguet, Maftanalytische Bestimmung des Zinks. Verf. beruht auf der 
bekannten T itration des Zn m it K4Fe(CN)6. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 15. 
10—11. 15/1. 1933. Abbeville.) E c k s t e i n .

H. Fuuk und M. Ditt, Uber die guantitatwe Bestimmung einiger Metałle mittels 
Anthranilsdure. I. Eine einfache Methode zur quantitativen Bestimmung des Zinks und 
des Cadmiums und zur Trennung dieser Metalle von den Erdalkalien. In  neutralen oder 
ganz schwach essigsauren Lsgg. eines Zn- oder Cd-Salzes fallt anthranilsaures Na das 
Zn bzw. Cd quantitativ  krystall. aus, auch in  Ggw. von Erdalkalien. Empfindlichkeit: 
1 :1  Mili. Der Nd. kann entweder bei 100—105° getrocknet u. gewogen werden (Faktor 
fiir Zn =  0,1937, fiir Cd =  0,2923) oder maBanalyt. nach der Bromid-Bromatmethodo 
(D ay  u . T a g g a r t ,  C. 1928. II . 88) unter Verwendung von Indigocarmin +  Styphnin- 
saure ais Indicator bestimmt werden. (Z. analyt. Chem. 91. 332— 40. 20/1. 1933. 
Miinchen, Techn. Hochsch.) E c k s t e i n .

B. Stehlik, Die polenliometrische Bestimmung des Molybdans durch Ozydation des 
Mo[5) zu Mo(6) mittels Cerisulfat oder Kaliumpermanganat. Die Titration erfolgt bei 80° 
in einer Lsg., die 50%  konz. HC1 enthalt, u. in  C 02-Atmosphare. E in Zusatz von etwas 
M nS04 beschleunigt wahrscheinlich katalyt. die Zers. eines hydrolyt. Komplexes von 
Mo(3) u. Mo(5), der — besonders in schwefelsaurer Lsg. —sonst zu hohe Werte ver- 
ursacht. Dio der T itration vorhergehende Red. des Molybdats erfolgt durch TiCl3> 
Zn, Pb oder am besten durch SnCl2. Die Potentialspriinge Mo(3)—Mo(5) u. Mo(5)—Mo(6)
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sind sehr scharf. (Coli. Trav. chim. Tchecoslovaquie 4. 418—27. Sept./Okt. 1932. 
B riinn, MASARYK-Univ.) E c k s t e i n .

A. Jilek und J. Kota, Uber die Trennung des Titans vom Aluminium  und ver- 
schiedenen anderen Elementen der 2. und 3. Gruppe miliels Guanidincarbonat in  Gegen- 
%vart von Weinsdure. In  Fortsetzung einer friiheren Arbeit (C. 1932. I I .  1481) wird dio 
Trennung des Ti von Al, Cr, Mo, W, As, Tl u. U besproohen. Die Trennung vom Al 
ist quantitativ, dagegen fallen dio Ti-Werte in Ggw. der anderen Elemente zu hoch aus, 
sobald ihr Anteil groBer wird ais der Ti-Geh. (Coli. Trav. chim. Tchćcoslovaquie 4. 
412—17. Sept./Okt. 1932. Briinn, Tschech. Techn. Hochsch.) E c k s t e in .

O rg an isch e  S u b s tan zen .
KarłhugO Kiispert, Zur Bestimmung von Kohlenstoff und Wasserstoff nach dem 

Zentigrammverfahren. Die nach dem Verf. von BERGER (C. 1932. II. 2996) erhaltenen 
zu niedrigen C-Werte sind auf die A rt der Granatenbeheizung u. die durch zu hohe 
Temp. bewirkte Zers. des P b 0 2 zuruckzufiihren, sie konnen durch geeignete Anderung 
der Beheizung bcseitigt werden. Vf. schlagt vor, ais Rohrfiillung 200 mm CuO m it auf- 
gesehmolzenem PbC r04, 15 mm Ag-Asbest „M e r c k “ zur Halogenaufnahme, 35 mm 
Cu u. 10 mm CuO zu verwenden (Einzelabteilungen durch Asbest getrennt) bei einer 
Rohrlange yon 550 mm u. Durchmesser 12 mm. Das gebildete W. wird durch einen 
Cu- oder Ag-Draht im Rohrschnabel (30 X 4 mm) in das CaCl2-Rohr getrieben. Die 
Verbrennung erfolgt m it Luft, eyent. zum SchluB bei nichtbeheizter Cu-Schicht m it 0 2. 
Das osydierte Cu wird duroh einen H 2-Strom in umgekehrter Richtung reduziert, das 
hierbei entstandene W. m it langsamem Luftstrom ausgetrieben. Die Best.-Dauer 
betragt hochstens 2, manchmal nur l J/4 Stdn. Die Apparatur (Hersteller: Ge o r g  
Mu l l e r , Niirnberg, Marienplatz 1) kann m it sparsamem Stromyerbrauch beheizt 
werden. (Chem. Fabrik 6. 63—64. 1/2. 1933. Erlangen, Univ., Inst. f. angew. 
Chemie.) R. K . Mu l l e r .

Robert Cambier und Lucien Leroux, Uber die Bestimmung von organischem 
Stickstoff bei Gegenwart von Nitraten nach der Methode von Kjeldahl. Die zu unter- 
suchende Substanz wird m it einer geniigenden Menge H2S 0 4 (2—3 ccm) yersetzt; 
H N 03 wird im Vakuum abdest., zuerst bei 30—40° W.-Badtemp., dann nach Yer- 
dampfen des W. bei 100°. Im  Destillat wird H N 03 bestimmt, der Ruckstand wird nach 
der ublichen KjELDAHL-Methode weiter behandelt. Beleganalysen an Gemischen 
von Harnstoff, Allosan oder Asparigin m it K N 03 werden mitgeteilt. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 195. 1280—82. 19/12. 1932. Paris, Lab. d’Hygićne.) L o r e n z .

Firmin Govaert, Die Bestimmung von Halogenen in organischen Verbindungen nach 
der Natriumammoniumrnethoda: Bestimmung von Fluor in  einigen organischen Ver- 
bindungen. Die C. 1933. I. 467 beschriebene Methode wird zur Best. yon F  in  organ. 
Verbb. m it sehr festgebundenem F  angewandt. Die Analyse von Trifluortoluol, Tri- 
fluoressigsaureester u. Fluorbenzol bereitet nach dieser Methode keine Schwierigkeiten. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 195. 1278—80. 19/12. 1932.) Lo r e n z .

W. G. Moffitt, Eine colorimetrische Methode zur Bestimmung von Chloroform. Das 
Verf. beruht auf der Blaufarbung des Chlf. in starker KOH durch a- oder /3-Naphthol. 
Die Rk. m it a-Naphthol ist zwar empfindlicher, aber die Farbintensitat ist beim /S-Naph- 
thol gróBer. Besprechung der stórenden Eigg. anderer chlorierter KW-stoffe u. ihrer 
Yermeidung. (Analyst58. 2—4. Jan . 1933. London, The Goyernm. Lab.) E c k st e in .

Enrico Tognola, Tabelle zur Alkoholbestimmung. Eine K om bination  der Ga y - 
LusSACschen (°/0 95°ig. A.) u. CARTlERschen (%  absol. A.) Alkoholtafeln. (Boli. chim.
farm ac. 71. 961. 30/12. 1932.) Gr im m e .

Harold S. King und Adam C. Bell, Der Nachweis von Methanol neben Athanol. 
Das Gemisch yon CH3OH u. A. wird m it H J  behandelt, die ubergehenden Jodide werden 
in (CH3)3N aufgefangen. E in Nd. des swl. [(CH3)4N ]J  zeigt die Ggw. yon CH3OH an.
— 1 ccm des zu untersuchenden Gremisches wird m it 5 ccm konstant sd. H J  u. einem 
Stiick Sn-Folie yersetzt. Die beim leichten Erhitzen ubergehenden Dampfe werden 
durch ein Glasrohr in 10 ccm einer 10°/oig. Lsg. von (CH3)3N in A. geleitet. Form 
aldehyd u. hóhere Alkohole stóren den Nachweis nicht; methoxyhaltige Verbb. durfen 
nicht zugegen sein. 0 ,l°/o CH3OH in 1 ccm oder 0,2°/o CH3OH in 0,1 ccm lassen sich 
noch nachweisen. (Proc. Trans. Nova Scotian Inst. Sci. 18. 11—13. 1930/31. Halifax, 
Dalhousie Uniy., Dep. of Chem.) L o r e n z .

Hans H. Weber und Werner Koch, Zur Methodik der Analyse technischer Losungs- 
mitlel. H I. Mitt. Farbnachiceise fu r  n-Proj>yl-, n-Butyl-, Isóbutyl- und Isoamylalkohol.
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(II. ygl. C. 1931. I. 3299.) Dio Alkohole mussen zunachst dureh kurzes Erhitzen m it 
BECKMANNscher Mischung (BO g K 2Cr20 7, 28 ccm konz. H 2S 0 4, 300 ccm W.) in die 
zugehórigen Aldehyde umgewandclt werden. Propionaldehyd u. n-Butyraldehyd gebon 
unter geeigneten Vers.-Bedingungen m it o-Nitrobenzaldehyd spezif. Farbungen. Iso- 
butylaldehyd liefert m it o-Nitrobenzoylchlorid eine charakterist. Farbrk. Der Isoamyl- 
alkohol wird nicht in den Isoyaleraldehyd umgewandelt. E r gibt m it Piperonal bei 
m ittlerer Saurekonz. (25%ig- HC1 oder 50%ig. H 2S 0 4) eine schóne Blaufarbung. Zum 
SchluB eine Tabelle der Grenzkonzz., bei denen die erwahnten Farbrkk. der Alkohole 
noch einwandfrei beobachtet werden konnten. (Chemiker-Ztg. 57. 73— 74. 28/1. 1933. 
Gewerbehygien. Lab. d. Reichsgesundheitsamts.) Barz.

M. Kraj6inoviĆ, Ober die quanłilative Bestimmung von Aceton im  Gemisch mit 
anderen organischen Losungsmitleln mit Hilfe von salzsaurem Hydroxylamin. (Arh. 
Hemiju Farmaciju 6 . 161—65. 1932. — C. 1932. I. 711.) Mautner .

Victor John Harding, Thomas Frederick Nicholson, Gordon A. Grant, Grant 
Hem und C. E. Downs, Vorlaufiger Bericht iiber die analytische Bestimmung fiir einzelne 
Kohlehydrate. Es werden Methoden angegeben, um aus Gemischen von Zuckern 
(Glucose, Fructose, Mannose, Galaktose, Maltoso, Lactose, Saccharose, Arabinose u. 
Xylose) die einzelnen Zucker quantitativ zu bestimmen. Die Trennung geschieht m it 
Hilfe geeignoter Hefearten, die eine zum Teil selektive Wrkg. haben. Der Reduktions- 
wert wird m it den Lsgg. von S p a n n u th  u. P ow er  bestimmt; es wird aber die CuS04- 
Lsg. getrennt von der Rochettesalzlsg. aufbewahrt. Es werden 4 Hefearten genannt: 
Proleus mlgaris, der unter den einzuhaltenden Konzentrationsbedingungen in 30 Min. 
die Glucose yollstandig, Galaktose zu 25%  entfernt, die anderen Zuoker nicht angreift; 
M onilia crusei, die yollstandig Glucose, Fructose, Mannose beseitigt, andere Zucker 
nicht angreift, Saccharomyces marzianus, der dieselben Zucker wie Monilia crusei u. 
ebenso Saccharose yergart, Monilia tropicalis, der die gleichen Zucker wie Monilia 
crusei, ferner yollstandig Maltose, zu '4 1 %  die Galaktose u. zu 5%  dio Saccharose 
yergart, Gardauer in diesem Falle 20 Min. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 26. Sect. V. 
33— 43. 1932. Toronto, Uniy., Dep. of Pathol. Chem.) W a d eh n .

A. E. Case und w. J. Price, Die Einstellung von Fehlingscher Losung. Geroinigter 
u .  sorgfaltig getrockneter Rohrzucker wird nach der Vorsehrift yon L in g  u .  der von 
La ne  u .  E ynon  invertiert. Der Verbrauch an FEHŁiNGscher Lsg. ist, ausgefiihrt nach 
der LiNG-Methode, in beiden Fallen der gleiche. Die Lsg. nach L in g  ist 20 Tage haltbar 
u. empfiehlt sich mehr zum Gebrauch. Ein Vergleich des Red.-Vermogens der L in g - 
Lsg. ergibt nach der LiNG-Methode in geschlossenen Kolben einen niedrigeren W ert 
(24,4 ccm FEHLiNGsche Lsg.) gegeniiber der Lane  u . EYNON-Methode in offenen 
GefaBen (26,2 ccm FEHLiNGsche Lsg.). (J . Inst. Brewing 39 ([N. Ser.] 30). 36—37. 
Jan . 1933.) Antelm a nn .

B e s ta n d te ile  v o n  P fła n z e n  u n d  T ie ren .
A. Durupt und J. Lagarde, Die Technik interferometrischer Untersuchungen. 

Setzt man das Serum yon Kranken, welche an Tumoren oder Funktionsstorungen der 
endokrinen Driisen leiden, zu spezif. EiweiBkorpern aus Tumoren oder Driisen, den 
sogenannten ,,Opzymen“ , so t r i t t  eine Erhohung der Konz. an EiweiBstoffen ein. Diese 
Konz.-Anderung laBt sich dureh Interferometrie messen. Das Prinzip dieser inter
ferometr. Untors. sowie die zugehorige »Apparatur werden beschrieben. Hinweis auf 
dio Moglichkeit, die interferometr. Unters.-Methode auch bei der Sehwangerschafts- 
diagnose nach Ab d er h a ld e n  u . bei der Diagnose von Infektionskrankheiten anwenden 
zu kónnen. (Ann. Med. 31. 456— 77. 1932.) Barz.

M. Chatron, Das Gleichgewicht Sdure-Base im R a m . (Buli. Soc. Chim. biol. 14. 
783—99. 1932. — C. 1932. I I . 3446.) P. H. Schultz.

Lloyd D. Felton, Die Anwendung von Athylalkohol ais FaUungsmittel bei der 
Konzentrierung von Pne.umokokkenantiserum. Es werden Verss. iiber die Fallbarkeit 
des Antikórpers der Pneumokokken dureh A. mitgeteilt. Bei H erst. einer Konz. von 
15— 20% A. im Antiserum kónnen die immunisierenden Substanzen fast vóllig aus-

* gefallt werden. Die Minimalausbeute betragt 80% der im Serum yorhandenen immuni
sierenden Verbb. (J . Immunology 21. 357—73. 1931. Boston, H aryard Medical 
School.) Charga ff .

Constantino Gorini, Eine Methode zum Nachweis der Chymasebildung bei Bakterien. 
Die bisherigen Methoden zum Nachweis der Chymasebldg. genugen nicht. Chymase 
wird selbst in milch- u. caseinfreien Nahrbóden, namentlich auf Agar gebildet, sie wirkt
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n icht nur auf rohe, sondern auch auf sterilisierte Milch, sie begiinstigt alle proteolyt. 
Vorgange u. wird durch komplexc proteische Stoffe stimuliert. Zur Ausfuhrung nimmt 
m an eine gut entwickelte Blutagarschragkultur u. gieBt auf sie unter Erhaltung der 
natiirlichen weiBen Farbo sterilisierte Milch, bis die Oberflaclie der K ultur bedeckt ist, 
yermischt m it P latindraht den Kulturrasen m it der Milch u. halt solange wie moglich 
bei 37—38°. (Arch. Mikrobiol. 4. 123—30. 19/1. 1933. Mailand.) Gr im m e .

M. Lavoye, Eine Neulieit des Belgischen Arzneibuches 4, die Fowlersche Losung. 
Das der F ow ler schen Lsg. der fruheren belg. u. der Arzneibiicher anderer Staaten 
entsprochendc, korrekt ais „Arsenicalis Solutio Fowleri" bezeiclmete P raparat des 
Belg. Arzneibuches 4 ist nicht wie jene eine Lsg. von K-Arsenit, sondern eine gegen 
Phenolphthalein, Lackmus u. Methylorange neutrale Lsg. von froicm As20 3 neben KC1. 
entstanden durch Auflsg. von As20 3 in K H C 03, Neutralisation m it HC1 —

K 2As20 4 +  2HC1 =  KC1 +  As2Oj +  H 20
— u. Wiederauflsg. des hiorbei zum Teil ausfallenden, in frisch gefalltem Zustande 11. 
As20 3 in dem Gemisch von A., Melissengeist u. zur Einstellung auf l ° / 0 As20 3 erforder- 
łichem W. (J . Pharmac. Belgiąuc 15. 35—38. 15/1. 1933.) D eg n er .

L. W. Winkler, Cehaltsbestimmung der Alkalibromide. II . (I. vgl. C. 1924.1. 1565; 
vgl. auch C. 1932.1. 2355.) Es wurde boi Nachprufung der fruheren Methode gefunden, 
daB die Ggw. kleiner Chloridmengen die Genauigkeit der Methode erhóht. Neue 
Methode: von KBr werden 1,190 g, von NaBr 1,029 g m it W. auf 100 ccm gel. 20 ccm 
wrerden im 200 ccm Erlenmeyer m it 80 ccm W. u. 1 ccm 0,1-n. HC1 u. unter Um- 
schwenken m it 10 ccm konz. H 2SO, yers. Nach Zugabe von etwas Bimssteinpulyer 
bringt man zum Kochen u. gibt zur sd. Fl. ca. 19 ccm 0,1-n. KMnO.,-Lsg. bis zur gold- 
gelben Farbung, kocht weiter bis zur Entfarbung u. titriert we i ter bis zu 1 Minutę 
bestandiger Rotung. N H,Br wird vor der Unters. bei 130° getrocknet, dann werden
0.980 g auf 100 ccm gel., 20 ccm m it NaOH umgesetzt (siehe I. Mitt.) u. dann weiter-
arbeiten wie oben. Carbonate, Sulfate u. N itrate beeintrachtigen nicht die Best. Ent- 
halt die Verb. Bromat, so titriert man 20 ccm der Salzlsg. nach Zusatz von 0,2 g K J  
u. cinigen Tropfen HC1 m it 0,01-n. Thiosulfatlsg. u. rechnet Vio des Thiosulfatyerbrauohs 
ais Korrektur zur verbrauchten KMnO,-Lsg. (Pharmaz. Zcntralhalle Deutschland 74.
3—5. 5/1. 1933. Budapest.) Grim m e .

C. M orton, Die offizieUe Prufung au f Carbonat in  Natrium- und Kaliumbicarbonat. 
Bemerkungen zu der Arbeit yon G. H. M o o re  (C. 1933. I. 980). Die Verwendung 
einer wenig haltbaren Standardlsg. vermeidet folgendes Verf. des V f.: 1 g N aH C03 in 
frisch gekochtem u. wieder abgekiihltem dest. W. ohne Schiitteln im NESZLER-Glaso 
losen, genau 10 ccm Phenolphthalein- (Ph.) -Lsg. (0,01%) u. W. ad 100 ccm zusetzen, 
nach N e s z le r  m it einer Mischung von 5 bis 10 ccm 0,1-n. NaOH +  0,3 ccm Ph.-Lsg. 
(0,01%) +  W. ad 100 ccm gegen weiBen Hintergrund yergleichen: ist die Farbung der 
zu untersuchenden Lsg. tiefer ais die der Vergleichslsg., so ist pn jener >  8,6. Dies 
Verf. beruht darauf, daB bei Ph =  8,6 Ph. zu 3%  ais sein gefarbtes Tautomeres vor- 
liegt. Ph. zeigt nach diesem Verf. bereits pn =  8,63 an, wahrend das yon M o o re  a. a. O. 
yorgeschlagene Thymolblau crst pn =  8,7 erkennen laBt. Die gróBere Empfindlichkeit 
des Ph. wird theoret. begrundet. Nach einem yom Vf. entwickelten Verf. wird be- 
rechnet, daB dio offizielle Reinheitspriifung einem zulassigen Na2C 03-Geh. in NaHC03 
von 2 bis 2,05°/o entspricht. (Pharmac. J . Pharmacist 130 ([4] 76). 3. 7/1.1933.) D eg.

A. J. Jones, Ferri carbonas saccharalus, B . P ., 1932. Die Angabe des Brit. Arznei
buches 1932 beim Artikel „Ferri carbonas saccharatus“ (zuckerhaltiges Ferrocarbonat), 
daB das P raparat in je 2 g 0,5 g ,Eisen enthielte, ist ungenau u. irrefiihrend. Gemeint 
ist offenbar: „ca. 0,5 g F e r r o - E i s e n  in je 2 g“, entsprechend 51,7 %  FeC03. Der 
G e s a m t  -Fe-Geh. liegt dagegen naher bei 35 ais bei 25% . Gute Handelspraparate 
enthalten m it Riicksicht auf den natiirlichen Verlust bei der Lagerung 3—15%  mehr 
ais den yorgeschriebenen Mindestgeh. — Die gegenuber der B. P. 1914 neu aufgenommene 
Geh.-Grenze fiir S 0 4"  in diesem Praparat ist unberechtigt, da sie zwar erreicht werden 
kann, aber nicht bei Einhaltung des Darst.-Verf. der B. P. u. nur auf Kosten des yor
geschriebenen Fe-Geh. (Pharmac. J .  Pharmacist 130 ([4] 76). 25. 14/1.1933.) Deg n e r .

Clemens Grimme, t)ber „Etrale“, eine neue hochwirksame Drogenform. I II . M itt.: 
Die Bestimmung der wertbestimmenden Bestandteile. IV. M itt.: Auswertung der bisher
i-orliegenden TJntersucliungsergebnisse u. V. M itt.: Etratum Salviae. (II. ygl. C. 1931.
1. 2908.) I II . Ais wertbestimmende Bestandteile kommen in Frage fiir E tratum  Uvae 
ursi das Arbutin, fiir E tratum  Rhei gebundenes u. freies Oxymethylanthrachincm, fiir 
E tratum  Valerianae Baldriansaure u. fiir E tratum  Chinae Chinin. Die angewandten
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Methoden sind im Original einzusehen. — IV. Die bisher yorliegenden Ergebnisse 
werden m it den Wertzahlen fur T inkturen u. Fluidextrakte yerglichen. Beigegebcn 
sind Berichte uber klin. Erfahrungen. — V. Die Wertbest. erfolgt hier mangels wohl- 
charakterisierter Inhaltstoffe auf Grund des Extraktgeh. Vergleich m it den Wertzahlen 
fur Dekokt, Infus, T inktur u. F luidextrakt. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 74. 
17—23. 12/1. 1933. Hamburg.) Gr im m e .

J. W. C. Gunn und David Epstein, Xenopus bei der Słandardisierung von Digitalis. 
Dio bemerkenswerte Konstanz in der Empfindlichkeit m acht Xenopus mehr geeignet 
fur die Wertbest. yon Digitalis ais Rana. (Quart. J . Pharmac. Pharmacol. 5. 180—82.
1932.) __________________ P. H. Sc h u l t z .

Jeno Tausz, Karlsruhe, und Hans Gorlacher, Ettlingen i. B., Verfahren zur 
Beslimmung von Fremdstoffen in Luft, dad. gek., daB die zu untersuchende Luft in 
einem GefaB, in welchem sich gelber Phosphor befindet, zunachst komprimiert, dann 
langsam yom Druck entlastet u. der im Augenblick des Aufleuchtens des Phosphors 
herrschende Druck ais MaB fiir den Geh. der Luft an Fremdstoffen bestimmt wird. — 
Das Leuchten des Phosphors in Luft wird durch die Ggw. yon Fremdstoffen sowie 
durch Druck u. Temp. beeinfluBt. Werden also durch Messungen iiber den Grad dieser 
Beeinflussung fiir jeden Giftstoff Tabellen aufgestellt, so kann auf Grund der Tabellen 
aus dem beim Aufleuchten des Phosphors herrschenden Druck unm ittelbar der Grad 
der Giftigkeit der Luft festgestellt werden. (D. R. P. 569 177 KI. 421 yom 31/1. 1931, 
ausg. 30/1. 1933.) H e in r ic h s .

Paul Sewerin und Heinrich Sewerin, Gutersloh i. W., Vorrichtung zur ąiuili- 
tativen und quantitaliven Bestimmung auch kleinster Mengen von brennbaren Gasen unter 
Verwendung zweier iiber ein m it Anzeigefl. zum Teil gefulltes Gasrohr yerbundener, 
die Luftbehalter eines Differential-Luftthermometers darstellender Hohlkorper, yon 
denen der eine unter Einw. der durch die Verbrennung der Gase an einer Kontakt- 
substanz entwickelten Warme steht, dad. gek., daB in jeden Hohlkorper eine sehr 
dunnwandige, aus einem guten Warmeleiter bestehende Kapsel gasdicht u. weit hinein- 
ragend eingelassen ist u. daB in die Kapseln je ein m it Austrittsóffnungen yersehenes 
Róhrchen bis fast zum Grunde hineinragt, wobei die beiden Róhrchen m it der Zuleitung 
fiir das zu untersuchende Gasgemisch in Verb. stehen u. das eine m it einer Kontakt- 
masse beschickt ist. — Durch die Vorr. soli eine vollstandige Oxydation der brenn
baren Bestandteile erreicht u. die entwickelte Rk.-Warme in yollkommener Weise fiir 
die Anzeige nutzbar gemacht werden, so daB auch kleinste Mengen brennbarer Gase 
nachgewiesen werden, was zur Verhutung yon Unglucksfallen wichtig ist. (D. R. P. 
569176 KI. 421 yom 14/7. 1929, ausg. 28/1.1933.) H e in r ic h s .

Heinrich Lampert, Frankfurt a. M., Gegenstand, der dazu bestimmt ist, mit gerinn- 
baren FlussigkeHen in Beruhrung zu kommen, insbesondere medizin. Gerat, dad. gek., 
daB er aus Preflbemstein besteht. (D. R. P. 568 640 EU. 30k vom 15/2. 1930, ausg. 
21/1. 1933.) ______ ____________  Sc h u t z .

[russ.] Michaił Jakowlewitsch Galwjalo, Leitfadon fiir prakt. Arbeiten iiber biolog. Chemie
fiir Schiller der Medizin. Milititrakademie. Leningrad: Medizin. Militarakademie 1932.
(141 S.) Rbl. 2.85.

H. Angewandte Chetmie.
I. A llgem eine chemische Teclinologie.

F. Flakowski, Was ist beim, Bau einer chemisćhen Fdbrik zu beachten ? (Chem.-Ztg. 
57. 45— 46. 18/1. 1933. Sydowsaue.) L e s z y n s k i .

Mayer-Witten, Selbsttdtige Regelung des Mischungsverhallnisses von Gasen in  der 
cliemischen Technik. F iir den Fali, daB einem Gemisch zweier Gase m it schwankendem 
Geh. an der einen Komponente ein drittes Gas in bestimmtem Verhaltnis zu dieser 
Komponento zugemischt werden soli (Beispiel: Entsehwefelungsanlage eines NH3- 
Werkes, Mischung H 2S +  C 02 m it 0 2), muB der iibliche Verhiiltnisregler m it einem 
MeB- u. Regelgerat fiir die Gasdichte yerbunden werden. Vf. beschreibt die prakt. An- 
wendung eines Strahlrohrreglers m it dem Ranarexapp. (AEG) ais Gasdichtepriifer, 
der auch die ais Regelorgan dienende Drosselklappe unm ittelbar betatigen kann. 
(Chem. Fabrik 6. 61—62. 1/2. 1933. Berlin.) R. K. Mu l l e r .
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B. F. Ruth, G-. H. Montillon und R. E. Montonna, Untersuchungen iiber Fil- 
tralion. I. Krilische Analyse der Filtrationstheorie. Vff. untersuchen in prakt. Filter- 
pressenverss. dic Anwendbarkeit oiniger fur die F iltration aufgestellter Gleiehungen, 
vgl. Almy u. Le w is  (J. Ind. Engng. Chem. 4 [1912], 528), Ba k er  (J. Ind. Engng. Chem. 13 
£1921]. 610. 1163), W aterman  u. van Gilse  (C. 1924. I I . 2774. 1931. I. 1324). Der 
Begriff des apezif. Widerstandes erscheint unanwendbar. Fiir nichtkompressibles 
Filtergufc wird auf Grund des PoiSEUlLLEsclien Gesetzes folgende Gleichung abgeleitet: 
V2 =  2 A 2 P  Q /r"  v (V  F iltratvol., A 2 Filtorfliiche, P  Druek, © Filtrierdauer, r"  Wider- 
stand  der Raumeinheit bei Einhoitsdruek u. -geschwindigkeit, v Filterkuchcnvol.). Die 
Beziehungen zwischen dem Widerstand u. den ihn beeinflussenden Faktoren werden 
zweckmaCig am Anfangsstadium des Filtrationsprozesses untersucht. (Ind. Engng. 
Chem. 25. 76—82. Jan . 1933. Minnesota, Minn., Univ.) R . K . Mu l l e r .

G. O. Thacker, Bemerkungen uber fraktionierte Desiillation. Berechnung der 
A.-Anreicherung nach Mc Cabe u. T iiie l e  (C. 1926.1. 191). Zusammenhang zwischen 
der linearen Dampfgeschwindigkeit u. der W irksamkeit der einzelnen Kolonnenbóden, 
(Trans. Instn. chem. Engr. 9. 191—92. 1931.) R. K. Mu l l e r .

Emory Winsłtip, Georgia, iibert. von: George D. Kniglit, Californien, Sdure- 
bestandiger Apparat. Ais saurebestandiges Materiał fiir Retorten u. Kessel bei der 
Herst. Ton H N 03, Mg(N03)2, MgS04 u. dgl. wird GuBeisen m it 12—15% Si-Geh. 
benutzt. Ais K itt fiir Einzelteile dient ein langsam trocknender u. abbindender Zement, 
der saure- u. hitzefest ist. (A. P. 1 739 843 vom 27/4. 1926, ausg. 17/12. 1929.) H orn .

American Ozone Co., iibert. von: James Marlowe Daily, Chicago, Mischen 
von Oasen und Fl&ssigkeiten. Die Mischung vollzieht sich in einer nach A rt der Fl.- 
Strahlpumpen gebauten Vorr. Das Fl.-fiihrende AuBenrohr verengt sich zur Misch- 
stelle, wahrend das gasfiihrende Innenrohr sich erweitert. Es soli nach dem Yerf. 
insbesondere W. m it Ozon oder ozonhaltiger Luft gemischt werden. (A. P. 1 839 952 
vom 7/1. 1928, ausg. 5/1. 1932.) H orn .

Soc. Italiana Pirelli, Italien, Filtrieren von Oasen. Ais Filtermasse fiir die Ent- 
staubung, Entnebelung u. Entgiftung von Gasen, z. B. Luft, wird pflanzliche Wolle u. 
Kork-, Ebonit- u. Talkpulver benutzt. Es werden z. B. Kapokfasern u. Talkpulver 
gemischt u. die Mischung wird zusammengepreBt. Die Filter sind zum Filtrieren aller 
Aerosole geeignet. (E. P. 380 965 vom 16/10. 1931, ausg. 20/10. 1932. Ital. Prior. 
18/10. 1930.) H orn .

American Smelting and Refining Co., New York, iibert. von: Rudolph Leonard 
Hasche, New Jersey, Trennen von Oasen. F ur die Absorption der Gase wird das Gesetz 
vom Partialdruck eines Gases in Mischungen u. das der Lóslichkeit in Abhangigkeit 
vom Druek ausgenutzt. In  einem ersten Adsorber m it Holzkohle, Silicagel u. dgl. 
wird zunachst samtliche Feuchtigkeit entfernt. Danach wird das trockene Gas uber 
einen zweiten ahnlichen Adsorber gefiihrt, in dem unter Druek das betreffende Gas, 
z. B. S 0 2, entfernt wird. Die Regenerierung des ersten Adsorbers erfolgt dureh E r
hitzen, die des zweiten dureh Druckentlastung. (A. P. 1 798 733 vom 12/11. 1927, 
ausg. 31/3.1931.) H orn .

Girdler Co., iibert. von: Robert Roger Bottoms, Louisville, Verfaliren zum  
Trennen saurer Gase. Um z. B. aus Rauchgasen saure Bestandteile wic C02, S 0 2, 
H 2S, zu entfernen, wird ais Absorptionsmittel ein Hydrazin benutzt, das keine COOH- u. 
CO-Gruppen enthalt u. nicht unter 100° siedet. Insbesondere wird Phenylhydrazin 
benutzt. (A. P. 1834 016 vom 15/10. 1930, ausg. 1/12. 1931.) H orn .

Peabody Engineering Corp., New York, iibert. von: Robert R. Harmon, B alti
more, Verfahren zum Iteinigen von Gasen. Die Reinigung von Abgasen wird in einem 
W aschturm in drei Stufen vorgonommen. Das tangential am Boden des Turmes ein- 
tretende Gas gibt unter Wrkg. der Zentrifugalkraft die groben Verunreinigungen ab u. 
wird dann dureh ein Plattenfilter gefiihrt. Dureh yerspriihtes Heifiwasser wird es 
geheizt. In  der dritten Zone wird das in viele Einzelstrome unterteilte Gemisch unter 
Kiiklung von feinen Teilchen, Staub u. Nebel befreit. (A. P. 1 844 849 vom 27/2. 1929, 
ausg. 9/2. 1932.) H orn .

Peabody Engineering Corp., New York, iibert. yon: Robert R. Harmon, B alti
more, Rauchgasreinigung. Dio Reinigung erfolgt in einem W aschturm m it drei Zonen. 
In  der ersten erfolgt dio Abscheidung grober Verunreinigungen dureh Zentrifugalkraft, 
in  der zweiten eino Steigerung u. Mischung der Rauchgase m it Dampf, in der dritten 
die Kondensation der feinsten Teilchen. Die Gase treten tangential unten in  den
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Reinigungsturm ein, werden in einem System von vertikalen Róhren m it Dam pf 
benetzt u. erhitzt u. in der dritten Zone indirekt gekuhlt. (A. P. 1 844 850 vom 27/2.
1929, ausg. 9/2. 1932.) H orn .

Peabody Engineering Corp., New York, ubert. von: Robert R. Harmon, "Wir
ginia, Verfahren zum Abscheiden feinverteilter fester und fliissiger Stoffe aus Gasen und 
Dampfen. Die Reinigung erfolgt in  drei Stufen. Das Rohgas streicht in dem ersten 
Turm durch Metallsiebe, die durch yerspriihtes W. gewaschen werden. Das Gas wird 
dann indirekt geheizt u. in den zweiten Turm gefuhrt, wo es von feinen Teilchen, Dampf 
u. Nebel gereinigt wird. Im  dritten Turm wird das Gas durch yerspriihtes, k. W. im 
Gegenstrom gekuhlt. (A. P. 1 844 851 vom 7/9. 1929, ausg. 9/2. 1932.) H orn .

Allever Burton Seaborne, London, Verfahren zum Entfemen von Slaub und 
Schwefel aus Rauchgasen. Die Rauchgase werden senkrecht auf eine W.-Oberflache 
geleitet, wobei ihnen gleiclizeitig ein W.-Nebcl entgegengespriiht wird. Dem W. kónnen 
zur Bindung von S 0 2 geeignete chem. Stoffe zugesetzt werden. Die gereinigten Gase 
werden unter einer Glocke gesammelt u. von dort abgefuhrt. Der Fl.-Stand wird 
autom at, konstant gehalten. (E. P. 366 241 yom 3/1. 1931, ausg. 25/2. 1932.) H orn ..

Lodge Cottrell Ltd., Birmingham, ubert. von: Metallgesellschaft, Akt.-Ges., 
F rankfurt a. M., Reinigen von Rostgasen. Die yorgereinigten Róstgase werden uber 
H 2S 04 oder W. gekuhlt u. dann in eine Feinreinigungskammer gefuhrt, in der As, 
Se u. dgl. abgeschieden wird. Dann werden die Gase m it H 2S04 getrocknet u. in einen 
Turm gefuhrt, der ais Elektroentstaubungsanlage ausgebildet ist. (E. P. 361 265 yom 
11/5. 1931, ausg. 10/12. TC31.) H orn .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Ges. ni. b. H., iibert. von: Karl Wollin, Eduard 
Smolczyk und Hermann Engelhard, Berlin, Verfahren zum Anzeigen der Erschdpfung 
von Słoffen, die der Gasreinigung dienen. Die Erschdpfung von Gasreinigungsfiltern 
wird dadurch festgestellt, daB man die Gase nach dem Filtrieren m it Stoffen reagieren 
laBt, die m it nicht entfernten Verunreinigungen leicht erkennbare Verbb. geben. H 20  
laBt sich z. B. durch C2H 2-Bldg. m it CaC2 nachweisen, HCN durch die Nicotinprobe. 
Auch NH3 kann ais Warnstoff benutzt werden. (A. P. 1 845 000 vom 12/2. 1927,. 
ausg. 16/2. 1932. D. Prior. 17/6. 1926.) H orn .

American Solvent Recovery Corp., ubert. von: Oscar L. Barnebey, Ohio, Ver- 
fahren zum Wiedergeiuinnen von Lósungsmitteln. Es sollen insbesondere die Lósungsmm. 
fur die Nitro- u. Acetylcellulose wiedergewonnen werden, indem man sio m it einem 
t)berschuB von Luft behandelt, so daB kein explosives Gemisch entsteht. Aus dem 
Gemisch wird das Losungsm. durch Adsorption mittels Kohle unter Kiihlung wieder
gewonnen u. der Adsorber durch direkte oder indirekte Dampfbehandlung regeneriert. 
(A. P. 1 811107. vom 5/7. 1924, ausg. 23/6. 1931.) H orn .

Silica Gel Corp., Amerika, Verfahren zur Herstellung von Mischgelen. Zur Herst. 
von Katalysatoren werden die Hydrogele gemischt, gekórnt u. getrocknet. E in Vana- 
diumoxydgel dient z. B. ais Katalysator, ein Siliciumoxydgel ais Katalysatortrager u. 
ein Aluminiumoxydgel ais Erreger fiir den Katalysator. Einen K atalysator fiir die 
Oxydation von S 0 2 ergibt z. B. eine Mischung von 8%  Vanadiumoxyd u. 92% Titan- 
oxyd, dereń Hydrogele gemischt, in einer Filterpresse abgepreBt u. dann getrocknet 
werden. (F. P. 726 795 vom 18/11. 1931, ausg. 3/6. 1932. A. Prior. 21/11. 1930.) H orn .

Silica Gel Corp., Amerika, Wiederbelebung und Abkuhlen von Adsorbentien. Das 
Adsorptionsmittel, z. B. Silicagel, befindet sich in einem Turm, der durch Róhren 
unterteilt ist. Die Regenerierung des Adsorptionsmittels erfolgt durch indirekte Heizung 
mittels Heizdampfes. Zur Kiihlung laBt man W. dic Róhren umspiilen. (F. P. 725 310 
yom 22/10. 1931, ausg. 11/5. 1932. A. Prior. 18/11. 1930.) H orn .

UL Elektrotechnik.
K&belgyar r. t., Budapest, Herstellung eines aus mehreren Schichłen bestehenden 

Isoliermittels, dad. gek., daB man die Grundsubstanzen, wie Papier, Stoffe, Asbest u. dgl.,. 
m it einem auf Olbasis hergestellten Lack behandelt u. vor dem Festwerden mehrere- 
Bahnen bei gewóhnlichen oder erhohten Tempp. zusammenpreBt. Dem Lack kónnen 
noch weitere Stoffe, wie natiirliche oder kiinstliche Harze, Teere, Celluloseabkómmlinge 
oder ahnliche Impragniersubstanzen beigemischt werden. (Ung. P. 104 796 yom 
26/3. 1931, ausg. 2/1. 1933.) K o n ig .

A1ox Chemical Corp., New York, V. St. A., Verfahren zur Herstellung einer Kunst- 
rnasse, insbesondere eines Isoliermittels, gek. durch die Yerwendung des durch Behandeln.
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fl. PeźroZewmdestillate, vorzugsweise vom spezif. Gewiclit 0,825—0,845, bei erhóhter 
Temp. u. erhóhtem Druck m it oxydierenden Gasen in Abwesenheit alkal. Stoffe bis 
zur Bldg. von etwa 25—35°/0 in der Rk.-Mischung unl. Oxycarbonsauren gewonnenen u. 
gegebenenfalls durch eine Warmebehandlung gereinigten schellackahnlichen Prod. — 
Mit dieser M. hergestellte Hartpapiere weisen eine hóhere dielektr. Festigkeit auf ais 
solehe aus natiirlichem Schellack. Im  Gemisch m it Fiillstoffen ist dio M. auch zur 
Herst. von Formkórpern, Kunstholz usw. verwendbar. (D. R. P. 568 267 KI. 39b 
vom 20/12. 1928, ausg. 17/1. 1933. A. Prior. 20/12. 1926.) Sa r r e .

Soc. d’Electricite et de Mecanigue (Procedes Thomson-Houston etCarels), 
Brussel, Herstellung von oxydische.n Kathoden. Auf einen Kern werden eine oder mehrere 
Erdalkalicarbonate, die durch Erhitzen von geeigneten Verbb. in  einer C 02-Atmo- 
sphare hergestellt worden sind, aufgebraeht u. in die betreffenden Oxyde yerwandelt. 
(Belg. P. 363158 vom 21/8. 1929, Auszug yeroff. 17/6.1930. A. Prior. 22/8. 1928.) Eb.

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Werner Espe, 
Berlin-Siemensstadt), Verfahren zur Aktivierung von Deslilla tionshi t h od en nach dem 
Thermitverf., bei dem die zur Einleitung der Thermitrk. erforderliche Wiirme durch 
Elektronenbombardement gewonnen wird, dad. gek., daB die Einleitung der Thermitrk. 
durch unter dom EinfluB eines unmittelbaren Elektronenbombardements des Reaktions- 
gemisches gebildete mikroskop. Stellen lioher Temp., sogenannte Szintillaticmsjmnkte, 
erfolgt. — Die Einleitung der Thermitrk. durch Bldg. von Szintillationspunkten ergibt 
gegenuber der Hochfreąuenzerhitzung den Vorteil, daB die makroskop. gemessene 
Anodentemp. etwa 200° unter der bei Hochfreąuenzerhitzung erforderlichen Temp. 
liegt, so daB ein Abschmelzen oder Verziehen dor Anodę in Fortfall kommt. (D. R. P. 
567 859 KI. 2 1 g vom 19/3. 1930, ausg. 12/1. 1933.) H e in r ic h s .

Hadio-Rohren-Laboratorium Dr. Nickel G. m. b .H ., Berlin-Marienfelde, Ver- 
fahren zur Herstellung von uberzogencn Drahten fiir elektrische Entladungsgefape, bei dem 
der emittierende Stoff m it einer Fl. in Form einer Aufschwemmung vermischt auf den 
Tragerdraht aufgetragen wird, dad. gek., daB der Tragerdraht hierbei durch Erwarmung 
auf eine gleich oder nahe bei der Siedetemp. der Aufsehwemmfl. liegende Temp. von 
der Fl. befreit wird. — Ais Verdimnungsmittel wird nicht W., sondern es werden Fil. 
verwendet, die m it den Uberzugsubstanzen physikal. oder chem. nicht oder wenig in 
Rk. treten, so daB also Molekularverbb. des Lósungsm. m it der t)berzugssubstanz 
die Menge der aufgebrachten M. nicht vermehren. Hierdurch wie durch das Verdampfen 
der Aufsehwemmfl. wahrend des Auf tragens wird jede Schrumpfung der aufgetragenen M. 
vermieden. Ais vorteilhafte Aufsehwemmfl. ha t sich vor allem Chlorbenzol erwiesen. 
(D. R. P. 568 847 KI. 21g vom 10/3. 1929, ausg. 25/1. 1933.) H e in r ic h s .

Soc. d’fllectricite et de Mecaniąue (Procedes Thomson-Houston et Carels), 
Brussel, Elektrische Entladungsrohre. Die Oxydkathode besteht aus einem Kern, der 
m it einer Oxydschicht von 2—3 mm Starkę iiberzogen ist. (Belg. P. 363157 vom 
21/8. 1929, Auszug veróff. 17/6. 1930. A. Prior. 22/8. 1928.) E b e n .

Comp. Generale d’Electricite, Frankreich, Plastische, X-straldenundurchldssige 
Masse, bestehend aus einem Gemisch von Phenol- u. oder Hamstoff-Aldehydharzen u. 
P&3O4, gegebenenfalls m it Zusatz yon faserigen Fiillstoffen u. einem Schmiermittel, 
z. iB. aus 33 Teilen Phenolharz, 60 Pb30 4, 6 Baumwollfasern u. 1 Stearin. Ein solches 
Gemisch laBt sich einwandfrei h. verpressen. (F. P. 735 442 vom 26/3. 1932, ausg. 
8/11. 1932. D. Prior. 11/4. 1931.) Sa r r e .

Bernhard Loewe, Berlin, Verfahren zur Herstellung von GUichrichterelemenlen fiir  
Trockenplattengleichrichter nach dem Gliihyerf., dad. gek., daB die erhitzten P latten 
zwischen P latten  aus festem Materiał abgekiihlt werden. Das Verf. kann z. B. in der 
Weise durchgefuhrt werden, daB die Gleichrichterplatten in gluhendem Zustande 
zwischen ebenen, ebenfalls auf Gliihtemp. erhitzten P latten unter erhóhtem Druck 
gepreBt werden, alsdann zwischen diesen P latten unter Druck auf etwa 600° langsam 
abgekiihlt u. schlieBlich schnell auf n. Temp. gebracht werden. Fiir die Kiihlplatten 
wird ein Materiał von hoher W armekapazitat u. guter Warmeleitfahigkeit verwendet. 
Zur Herst. von Oxydulgleichrichtern dienen zweckmaBig Kiihlplatten aus einem re- 
duziorenden Materiał, z. B. aus Zn, Mg oder Kohle, oder es werden die Kiihlplatten 
an den m it den Gleichrichterelementen in Beriihrung kommenden Stellen m it einem 
reduzierenden Materiał, wie Alkohol, Glycerin, Ol, Bufi iiberzogen. — Durch das Verf. 
nach dem P aten t soli das Verziehen der P latten beim Abkiihlen vermieden werden. 
(D. R. P. 568 845 KI. 21g vom 24/11. 1929, ausg. 25/1.1933.) H e in r ic h s .



1984 H jy . W a s s e r . A b w a s s e r . 1933. I.

IY. Wasser. Abwasser.
W. Wesly, Chemische Entgasung des Wassers. K ritik der Ausfiihrungen von 

Led e r e r  (C. 1932. II. 2349). Fiir Korrosion im Dampfkessel ist der O yerantwortlich. 
(Chemiker-Ztg. 56. 872. 2/11. 1932. Ludwigshafen a. Rh.) Manz.

H. Lederer, Chemische Entgasung des Wassers. Entgegnung auf die Ausfuhrungen 
von Wesly  (vgl. yorst. Ref.). Vf. yerweist auf Abspaltung yon C02 aus carbonat- 
haltigem alkal. W. (Chemiker-Ztg. 56. 872. 2/11. 1932. Berlin.) Manz.

Maurice Schiitza, Erfahrungen in  der Kontrolle des Kesselspeisewassers bei An- 
wemlung von Triphosphat. Bericht iiber bekannte Erfahrungen hinsiehtlich Vorteile u. 
Uberwachung der Phosphatyerwendung. (Tages-Ztg. Brauerei 31. 57—58. 28/1. 1933. 
Bochum.) Manz .

Bertil Groth, Uber Eigenschaften, Untersuchung und Reinigung des Oberflachen- 
wassers. t)bersicht uber techn. Methoden. (Svensk Pappers-Tidn. 35. 745—49. 778—87. 
15/12. 1932. Stockholm, Chem. Kontrollbiiro.) E. Ma yer .

E. A. Cappelen Smith, E in  neues chemisches Verfahren der Abwasserreinigung. 
Die Sehwebestoffe werden durch Flockung m it 140 g Ferrisulfat u. 60 g Kalk je cbm 
niedergeschlagen, der Schlamm auf 70—75% Wassergeh. getrocknet u. yerbramit; 
aus der Asche wird durch H 2SO,, das Ferrisulfat regeneriert. Aus dem geklilrten Ab
wasser werden die bas. N-Verbb. durch Filterung iiber ein priipariertes Zeolithbett 
entfernt, das durch Waschen m it 20%ig. NaCl-Lsg. regeneriert wird. Das in die Lauge 
iibergehende NH 3 wird wiedergewonnen. In  einer Versuchsanlage wurde bei 10 cbm 
Durchsatz pro Tag der Gesamt-N-Geh. yon 24—28 mg/l auf 2 mg/l yermindert. (Water 
Works Sewerage 79. 420—22. Dcz. 1932. New York.) Manz.

Karl Kisskalt, Ilygienische und lechnische Wasseruntersuchung. Vortrag. Es 
werden Gesichtspunkte fiir Abgrenzung u. Durehfiihrung der chem. u. bakteriolog. 
Unters., der Brunnen- u. Umgebungsbegutachtung besprochen. (Gesundheitsing. 56. 
28—32. 21/1. 1933. Miinchen, Uniy.) Manz .

M. L. Koschkin, Die Bedeutung des Ammoniaks fu r  das Chlorbindungsi-ermogen 
des Wassers. I. Mitt. Die Best. des Cl-Bindungsyermógens nach Bruns ergibt nach 
NH3-Zusatz weit geringere W erte; ein Zusatz von NH 3 im Verhaltnis N H 3: Cl =  1: 8 
ergibt eine erhebliche Abnahme, hohere Zusatze nur noch wenig niedrigere Werte. 
Durch den NH3-Zusatz wird das Chlorbindungsyermogen bei organ. Stoffen pflanzlicher 
Herkunft auf 1/s—V3> bei organ. Stoffen tier. Herkunft nur um 0,3 mg/l yermindert.
(Z. Hyg. Infekt.-Krankh. 114. 413—24. 29/11. 1932. Charków.) Manz.

Taussig, Bestimmung der Hartę nach Wartka in  stark chloridhaltigen Wdssern. 
K ritik  der Befunde von Br a u e r u . R eis s  (ygl. C. 1932. II. 3132). (Chemiker-Ztg. 56. 
872. 2/11. 1932. Gleiwitz.) Manz.

W. Funk und M. Nields, Colorimełrische Bleibestimmung, besonders im Wasser. 
Die Vff. beanspruehen gegeniiber der Arbeit yon L ieb k n ec h t  u. Gerb  (C. 1933.
I. 819) dio P rioritat fiir die Verwendung alkal. Huminsaurelsg. zur Darst. kolloider 
PbS-Lsgg. (Angew. Chem. 46. 80—81. 28/1. 1933. MeiBen.) Manz.

Hans Reisert & Co. Gesellschaft fiir Wasserveredlung m. b. H., Koln- 
Braunsfeld, Verteilung des Rohicassers in Wasserreinigungsanlagen fiir die Weiterbehand- 
lung u. fiir die Cheimkalienzusatze unter Verwendung einer Vorr., die m it Verteilungs- 
yentilen yersehen ist. Dazu mehrere Abb. der Vorr. (Oe. P. 131291 yom 9/5. 1931,
ausg. 10/1. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Hermann Bach, Essen, Verfahren zum Entkeimen und Rei?iigen von Wasser fiir  
Trink- und Brauchzwecke durch Hochchlorung, dad. gek., daB zur Beseitigung der rest- 
liehen, im W. yerbleibenden Mengen freien Chlors das W. m it Mg-MetaU oder -Legie
rungen zusammengebracht wird, indem es z. B. durch m it Mg-Metall oder -Legierungen 
gefiillte Filter geleitet wird. (D. R. P. 569 003 KI. 85b vom 28/4. 1932, ausg. 27/1.
1933.) M. F . Mu l l e r .

Ward-Love Pump Corp., iibert. yon: Thomas Byron Clark, Rockford, 111., 
Enihdrten von Wasser. Das W. wird unter Verwendung der iibliehen Enthartungs- 
mittel enthartet, wobei der Fortgang der E nthartung u. das Regenerieren des Ent- 
hartungsmittels durch autom at. Vorr. geregelt wird. (Can. P. 297 651 yom 3/5. 1929,
ausg. 18/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Automatic Water Softener Co., iibert. yon: Andrew J. Dotterweich, Pitts- 
burgh, Pennsyly., Enihdrten von Wasser unter selbsttatiger Regelung des Durchlaufes
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dos W., des Regenei'ierens des Enthartungsmittels u. des Auswaschens desselbcn. Eine 
Zeiehnung erlautert dic Vorr. u. ihro Wirkungsweisc. (A. P. 1 893 933 vom 7/6. 1929, 
ausg. 10/1. 1933.) M. E. Mu l l e r .

Leon Tacussel, Bolgien, und Jean Gobinaud-Laprade, Erankreieh, Behandlung
von Abwiissern aller Art. Um die in den Abwassern yerteilten festen u. óligen Stoffe 
ais an der Oberflache sich abscheidende u. leicht abtrennbare Schicht zu gewinnen, 
wird in das W. ein Gas, z. B. Luft, evtl. unter Druck, eingeleitet oder in der El. elektro- 
lyt. erzeugt. An Hand einer Zeiehnung ist das Verf. u. die Vorr. niiher beschricben.
(F. P. 738108 Tom 3/6. 1932, ausg. 21/12. 1932.) M. F. M u lle r .

V. Anorganische Industrie.
Adolf Brauer, Josef Reitstótter und Heinz Siebeneicher, Die wichligsten 

Neuerungen au f dem Gebiete der anorganisch-chemischen Industrie in  den Jahren 1927 
bis 1931. I II . (II. vgl. C. 1933.1. 475.) NH3-Synthese, Nebenprodukten-NH3. Cyan, 
HCN, Alkali- u. Erdalkalicyanidc. (Angew. Chem. 46. 7— 15. 7/1. 1933. Berlin.) L e s z .

G. Nain, Das Lithium und seine Anwendungen. Die wichtigsten Lagerstatten von 
Li-Mineralien, die Gewinnung des Met&lls in der Langelsh eim er  Fabrik der Metall- 
GESELLSCHAFT, die Bedeutung des Li ais Legierungszusatz (Leichtmetalle, Bahnmetall), 
des Lepidoliths in der Glasindustrie u. dio Verwendungsweisen der Li-Verbb. werden 
besproehen. (Ind. ehimiąue 19. 882—85. Dez. 1932.) KUTZELNIGG.

J. Finkey, Die Trocknung der Bauxite. (Mitt. berg-huttenmann. Abt. kgl. ung. 
Hochschule Berg-Forstwes., Sopron, U ngarn4.3—21. 1932. — C. 1932.1. 562.) R .K .M u.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verhinderung des Korrosions- 
angriffs bei Apparalen zur Erzeugung und Aufspeicherung von au f chemischem W ego. 
gewonnenem Sauerstoff, 1. dad. gek., daB die Kondensation von W.-Dampf in der Retorto 
vor der Entfernung des Cl dureh den Reiniger verhindert wird. — 2 weitere, auf die 
Vorr. beziigliche Anspriiche. (D. R. P. 568124 KI. 12i vom 13/3. 1932, ausg. 14/1.
1933.) D r e w s .

Freeport Sulphur Co., iibert. von: Clarence O. Lee. Texas, Trennen von Gusen 
und Flussigkeiien. Das Verf. dient zum Reinigen von Rohschwefel von dem fórdernden 
Dampf. Das zutage gefórderte Gemisch wird in einen Kessel geleitet, der in zwei Teilo 
unterteilt ist. Der Schwefel flieBt dureh ein besonderes Rohr abwśirts, wahrend dio 
mitgerissenen Gas- u. Dampfteilchen entweiehen. Entgast flieBt der Schwefel nach 
oben u. wird unter dem Druck der nachkommenden Schwefelmengen ununterbrochen 
dureh Seitenóffnungen abgefiihrt. (A. P. 1834 065 vom 1/11.1929, ausg. 1/12.
1931.) " H o r n .

Warren B. Reed, Morgan City, V. St. A., Gewinnung von Schwefel nach dem 
Fraschverfahren. Man prefit in die <S'-haltigo Schicht neben h. W. noeh C 02 oder man 
sattigt das h. W. m it C02, wobei man zweckmaBig das C 02 den Verbrennungsgasen 
der Erhitzungsanlagon fiir das W. entnimmt. C02 w irkt lósend auf die den S beglei- 
tenden Ca-Gesteine ein u. erhóht so die Ausbeute an S. (A. P. 1 846 358 vom 27/10.
1930, ausg. 23/2. 1932.) Sa r r e .

General Chemical Co., iibert. von: Edwin J. Mullen, New York, Trocknen von 
Gasen. Um z. B. S 0 2 nach dem Waschen zur Entfernung von Kontaktgiften fiir die 
Oxydation im Kontaktofen zu trocknen, werden die Gase im Gegenstrom m it konz. 
H 2S 0 4 behandelt. Sie streichen zwischen dicht aneinandergelagerte, zickzackartig aus- 
gebildete P latten hindureh, die mit einem Film von H2S04 iiberzogen sind. Die P latten 
bestehen aus Eisen m it einem Bleiiiberzug u. werden yon innen gekuhlt. (A. P. 1847 845 
vom 27/1. 1928, ausg. 1/3. 1932.) H o r n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. yon: Roger Williams, Delaware, Ver- 
faliren und Vorrichtung zur Durćhfuhrung von Synłhesen. Die exotherme Synthese, z. B. 
die NH3-Herst., wird in einer Katalysatorkammer durchgefuhrt, in der die H aupt- 
menge des Katalysators im indirekten Warmeausgleich m it dem Frischgas u. schon 
teilweise umgesetzten Gas steht. Das Frischgas wird yor dem umgesetzten Gas im 
Gegenstrom vorgewarmt u. tr i t t  in ein innerhalb der Hauptmenge des Katalysators 
liegendes U-Rohr, das teilweise m it Katalysator gefiillt ist. H inter dem Teilkatalysator 
werden die Gase, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme einer elektr. Heizung, auf die 
Rk.-Temp. aufgeheizt u. dem Hauptkatalysator zugefiihrt. (A. P. 1 845 068 vom 
2/2. 1926, ausg. 16/2. 1932.) H o r n .
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Hercules Powder Co., iibert. von: Arthur L. Mohler, Delaware, Verfahren zur 
Herslełlung von Metallnitratcn. Bei der Herst. von hydratisierten Metallnitraten, z. B. 
Mg(N03)2, Ca(N03)2, Fe(N03)3, A1(N03)3 aus Oxyden oder Carbonaten wird Saure u. W. 
in beatiminten Mengen zugegeben, um direkt neutrale H ydrate zu erhalten. Die Temp. 
wird wahrend der Bk. gesteigert. Es wird z. B. Mg(N03)2-6H„0 gebildet. (A. P.
1 844 862 Tom 1/10. 1927, ausg. 9/2. 1932.) " '  H orn .

Soc. l ’Air Liquide Soc. An. pour l ’Etude et l ’Exp!oitation des Procśdes 
Georges Claude, iibert. von: Georges Claude und Jean le Rouge, Frankreich, Trennen 
von Gasgemischen. Wasscrstoff laBt sich aus Gasgemischen durch Verfliissigung der 
begleitenden Verunreinigungen, wie N2, CO, CH4 u. dgl., rein darstellen. Hierzu wird 
das Gemisch so weit verfliissigt, das prakt. nur noch H 2 gasfórmig bleibt. Der k. Wasser- 
stoff wird zum Kiihlen des Ausgangsgcmisches benutzt. (A. P. 1 840 833 vom 16/7. 
1925, ausg. 12/1. 1932. F. Prior. 5/8. 1924.) H o r n .

Retsof Mining Co., Scranton, iibert. von: Thomas Forster Courthope, Geneseo, 
und William H. Mc Guire, Retsof, Lósen ton Salzen. Der in konstruktiyen Einzel- 
heiten naher beschriebene App. dient insbesondere zum Lósen von Steinsalz. Zum 
Lósen dient ein zylindr., unten kon. geformter Behalter. Im  oberen Teil des Behalters 
ist eine Rohrschlange angebracht, durch die die Lósefl. in die Salzmasse stróm t. Unter- 
halb der Rohrschlange ist ein unten offener, trichterfórmiger Behalter angeordnet, 
durch den die Salzlsg. einem Oberlauf zustrómt. AuBerdem ist dieser letztere Be
halter m it einer Entliiftungsleitung versehen. (A. P. 1 892 331 vom 9/9. 1929, ausg. 
27/12. 1932.) D r e w s .

Karl Haase, Bleicherode, Harz, und Wilhelm Michels, Goslar, Harz, Behandlung 
von Mineralsalzen. Die Entwiisserung yon MgGl,- 6 H ,0  oder von Gemischen m it NaCl, 
KC1, NH4C1 sowie die yon Carnallit wird in zwei Stufen durchgefiihrt. In  der ersten 
wird das Salz durch HeiBluft von 155° im Gegenstrom zum Dihydrat entwassert. In  
der zweiten Stufe steigt die Temp. durch Erhitzen m it gasfórmiger HC1 langsam auf 450 
bis 500°. Der Temp.-Abfall in den einzelnen Stufen wird durch die Hóhe der Salz- 
schicht geregelt, so daB sich ein Zusammensintern u. Verstopfen der Schicht yermeiden 
laBt. (E. P. 366 971 vom 6/11. 1930, ausg. 10/3. 1932.) H o rn .

Johann Karl Wirth, Berlin-Cliarlottenburg, Gewerkschaft Tannenberg, Werk 
Leopoldshall und K. Retter, StaBfurt-Leopoldshall, Herslełlung von liochwertiger 
Bleicherde mittels Saureaufschlusses in wss. Aufschwemmung, 1. dad. gek., daB das 
Riihren des Rk.-Gemisches mittels móghchst fein yerteilter Druckluft bzw. freien 0 2 
enthaltender Druekgase erfolgt, die in der FI. nur unwesentlich absorbiert werden, 
wodurch ausgiebigste Oxydation u. nur unwesentliche Zertrummerung der Material- 
teilchen eintritt. — 2. dad. gek., daB die Druckluft derart in das Rk.-Gemisch ein- 
geblasen wird, daB sie, ohne gegen Wandę zu prallen, in freiem Strom durch die FI. 
dringen kann. — 1 weiterer, auf die Vorr. beziiglicher Anspruch. (D. R. P. 568128 
KI. 12i vom 23/4. 1931, ausg. 14/1. 1933.) D r e w s .

Pfirschinger Mineralwerke Gebr. Wildhagen & Falk, Kitzingen a. M., H e-  
stellung von Klar- und Entfdrbungsmitteln fiir Ole, F ette o. dgl.,-1. dad. gek., daB die 
aus Bleicherden in bekannter Weise durch Einw. von Sauren von hohcm Dissoziations- 
grad hergestellten aktiyierten Klar- ,u. Entfarbungsmittel einen Zusatz einer in dem 
ldarenden Gut unl. Saure von niedrigem Dissoziationsgrad erhalten zu dem Zwecke, 
daB die m it dem Klar- u. Entfarbungsmittel behandelten Ole, F ette u. dgl. nicht nach- 
dunkeln. — 2. dad. gek., daB ais Saure von niedrigem Dissoziationsgrad Oxalsaure 
yerwendet wird. (D. R. P. 567 982 KI. 12i yom 27/6. 1929, ausg. 12/1. 1933.) D r e w s .

VI. Glas. Keramik. Zement. Baustoffe.
P. P. Budnikoff, G. W. Kukolew und E. L. Mandelgriin, Ausnutzung der Ruch- 

stiinde bei der Gewinnung von Tonerde aus Kaolin. Die bei der Al20 3-Gewinnung nach 
dem Soda-Kalkyerf. erhaltenen Ruckstande bewirken ais Zusatz zu Portlandzement 
eine m it der Menge zunehmende Steigerung der Abbindegeschwindigkeit u. der n. 
Wassermenge bei gleichbleibender oder (bei 3%  Zusatz) schwach abnehmender Zug- 
festigkeit. Auch die mechan. Festigkeit yon Zement-Sandgemisch (1: 3) in Lsg. wird 
erhóht. Ais Zusatz zu granulierter Hocliofenschlacke bewirkt der Riickstand ebenfalls 
Erhohung der Abbindegeschwindigkeit, bei Mengen iiber 1%  tr i t t  jedoch Yerminde- 
rung der mechan. Festigkeit ein. Ais keram. FluBmittel ist der Riickstand bei ver- 
lialtnismaBig niederen Tempp. (1000—1100°) wirksam; er kann ferner ais Komponento
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des Glasgemenges verwendet werden, wobei eine rasehe Durchkochung erzielt wird. 
(Chemiker-Ztg. 56. 869—70. 2/11.1932. Charków, Lab. des Baum ater.-Inst.) R. K. Mii.

J. E. Hansen, Die Technik des Emaillierens. Fortsetzung der C. 1932. I. 2622 
ref. Arbeit. Beschreibung des Fabrikationsganges. (Brit. ind. Finish. 3. 49—53. 
75—78.) Le s z y n s k i .

Hans Eska, Wetlerfesle uranrole Glasuren. (Forts. von C. 1933. I. 1669.) Unters. 
iiber den EinfluB von Zus. u. Brenntemp. auf Aussehen u. H altbarkeit yon Glasuren 
mit U 0 2 in der Pb-Gruppe (Pb0-Al20 3-Si02) u. der Pb-Ba-Gruppo (Pb0-Al20 3-Ba0- 
S i02). (Sprechsaal Keramik, Glas, Email 66. 77— 78. 2/2. 1933. Mtinchen.) R oli,.

Hans Eska, Welterfesle uranrole Glasuren. (Vgl. vorst. Ref.) Forts. der 
Unterss. iiber den EinfluB der Zus. u. Brenntemp. auf den Ausfall der Glasur in  den 
Gruppen Pb0-R 0-A l20 3-Si02 (R =  Zn, Mg, K2) u. Pb0-CaF2-Al20 3-Si02. (Sprechsaal 
Keramik, Glas, Email 66. 93—96. 9/2. 1933. Miinchen.) R oll.

N. D. Sawjalow und B. F. Iwanuschkin, Halbjahrige Belriebserfahrungen mit 
Nephelinbeschickungen. Der Ubergang einer auf Sodaglas arbeitenden Stiefelwanne von 
12,5 qm Flachę auf einen nephelinhaltigen Glassatz lieB sich ohne Arbeitsunterbrechung 
yollziehen. Der Nephelin liatte die Zus. S i02 57,5%> A120 3 23,0°/o, N a,0  -f  K 20  13,0% > 
u. machte bis zu 42% des Satzes aus. Das ersehmolzene Glas hatte befriedigende 
(Jualitat, war aber bei der Verarbeitung sehr ,,kurz“. (Ceramics and Glass [russ.: 
Keramika i Steklo] 1932. Nr. 5/6. 26—29.) R oll.

Emilio Damour und Alexandre Nadel, Verringerung des Eisengehaltes in mit 
Selen entfarbten Gldsern. (Chim. e t Ind. 28. 1283—88. Dez. 1932. — C. 1933. I. 
284.) R oll .

josef Hoffmann, Bestrahlungsveranderungen bei Arsen-, Cer-, Ferrit-, Sulfat-, 
Selen- und Oadmiumglas. An zahlreichen, yerschieden zusammengesetzten Glasern 
werden die Veranderungen unter dem EinfluB einer Ra-Bestrahlung protokolliert. 
Bei griinlich yorfarbten Glasern wird ein Zusammenhang m it der Farbę bestrahlter 
Sulfate yermutet. As beeinfluBt das Bestrahlungspigment. F iir gelbe bis braune 
Pigmente ist neben Alkaliatomen u. Fe auch fallweise As yerantwortlich zu maohen.
— Das mitgeteilte Beobachtungsmaterial umfaBt auch die Wrkg. einer Warmebehand- 
lung nach der Bestrahlung u. die Fluorescenzfarbo unter der Analysenąuarzlampe, 
yor u. nach der Bestrahlung u. im filtrierten u. unfiltrierten Licht. (Glastechn. Ber.
11. 11— 17. Jan . 1933. Wien, R a-Inst. u. Technolog. Gewerbemuseum.) K utz .

H. Valentin, Der Buckgang der Durchlassigkeit fiir ultramolette Strahlen in  aUernden 
Fensterglasem. Im  Verfolg friiherer Arbeiten (vgl. C. 1931. I. 507) bringt Vf. je tzt 
Mitteilungen iiber die Bewahrung der yerschiedenen in den Vers. einbezogenen Fenster- 
glaser. Alle Glassorten sind, stellenweise bedeutend, in der Durchlassigkeit zuriick- 
gegangen. N ur das Uviolglas von Schott u. Genossen ha t sich bewahrt. (Pharmaz. 
Zentralhalle Deutschland 74. 5—8. 5/1. 1933. Konigsberg [Ostpr.].) Grim m e .

Ovidio Pollastri, Synthese des PorzeUans. t)berblick iiber Ursprung, Entw., 
Darst., Glasur u. Brennen des Porzellans. (Corriere d. Ceramisti 13. 441. 443. 445. 447. 
449. 451. Dez. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Gr. A. Ssokolow, Mikrostruktur von Hochspannungsisolatoren. Vf. untersucht 
dio Zus. yon Hochspannungsporzellanen mittels mkr. Prufung von Diinnschliffen. Dio 
einzelnen Komponenten werden durch Auszahlung mittels Okularmikrometers in ihren 
gegenseitigen Mengenverhaltnissen bestimmt. Vf. stellt folgende Bestandteile fest: 
glasigo Teile, die in groBerer oder geringerer Blenge Mullit enthalten, Quarzkómer bzw. 
dereń abgeschmolzene Randzono u. die eigentliche glasige Phase ohne jeden Geh. an 
kryst. Bestandteilen. Ferner wird die Porositat, u. zwar sowohl die in Form offener 
Poren auftretende, ais auch die geschlossenen Blasen bestimmt. Vf. priift verschiedene 
in- u. ausland. Hochspannungsporzellane, u. yersucht, Beziehungen zwischen ihrer 
quantitativen Zus. u. ihrem elektr. u. mechan. Verh. aufzustellen. (Ceramic3 and Glass 
[russ.: Keramika i Steklo] 1932. Nr. 5/6. 18—22. Leningrad, Staatl. keram. Forsch.- 
Inst.) R oll.

A. K. Freberg, Zusammensetzung der Massen fiir  die Herstellung keramischer, 
feuerfćster Gegenstande. Ubersicht iiber dio Fabrikationsbedingungen nach Literatur- 
angaben. (Ceramics and Glass [russ.: Keramika i Steklo] 1932. Nr. 5/6. 34—36. 
Leningrad.) . R oll.

K. Endell und W. Miillensiefen, Vber elastisclie Verdrehung und plastische Ver- 
formung feuerfester Steine bei 20° und bei hoheren Temperaturen. Vff. beschreiben einen 
neuen Torsionsmesser (nach E n d e l l -S ta eg er) u. dam it erhaltene Ergebnisse. Das

130*
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GcbieC der feuerfesten Steino wird nach steigendcm Elastizitatsmodul u. Druckfestig- 
koit in drei Gruppen eingeteilt. Die Abhangigkeit der Elastizitatsgrenze von der Temp. 
u. Torsionsspannung wird m it Hilfe von Torsionserweichungskuryen nachgewiesen. 
(Ber. dtsch. keram. Ges. 14. 16—28. Jan . 1933. Berlin, Techn. Hochsch., Lab. f. bau- 
wiss. Technol.) R . K. Mu l l e r .

H. Gerdien, Aluminiumozyd ais hochfeuerfester Werkstoff. Ausfiihrlichere Wieder- 
gabe der C. 1 9 3 3 .1. 831 ref. Arbeit. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 39. 13—20. 
Jan . 1933. Berlin-Siemensstadt.) Le s z y n sk i.

Arthur Sprenger, „Siemensit“ im  Oferibau. Ergebnisse mehrjahriger lechnischer 
Gro(Sversuche mit dem neuartigen feuerfesten Baustoff. (Vgl. H irsc h , C. 1933. I. 479.) 
Im  GroByers. bewahrte sich Siemensit bei Sodariickgewinnungs6fen (in Zellstoff- 
fabriken), bei kohlenstaubgefeuerten Ófen, Wasserglasófen u. SlEMENS-MARTiN-Ofen. 
(Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 41. 58—60. Tonind.-Ztg. 
57. 14— 15. 39—40. 1933. Berlin-Karlshorst.) Le s z y n s k i.

Lennart Forsen, Uber die Anwendung der Koordinationslehre auf die Chemie des 
Zements. Erweiterte Fassung des zweiten Teiles einer friiher (C. 1 9 3 3 .1. 583) ref. Arbeit. 
(Tekn. Samfundets Handl. 1932. 114— 27.) R . K . Mu l l e r .

Donovan Werner, Zemenigualitdten und Qualita.tszeme.nt. Vortrag. Vf. weist auf 
die Bedeutung der RiBbldg. im Zement hin u. stellt lineare Beziehungen zwischen der 
Zahl der Risse u. auf Grund der mechan. Eigg. berechneten „Gefahrenzahlen“ auf. 
Silicatzement zeiehnet sich vor gewohnlichem Zement (A-Zement) dureh geringe RiB
bldg. u. niedrige Gefahrenzahl aus. Dureh Zusatz yon Kieselgur wird die Herauslosung 
von CaO aus dem Zement betrachtlich lierabgesetzt, gleiohzeitig w irkt der Zusatz 
plastifizierend u. erhóht dadurch die Bearbeitbarkeit. Die Warmeentw. ist bei Silicat
zement geringer ais bei A-Zement. — AnsehlieBend Dislcussion. (Tekn. Samfundets 
Handl. 1932. 135—54.) R. K. Mu l l e r .

R. Grttn, Zement und Beton ais Rostschutzmittel. Referat eines Vortrags iiber Rost- 
schutz dureh Bitumen-Zementanstrich, m it Zement getrankte Jutebinden, Umman- 
telung von Fe-Konstruktionen m it Mórtel oder Beton u. dio rostschiitzende Wrkg. 
des Betons im Eisenbeton. (Zement 22. 66— 68. 2/2. 1933.) R. K. Mu l l e r .

H. Kluge und A. Zitek, Elementarer Schwefel ais Ursache einer Betonzerstórung. 
Sehlamm pflanzlichen Ursprungs enthalt S, der wahrscheinlieh unter Mitwrkg. des 
Thiobacillus thiooxydans B oxydiert, die Bldg. der Verbb. ermóglicht, die den Beton 
zers. (Treiberseheinungen). (Gesundheitsing. 55. 616. 17/12. 1932. Landsberg a. W., 
Pr. Hygieneinst.) ELSNER V. Gronow .

W. Chester Smith, Haydit in  der modernen Dachkonstruktion. P latten  aus dem 
Leichtbetonmaterial H aydit (ygl. H a y d e , C. 1929. II. 87) werden in Amerika m it 
gutem Erfolg zur Dachbedeckung yerwendet. (Contract Rec. Engng. Rev. 47. 57—59. 
18/1. 1933.) R. K. Mu l l e r .

H. Nitzsche, Die Schwindung von Magnesiiverschnilten. Die Schwindung fiinf 
yerschiedener, in der Steinholzindustrie verwendeter Magnesite, ihr Raumgewicht, ihrer 
Mahlfeinhoit u. Analysen werden mitgeteilt. Die SehwindmaBe am 28., 68., 96., 124. Tag 
sind yerzeiclinet. Gesetzmafligkeiten fiir die Abhangigkeit des raumlichen Verh. von der 
Zus. wurden nicht gefunden; die Regel yom starkeren Schwinden bei feinerer Mahlung 
ist nicht erfiillt. (Tonind.-Ztg. 57. 127— 29. 6/2. 1933.) E lsn er  v . Gronow .

K. Zimmermann, Die Anwendung des Andreasenschen Sedimentationsapparates 
im  Grobkeramischen Laboratorium. Die Sedimentationsanalyse im Pipetteapp. 
(A n d r e a se n , C. 1930. H . 968) wird an einigen holland. Ziegeltonen gepriift. Ais be- 
sondorer Vorzug gegenuber der Schlammanalyse wird die Einfachheit u. der geringero 
Zeitaufwand hervorgehoben. Ais Peptisationsmittel sind Na-Oxalat u. -Citrat ge- 
eigneter ais NaOH oder NH4OH, da sie eine weitergehende Zerteilung der Toilchen bei 
geringerer Abhangigkeit yon der Konz. der Lsg. bewirken. (Ber. dtsch. keram. Ges. 14. 
28—50. Jan . 1933. Gouda, Rykskleiproefstation.) R. K. Mu l l e r .

Lothar Kruger, Prufrerfahren keramischer Stoffe. Methoden zur Best. der Biege- 
festigkeit, der W.-Aufnahme, der E lastizitat (Verformbarkeit) u. der Abnutzbarkeit 
(nach der Glanzminderung von Glasuren). (Ber. dtsch. keram. Ges. 14. 1— 16. Jan . 
1933. Berlin-Dahlem, Staatl. Materialprufungsamt.) R . K . Mu l l e r .

Ignaz Kreidl, Wien, Gasgetrubte Emaillen und Glasuren. Der Email- bzw. Glasur- 
rohmasse werden fein yerteilte Metalle, Legierungen, Metalloide oder Gemische solcher 
Stoffe zugesetzt, welche wie Al, Zn, Fe, Ni, Si u. dgl. beim Brennen oder Schmelzen
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m it der Rohmasse unter Entw. von Gasen, wie H2, reagieren. (Oe. P. 131116 vom 
13/1. 1930, ausg. 10/1. 1933.) K u h l in g .

Em st Heene, Germersheim, Gebrauchsgegenstande, wie EBgeschirre, aus Cu oder 
Legierungen des Cu, yorzugsweise Tombak, die entweder im Gebrauch der freien At- 
mospharc ausgesetzt sind oder zur Aufbewahrung von auf die Metallfliiche korrodierend 
wirkenden Stoffen dienen — ausgenommen Schilder —, gek. durch einen uber die 
ganzo Flachę sich erstreckenden ungetriibten Glasiiberzug, der die metali. Grundlage 
sichtbar bleiben laBt. — Die Erzeugnissc sind ebenso gesichert vor korrodierenden 
Einww. wie Emailwaren, besitzen aber ein gefalligeres Aussehen. (D. R. P. 569 095 
KI. 48e vom 15/12. 1931, ausg. 27/1. 1933.) K u h l in g .

O. Hohn, Deutschland, Reinigungsmittel fiir metallische Oberfldchen, bestehend 
aus einem Gemisch von Schmirgel, Bimsstein oder einem anderen Sehleifpulver u. 
von verfliissigtem Wachs. (Belg. P. 366457 vom 24/12. 1929, Auszug ver5ff. 17/6.
1930.) M. F . Muller .

Canadian General Electric Co. Ltd., Toronto, iibert. yon: Kitsuzo Fuwa und 
Toshizo Okugawa, Japan, Behandeln von Eisblumenglas durch Erhitzen, wodurch 
die durch Atzen u. chem. Behandlung erhaltenen Unebenheiten u. Risse etwas geglattet 
werden. (Can. P. 295 525 vom 30/4. 1928, ausg. 10/12. 1929.) P ankó w .

N. V. Maatschappij tot Beheer en Exploitatie van Octrooien, Im  Haag (Er- 
finder: Friedrich Rosengarth und Fritz Hager, Deutschland), Herstellung von Glas- 
oder Schlackenwolle. Man laBt die Glas- oder Schlackenschmelze gleichmaBig in diinnem 
Strahl auf eine schnell rotierende P latte flieBen, wobei die Schmelze in feine Tropfen 
zerstaubt wird, die durch die Zentrifugalkraft zu diinnen Faden ausgezogen werden. 
(Aust. P. 5145/1931 vom 27/11. 1931, ausg. 21/4. 1932. D. Prior. 29/11. 1930.) P a n k .

Soc. An. des Manufactures des Glaces et Produits Chimiąues de St. Gobain, 
Chauny & Cirey, Paris, Herstellung feuerbestdndiger Blócke, die im wesentlichen aus 
Wollastonit (CaSi03) bestehen, fiir den Bau von Glaswannen, dad. gek., daB man im 
elektr. Ofen Stucke aus ungeloschtem CaO, der frei ist yon MgO u. nicht mehr ais 0,2% 
A120 3 enthalt, mit S i02, welches nicht mehr ais 0,3% A120 3 enthalt, zusammensehm., 
so daB das Schmelzbad Verhaltnismengen von 56 CaO auf 60 Si02 einschheBt, worauf 
die Schmelze in Formen gegosscn wird, nach auBerem Erstarren der M. auf einige cm 
die Formen geoffnet werden u. das Prod. in einen Behalter gebraeht wird, der m it 
pulverfórmigem Isolierstoff angefullt ist u. in welchem das Prod. sich langsam abkuhlt. — 
Zur Erhohung der Bestandigkeit gegen Anfressen werden der M. vor dem Schmelzen 
bis 5%  CaF2 zugesetzt. (D. R. P. 568 832 KI. 80b vom 8/10. 1931, ausg. 24/1. 1933.
F. Prior. 17/10. 1930.) K u h l in g .

Koppers Co., iibert. von: Sanford Stoddard Cole und John Edwin Walther, 
Pittsburgh, V. St. A., Bindemittel fiir feuerfeste Bauteile, bestehend aus einem feuer- 
festen Stoff, besonders einem Gemisch von Ton u. einem kieselsaurereichen Stoff, 
1—6%  Borax u. etwa 1% Na2C03. (Can. P. 276 110 vom 24/12. 1926, ausg. 6/12.
1927.) K u h l in g .

Ernst Enke, Berlin-Cliarlottenburg, Verfahren zum Brennen ron Zement und 
dhnlichen Stoffen, Rosten von Erzen, Brennen von Mennige u. dgl. im  Schicebezustande, 
dad . gek., daB man das gepulverte Rohgut quer durch ein wirbelfreies, m it maBiger 
Geschwindigkeit flieBendes, zweckmaBig waagcrecht gerichtetes Flammenband hindurch- 
fuhrt bzw. hindurchfallen laBt. — Der Vorteil des Verf. wird darin gesehen, daB das 
Rohmehl schnell gargebrannt wird u. daB das gargebrarmte Mehl so plotzlich, etwa 
durch einen darunter hingehenden Kuhlluftstrom, zur Erstan-ung gebraeht wird, daB 
es nicht mehr an den Wanden u. dem Boden anbackt u. daB infolge der erreichten 
Sprodigkeit des Mehls die meisten Staubehen zerplatzen u. nur ein geringes, wenig 
Kosten erforderndes Nachmahlen erforderlich ist. (D. R. P. 568 936 KI. 80c yom 
17/4. 1931, ausg. 26/1. 1933.) H e in r ic h s .

Rheinisch-Westfalische Zellenbetonwerke G. m. b. H., Dortmund, Nach- 
beliandlung von aus reinem Zement hergestellten, porósen Leichtsteinen, 1. dad. gek., daB 
die abgebundenen Zementsteine bei einer erhóhten, aber unterhalb von 100° liegenden 
Temp. einer Feuchtbehandlung unterworfen u. dann getrocknet werden. — 2. dad. gek., 
daB die Feuchtwarmbehandlung durch Zuleitung von Sattdam pf erfolgt. — Rissebldg. 
beim Trocknen wird yermieden. (D. R. P. 568 998 KI. 80b vom 7/6.1929, ausg. 
26/1. 1933.) K u h l in g .
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[russ.] Roman Lwowitsch Pewsner, Foucrfeste Masson. Moskau-Leningrad: Gosstrojisdat
1932. (41 S.) Rb). 1.—.

J. Single t on-Green, Concroto ongincering. Vol. I, Praotioal concrctc. London; Griffin 1933.
(266 S.) 8°. 8 s. net.

H. Vetter und Ernst Rissel, Materialauswahl fiir Betonbautcn unter bes. Beriicks. d. Wasser-
durchiassigkoit. Versuche u. Erfahrgn. Berlin: J. Springer 1933. (94 S.) 8°. M. 4.50.

VII. Agrikulturchemie. Dungemittel. Boden.
Ed. Zacharewicz, Versuche mit Stickstoffsalzen an Weinkulturen im  Jahre 1932. 

Neben einer Grunddiingung m it Kaliumsulfat u. Superphosphat wurde Stickstoff ab- 
wcchsolnd ais Ammonsulfat, Kalisalpeter, Kalksalpeter oder Kalkstickstoff gegcben. 
Die besten Mchrertrago lieferte Kalksalpeter. (Progres agric. viticole 98. 598—601. 
18/12. 1932.) W. S chultze.

H. O. Askew und L. Bishop, Der Schwefelgeha.lt von Weidefutter. Diingung m it 
(NH,,)2S 0 4 erhoht den anorgan. S in Raygras u. Mischfutter, kaum jedoch in WeiBldee. 
Jo  intensiyer das Wachstum, desto hoher der S-Geh. Der organ. S wurde bei allen 
Ve r a u c hspfl anz en kaum beeinflufit. Heine N-Diingung ist obne EinfluB auf die S-Auf- 
nahme. (New Zealand J .  Sci. Technol. 14. 23—32. 1932.) Grim m e .

J. Clarens und J. Lacroix, Beitrag zur Bodenkunde. X I. Der Krcislauf des 
Aluminiums. Die Austauschacidiiat. (X. vgl. C. 1931. II . 1182.) Al kann im Boden 
gebunden ais Silicat, ais austauschfahiges u. ais freies Al im ionisierten Zustande vor- 
kommen. Die Veranderungen, welehe in der Verteilung des Al bei steigenden Zusatzen 
von V,0-n. HC1 m it u. okno KCl-Zusatz auftreten, werden untersucht. (Buli. Soc. 
chim. France [4] 51. 1167—72. 1932.) W . Schultze .

Laszló Kotzmami, Zusammenhang zwischen den physikalischen Eigenschafien und 
der A rt der absorbierten Basen des Bodens. Es wurde der EinfluB der verschiedenen 
Kationen auf die physikal. Eigg. der Ca- bzw. Na-Bóden, die m it Ba, Ca, Mg, II, K, 
NH4 u. Na gesiitt. waren, untersucht. (Mezógazdasńgi-Kutatósok 5. 427—37. Dez. 1932. 
Budapest, Techn. Hochsch.) Sa il e r .

Horst Engel, Zur Physiobgie der Nitrifikationsorganismen im  natiirlichen Boden.
I. Der Einflup stickstofflialtiger organischer Stoffe au f die Nitrifikation. Die Ammoni-
fikation u. Nitrifikation von Harnstoff, Blutmehl u. Pepton wird an einem humus- 
armen, schwach gepufferten Sandboden in regelmaBigen Zeitabstanden verfolgt u. 
m it der Umsetzung von Ammonsulfat verglichen, wobei die Veranderung der Rk. 
besonders beachtet wird. Dio organ., N-haltigen Stoffe nitrifizierten samtlich besser 
ais Ammonsulfat u. zwar um so schneller, jo einfacher sie gebaut waren. Die N itri
fikation von Ammonsulfat erreichte auch im Fallo eines ĆaC03-Zusatzes nicht die 
gleiche Hohe. Mit zunehmender Ammonifikation findet im Boden eine Rk.-Yeranderung 
nach der alkal. Seite zu sta tt. Die untersuchten Stoffe iibten keinen unmittelbaron 
EinfluB auf die Tatigkeit der Nitrifikationsorganismen aus. Vielmehr muB angenommen 
werden, daB die Besehleunigung der Nitrifikation dadurch bedingt wird, daB die Boden- 
Rk. nach der alkal. Seito verschoben wird. Diese Verschiebung machte z. B. beim 
Harnstoff 1,65 pH-Einheiten aus. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde Abt. A. 27.
1—21. 1932. Berlin-Dahlem, Inst. f. Agrikulturchemie u. Bakteriologie d. Landw. 
Hochsch.) W. Schultze .

Frank Moser, 7orlaufige Untersuchungen uber die Anwendung von Nairiumnitrat
au f gewissen Boden im  Indianaterritorium. (Soil Sci. 34. 445— 47. Dez. 1932. Purdue 
Univ., Agricult. Exp. S tat.) W. Schultze .

H. E. Lumang und L. J. Villanueva, Der E influp von Zuckerrohrmelasse au f den 
Nitratgehalt eines Lehmbodem bei verschiedenem Wassergehałt. Sohalenyerss. ergaben 
bei einem Zusatz von 3%  Melasse u. einem W.-Geh., der 65% der W .-Kapazitat aus- 
maohte, innerhalb von 4 Woehen ein Anwachsen der N itrate um das 4-fache. Bei 
einem W.-Geh. von 35 u. 80%  tra ten  keine Veranderungen mehr auf. (Philippine 
Agriculturist 21. 432—36. 1932.) W . Sch ultze .

A. W. Henry, Einflup der Bodentemperatur wid der Bodensterilisation auf die 
Reaktion von Weizensamlingen gegen ophiobolus graminis sacc. Topfverss. m it Marcjuis- 
weizen bei 13— 27° in  sterilisiertem u. nicht sterilisiertem Boden. Bei niedrigen Tempp. 
tra ten  gleichmaBig starkę Schadigungen auf. Dagegen war bei hóheren Tempp. der 
Befall auf dem unbehandelten Boden weniger stark. Eine Erklarung fiir diesen Umstand 
muB in der zunehmenden Entw. anderer Mikroorganismen bei steigender Temp. gesucht 
werden. (Canad. J . Res. 7. 198—203. 1932. Edmonton, Univ. of Alberta.) W. SCHU.
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Rene Engel, Kupferbruhen und pn. Der CaO-Geh. der Cu-Briihen darf bei be- 
ginnondem Rebonwachstum nur gering sein, wird bei fortschreitendem Wachstum 
prakt. gesteigert. Bei den letzten Spritzungen nimrnt man m it Vorteil saure Briihen. 
(Rev. Viticulture 78 (40). 73—78. 2/2. 1933. Vosno-Romanee [Cóte-d'or].) Gr im m e .

Otto Rudolph, Ober die Erfahrungen mil T-Gas. Berieht iiber Erfahrungen mit 
T-Gas (Athylenoxyd) in der Kammerjagerpraxis. (Prakt. Desinfektor 24. 199—204. 
Aug./Sept. 1932.) Grim m e .

— , Ausgamng mit Athylenoxyd. Berieht iiber die Wrkgg. des Athylenoxyds u. 
Erfahrungen iiber seine Verwendbarkeit ais Ausgasungsmittel. (Rev. Produits chim. 
Actual. sci. reun. 35. 711. 15/12. 1932.) Grim m e.

Albrecht Hase,.. Weilere Beilrdge zur Kennlnis von Athylenozyd ais Schadlings-
bekdmpfungsmittel. Athylenoxyd besitzt eine bemerkenswerte Durchdringungsfiihigkeit 
u. Eindringungsfahigkeit. Bei liingcrer Wirkungszeit werden selbst sehr dickc Stoff- 
lagen, z. B. Warenballen, durehdrungen. Die europaische Hauswanze erwies sich wider- 
standsfahiger ais die trop. Bei den Verss. ergab sich, daB eine Einwirkungszeit von 
8 Stdn. bei einer Menge von 60 g je cbm nicht ganz zur Abtótung aller Tiere geniigt. 
Eier beider Wanzenarten gehen in 24 Stdn. bei gleicher Konz. sicher 100% zugrunde. 
Die Wrkg. des Athylenoxyds auf Wanzen besteht in einer Darmlahmung bzw. Lahmung 
der Peristaltik. (Arb. biof. Reichsanst. Land- u. Forstwirtsch. 20.101—10. 1932. Berlin- 
Dahlem.) Grim m e.

H. G offart, V er suche zur Bekarńpfung der Kohlfliege (Phorbia brassicae Behć). 
Ais wirksam erwiesen sich HgCL, Sublimoform, Naphthalin, Dendrin u. Obstbaum- 
carbolineum-ScHERiNG. Naheres im  Original. (Z. Pflanzenkrankh. [Pflanzenpathol.] 
Pflanzenschutz 43. 49—68. Febr. 1933. Kiel-Kitzeberg.) Grim m e .

F. Neuwirth, Praktische Versuchc mit der Vernichiung der Kafer im  Frilhjahr auf 
den Riibenifeldem. Ais Vemichtungsmittel ha t sich BaCl2 bewahrt u. eingefuhrt. (Z. 
Zuckerind. ćechoslov. Republ. 57 (14). 182—84. 3/2. 1933.) Grim m e .

Vaclav Novak und Pavel HrubeS, Vergleich rerschiedener Mełhoden der Vor- 
behandlung der Bodenproban zur mechanischen Analyse nach den Bodentypen. Es wurden 
hauptsachlich 6 Methoden der Bodenvorbereitung miteinander verglichen. Die gleich- 
maBigsten Resultate u. dio hSchste Ausbeute an physikal. Ton liefert die intcrnationale 
,,A-Methode“ . Dereń Modifikation von R o b in s o n  hat den Vorteil schnellerer Dekan- 
tation. Gleichwertig, dabei schneller u. billiger, ist die amerikan. Na-Oxalatmethode. 
Diese Methoden sind zum Zwecke einer internationalen Vereinheitliehung am geeig- 
netsten. Weniger prakt. seheinen fur einen solchen Zweck die Verdrangungsmethoden 
zu sein, durch die der Sorptionskomplex m it einem bestimmten Kation gesatt. wird; sio 
sollten aber zum eingehenderen Studium des spezif. Charakters der Bodentypen im Ver- 
gleich m it Vcreinheitlichungsmethoden verwendet werden. (VSstnik ćeskoslov. Akad. 
Zcmedćlske 9. 19—25. 1933. Briinn, Bodenkundliehes Institu t.) T a u b o c k .

Th. Remy, Die Bodenuntersuchung im  Dienste der Diingerwirlschafl. Vf. steht 
auf dem Standpunkte, daB allen auf Bodenanalysen fuBenden „Diingungsprognosen“ 
zwangslaufig Schwachen anhaften, da versehiedene Faktoren uberhaupt nicht sicher 
bestimmt werden konnen, u. der Boden selbst eine groBe FehlerąueUe darstellt. Unterss. 
auf dem Vors.-Gut Dikopshof ergaben Schwankungen der NEUBAUER-Werte fiir K20  
von 100: 280 u. fiir P20 5 von 100: 375 auf einem Schlage. An Stelle der N e u b a u e r - 
schen Grenzwerte worden die Urteile „reich, maBig reich, arm u. sehr arm “ vor- 
geschlagen. Auch GefaB- u. Felddiingungsverss. lassen wegen der groBen Fehlerąuellen 
keine sicheren Schlusse auf das Feld selbst zu. (Emahrg. d. Pflanze 29. 1—9. 1/1. 
1933.) L u t h e r .

Adolf Reifenberg, Die. kataphoretische Bestimmung der Diingebedurftiglceit von 
Boden. I I . (F ergleichende Untersuchung der Phosphorsdurebediirftigkeit mittels Oefafi- 
wid Feldversuchen.) (I. vgl. C. 1932. I. 3485.) Die kataphoret. Best. der Phosphor- 
saurebedurftigkeit ergab in 76% aller Falle eine qualitative tlbereinstimmung m it 
den GefaBverss. nach MlTSCHBRLICH u. in ca. 74% aller Falle eine tlbereinstimmung 
m it GefaB- u. Feldverss. von LEMMERMANN. (Z. Pflanzenemahrg. Diing. Bodenkunde 
Abt. A. 27. 84—86. 1932. Jerusalem, Hebrew Univ., Inst. f. Biochemie u. Kolloid- 
chemie.) W. Sch ultze .

A. Kuke, Die Nacliprufung der pliysiologischen Leislungsfahigkeit des Roggen- 
saatgutes unter dem Einflufi der Zeit und dereń Bedeutung fiir die Keimpflanzenmethode. 
Stellungnahme zu den Ausfuhrungen N eu ba u er s  (vgl. C. 1932. II. 2865). Es wurde 
bei allen Yerss. eine 0,l%ig- Chlorphenolquecksilberlsg. yerwendet, die im Text ver-
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sehentlich ais 5°/0ig. bczeichnet worden ist. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkuude 
Abt. A. 27. 64—68. 1932. Inst. f. Acker- u. Pflanzenbau d. Landwirtschaftl. Hochsch. 
Berlin.) ___________ W. SCHULTZE.

Kałi-Cheinie Akt.-Ges., Berlin, Dungemittel, dad. gek., daB es aus K H C03 be
steht. — Ihrer geringeren Alkalinitat u. ihrer Nichthygroskopizitat wegen bietet 
die Verb. ais Dungemittel wesentliche Vorziige vor dem K 2C03. (D. R. P. 531 554 
Ivl. 16 vom 11/5. 1926, ausg. 24/1. 1933.) K u h l in g .

Standard Oil Development Co., New York, iibert. von: Dudley H. Grant, 
Moorestown, N. J ., Schddlingsbekampfungsmittel, bestehend aus E strak t von Pyre- 
thrum, ferner aus einem KW-stoffól, evtl. einem sok. Alkohol, W. u. einem óllosl. Mine- 
ralol (Petroleum)-sulfonat. Vgl. A. P. 1 755 178; C. 1931. I. 140; P .P .  690 775; 
C. 1931 .1. 2800 u. F . P. 692 568; C. 1931 .1. 3160. (Can. P. 297 832 vom 27/3. 1929, 
ausg. 25/2. 1 9 3 0 . ) __________________ M. F. M u lle k .

Giorgio Malvano, La chnnica del terreno. Torino: G. B. Parai-ia o. C. 1932. (98 S.) 16°. 
L. 5.C0.

[russ.] A. W. Ssokolow, Die Untersuchung kombiniorter viclscitigcr Dungemittel. Leningrad: 
Goschimtechisdat 1932. (47 S.) Rbl. 1.40.

[russ.] N. M, Wajnman, Apparatur der Superphosphatfabrikation. Moskau-Leningrad: 
Goschimtechisdat 1932. (104 S.) Rbl. 1.50.

vm. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
Georg Eger, Die wasserige Elektrolyse in  der Metallurgie. Zusammenfassendes 

Referat uber den gegenwartigen Stand der Metallelektrolyse (vgl. C. 1932. II. 2718). 
(Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 38. 942—64. Dez. 1932.) Co h n .

Otto Barth, Die Enlwicklung der Hełallverfluchtigungsverfahren im  Drehrohrofen 
in  den rergangenen drei Jahren. Vf. gibt eine Ubersicht iiber dic Arbeitsweise der ver- 
sehicdenen Metallverfliichtigungsvcrff. Insbesondere wird das CoLEY-Verf. besprochen 
u. an Hand von Vergleichsverss. gezeigt, daB entgegen der Annahme von C o le y  (vgl. 
C. 1931. II. 2206) die reduzierende Wrkg. von nascierendem Kohlenstoff auf Zink- 
oxyd nur gering ist, u. daB nur bei Zusatz von Koks zur Chargierung eine befriedigende 
Metallverfluchtigung stattfindet. Damit nahert sich aber das CoLEY-Verf. sehr stark 
dem Walzverf. — Vf. hebt besonders die Bedeutung des Walzvcrf. fur die Verarbeitung 
komplexer Erze u. Konzentrate liervor. A nstatt die Mischkonzentratc dureh diffe- 
rentielle Flotation weiter aufzuspalten, sei es in zahlreichen Fallen vorteilhafter, die 
Mischkonzentrate unter Zuhilfenahme eines Metallverfluchtigungsverf. weiter zu ver- 
arbeiten. Ais Beispiel wird die Verarbeitung der Pb- u. .Zw-haltigen Flugstaube in 
Mansfold besprochen. Es werden dann eine Reihe von Vorschlagen fiir die Verwertung 
der Rammelsberger Melierterze gemacht. (Metali u. Erz 30. 1—5. 24—29. Jan. 
1933.) C ohn.

Albrecht, Hohe oder niedrige Einsatzlemperalur ? Nach einem Vergleich der 
Wirtschaftlichkeit des Zementierens bei 930° ( l 1/^ Stde.) u. bei 850° (6 Stdn.) in einem 
Durferrit-C 5-Bad, aus dem hervorgeht, daB die Kosten bei der hóheren Einsatztemp. 
nur die Hiilfte betragen, wird iiber Verss. an einem Stahl m it 0,18°/o C berichtet, dio 
ergeben, daB beim Zementieren in dem erwahnten Bad auf etwa 0,8 mm Einsatztiefe 
auch boi der niedrigen Einsatztemp. von 850° das Kern- u. Randgefiige grobmartensit. 
wird. Infolgedesson muB nach der Zementation eine geeignete Warmebehandlung des 
Werkstiickes durchgefiihrt werden, die genauestens angegeben wird. AuBerdem zeigt 
sich, daB zur Erreichung einer Einsatztiefe von 0,8 mm bei 950° die Zementierdauer 
nur ł/4 so lang ist wie bei 850°. Der EinfluB des bei hóherer Einsatztemp. auftretenden 
groBeren Kornwachstums wird dureh die raschere Zementation ausgeglichen. — Im
2. Teil der Arbeit wird iiber metallograph. Unterss. berichtet, die ergeben, daB beim 
6-std. Zementieren bei 850° einerseits u. 1V2 std. Zementieren andererseits in dem 
C 5-Bad der Kohlungsgrad der Randzone, der Abfall des C-Geh. vom Rand zum Kern u. 
das Gefuge der Randzone gleich sind. Insbesondere wird kein iiberperlit. Zementit 
gebildet. Auch die metallograph. Unters. der Randzone nach langsamer Abkiihlung, 
nach dem Harten u. nach verschiedenen Warmebehandlungen nach dem Zementieren 
ergibt die Notwendigkeit einer geeigneten Warmebehandlung nach der Zementation. 
(Durferrit-Mitt. 1. 19—29. 33— 46. 1932. Frankfurt/Main.) E d e n s .
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H. Voss, Einsatzstćihle und dereń Normung. Eine eingehende Bespreehung des 
Einflusses der iiblichen Begleitelementc u. der Spezialelomente auf das Verh. von 
Einsatzstiihlen bei der Zementation, ferner auf die Eigg. von Kern u. Rand nach dem 
H arten. Ferner wird auf die Frage der Normung der Einsatzstahle u. auf die heuto 
gebrauchlichen Markenbezeichnungen sehr eingehend eingegangen. (Durferrit-Mitt. 1. 
5— 18. 1931. Remscheid.) E d e n s .

A. W. Coffman, Das Nitrieren von Eisen und Eisenlegierungen. I. Ammoniak- 
Zersetzung und Slickstoffaufnahme beim Nitrieren. I I . Beobachtungen uber die Eigen- 
schaften der nilrierten Schichten von Eisen und Eisenlegierungen. Die Zers. von NH3 in 
Ggw. eines Silicarohres bei Tempp. von 500 bis 800° wird erm ittelt, ferner wird dio 
NHj-Zers. in Ggw. von 3 Nitrierstahlen bei Tempp. von 450 bis 800° bestimmt. Es 
zeigt sich, daB in letzterem Fali der NH3-Zerfall bei 800° fast vollstandig ist. Gleich- 
zeitige Bestst. der N2-Aufnahme der Stiihle zeigen, daB die Anderung der NH3-Zers. 
ein Maximum bei einer bestimmten Temp. erreicht, bei der auch die N2-Aufnahmo 
des Stahles ein Maximum wird. Die Lage dieses Maximums in Abhangigkeit von der 
Temp. ist fiir die einzelnen Stahle verscliicden u. verschiebt sich bei hóherem Al-Gch. 
des Stahles zu hoheren Tempp. — Im  2. Teil der Arbeit wird der EinfluB des Nitrierens 
bei Tempp. von 500 bis 800° bei einer Nitrierdauor von 4 bis 24 Stdn. auf die N2- 
Aufnahme, Obcrfliichenharte, Zahigkeit, Eindringtiefe, W iderstandsfahigkeit gegen 
atmosphar. Korrosion von 24 verachiedenen legierten Stiihlen untersucht u. tabellar. 
zusammengestellt. Gefiigeunterss. erganzen die Verss. (Ind. Engng. Chem. 24. 751—54. 
849—56. 1932. Pittsburgh, Pa., Mellon Inst, Ind. Res. Univ. Pittsburgh.) E d e n s .

Kazimir Winkler und Rudolf Vogel, Das Z ustań dssch aub i l d Eisen-Nickel- 
Wolfram. Nach einer kurzeń Bespreehung der einschliigigen L iteratur wird cin theoret. 
tlberblick iiber das System Fe—Ni—W gegeben, wobei der Verlauf des Beginns der 
primaren Krystallisation, ferner der Gleichgewichte der sekundaren Krystallisation, 
endlich der Umwandlungen im festen Zustand im einzelnen erórtert wird. An Hand 
von therm., magnet, u. hauptsachlich Gefiigeunterss. wird das yollstandige Zustands- 
schaubild ausgearbeitet. Es werden 4 primiire Sattigungsflachen erm ittelt, auf denen 
sich mit sinkender Temp. ternare a-Mischkrystalle, ternare y-Mischkrystalle, Krystalle 
der Verb. Fe3W2 u. ferner ternare sehr W-reiche Mischkrystalle ausscheiden. Im  iibrigen 
werden 2 Vierphasengleichgewichte erm ittelt, erstens Schmelze +  a-Mischkrystall 
y-Mischkrystall +  Fe3W2, das bei 1465 liegt, zweitens Schmelze +  Pe3W2 y-Misch- 
krystall +  W-reiche Mischkrystalle, das bei 1455° liegt. Die sekundaren Sattigungs
flachen der W-reichen Mischkrystalle u. der Verb. Fe3W 2 sowie der Verlauf der a,y-Um- 
wandlung im festen Zustand werden durch das Gefiige der bei verschiedenen Tempp. 
gegliihten u. abgeschreckten Proben erm ittelt. An H and magnet. Messungen an ternaren 
Legierungen wird der Temp.-Verlauf der magnet. Umwandlung bestimmt. (Arch. 
Eisenliiittenwes. 6. 165—72. Okt. 1932. Gottingen.) E d e n s .

T. N. Armstrong, E in  Chrom-Nickelstahl fu r  SlaMgufiankerketten fu r  die Marinę. 
An Stelle des zuerst verwendeten Mn-Stakles m it 1,5% Mn neben 0,30°/0 C fiir Anker- 
ketten, dereń Warmebehandlung kurz besprochen wird, wird ein Cr—Ni-Stahl m it
0,60% Cr, 1,5% Ni, 0,35% C verwendet. Einzelheiten iiber die zweckmaBige W arme
behandlung u. dereń EinfluB auf dio mechan. Eigg. dieses Stahles werden besprochen. 
(Iron Age 131. 100—101, Anzeigenteil S. 10. 12/1. 1933. Norfolk, Va., Norfolk Navy 
Yard.) . E d e n s .

Gr. Wassermann, Uber den strukturcllen Aufbau von technischem Zinkstaub. 
DEBYE-SCHERRER-Aufnahmen von Zinkstaub zeigten das Auftreten samtlicher dem 
Zink zugehorigen Linien m it zahlreiehen Interferenzpunkten, die auf eine mittlere 
GroBe der Zinkkrystallchen von etwa 10 fi hinweisen. Die mkr. Betrachtung des Staubes 
ergibt starkę Schwankungen der TeilchengróBe (2—20 /i); der H auptteil der kugel- 
fórmig gestalteten Teilchen ha t einen Durchmesser von 5—7 //, stim m t also in der 
GróBenordnung m it der rontgenograph. crmittelten KrystallgróBe iiberein. — Im  
Róntgenspektrum sind auBerdem die starksten Linien des Zinkoxyds erkennbar, dio 
aber keine diskreten Interferenzpunkte aufweisen. Da auch im Spektrum des feinsten 
Anteils (1—3 /i) des windgesichteten Staubes die Linien des metali. Zinks vorherrschen, 
wird angenommen, daB das Zinkoxyd jedes einzelne Zinkkorn in Form einer Oxydhaut 
umgibt. Wie Verss. zum Einschmelzen des Staubes unter Zusatz von ZnCl2, wrelches 
ein gutes Losungsm. fiir Zinkoxyd ist, zeigten, ist eine Entfernung der Oxydhaut eino 
wesentliche Voraussetzung fiir das Einschmelzen des Zinkstaubs. (Metalhvirtseh., 
Metallwiss., Metalltechn. 12. 1—2. 6/1. 1933.) Cohn.
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C. K. Avetisian, Die Zusammenselzung der Kupferschlacke. Bei der Bk. zwischen 
Cu2S u. FeS entsteht ais einzige stetige Verb. das in KON 1. (Cu2S)2FeS. Dieser Be- 
standteil ist in allen Cu-Schlacken enthalten. Bei einem Cu-Geli. unter 62,7% ist ein 
UberschuB von in KCN unl. FeS u. F errit vorhanden, bei mehr ais 62,7°/o Cu ein Uber
schuB von in KCN 1. Cu2S. Mit fallendem Cu-Gch. steigt also der Geh. an unl. Be- 
standteilen. Beim Abkuhlen der Sehlackc bildet sich metali. Cu u. in KCN unl. hocli- 
S-haltige Sulfide (CuFeS2). Wegen der schwer zu bestimmenden, reduzierbaren u. 
fliichtigen Elomente Zn, Sn u. As ist die Best. von O durch Red. m it H nach H am pe 
sschlecht anwendbar u. bringt stets zu hohe Werte. (Engng. Min. J . 133. 627—28. 
134. 27—28. Jan . 1933.) Go ldbach .

C. Vaugliau, Die Hersldlung von Aluminiumform- und Spritzgu/3. Konstruktivo 
Gesichtspunkte werden an prakt. Beispielen erlautert. (Metal Ind., London 42. 125 bis 
128. 150—53. 179—80. 10/2. 1933.) Go ldbach .

— , Das Beryllium und, seine Legierungen. (Vgl. C. 1932. II. 2360.) Es werden dio 
allgemeinen Eigg. des Berylliums, seine Herst. u. seine Verwendung besprochen. Be- 
sonders wird auf die Vorziige des Be ais Desoxydationsmittel fur Metalle im Vergleich 
zu dem bisher verwandten Phosphor hingewiesen. Es folgt ein Oberblick iiber den giin- 
stigen EinfluB von wenigen %  Be auf die Eigg. von Metallen u. Metallegierungen, ins
besondere die Vergiitbarkeit, Erkóhung der H artę u. der Ermiidungsgrenze. Im  einzelnen 
werden Berylliumhronzen, Legierungen des Be m it Ni, Co u. Fe sowie dereń Anwendungs- 
moglichkeiten besprochen. (Rev. Chim. ind. 41. 278—81. Okt. 1932.) Co h n .

Martin Schwitter, Raffinalion der Platinmelalle. Ausfiihrliche Arbeitsvorschrift, 
dio nur im  Prinzip wiedergegeben werden kann. 1. P t:  (NH,)2PtCl6 wird m it S 02 
reduziert, wobei Au ausfallt, oder man bchandelt die HCl-Lsg. mit Oxalsaure, wodurch 
auBerdem Pd u. I r  in die niedere W ertigkeitsstufe ubergefiihrt werden. 2. Pd: NH,r  
Chloropalladat gibt in NH 3 gel. PdCl2-2N H 3. Mit HC1 wird daraus ein gelber Nd. 
gcfallt, der beim Gliihen 99%ig. Metali hinterlaBt. 3. Ir: „Gereinigtes Osmiridium“ 
wird m it Na20 2 geschmolzen; das entstandeno OsO., u. R u 0 4 kann durch Dest. (Cl- 
Strom, Vorlagen m it konz. HC1 beschickt) abgetrennt werden. Der Riickstand enthiilt 
neben Ir  P t  u. Rh. Die Reinigung des I r  erfolgt iiber (NH.,)2IrCl6. Aus diesem wird 
schwammiges Metali gewonnen, welches m it Pb geschmolzen wird. Der Regulus wird 
nacheinander m it H N 03, kochender H2SO.,, Kónigswasser, NaOH u. HC1 behandelt.
4. Os: Zur Treimung von Os u. Ru wird eine zweifce Dest. vorgenommen. OsO., wird 
in W. aufgefangen u. durch NH3 in die nichtfliichtige Verb. OsO(NH3OH)2Os iiber- 
gefiihrt, die bei Rotglut Os hinterlaBt. — 5. Ru: Die bei der zweiten Dest. verbleibende 
Lsg. enthalt das Ru. Sie wird m it NH4C1 eingedampft. Der Riickstand gibt beim 
Gliihen Ru. 6. Rh  wird ais (NH,)3R h(N 02)6 gcfallt, dieses in  HC1 gel. u. m it HCOOH 
zu Metali reduziert. (Brass Wid. Plat.-Polish.-Finish. 28. 179—80. 205—06. 228—29. 
247—48. Dez. 1932.) K utzelnig g . ■

George S. Easton und K. W. Ray, Technische Legierungen fu r  Zahnploniben. 
K-Metall ist eine relativ viel Cu enthaltende Legierung m it Zn, Ag u. S i02 m it schóner 
Goldfarbe u. guter Hartę. (Dental Cosmos 74. 972—76. Okt. 1932.) Grim m e.

V. E. Lysaght, Das RockweU-Oberflachenluirteprufverfahren. Eine eingehende Be- 
sprechung eines neuen Verf. zur Best. der H artę (analog zu dem Verf. nach R ockw ell) 
von sehr harten, insbesondere nitrierten Oberflachen. (Bletals and Alloys 3. 185— 88. 
Aug. 1932. Wilson Mech. Instrum ent Co., Inc.) E d e n s .

Karl Wallmann und Anton Pomp, Vergleichende Untermcliung uber die mechani- 
sclien Eigenschafte?i und das Gefiige verschiedenartig hergesłelller und nachbehanddter 
Sćhweiflnahte in  Grobblechen unter besonderer Beriicksichtigung der Rohrherstellung. 
Nach einer kurzeń Schrifttumsubersicht u. einer Besprechung der Vers.-Ausfiihrung 
w ird iiber die Ergebnisse von Unterss. an weichem FluBstahl im GuBzustand u. nach 
mechan. u. therm. Nachbehandlung (normalgegliiht, vergiitet) berichtet, der folgenden 
5 Arten der SchweiBung unterworfen wurde. 1. Maschinelle WassergasschweiBung,
2. AutogenschweiBung von Hand, 3. elektr. MetallichtbogenschweiBung von H and m it 
ummantelter Elektrode, 4. selbsttatige, elektr. MetallichtbogenschweiBung m it blanker 
Elektrode unter H 2-Zufiihrung, 5. selbsttatige, elektr. KohlelichtbogenschweiBung unter 
H 2-Zufuhrung m it Zusatzwerkstoff. Die Unterss. erstrecken sich auf die chem. Priifung 
der C- u. N-Aufnahme, ferner auf die metallograph. Prufung — makroskop. u. mikros
kop., endlich auf die mechan. Priifung der Zugfestigkeit, Streckgrenze, Dehnung u. 
Einschniirung sowie der Kerbzahigkeit u. des Biegewinkels. Die Ergebnisse sind in zahl- 
ręichen Tabellen u. Diagrammen zusammengestellt. Es zeigt sich, daB die Wassergas-



1933. I . HT1„. M e ta l lu rg ie .  M k ta llo g u a p h ie  usw . 1995

schweiBung gute Ergebnisse zeitigt, wahrend die AutogenschweiBung bei einem Nach- 
schmieden des Werkstiicks u. die elektr. LichtbogenschweiBung m it umhullter Elektrodo 
eine ziihe, dehnbare SehweiBnaht erzeugt. Die selbsttatige elektr. Motall-Lichtbogen- 
schweiBung m it blanker Elektrode ergibt weniger zahe Nahte, wahrend die selbsttatige 
elektr. Kohle-LiehtbogenschweiBung besonders bei nachtraglicher Vergiitung gute 
mechan. Eigg. bedingt. Die Dehnungsyerteilung auf der MeBlange gibt bessere Auf- 
schliisse uber den W ert oiner SchweiBung ais die Angabe der Bruchdehnung. — Wciter- 
hin zeigt sich, daB das Schmieden yon SchweiBungen die mechan. Eigg. derselben 
wesentlich yerbessert, wahrend eine therm . Nachbehandlung nur beim Kohle-Licht- 
bogenschweiBen yon Vorteil ist. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforschg. Dusseldorf 14. 
271—94. 1932.) E d e n s .

F. B. Doaae, Vergleich der magneto- und róntgenograpliischen Priifverfahren fiir  
Rohrschivei/3ungen. Die an gas- u. elektr. geschweiBten Róhren angestellten Vergleichs- 
verss. ergaben, daB von den nicht zerstórenden Prufyerff. das akust., m it dem Stetoskop 
arbeitende nur Unterschiede im Gefiigo verschiedener SchweiBungen erkennen laBt. 
Die magnet. Methode, die einen starken magnet. FluB senkrecht durch die Śchweifl- 
stello schiclct, ermóglicht nicht nur die Unterscheidung yon guten u. schlechten Schwei- 
Bungen, sondern auch die Feststellung von órtlichen Fehlern, u. zwar ergab die bipolare 
Magnetisierung bessere Resultate ais die zirkulare. Die róntgenograph. Methode bietet 
dariiber hinaus noch die Móglichkeit, die Fehlerstelle genau zu umgrenzen u. uber die 
Art des Fehlers auszusagen, insbesondere zeigt sie ungeniigende Verschmelzung u. 
Porositat an. (Iron Age 131. 194—96. 2/2. 1933. Pittsburgh, P ittsburgh Testing 
Lab.) Go ldbac h .

— , Industridle Metallentfełlung. Die Entfettung der Metalle m it organ. Lósungsmm. 
kaim in der Fl.- oder in der Dampfphase geschehen. Die Entfettung in der Dampf- 
phase verdient den Vorzug. Angabe apparativer Einzelheiten. (Metal Ind., New York 
30. 473—74. Dez. 1932.) ScHElFELE.

Samuel Field, Die Kontrolle galvanischer Bader. X III. Die Nickellosung. (XII. 
vgl. C. 1932. II. 3148.) (Metal Ind., London 41. 109— 11. 29/7. 1932.) LESZYNSKI.

— , Aluminiumsulfat. Seine Vervxnd-ung und Wirkung bei der Verzinkung. Die 
elektrolyt. Verzinkung aus Sulfatlsgg., denen Aluminiumsulfat zugesetzt ist, h a t gegen-
iiber der Verzinkung aus Cyanidbadern eine Reihe von Vorziigen. Aus dem AI2(S04)3-
haltigen Elektrolyten werden gleichmaBige, weiBe, glatte u. fleckenlose Ndd. gewonnen. 
Auch kann im Gegensatz zu der Elektrolyse m it Cyanidlaugen schon bei gewóhnlicher 
Temp. in yerhaltnismaBig kurzer Zeit ein diehter Nd. erzeugt werden. Es werden eine 
Reihe geeigneter Elektrolytzuss. angegeben, die auf 50—60 Teile ZnS04 etwa 2—6 Teilo 
A12(SO,i)3' 18 H 20  in Lsg. enthalten. Dabei ist darauf zu achten, daB das Aluminium
sulfat móglichst Fe-frei is t u. yollstandig aufgel. wird. Die Aciditat des Elektrolyten 
(maximal etwa pn =  3) wird m it ZnC03 u. H 2S 04 eingestellt. In  dem Zn-Nd. konnte 
kein Al nachgewiesen werden. Der EinfluB des Al-Geh. in der Lsg. auf die Farbę des 
Zinkbelages wird auf eine Beeinflussung der KorngróBe zuriickgefuhrt. (Chem. Trade 
J .  chem. Engr. 91. 549. 9/12. 1932.) Co h n .

A. H. White und L. F. Marek, Die Korrosion von niedriggekohltem Stahl und von 
Legierungen durch Schwefelwasserstoff bei 5000 und Atrnosphdrendruck. An yerschiedenen 
unlegierten u. insbesondere an legierten Stahlen sowie an kaltgewalztem Al wird der 
EinfluB yon trockenem u. feuchtem H 2S bei 500° u. Atmospharendruck untersueht. 
Es zeigt sich, daB hohe Cr-Gehh. yon 12 bis 20°/o die Bestandigkeit des Stahles gegen 
H 2S unter den untersuchten Bedingungen wesentlich erhóhen, daB aber hohe Ni-Gehh. 
diesen EinfluB des Cr wieder aufheben. Die Korrosionsbestandigkeit wachst m it zu- 
nehmendem Cr-Geh. in dem untersuchten Bereich bis 20%  Cr. Fem er zeigt sich, 
daB eine starkę korrodierte Schicht nicht schiitzend wirkt, wahrend eine diinne Schicht, 
wie Bie sich am Anfang des Angriffs bildet, teilweise vor weiterer Korrosion schiitzt. 
Eine Korrosion des Al findet auch bei 3-wóchiger Einw. bei 500° nicht sta tt. (Ind. 
Engng. Chem. 24. 859—61. Aug. 1932. Cambridge, Mass., Res. Lab. Applied Chem., 
Massachusetts Inst. Techn.) E d e n s .

K. H. Logan, Untersuchung der Bodenkorrosion an Nichleisenmetallen und 
■legierungen, metallischen tlberzilgen und besonders hergesteUten Eisenrohren im  Jahre 1930. 
(Vgl. C. 1932. II. 767.) Die Resultate der Unters. an den yerschiedensten Metallen 
u. Legierungen, die 4—6 Jahre der Einw. von 45 yerschiedenen Bodenarten ausgesetzt 
waren, werden mitgeteilt. Die Nichteisenmetalle hatten dem Angriff durch den Boden 
etwas besser widerstanden ais Stahl, der zum Yergleich untersueht wurde. Die Ergeb-
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nissc sind nicht genau reproduzierbar u. erlauben keine allgemeinen Schliisse. Fiir 
jeden Spezialzweck u. fiir jeden Boden muB das am besten geeignotc Metali ausgesucht 
werden. (Bur. Standards J .  Res. 7. 585—605. Washington.) S k a l i k s .

Poldihiitte, Prag, Braunem, von Cegenstanden aus rostfreiem Stalli. Die Gegen- 
stande werden, zweckmaBig nach einer oxydierenden Vorbehandlung mittels angesauer- 
ter Schwermetallchloridlsgg. m it w., m it H2SOlf oder HC1 angesiiuerten Lsgg. von 
Natriumthiosulfat, Natriumhydrosulfit oder von Alkalisalzen der Di- oder einer Poly- 
thionsaure behandelt. (Oe. P. 131106 vom 27/1. 1932, ausg. 10/1. 1933. Tschceho- 
slow. Prior. 4/2. 1931.) K u h l in g .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Verfahrcn zum Walzen von Legierungen 
mit halbmetallischem Charakter aus Metallen und NichtmetaUen, dad. gek., daB die 
spróden Legierungen in Form einer diinnen Auflage auf einer Unterlage aus zahem 
Metali aufgebracht, in an sich bekanntcr Weise dureh Diffusion der Grenzsehichten 
fest miteinander yerbunden u. dann ausgewalzt werden. Es wird z. B. Phosphorhupfer 
m it Phosphorgehh. iiber 2%  auf eine Unterlage von Cu aufgebracht, bei einer Temp. 
von 700° gegluht u. dann gewalzt. — Dureh das Verf. gelingt es, ein Gebrauchsmetall zu 
schaffen, das gleichzeitig die Festigkeit u. Zahigkeit reiner Metallegierungen gegenuber 
stat. u. dynam. Beanspruchungen besitzt u. das sich dabei mechan. verformen, z. B. 
walzen laBt. (D. R. P. 569 183 KI. 491 vom 23/12. 1930, ausg. 1/2. 1933.) H e in r ic h s .

Canadian General Electric Co. Ltd., Toronto, Kanada, iibert. von: Aladar 
Pacz, Cleveland, V. St, A., Wolframlegierungen. W enthaltende Stoffe, eine Verb. 
des Si u. ein Red.-Mittel, wie Mg, werden innig gemischt u. die Mischungen auf hoho 
Tempp. erhitzt. Die entstandenen Legierungen dicnen besonders zur Herst. von Gliih- 
faden u. dgl. u. werden zu diesem Zweck fein verteilt, feueht geformt, erhitzt u. mechan. 
bearbeitet. (Can. P. 276 080 vom 12/6. 1924, ausg. 6/12. 1927.) K u h l in g .

Titanium Pigment Co., Inc., New York, iibert. von: Fritz Doerinckel, Lever- 
kusen, Aufschliefien von Titanerzen dureh Vermahlen derselben m it verd., z. B. 78%ig. 
HjSO.j u. dureh Erhitzen der dabei erhaltenen Pastę auf 75° u. dariiber. (Can. P. 
297 835 vom 15/12. 1927, ausg. 25/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin (Erfinder: Otto Dahl, Berlin-Wilmers- 
dorf, und Joachim Pfaffenberger, Berlin-Mariendorf), Verfahren zum Prufen von 
ferromagnetischen Werkstoffen au f Anisotropie, dad. gek., dali bei gegeneinander be- 
weglicher Anordnung des Prufstiiokes u. eines Magneten die stabile gegenseitige Ein- 
stellung des Prufstiickes u. des Magneten bzw. die Periodizitat dieser Einstellung be
stimmt u. die Einstellkraft gegebenenfalls gemessen wird. — Das Verf. laBt die Priifung 
jedes Werkstiickes beliebiger Abmessung u. beliebiger Anordnung ohne besondere Form- 
gebung oder Veranderung des Werkstiickes zu, also auch die Priifung der Spannungs- 
verteilung nach dem Einbau. (D. R. P. 569 175 KI. 42k vom 25/3. 1931, ausg. 30/1. 
1933.) H e in r ic h s .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin (Erfinder: Carl Ramsauer, Berlin-Tegel), 
Verfahren zum Prufen von Schweifinahten, dad. gek., daB vier miteinander starr ver- 
bundene Sonden derart entlang der m it Strom beschickten SchweiBnaht gefiihrt werden, 
daB sich auf jeder Seite der SchweiBnaht je zwei Sonden befinden, von denen die Span- 
nungen von je zwei auf der gleichen oder auf verschiedenen Seiten der SchweiBnaht 
liegenden Sonden in an sich bekannter Weise mittels eines Differentialgalvanometers 
miteinander verglichen werden. — Das auf der Nullspannungsmethode beruhende Verf. 
bedient sich verhaltnismaBig einfacher Mittel, macht Ausrichtarbeiten entbehrlich u. 
ist empfindlicher ais auf der absol. MeBmethode beruhende Verff. (D. R. P. 569 174 
KI. 42k vom 11/12. 1930, ausg. 30/1. 1933.) H e in r ic h s .

Friedrich Emil Krau£, Schwarzenberg, Herstellung von nur innen feuerverzinkten 
Blechbehdltern, dad. gek., daB die auBere Zinkschicht der in bekannter Weise im Tauch- 
bade allseitig yerzinkten Behalter nach AbschluB der inneren Behalterteile dureh eine 
Beizfl. entfernt wird, worauf gegebenenfalls die auBere Oberflache der Behalter nach 
bekannten Verff. m it einem rostschiitzenden Uberzug versehen wird. — Zwecks besseren 
Haftens rostsehiitzender Lackiiberzuge wird dureh die Beizfl. nicht nur die Zinkschicht 
entfernt, sondern auch das Tragermetall aufgerauht. (D. R. P. 568 857 KI. 48b vom 
28/1.1931, ausg. 25/1. 1933.) K u h lin g .

Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Koln-Mulheim, Verhutung der Hart- 
zinkbildung bei eisemen Pfannen fu r  Feuerverzinkungsbader, 1. dad. gek., daB auf der 
Inuenseite der Yerzinkungspfannen vor dereń Ingebrauchnahme ein fest haftender
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libcrzug von A120 3 aufgebracht wird. — 2. dad. gek., daB auf der Innenseite der Pfannen 
ein fest haftender tJberzug von Al aufgebracht wird, der vor Ingebrauehnahme dureh 
einen ErhitzungsprozeB oberflachlich m it einer fest haftenden Schicht von A120 3 vor- 
sehen wird. — Der aus Al bestehende tJberzug kann dureh Aufspritzen des Metalles 
erzeugt werden. (D. R. P. 568 858 KI. 48b vom 14/5. 1929, ausg. 25/1. 1933.) K u h l .

Almeric Walter Seymour, Los Angeles, Calif., Schulziiberzug gegen Rost, Korr o- 
sion und chemische Einflusse. Zunachst wird eine bituminóse Grundlage von kolloidaler 
N atur u. dann wird eine solche von nichtkolloidaler N atur aufgebracht. Letztere be
steh t aus Bitumen, das nicht fl. ist u. erst vor dem Aufbringen dureh Erwarmen fl. 
gemacht wird. (A. P. 1 893 599 vom 23/5. 1930, ausg. 10/1. 1933.) M. E. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Ausfuhrung  
chemischer Reaktionen bei erhohter Temperatur. Ais Schutzschicht fiir Rk.-Kessel bei 
der Kohle- u. Erdolveredelung oder bei NH3-Synthesen wird ais gegen H 2 u. H 2S be- 
standiger Werkstoff eine Eisenlegierung benutzt, die neben 0,3—3%  Ti u. 5— 8%  Al 
noch Cr, W, Mo, V, Si, Ni, Co, Cu, Mn, Sn, Zn, Pb, Ag u. Be oder eins der Metalle 
enthalt. Ein Rk.-GofaB, in dem S-haltiges Ol unter 200 a t bei 450° m it H 2 behandelt 
werden soli, ist z. B. m it einer Auskleidung versehen, die aus 92,5% Fe, 1,5% Ti u. 
6%  Al besteht. Zur NH3-Synthese wird z. B. eine Auskleidung benutzt, die aus einer 
Legierung von 91% Fe, 1%  Ti, 5%  Al u. 3%  Co besteht. (E. P. 366 762 vom 9/3. 1931, 
ausg. 3/3. 1932.) H o rn .

Karl Becker, Hochschmelzende Hartstoffc und ihre technische Anwemlung. <Metallisch 
leitende Carbide, Nitride und Boride u. ihre Lcgierungen.> Nebst Anh.: Durchschnittl. 
Zerspanungsbedingungcn f. d. Bearbeiten d. einzelnen Werkstoffe mit Widia oder 
Sinterhartmetallen ahnl. LeiBtgn. Berlin: Vcrl. Chemie [Komm. Haessel Comm.-Gesch., 
Leipzig] 1933. (227 S.) 8°. Lw. nn. M. 21.—.

[russ.] Michaił Wassiljewitsch Borodulin, MctallfSrbung. Moskau: Kois 1932. (09 S.)
Rbl. 0.50.

Richard Henry Greaves and Harold Wrighton, Practical mieroscopical metallography. 2 nd.
ed., rev. and enl. London: Chapman & Hall 1933. (268 S.) 8°. 18s. net. 

Aeronautical research. Ctte, Reports of memoranda. 1476, Stressless corrosion followed 
by fatiguc test to destruction on aluminium crystal. London: H. M. S. O. 1933. 1 s. net.

IX. Organische Industrie.
Paul Gloess, Die Meerespflanzen und ihre Verwendung. Nach einem kurzeń tJber- 

blick iiber die Meerespflanzen u. ihre Zus. charakterisiert Vf. die Nichtalgen u. im 
einzelnen die Algen, vor allem die Laminariaceen. Ih r  Geh. an J  u. anorgan. Salzen, 
besonders aber an Algin  bzw. Alginsiiure, wird betrachtet. Es folgt eine Aufzahlung 
der in W. 1. u. unl. alginsauren Salze sowie der in W. 1. Ammoniakverbb. der Alginate. 
Ausfiihrlicher werden das alginsaure N a u. NH4 besprochen. Dann konnzeiehnet Vf. 
die Anwendung des Algins ais Nahrungsmittel u. weist auf die vielen Verwendungs- 
moglichkeiten der Alginate, vor allem des alginsauren Na u. NH4, in der Industrie hin. 
(Rev. Chim. ind. 41. 162—65. 190—94. 218—21. Aug. 1932.) Ba r z .

Duilio Migliacci, Die Industrie der Alkaloide. Entw. der italien. Produktion. 
(Progressi Ind. chim. ital. I . Decennio Regimo fascista 1932. 505—14. Mailand, 
S. A. Carlo E r b a . ) ________________ R. K . Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Johannes Brodę,
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Ausfuhrung kalalytischer Reaktionen, insbesondere 
katalytischer Oxydationen organischerVerbindungen, dad. gek., daB der m it der Kontakt- 
masse gefiillte Rk.-Raum dureh Einbau von geformten Metallkorpern von hoher Warme- 
aufnahmefahigkeit u. Warmeleitfahigkeit, die auch die Form zusammenhangender 
Aggregate haben kormen, parallel zur Strómungsrichtung der Rk.-Gase weitgehend 
unterteilt wird. Die Metallkorper etc. kónnen evtl. zum Teil aus dem Rk.-Raum 
herausgefiihrt werden. Ihnen kann die Warme in regelbarer Weise zugefiihrt oder ent- 
zogen werden. Evtl. werden die aus dem Rk.-Raum herausragenden Teile der Metall
korper m it der neu eintretenden Rk.-Mischung in Berirhrung gebracht. (D. R. P. 
567 983 KI. 12o vom 8/11. 1924, ausg. 12/1. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Rohm & Haas Co., V. St. A., Herstellung von Aminen. Alkohole werden m it 
NH3 oder Aminen in der Gasphase bei 250—500°, zweckmaBig bei 300— 400°, in Ggw. 
eines P-haltigen K atalysators umgesetzt. Ais K atalysatoren sind geeignet: P 20 5,
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H3P 0 4> H P 0 3, H4P20 7 oder dio NH,,- oder Al-Salze. Ais K atalysatortrager benutzt 
m an Bimsstein, Silicagel, Diatomeenerde, Quarz, Graphit, Sand, Metalle, Metall- 
oxyde, Metallsalze usw. Aus N H 3 u. Methyl-, A thy l-, Propyl- oder Butylalkohol erhalt 
man Gemische von Mono-, Di- u. Trimethyl-, -athyl-, -propyl- oder -butylamin, wobei 
je nach den Versuchsbedingungen das primare, sekundare oder teriare Amin iiberwiegt. 
Ebenso entstehen aus Methanol u. Monomethylamin bzw. Anilin  Gemische von D i
ii. Trimethylamin bzw. Di- u. Trimethylanilm. (F. P. 734404 vom 30/3. 1932, ausg. 
21/10. 1932. A. Prior. 2/4. 1931.) N o u v el .

Gilbert Shaw Whitham, Richard Charles Bowden und Thomas Alfred Smith, 
London, Behandeln von Flussigkeilen. Es soli nach dem Verf. insbesondere Trinitro- 
toluol hergestellt werden. Es wird eine Reihe von Rk.- u. Trennkesseln benutzt. Das 
nach einer Umsetzung in einem Rk.-Kessel yorhandene Gemisch wird in einen Trenn- 
kessel iibergeleitet, scheidet sich dort u. wird durch besondere Ablaufrohre derart 
gefiihrt, daB das Nitrotoluol in den folgenden Rk.-Kessel abflieBt u. die Siiure in den 
yorhergehenden. Beide Stoffe werden also stufenweise im Gegenstrom zueinander 
gefiihrt. (E. P. 381291 vom 24/8. 1931, ausg. 27/10. 1932.) H orn .

Swann Research Inc., iibert. yon: Russell L. Jenkins, Anniston, und James
F. Norris, Cambridge, V. St. A., Hydrolyse von Chlorbenzol. Diimpfe von Chlorbenzol 
u. W. werden bei 550° uber einen Stoff geleitet, der fluchtige Metallsalze, wie CuCl, 
abgibt. Das Dampfgemisch streicht dann iiber einen porosen Stoff, wie Silicagel, wobei 
die Umsetzung zu Phenol sta ttfindet. Die A pparatur ist durch eine Zeichnung erlautert. 
(A. P. 1884710 vom 17/11. 1928, ausg. 25/10. 1932.) N o uvel .

Sharp & Dohme Inc., iibert. von: Roland R. Read, Baltimore, V. St. A., Her
stellung von Butylphenol. Man erh itzt 85 Teile Phenol u. 150 Teile ZnCL auf 130—140°, 
gibt innerhalb von 2 Stdn. 14 Teile konz. HC1 u. 35 Teile n-Bulylalkofiol u. innerhalb 
weiterer 6 Stdn, 14 Teile konz. HC1 u. 105 Teile n-Butylałkohol zu u. erhitzt noch
3 Stdn. Man erhalt ein Rk.-Gemisch, aus dem sich beim Aufarbeiten p-sek-Butyl-
phenol (Kp. 240—242°, F. 60—62°) u. o-sek-Butylphenol (Kp. 227—229°) abtrennen 
liiBt. S ta tt  n- kann auch sek-Butylalkohol yerwendet werden. Das Prod. dient ais 
Desinfektionsmittel. (A. P. 1887662 vom 29/2. 1928, ausg. 15/11. 1932.) N o u v e l .

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fiir Elektrochemische Industrie G. m. 
b. H., Munchen, Herstellung von aromatischen o-Oxijcarbonsduren. Alkali- oder Erd- 
alkaliphenolate werden m it C 02 innerhalb eines phenol. Lósungsm. erhitzt. Z. B. 
lost man 1 Mol. NaOH in 6—7 Moll. Phenol, dest. bei 140° das W. ab u. leitet C 02 
ein. Dann geht m an allmahlich auf 90° herunter u. halt bei dieser Temp. 15 Stdn. Die 
Ausbeute an Salicylsdure ist prakt. quantitativ . In  gleieher Weise wird o-Kresotinsdure 
aus o-Kresol gewonnen. (E. P. 384619 vom 18/8. 1932, ausg. 29/12. 1932. D. Prior. 
9/9. 1931.) N o u v e l .

Monsanto Chemical Works Ltd., London, und Sydney Smith, Llangollen, 
England, Reinigung von aromatischen Oxycarbonsauren. Zu einer neutralen Lsg. yon 
Salicylsdure oder o-Kresotinsdure gibt m an ZnS04 oder Alaun, m acht alkal., wobei die 
Verunreinigungen m it den Zn- oder Al-Hydroxyden ausfallen, u. scheidet im F iltra t 
die Oxycarbonsaure durch Zusatz von Mineralsauren ab. Der Behandlung m it Zn- 
oder Al-Salzen laBt m an gegebenenfalls andere Reinigungsmethoden yorangehen. 
(E. P. 384 558 vom 17/5. 1932, ausg. 29/12. 1932.) N0UVEL.

Schimmel & Co., Akt.-Ges., ililtitz  bei Leipzig (Erfinder: Otto Zeitschel 
und Harry Schmidt, Leipzig), Verfahren zur Darstellung von reinem l-Menihol (F. 42 
bis 43°) aus den opt.-akt. Isomeren, die zur 1-Menthon- bzw. d-Isomenthonreihe ge- 
hóren (d-Neomenthol, d-Isomenthol, 1-Isoneomenthol) oder dereń Gemischen, dad. 
gek., daB man sie m it den Alkalimetallen, z. B. N a oder K  oder den Leichtmetallen, 
z. B. Al oder Mg, oder geeigneten Alkoholaten dieser Metalle auf hohere Temp. erhitzt, 
sie dadurch in  ein opt.-akt. Mentholgemisch umlagert, in welchem durch geeignete 
MaBnalimen, wie Fraktionieren u. Ausfrieren oder fraktionierte Verseifung der Ester, 
das 1-Menthol so weit angereichert wird, daB es sich direkt oder uber das feste Benzoat 
abscheiden laBt u. die genannten Operationen nach dem Abtrennen des 1-Menthols 
m it den anfallenden opt.-akt. Isomeren so oft wiederholt, bis das Ausgangsmaterial 
prakt. vollkommen in reines 1-Menthol umgewandelt ist. GemaB Anspruch 2 ist das 
Verf. dad. gek., daB man die Gemische der opt.-akt. Isomeren durch Uberfiihrung 
in die Menthone u. durch Red. der letzteren in Mentholgemische uberfuhrt, aus denen 
man das 1-Menthol nach Anspruch 1 abtrennt u. m it dem zuruckgewonnenen Isomeren- 
gemisch die angefiihrt-en MaBnahmen so haufig wiederholt, bis es restlos in 1-Menthol
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ubergefiihrt worden ist oder cs gegebenenfalls durch wiederholte Behandlung nach 
Anspruch 1 vóllig in 1-Menthol umgewandclt ist. — 100 Teilo d-Neomenthol (d15 =
0,9035, <xd =  +16,7°, fl.) wurden m it 2,5 Teilen met. Na 20 Stdn. zum Sieden erhitzt. 
Das Rk.-Prod. wurde m it Dampf dest. Erhalten wurden 99 Teile eines Oles m it fol- 
genden K onstanten: d15 =  0,905, an  =  —14 bis —18°. 100 g dieses Mentholgemisches 
wurden acetyliert u. 25% des in quantitativer Ausbeute erhaltenen Acetats durch 
berechneten Alkalizusatz fraktioniert verseift. Das Menthol-Menthylacetatgemisch 
wurde m it Hilfe der Borsauremethode getrennt u. aus dem Triborat wurden 25 g eines 
bei gewóhnlicher Temp. leicht erstarrenden Mentholgemisches m it folgenden Konstanten 
erhalten: d16 — 0,905, ai> — —31° (F. etwa 30°). Dieses feste Mentholgemiscli wurde 
benzoyliert u. aus dem Benzoatgemisch reines 1-Menthylbenzoat (F. 54—55°) durch 
einmaliges Umkrystallisieren aus verd. A. abgeschieden. Die Ausbeute an reinem 
Benzoat betragt etwa 80% der Theorie. Dazu'weitere Beispiele. (D. R. P. 568 085 
KI. 12o vom 23/5. 1926, ausg. 16/1. 1933.) M. F. M u lle r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herslełlung ron Diphenylderivaten. 
In  4-Stellung negativ substituierte Diphenyle werden bei 0— 10° m it Nitriersaure in 
Ggw. eines Verdiinnungsmittels, wie Eg. oder W., behandelt. Auf diese Weise wird 
z. B. Diphenyl-4-carbonsaure in 4'-Nilrodiphenyl-4-carlorsaure vom F. 344—346° iiber- 
gefiihrt (F. des Saurechlorids 194°), die bei der Red. in 4'-Aminodiplienyl-4-carbonsaurc 
vom F. 239° iibergeht. Aus dieser sind iiber die Diazoverb. 4'-Oxydiphenyl-4-carbon- 
saure vom F. 289—290°, 4'-Chlordiphenyl-4-carbonsdure vom F. 290—293° u. 4'-Brom- 
diphenyl-4-carbonsdure vom F. 303—305° erhaltlicli. Bei der Nitrierung entsteht auch 
eino geringe Menge von 2’-Nitrodiphenyl-4-carbonsdure vom F. 248—250°, die bei der 
Red. 2'-Aminodiphenyl-4-carbonsaure vom F. 182— 185° liefert. — Aus 4-Benzoyl- 
diphenyl (F. 108°) erhalt man eine Nitroverb. vom F. 164° u. daraus die Aminoverb. 
vom F. 148° (F. des Hydrochlorids 254—256° unter Zers.). — Aus 4-Acetodiphenyl 
ist 4'-Nitro-4-acetodiplienyl vom F. 152° u. daraus 4' -Amino-4-acelodiphenyl vom F. 174° 
erhaltlicli. — Diphenyl-4-sulfonsaure liefert gleichfalls die entsprechende Nitro- bzw. 
Aminodiphenyl-4-sulfonsdure. — Aus 4-Nitrodiphenyl ist 4,4'-Dinitrodipkenyl vom
F. 233° darstellbar. (F. P. 735 846 vom 22/4. 1932, ausg. 16/11. 1932.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz, 
Mannheim, und Karl Kóberle, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Uberfiihrung 
carbocyclischer oder m-ehrkerniger heterocyclischer Halogenverbindungen in  halogendrmere 
oder halogenfreie Verbindungen durch teilweisen oder Yollstandigen Ersatz des Halogens 
durch H 2, dad. gek., daB man die Hałogenverbb. m it Hydrazin oder seinen D eriw . 
in Ggw. yon Metallen oder Metallverbb. bei hóherer Temp. behandelt. — 42 Teilo 
Bz-3-Bz-5-Dichloranthrachinon-4-chlor-2,l-benzacridon (dargestellt durch Konden
sation von 1-Chloranthrachinon m it Anthranilsaure, Uberfiihrung des Kondensations- 
prod. in das entsprechende Acridon u. Weiterchlorierung) werden in 210 Teileh Pyridin 
nach Zugabe von 2,75 Teilen 90%ig. Hydrazinhydrat u. 4 Teilen Kupferbronze unter 

. Riihren so lange zum Sieden erhitzt, bis eine entnommene Probe eine rein rotę Fiir- 
bung liefert. Danach laBt man abkiihlen u. saugt ab. Das in roten Nadeln in an- 
nahernd quantitativer Ausbeute erhaltene Reaktionsprod., der Analyse nach ein Bz- 
3-Bz-5-DicMoranłhrachinon-2,l-benzacrid<m, lóst sich in konz. H 2S 04 orangefarben, 
liefert eine violette Kiipe u. farb t daraus die pflanzliche Faser in klaren roten, sehr 
echten Tonen. Die Rk. kann m it dem gleichen Erfolg auch in anderen Lósungs- oder 
Suspensionsmitteln, z. B. in Nitrobenzol oder Trichlorbenzol, in Anwesenheit einer 
Cu-Verb. oder von Ag oder Ni durchgefiihrt werden. In  weiteren Beispielen ist z. B. 
die Herst. des Bz-Monochlormo7wbromanłhrachinon-2,l-benzacridon, des 2-Amino- 
3-bronianłhrachinon, des 2,1-Pyridinoanthrachinon u. des Tetrabrom-8,8'-dioxydinaphth- 
azin beschrieben. AuBerdem noch zahlreiche weitere Beispiele. (D. R. P. 567 922 
KI. 12o vom 13/7. 1929, ausg. 16/1. 1933.) M. F. Mu l l e r .

X. Farberei. Farben. Druckerei.
Egon Elód, Uber die Theorie des Farbeprozesses. Der Einflufi von Siiurefarbstoffen 

auftierische Fasem. Im  wesentlichen ident. m it der C. 1932. I I . 1518 referierten Arbeit 
von E lod  u. B ohm e. (Trans. Faraday Soc. 29. 327—47. Jan . 1933. Karlsruhe, Techn. 
Hochsch.) K r u g e r .

Wolfgang Ostwald, Die Erhohung der Loslichkeit von Farbstoffen durch Neutral- 
salze. Die Loslichkeit von Benzopurpurin 4 B  in W. wird durch Ggw. kleiner Mengen
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Na2S 04 erhoht; boi hóhoren Salzkonzz. tr i t t  Aussalzung ein. Die Lóslichkoit wachst 
m it Ausnahme der konzentricrtesten Lsgg. kontinuierlich m it der Bodenkórpermenge; 
die Kurvenform weist auf einen Fali von „Autopeptisation“ hin. (Trans. Faraday Soc. 
29. 347—55. Jan . 1933.) K r u g e r .

H. Gerstner, Ober die fdrberische Wirkung oberflćichenaktiver Kórper auf die Naph- 
thole der AS-Reihe. (Rev. gen. Teinture, Impress., Blanehiment, Appret 10. 139—43.
1932. — C. 1932. I. 451.) F r ie d e m a n n .

— , Verwendung von Seife beim Farben mit hartem Wasser. An Stelle von Gardinol
oder Igepon, die in stark koclienden Badern in ihrer dispergierenden K raft allmahlich 
nachlassen, empfiehlt Vf. den Zusatz von Seife in der 3—4-fachen Menge des sonst 
ublichen, z. B. 10— 12 lbs auf 200 Gallonen W .; es tr i t t  keine Bldg. von Kalkseifen- 
schaum ein u. die Farbungen sind sehr egal u. gut durchgefarbt. (Canad. Text. J . 49. 
Nr. 22. 22. 4/11. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Verwendung von Seife beim Farben mil liartem Wasser. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die Co n so lid a te d  D y e s t u f f  Co rporation  Lt d . of Mo ntr ea l  bestreitet die 
Angaben des yorstehend referierten Aufsatzes, soweit sie sich auf Igepon beziehen, u. 
yerweist hinsichtlich der wertvollen Eigg. von Igepon A  u. T  auf die Arbeit yon 
B o e d e k e r  (C. 1932. II. 2239). (Canad. Text. J . 49. Nr. 26. 28. 41. 30/12.1932.) F r ie d e .

— , Anwendung von Sauren beim Farben. Vorziige von Essig- und Schwefelsaure 
beim Farben von Wollstoffen. Aufgabe der Saure ist die Freimachung der Farbstoffsaure 
u. Veranderung des amphoteren Wollproteins in der Weise, daB es m it dem Farbstoff 
reagieren kann. Hierzu ist H 2SO., infolge ihres stiirker sauren Charakters besser ge- 
cignet, wahrend der Yorteil der Essigsaure in ihrer milderen Wrkg. beruht. (Canad. 
Text. J . 49. Nr. 26. 30—31. 30/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

Douglas Kermode, Die Verwendung von Katanol W beim Farben von Halbwolle 
nach dem Zweibadrerfahren. Farben von Woll-Baumwollgcmischen, bei denen die Wolle 
sauer yorgefarbt ist u. die Baumwolle m it substantiven Farbstoffen unter Zusatz yon 
4%  Katanol W (vom Gewicht der Wolle!) nachgedeckt wird. Bei Tempp. bis 70° 
schmutzt die Wolle nur unerheblich an. F arb t man die Baumwolle m it Katanol u. 
Glaubersalz (nicht NaCl!) vor u. deckt die Wolle sauer nach, so sind die Benzoform- 
farben m it Formaldehydnachbehandlung oder die nachzuchromenden Benzochromfarben 
zu empfehlen. Gute Dienste leistet Katanol li-' auch bei Mehrfarbeneffekten. (Dyer 
Calico Printer, Bleacher, Finisher Text. Rev. 69. 129—31. 3/2. 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Die Anwendung von Kiipenfarbstoffen fiir Baumwollketten. Ansatz der Kiipe. 
Vergleichsfdrbungen. Entwicklungsmethoden. P rakt. Vorschlage fiir die Kettfdrberei m it 
Kiipenfarbstoffen: richtiger Ansatz der Kiipe, genauer Zusatz von NaOH u. Hydro- 
sulfit, gcnaue Temp.-Beobaehtung. ZahlenmaBige Festlegung des Ausziehens des Bades 
bei yerschiedenen Farbstoffen. Śpiilen u. Seifen bei indigoiden u. Anthrachinonfarb- 
stoffen. Mangelhafte Reibechtlieit dunkler Tóne infolge schlechten Ansatzes der Kiipe, 
unegalen Abąuetschens, zu langen Laufens auf der Maseliine u. Trocknens auf zu h. 
Zylindern. Schlichten der ungetrockneten K ette yerbessert die Reibechtheit. (Dyer 
Calico Printer, Bleacher, Finisher Text. Rev. 69. 135—36. 3/2. 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Farben von Halbseide. P rak t. Ratschlage fiir das Farben von Halbseide — 
Baumwolle m it Naturseide — im Einbadverf.; hauptsiichlicłi wird die Erzielung eines 
tiefen Schwarz auf Striimpfen beschrioben. (Z. ges. Textilind. 36. 73—74. 8/2.
1933.) F r ie d e m a n n .

— , Einige Ursachen ton Schaden beim Maschinendmck. Streifen in maschinen-
gedruckten Stoffen: ihre Ursaehe u. Yermeidung im prakt. Druckereibetriebe. (Text. 
Colorist 55. 22—25. 57. Jan . 1933.) F r ie d e m a n n .

Georg Zerr, Ober griine Mischfarben. Bei Chromgrun (Bleichromat +  Berliner- 
blau +  weiBes Substrat) liefert das Trockenverf. geringerwertige Sorten. Zinkgriin 
(Zinkgelb +  Berlinerblau +  Schwerspat) wird meistens durch trockenea Vermischen 
der Komponenten hergestellt, liefert aber bei nasser Verkollerung von Berlinerblau- 
teig m it Zinkgelb besser deckende Qualitaten. Permanentgriin (Zinkgelb +  Chrom- 
oxydhydratgriin +  Schwerspat) wird nur auf trockenem Wege hergestellt. Bei Ersatz- 
farben sind Zinkgelb u. Chromgelb durch Hansagelbmarken ersetzt. Erw ahnt werden 
noch griine Farblacke, die im Olanstrich m it deckenden Substraten zu yerarbeiten sind. 
(Farbę u. Lack 1933. 29—30. 18/1.) S c h e if e l e .

Hans Hadert, Burdę Druckfarben. Ais weiBe Substrate dienen Tonerdehydrat, 
Blanc fixe u. Misehung von Tonerde u. ZinkweiB. Weitere Angaben iiber rote, gelbe,
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blaue, yiolette u. griine Pigmente. (Paint Colour Oil Varnish Ink  Lacąuer Manuf. 3. 
5—9. 25. Jan . 1933.) Sc h e if e l e .

— , Materialien und Methoden in  der Dekorationsmalerei. Angaben iiber Leim-, 
Casein- u. piast. Farben, Holzbeizen, Krystall-, ReiB- u. Runzellacke. (Paint, Oil chem. 
Rev. 94. N r. 10. 50—52. 82—83. 88. 17/11. 1932.) S c h e if e l e .

F. C. Atwood, Die Beziehungen zwischen Strahlungsenergie und Anstrich. Verss. 
iiber den W ert von Farbiiberziigen ais Warmeisolatoren ergaben, daB hinsichtlich der 
Warmeemission die Farbe oder selbst die N atur des Pigments prakt. ohne EinfluB ist. 
Der Emissionskoeff. wird vielmehr nur durch metali. Farben bzw. Uberziige yerandert 
bzw. verringert. (Paint, Oil chem. Rev. 94. Nr. 10. 43—46; Amer. Paint J . 16. Nr. 53 B. 
8. 20. 17/11. 1932.) S c h e if e l e .

Georg Zerr, U ber die Veranderlichkeit von Kórperfarben in  der Hitze. Das tlber- 
schreiten der Herst.- oder Trockentemp. fiihrt bei yielen Farben u. Substraten zu nach- 
teiligen bzw. unerwiinschten Veranderungen. (Farbe u. Lack 1933. 5—6. 4/1.) Sc h e if .

L. Rohde, Neue feuerfeste Farben verlangtl Vorschriften fiir , feuerfeste Farben 
vor allem auf Wasserglas u. Olbasis. (Farbe u. Lack 1933. 45— 46. 25/1.) WlLBORN.

A. V. Blom, Wasserfeste Anstriche. Es wurde beobachtet, daB bituminose Deck- 
^  anstriche auf Mennigegrundierung nur dann halten, wenn sie dauornd in Luft oder 
* stiindig in W. sind. Bei Wechselbeanspruchung haben sich auf Mennige nur einige 

Bitumenemulsionen gehalten. Vorgrundierung oder Zwischenschaltung yon Nitro- 
celluloselack ha t sich bei Eisenanstrich nicht bewahrt. Die Lichtbestandigkeit der 
Bitumenfarben laBt sich durch Zusatz von Aluminiumbronze u. Eisenglimmer erhohen. 
Schwierig ist die Erzielung wasserfester Anstriche auf Holz, wobei yor allem auf ge- 
niigendes Eindringen der Grundierung zu achten ist. Die Brauchbarkeit der wasser- 
festen Nitrocelluloselacke wird nach den Festigkeitseigg. des Films (Spannungs- 
Dehnungskurve) beurteilt. (Farben-Ztg. 38. 349—51. 24/12. 1932.) Sc h e ife l e .

Freitag, Zum, Anstrich von Bdonflachm. Vorbehandlung des Betons m it Zink- 
sulfat, Zink- u. Magnesiumsilicofluorid, Grundierimg m it holzólhaltigem Prod. bei 
Olanstrich. (Farbe u. Lack 1933. 34. 18/1.) Sc h e ife l e .

C. Grosvenor, Teer und Kreosot im  Farbereibdrieb. Verwendung von Teer u. 
Kreosot bzw. dereń Gemischen zu Holzschutzanstrichen, ais K ittm aterial in Mischung 
m it Kalk oder Zement u. zu Ausbesserungszwecken wahrend des Betriebes in Form wss. 
Teeremulsionen m it Amoaol ais Emulgiermittel. (Dyer Calico Printer, Bleacher, 
Finisher Text. Rev. 68. 669— 70. 23/12. 1932.) R. K. Mu l le r .

Masselin und A. Caille, Die Verfalschung der Bleimennige und ihre Analyse. Bei 
der Analyse yon Bleimennige ist der P b 0 2-Geh. nach zwei Methoden zu bestimmen 
u. das Augenmerk auf die Ggw. yon Streckmitteln (BaSO,() zu richten. (Monit. Pro- 
duits ehim. 14. Nr. 163. 10— 12. 15/10. 1932.) S c h e ife l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Steindorff, 
Karl Daimler, Max Paąuin und Alfred Eckelmann, Frankfurt a. M.-Hóchst und 
Frankfurt a. M.), Diapergier- und Textilhilfsmittel, gek. durch die Verwendung von 
Estern oder Esteraminen der C02, welche mindestens einseitig ęinen aliphat. Alkohol 
m it wenigstens 6 C-Atomen ais Esterkomponente enthalten u. dereń andere Ester bzw. 
hydroxylfreie Aminokomponente beliebig substituiert sein kann. (D. R. P. 568 892 
KI. 23c vom 10/2. 1931, ausg. 25/1. 1933.) R ich ter .

H. Th. Bóhme A.-G., Chemnitz, iibert. von: Heinrich Bertsch, Chemnitz,
Erhohung der Netzfahigkeit von Teoctilbehandlungsbadem. Man setzt Mercerisier-, Car- 
bonisier-, Bleich-, Farbebadern usw. solche Sulfonierungsprodd. von Olen oder Fetten, 
z. B. Ricinusól, zu, die durch Sulfonierung bei Ggw. yon organ, oder anorgan. Sdure- 
anhydriden oder -chloriden, z. B. Essigsaureanhydrid, erhalten wurden. Bei der Ver- 
wendung derartiger ‘Prodd. stórt die Anwesenheit von Ca- oder Mg-Salzen im Be- 
handlungsbad nicht. (A. P. 1890492 vom 9/5. 1928, ausg. 13/12. 1932. D. Prior. 
11/5. 1927.) B e ie r sd o r f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von loslicken 
Salzen der sauren Schwefelsaureester der Leukoverbindungen von Kiipenfarbstoffen. Man 
reduziert die Kiipenfarbstoffe m it H 2S in Ggw. von wasserfreiem ŃH 3 u. tertiaren 
Aminen u. yerestert in der iiblichen Weise. — Man emulgiert Tetrabromindigo in Di- 
methylanilin, kiihlt auf 10° u. leitet einen Strom H 2S u. NK, durch, bei Zimmertemp. 
setzt man eine Esterifizierungsmischung aus HC1S03, Chlorbenzol u. Dimethylanilin 
zu, erwarmt auf 40—50°, gibt das Prod. in eine wss. Sodalsg., yerjagt das Dimethyl-
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anilin m it Wasserdampf, filtriert u. salzt das Estersalz aus. — In  ahnlicher Weise be
handelt man andere Kupenfarbstoffe. (F. P . 41032  vom 29/7. 1931, ausg. 20/10.
1932. D. Priorr. 30/7. 1930. Zus. zu F. P. 717 017; C. 1932. I. 3918.) F r a n z .

I. G. F arben industrie  Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung in Wasser leicht- 
loslicher basischer Farbstoffe. Man behandelt Salze bas. Farbstoffe oder die Farbbasen 
selbst m it Phosphorsaure, oder man behandelt die Ausgangsstoffe oder Zwischenprodd. 
in Ggw. von Alkaliphosphaten. — Man erhitzt den Farbstoff Victoriablau R  in W. 
unter Zusatz von H3PO., u. Na2H P 0 4 bis zum Sieden, filtriert Yon Yerunreinigungen, 
laBt erkalten u. scheidet den Farbstoff mit Alkaliphosphat ab; man erhalt einen sehr
11. Farbstoff. Das noch feuehte Hydrochlorid des Farbstoffs aus Tetramethyldiamino- 
diphenylketon u. a,/S-Dinaphthylamin ru h rt man m it W. an, gibt H3P 0 4 zu u. erwarmt 
dann zum Sieden, nach dcm Filtrieren scheidet sich der Farbstoff in sehónen, 11. 
Krystallen ab. Das Hydrochlorid ist so schwer 1., daB es fur die Farberei unbrauchbar 
ist. Aus der aus Benzaldehyd u. n-Butyloxyathylanilin erhaltlichen Farbbase erhalt 
man das phosphorsaure Salz des Farbstoffs, das in goldgelben glanzenden Krystallen 
erhaltene Prod. ist sehr 11. in W. Die aus 1 Mol. CELjO u. 3 Moll. l-n-Butyloxyathyl- 
amino-3-methylbenżol erhaltliche Leukobase erwarmt man m it H 3P 0 4 u. W., kiililt u. 
oxydiert m it P b 0 2 u. filtriert. Der erhaltene Farbstoff lóst sich leicht in W., ohne zu . 
verharzen oder zu bronzieren. Die aus 1 Mol. CH20  u. 3 Moll. l-n-Butyloxyathylamino- 
3-chlorbenzol darstellbare Leukobase lóst man in verd. H 2S 04 u. oxydiert m it P b 0 2, 
nach dem Absitzen dekantiert man u. wascht, den Riickstand behandelt man dann m it 
W., H3P 0 4 u . N a2H P 0 4, man erwarmt zum Sieden, trennt vom Pb-Salz, der erhaltene 
Farbstoff ist sehr 11. in  W., wahrend die iibrigen Salze nahezu unl. sind. — Das aus 
Phenyl-/?-naphthylamin u. p-Nitrosoathylbenzylanilin erhaltliche Rosinduhn, dessen 
Chlorhydrat nahezu unl. in  W. ist, lóst sich beim Erwarmen m it verd. H3P 0 4, der er
haltene Farbstoff lóst sich leicht in  k. W. Ahnlich verhalten sich Safranin u. Methylen- 
blau. (F. P . 736079 vom 28/4. 1932, ausg. 18/11. 1932. D. Prior. 6/6. 1931.) F r a n z .

Durand & Huguenin A.-G., Basel, Herstellung von gelben Beizenfarbstoffen. Man 
kondensiert 4- oder 3-Aminonaphthalin-l,8-dicarbonsaure oder die entsprechenden An- 
hydride, vorteilhaft die Sulfoderiw. m it Aminosalicylsaure oder ihren Substitutions- 
prodd., ais Kondensationsmittel verwendet man Bisulfit. — Eine Mischung aus p- Amino
salicylsaure, 4-Aminonaphthalin-6-sulfo-l,8-diearbonsdure u. Bisulfitlsg. von 40° Bó er
hitz t man unter Riihren zum Sieden; nach 2 Stdn. kiiklt man, filtriert, wascht m it einer 
HCI enthaltenden Salzlsg., lóst in Alkali u. salzt aus; der erhaltene Farbstoff liefert im 
Chromdruck auf Baumwolle echte lebhaft griinstichiggelbe Farbungen, die Farbstoffe 
sind bestandig gegen Hydrosulfit, sie eignen sich daher zur Erzeugung von Buntatzen.
— 4-Aminonaphihalin-6-sulfo-l,S-dicarbonsaure erhalt man durch Nitrieren des Naph- 
thalsaureanhydrid, Red. der N 0 2 u. Sulfonieren des Prod. — Durch Kondensation von 
p-Amino-m-kresotinsdure u. 4-Aminonapldlialin-6-sulfo-l,S-dicarbonsaure erhalt man 
einen gelben Farbstoff. Ahnliche Farbstoffe erhalt man aus p-Amino-o-kresolinsaurc,
2-Ainino-l-oxybenzol-6-carbonsdure, p-Amino-o-sulfosalicylsaure oder 3-AminonapMhalin-
1,8-dicarbonsdure. (E. P . 384 901 vom 12/5. 1932, ausg. 5/1. 1933.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, Herstellung von Bos- 
indulin- und Isorosindidinfarbstoffen. Man kondensiert p-Nitrosophenylmorpholin m it 
einem N-Alkyl- oder N-Aryl-/?-naphthylamin, das in 6- oder 7-Stellung eine Monoalkyl- 
amino- oder Monoarylaminogruppe hat, durch weitere Kondensation der so erhaltenen 
Isorosinduline m it NH3, primaren Aminen in Ggw. von Oxydationsmitteln u. erforder- 
lichenfalls darauffolgender Sulfonierung erhalt man Rosinduline. Die Isorosinduline 
dienen zum Farben von Baumwolle u. Acetatseide, die Rosinduline zum Farben 
von Seide, Baumwolle, Acetatseide u. Wolle. — Eine Mischung aus Phenyl-fS- 
naphthylcimin, p-Nitrosophenylniorpholinhydrochlorid (I) u. CH3OH erhitzt man zum 
Sieden unter Riickflufi 4 Stdn., nach dem Abdest. des CH3OH extrahiert man mit 
sd. W. u. salzt den Farbstoff aus, er farb t Baumwolle blau. Aus p-Tolyl-p-naphthyl- 
amin u. I  erhalt m an einen blauen, aus Athyl-fl-naphthylamin u. I  einen violetten, aus 
symm. Diphenyl-2,7-naphthylendiamin u. I  einen rotstichig blauen Farbstoff. Erhitzt 
man das Isorosindulin aus Athyl-/?-naphthylamin u. I  m it 2,4-Toluylendiamin in A. u. 
NaOH unter Durchleiten von Luft auf 40—45°, so erhalt man ein Baumwolle rótlich- 
violett farbendes Rosindulin. Das Isorosindulin aus p-Tolyl-fj-naphlhylarnin u. I  gibt 
m it p-Aminodiphenylamin ein Rosindulin, das nach dem Sulfonieren Wolle blau farbt. 
Aus dem Isorosindulin aus symm. Diphenyl-2,7-napl\ihylendiamin u. I  erhalt man mit 
Anilin ein “Rosindulin, das nach dem Sulfonieren Wolle blau farbt. Das Isorosindulin
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aus I  u. p-Athoxyphenyl-/i-napkthy lamin gibt m it p-Aminodimethylanilin ein Ros- 
indulin, das Baumwolle yiolett farbt. (E. P. 384 709 vom 17/8. 1931, ausg. 5/1. 1933. 
A. Prior. 15/8. 1930.). F r a n z .

General Anilinę Works Inc., New York, iibert. von: Karl Zahn und Kurt 
Schinunelschmidt, Frankfurt a. M.-Hochst, Dibcnzanthronfarbstoffe. Alkylather des 
Bz.-3-Oxybenzanthrons kondensiert man m it Alkalien. Bz.-3-Alhoxybenzanlhron liefert 
einen Baumwolle aus der Kiipe sehr echt blau farbenden Farbstoff. (A. P. 1 892 229 
vom 20/10. 1930, ausg. 27/12. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Reindel und 
Arthur Ohmer, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von wertvollen Farblacken, dad. gek., 
daB man die Verlackung in Ggw. von wss. Lsgg. von hochmolekularen Kondensations- 
oder Polymerisationsprodd., die auf den zu verlackenden Farbstoff nicht fallend wirken, 
erfolgen laBt. — Die so erhaltenen Farblaeke besitzen nicht mehr das groBe Deck- 
yermógen, sondern sind lasierend, iń satten Olanstrichen zeigen sie nicht den yielfacli 
stórenden Bronzeglanz. Man yerwendet z. B. wss. Lsgg. von Kondensationsprodd. aus 
Harnstoff oder scinen D eriw . u. Aldehyden, wie CH20 , Polymerisationsprodd. von 
ungesatt. Verbb., wie Acrylsauro u. ihre Salze oder Vinylester u. dgl., Mischpolymeri- 
saten aus Acrylsaure bzw. Malcinsaure u. Styrol, der dureh Behandeln von polymeren 
Acrylsaurenitril m it NH3 erhaltlichen Verseifungsprodd. usw. Zu einer wss. Lsg. des 
Azofarbstoffs m-Toluidin-6-sulfonsaure — y  /?-Naphthol laBt m an eine 10%ig. Harz- 
seifenlsg. u. hierauf eine 10%ig. Lsg. von Polyacrylsaure laufen; nach Zusatz von Na- 
Acetat verlackt m an m it einer 10%ig- Lsg. von BaCl2, man erwarmt auf 70° u. arbeitet 
dann in der iiblichen Weise auf. Zu einer Lsg. des Farbstoffs p-Toluidin-3-sulfonsaure 
— >- fi - Oxynaphthoesauro gibt man bei etwa 70° eine 10%ig. Harzseifenlsg. u. dann eine 
10%ig. wss. Lsg. eines Harnstofformaldehydkondensationsprod. u. Na-Acetat zu; 
hierauf yerlackt man m it einer 10%ig- Lsg. von CaCl2, erhitzt auf 80° u. arbeitet in der 
iiblichen Weise auf. (D. R. P. 565 266 KI. 22f vom 28/6. 1930, ausg. 28/11.
1932.) F r a n z .

Hermann Vollmann, Meiningen, Verfahren zur Herstellung von chemisch trock-
nenden, basische Pigmente, gegebenenfalls auch Siccative enthaltenden Farben, wie 01-, 
Lack-, Druck-, Kunstlerfarben, dad. gek., daB Hesam ethylentetram in zugesetzt wird. 
In  Ggw. bas. Pigmente vermag der Zusatz von Hexamethylentetramin die Trocknung 
zu beschleunigen. — 10 Teile ZinkweiB u. 0,3 Teile Hexamethylentetramin werden 
m it 10 Teilen Leinólstandol angerieben u. m it 0,4 Teilen Kobaltsiccatiy yersetzt. Man 
verd. darauf m it Lackbenzin. (D. R. P . 568 693 .KI. 22g vom 25/1. 1927, ausg. 23/1.
1933.) M. F. Mu l l e r .

XI. Harze. Lacke. Firnis. Plastische Massen.
J. E. Lockwood, Klassierung von Kolophonium nach festgeleglen Standardu. 

(Paint, Oil chem. Rev. 94. Nr. 13. 12— 13. 29/12. 1932.) Sc h e if e l e .
Helen T. Cole, Xanthorrhoea und ihr Harz. Schilderung der bisherigen Verss. 

zur industriellen Yerwendung der in  Australien wachsenden Xanthorrhoeaarten, be- 
sonders des daraus gewonnenen Akaroidharzes. Der Hauptnachteil der Akaroidharze ist 
ihre intensivo Farbung, zu dereń Beseitigung Vf. eine groBe Reihe von Verss. unter- 
nommen hat. Da es nicht bekannt ist, ob diese Farbung dem Harzgrundkórper eigen- 
tiimlich ist oder auf einem Geh. an Farbstoff beruht, wurde auf zwcierlei Weise vor- 
gegangen: Einmal brachte man das Harz wss.-alkal. oder im organ. Lósungsm. in 
Lsg. u. behandelto m it Kohle, Bleicherden u. dgl., andererseits wurde es reduzierenden 
(Hydrosulfit, S 0 2, Na + A ., Zn +  Alkali, Zn +  Saure, Zn - f  Ammonchlorid, Al +  
Alkali, elektrolyt. Red.) u. oxydierenden (Hypochlorid, Peroxyd, HNOa, Cl) Behand- 
lungen unterzogen. Einzig die neutrale Red. m it Zn in alkoh. Lsg. ergab einen geringen, 
jedoch schwer reproduzierbaren Erfolg. (Chem. Engng. Min. Rev. 25. 92—95. 5/12.
1932.) W . W o l f f .

H. K. Salzberg, Terpentinol ais Lack- und Olfarbenverdunner. Terpentinól besitzt 
besonders in teilweise oxydiertem Zustande eine hohere Losefahigkeit gegenuber Harzen 
u. fetten Olen. Terpentinól verdunstet rasch u. fórdert den Oxydations- bzw. Trock- 
nungsprozeB der 01- u. Ollackfilme. Es hinterlaBt beim Verdunsten einen minima/len 
Ruckstand, welcher die Filmeigg. u. die Haftfestigkeit yerbessert. (Buli. Inst. Pin 
[2] 1932. 262—64. 15/11.) S c h e i f e l e .

131*
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Alfred Schmid und Gśrard de Senarclens, Refraktometrische Messungen zur 
Aufklarung der Polymerisation von Resolen. Der Verlauf der Polymerisation der dureh. 
Kondensation von Phenol u. HCHO gewonnenen Resole zu Resiten u. die Beeinflus- 
sung dureh Temp. u. Alkali werden refraktometr, untersucht. Zunaehst wird bestatigt, 
daB die Dispersion im Verlauf der H artung zunimmt. Weiter wird beobachtet, daB 
der Brechungsindex stetig zunimmt, aber in  keinem Falle absolut konstant wird, selbst 
nach 200 Stdn. nicht. Bei neutralen Resolen steigen die Brechungsindex-Zeitkurven 
m it zunehmender Temp. (72, 78, 85°) zuerst steiler an, biegen aber starker ab u. kon- 
vergieren dann gegen den gleichen Endwert. Dies steht in Ubereinstimmung m it der 
Tatsache, daB die bei verschiedenen Tempp. gewonnenen Prodd. gleich sind. Dureh 
Alkalizusatz (1; 1,5; 2,66%) wird die Kurye nicht wesentlich verandert. Nach 160 Stdn. 
Rk.-Dauer beginnen aber die K urren  parallel zu laufen, so daB sie nicht dem gleichen 
Endw ert zustreben. Wird dn/d t gegen t (n — Brechungsindex, t =  Zeit) aufgetragen, 
dann unterscheiden sich die erhaltenen Kurven fiir neutrale u. alkal. Resole starker. 
Man kann drei Stufen der Rk. unterscheiden, die fiir neutrale u. alkal. Resole gleich- 
artig ist. N ur in der 1. Stufe kommt die Wrkg. des Katalysators (Alkali) starli zum 
Ausdruck; d n /d t wird yergroBert, ebenso die Dauer der ersten Stufe. Vff. deuten 
dies so: der Polymerisation des Resols ist anfangs noch eine Kondensation iiber - 
lagert; allein diese Nachkondensation, bei der auch die W.-Bldg. noch beobachtet 
werden kann, wird dureh Alkali beeinfluBt. Die zweite Stufe ist die unbeeinflufite 
Polymerisation, die in allen Fallen den gleichen Verlauf nimmt. In  der Endstufe strebt 
das Polymerisat seinem Endzustand zu, dn/d t divergiert gegen Nuli. Die Verlangerung 
der ersten Stufe dureh Alkalizusatz bedeutet, daB die Nachkondensation trotz ihrer 
Beschleunigung yerlangert wird. Daher entstehen m it u. ohne Alkali yerschiedene 
Prodd., was sich auch in der Erhohung der D. der Rk.-Prodd. m it steigendem Alkali
zusatz bemerkbar macht. Der EinfluB der Temp. dagegen besteht nur in einer Be
schleunigung vor allem der Kondensationsrk. (Helv. chim. Acta 16. 10— 19. 1933. 
Basel, Univ., Physikal.-chem. Anstalt.) LORENZ.

Gino Bozza, Untersuchungen iiber Harze vom Olypialtyp. (Vgl. C. 1932. II. 1528.) 
Der Verlauf der Rk. beim Erhitzen aquivalenter Mengen PlUhalsdureanhydrid u. Glycerin 
wird dureh Best. von Saurezahl, Verseifungszahl u. Mol.-Gew. (ebulliosltop. in Aceton) 
verfolgfc. Sehr rasch u. unter starkem Temp.-Anstieg wird ein Veresterungsgrad von 
50% uberschritten; der Verlauf ist bei 160—215° vom gleichen Typus. Bei Durchleiten 
eines trockenen C02-Stroms wird das Gelatinierungsstadium rascher erreicht u. der 
schlieBlicho Veresterungsgrad ist hóher; die Gelatinierung ist vom Veresterungsgrad 
unabhangig: Die 1. Rk.-Periode m it einem Veresterungsgrad bis ca. 50%  ist dureh 
kleine Mol.-Geww. (300—-380) charakterisiert; wahrscheinlich entstehen Moll. m it 
1 Mol. Glycerin. Die 2. Phase verlauft langsamer u. kann ebenfalls hauptsachlich 
ais Veresterung betrachtet werden; die in  der 1. Phase gebildeten Voll. reagieren m it
einander unter Bldg. mehr kompleser Moll. m it hoherem Esterifizierungsgrad (60—70%) 
u. hoherem Mol.-Gew.; bei 66,7% Veresterung finden sich im Molekuł 2 Glycerinreste, 
u. das Mol.-Gew. ist 610 (1 Mol. W. eliminiert). Mit fortsehreitender Entfernung 
des gebildeten W. beginnt ais Nebenrk. unter betrachtliehem Anstieg des Mol.-Gew. 
ohne Zunahme des Veresterungsgrades die Anhydrisierung noch freier Sauregruppen 
zwischen 2 benachbarten Moll.; hierbei wird die Saurezahl nicht yerandert, das Mol.- 
Gew. kann noch zunehmen; dieser Vorgang ist besonders in  den Oberflaehenschichten 
bemerkbar. Die Mol.-Geww. erreichen vor dem Unloslichwerden W erte von 10000 
bis 11000. Dureh fraktionierte Fallung der Acetonlsgg. m it W. werden die Harze in 
eine Reihe von Fraktionen m it verschiedenem Mol.-Grew. u. zum Teil auch yerschiedenem 
Veresterungsgrad zerlegt. Harze m it einem Veresterungsgrad von iiber 80—85% ' 
wurden nie yor der Gelatinierung u. dem vollstandigen Unloslichwerden erhalten. 
Dureh Erhitzen von Glycerin u. Phthalsaureanhydrid in D ibutylphthalat auf 190° 
konnte dagegen ein in Aceton betrachtlich 1. Harz m it einem Mol.-Gew. von 1021 ge- 
wonnen werden; der Rk.-Verlauf laBt sich nicht dureh eine einfache Gleiehung wieder- 
geben. (G. Chim. ind. appl. 14. 400—407. Aug. 1932. Mailand, Univ.) K r u g e r .

A. Herz, Kontinuierliches Pre/3verfahren zur Herstdlung ton Słdben, Rohren und 
Profilen aus Kunstharzprefimasse. t)bertragung des bei Acetylcellulosekunstmasse 
(Trolit) zuerst angewandten kontinuierlichen PreBverf. auf die Verarbeitung von Kunst- 
harzpreBmassen. Einzelheiten ygl. Original. (Piast. Jlassen Wiss. Techn. 3. 8—9. 
Jan . 1933.) Sc h e ip e l e .
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K. Brandenburger, Die Entwicklung der Aminoplasipresserei in  Deutschland 
(Hamstoff-Thiohamstoff-Formaldehydharzc). Uber die Herst. der Aminoplaste. (Kunst- 
stoffe 23. 5— 6. Jan . 1933.) H. Sc h m id t .

— , Das Pressen vonKumtharzenvomAlkydtyp. Nach Angaben yon G. E. W r ig h t  yon 
der G e n e r a l  E l e c t r i c  Com pany sind die Sehwierigkeiten, die sich der Pressung 
yon Gegcnst&nden aus Alkydliarzen entgegenstellten, u. in dem Auftreten yon fluchtigen 
Reaktionsprodd. m it hemmender Wrkg. auf den glatten Ablauf des Hartungsprozesses 
bestanden, nunmehr uberwunden. Erreicht wurde dieser Erfolg durch teilweisen Ersatz 
von Phthalsaure u. Glycerin durch Bernsteinsaure u. Glykol, die bei wechselseitiger 
Umsetzung plastifizierend wirkende Kórper liefern, u. durch Verwendung einer 
Mischung aus ganz- u. nur teilweise ausgehartetem Materiał. (Rev. gćn. Matieres piast.
8. 587—89. Dez. 1932.) W. Wo l f f .

Maurice Deschiens, Die natiirlichen Lacke und ihre Anwendungsmoglichkeilen. 
Die natiirlichen Lacke, wie Rhus yernicifera u. Rhus succedanea, werden nach wei- 
terer Aufklarung ihrer Konst. u. des Trocknungsyorgangs noch allgemeinere Anwendung 
finden. (Peintures-Pigments-Vernis 9. 219—24. Dez. 1932.) Sc h e if e l e .

Kenneth R. Longnecker, Neuerungen au f dem Gebiet der Metallacke. Zus. u. 
Anwendung yerschiedener Uberzugsmaterialien fiir Metallartikel. (Metal Ind., New 
York 30. 475—76. Dez. 1932.) Sc h e if e l e .

Ray C. Martin, Modeme Metallacke. (Vgl. C. 1933.1 .1528.) Angaben uber Acetyl- 
celluloselacke, Lacke aus Filmabfallen, Athyl- u. Benzylcełlulose, sowie uber Eigg. 
u. Verwendung der Lósungsmm. (Metal Clean. Finish. 4. 603— 06. 610. 647-—50. 
Dez. 1932.) S c h e if e l e .

P. Kamp, Zinkweifi in der Wei/3lackherstellung. I. u. I I . Welche Ursachen filhren 
zu Storungen in  der ZinkweifSvcrarbeilung? ZinkweiB nach RAL-Liefervorschrift gibt 
bei richtiger Verarbeitung keine Storungen. Absetzen, GrieBbldg. u. sonstige Fehler 
beruhen auf unrichtiger Verarbeitung yon ZinkweiB u. Bindemittel. ZinkweiB laBt sich 
auch m it stark  sauren Bindemitteln verarbeiten, wenn es zunachst m it der yertraglichen 
Komponente angerieben wird. Auch in saurem Harzbindemittel laBt sich GrieBbldg. 
u. Absetzen yermeiden, wenn das ZinkweiB zunachst m it Standól auf Mu hic angerieben 
u. dann erst die Harzlsg. zu dieser Pastę gegeben wird. SZ. des Bindemittels ist meist 
nicht die Ursache fiir Eindicken oder Absetzen. ZinkweiB dickt m it Leinólsauren 
starker nach ais m it Standólsauren, wahrend saureraffinierte Leinóle trotz hoher SZ. 
meist kein Eindicken bewirken. Freie Sauren im Standól sind Peptisatoren des h<pch- 
polymerisierten Anteils, so daB nach dereń Bindung durch ZinkweiB der hochpolymeri- 
sierte Anteil zur Gelatinierung neigt. t)berpolymerisierte Anteile im Standól neigen 
zur Bldg. von Bodensatzen, weshalb auf dereń Vorhandensein mittels der Benzinprobe 
gepriift werden soli. Es besteht die Móglichkeit, das Eindicken durch Uberwachen 
der Wasserstoffionenkonz. zu yerhindern. (Farben-Ztg. 38. 453—55. 479—80. 28/1.
1933.) Sc h e if e l e .

W. E. Brophy, Ldsungsmittel fu r  Ol- und Cellulosefarben. Angaben iiber Terpentin- 
óle, Petroleumdestillate, aromat. KW-stoffe, Nitrocellulose-Lósungsm. Ais Verdiinner 
fiir Olfarben bietet Terpentinól gegeniiber Lackbenzin prakt. keine Vorteile. Holz- 
terpentinól ist fiir diese Zwecke dem Balsamterpentinól ais gleichwertig zu betrachten. 
Gealtertes Terpentinól diirfte fiir die H altbarkeit der Olfarben giinstig sein. Bei Kunst- 
harzóllacken spielen die gut lósenden aromat. KW-stoffe, wie Solventnaphtha u. Xylol 
eine Rolle. (Amer. Pain t J .  17. Nr. 4. 46—56. 7/11. 1932.) Sc h e if e l e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. yon: Paul Knapp, Wilmington, 
V. St. A., Herstellung einer plastischen Masse. Ein aus 210 Teilen Phenol (oder der 
aąuiyalenten Menge p-Chlorphenol, f}-Naphthol, Hydrochinon oder Guajacol) u. 25 bis 
175 Teilen, zweckrnaBig 105 Teilen wss. ĆH20  (oder der entsprechenden Menge Hexa- 
imthylentetramin, Acetaldehyd, Butyraldehyd, Acrolein, S , Aceton, Methylathylketon, 
Glucose, Starkę, Cellulose oder Glycerin) in Ggw. yon 1—30%. zweckrnaBig 15 Teilen 
HCI (oder H 2S 04, Anilinhydrochlorid oder FeCl3) hergestelltes Kondensationsprod. 
wird nach dem Neutralisieren der Saure durch CaC03 m it 140 Teilen Furfurol yersetzt. 
Das entstandene Harz ist beliebig lange haltbar. Nach Zugabe von 20—30% eine^ 
Fiillstoffes u. einer Saure geht es in einer yon der Menge u. Starkę der Saure abhangigen 
Zeit in den unschmelzbaren Zustand iiber. Das H arz dient zur Herst. von Kiłten u. 
Impragnierungsmitleln. (A. P. 1884747 vom 10/1. 1929, ausg. 25/10. 1932.) N o u y e l .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von harzartigen 
Produkten. Die durch Kondensation eines natiirlichen Harzes (Kolophonium) oder 
eines Harzesters (Kolophoniumglycerinester, KaurikopaIglykolesler) m it einem Phenol 
(Kresol) oder einem Phenolather (Phenetol) in Ggw. eines fliichtigen Halogenids, be- 
sonders BF3, bei niederer Temp. erhaltlichen Prodd. werden mehrere Stdn. m it einem 
Aldehyd (CH,fl, Paraformaldehyd, Acetaldehyd, Crotonaldehyd, Benzaldehyd, Furfurol) 
bei gewóhnlicher oder erhóhter Temp. behandelt. Man erhalt Harze m it erhóhtem 
Erweichungspunkt u. verminderter SZ. u. Jodzahl. S ta tt  von Harzestern auszugehen, 
kann man auch die Kolophoniumphenolkondensationsprodd. vor der Aldehydbehandlung 
m it Olycerin verestem . (F. P. 735 918 vom 25/4. 1932, ausg. 17/11. 1932. D. Priorr. 
28/4., 28/5., 24/6. u. 17/9. 1931.) N o u v e l.

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: Theodore F. Bradley, West- 
field, V. St. A., Herstellung von glyptalartigen Harzen. Zweiwertige Alkohole m it 3 oder 
mehr C-Atomen (Propylen-, Trimethylen-, Butylen-, Amylenglykol) u. mehrbas. Sauren 
(Phthalsaureanhydrid, Bernstein-, Male.in-, Cilronen-, Weinsaure) werden im Molverhalt- 
nis 1 : 1 wahrend 2ł/2 Stdn. auf 290° erhitzt. Man erhalt ein nichthartbares Harz, 
das in Butyl- oder Amylacetat 1., in KW-stoffen unl. ist u. ais Zusatz zu Gellulose- 
estern verwendet wird. (A. P. 1890 668 vom 16/12. 1929, ausg. 13/12.1932.) N o u v e l .

John Stogdell Stokes, Huntington, iibert. von: Emil E. Novotny und Charles 
J. Romieux, Logan, V. St. A., Herstellung von Harzen aus Cellulose. Das Verf. des
A. P. 1 721 315 (C. 1930. II . 826) wird in der Weise abgeandert, daB m an die Rk. 
zwischen Phenol u. einem eellulosehaltigen Stoff (Holzmehl, Maiskomer) hier in Ggw. 
eines sauren K atalysators (H2S04) ausfiilirt, der nach Beendigung der Kondensation 
gegebenenfalls neutralisiert wird. Auch kónnen s ta t t  Phenol andere Stoffe, wie Vinyl- 
acetat oder Harnstoff, benutzt werden. Ais H artungsm ittel fiir die Harze sind auBer 
CI120  oder Hexamethylentetramin auch Furfurol, Melhylfurfurol, Furfuramid u. Methyl- 
furfuramid  geeignet. (A. P. 1886 353 vom 27/4. 1922, ausg. 1/11. 1932.) NOUYEL.

Han3 Hadert, Rezept-Taschenbuch fiir die Lackindustric. Berlin: Elsner-Verlagsges. 1933. 
(462 S.) kl. 8». Lw. M. 40.—.

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
L. Grand, Gummierungen mittels Latex. Ubersicht iiber die Herst. der ,,Latex“- 

Mischung u. die Technik ihrer Verarbeitung. (Rev. gen, Caoutchouc 9. Nr. 87. 8. Dez.
1932.) F r o m a n d i.

B. W. Wetherbee, Mischen von Asbest und Oummi. Yf. beschreibt die beiden
Methoden, einerseits die Mischung aus Gummi, andererseits aus Latex herzustellen. — 
F ur die Herst. der Mischung aus Latex werden zuerst die Asbestfasern m it ca. der Halfte 
W. gut aufgeschlammt. Die anderen Fiillstoffe yerteilt man ebenfalls gut in W., ver- 
mischt sie dann m it dem Latex, den man yorher m it einer etwa 10°/o schwach alkal. 
Caseinlsg. Yersetzt hat, um eine Koagulation zu vermeiden, u. vereinigt dann die 
fertige Mischung m it der Asbestsuspension. (India Rubber J. 85. 128—30. 4/2.
1933.) H. Mu l l e r . 

Albert Hutin, Allgemeine Ubersicht uber verschiedene, aus der Fettreihe abgeleitete
Weichmachungsmittel fiir  Kautschuk. (Rev. gen. Caoutchouc 9. Nr. 87. 22—23. Dez.
1932.)  F r o m a n d i.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Mark,
Mannheim, und Heinrich Hopff, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Herstellung 
von Produkten m it hoher Abreibefestigkeit aus Kautschuk o. dgl. (Nachtrag zu E. P. 
347 108; C. 1931. II . 1365.) Die Rk. wird hier gekennzeichnet ais Herbeifiihrung 
einer Verzweigung oder netzartigcn Verb. der KW -stoffketten, indem m an Kautschuk 
oder Kautschukmischungen bzw. -lsgg. oder -suspensionen m it Gemischen aus solchen 
sauerstoffhaltigen organ. Yerbb. u. organ, oder anorgan. Verbb., die miteinander 
Molekulverbb. zu bilden vermógen, behandelt. (D. R . P. 565 845 Kl. 39 b vom 9/5.
1930, ausg. 8/12. 1932.) P a n k ó w .

Soc. Italiana Pirelli, Mailand, Verfahren zur Herstellung von Hohlgegenstdnden 
aus plastischen, imlkanisierbaren Massen m it Hilfe von Domen, die nach der Vulkani- 
sation durch W. piast, gemacht u. durch Locher der Form entfernt werden, 1. dad. 
gek., daB ais Dornmaterial Mischungen aus anorgan. u. ąuellbaren kolloiden Materialien
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yerwondet werden, die auch nach erfolgter Erwiirmung durch Wasserbehandlung 
plastifiziert werden konnen. — 2. dad. gek., daB die Dornę aus m it wenig W. verkneteten, 
piast. Mischungen aus Erde, wie Kaolin o. dgl., geformt u. dann bei einer uher der 
Vulkanisationstemp. liegenden Temp. getrocknet werden. — 3. daB der Dornmasse 
kleine Mengen fein zermahlener Fiillmittel zugesetzt werden, welche die Dornoberflache 
glatt erhalten. — Z. B. verwendet man eine Mischung aus 75 Teilen Ton u. 25 Teilen 
H20  oder aus 42 Teilen GieBereierde, 42 Teilen Sand o. dgl., 2 Teilen Gummi arabicum 
u. 14 Teilen H20 . Die geformten Massen werden bei 150° getrocknet. (D. R. P.
567 525 KI. 39 a vom 19/2. 1931, ausg. 5/1. 1933.) Sa r r e .

Ungarische Gummiwarenfabriks-Akt.-Ges., Budapest, Verfahren zur Her- 
stellung von Faserubcrzugen au f Kautscliukwaren durch Bestreichen m it einer Kleblsg. 
aus einem Kautschukzersetzungsprod., Aufstreuen yon Fasern u. Vulkanisieren event. 
unter Anpressen der Fasern, dad. gek., daB ais Kleblsg. eine konz. Lsg. oder Dispersion 
eines durch Erhitzen, event. in Ggw. von Mercaptobenzothiazol, von Kautschuk ohne 
Abschmelzen desselben hergestellten Kautschukzersetzungsprod. verwendet wird, dem 
event. die ublichen Fullstoffe zugesetzt werden konnen. (D. R. P. 564 994 KI. 39a 
vom 27/2.1931, ausg. 25/11.1932.) P a n k ó w .

Rubber Latex Research Corp., iibert. von: William Burton Wescott, Massa
chusetts, Fasersloffhallige Kautsćhukmasse fiir Sohlen u. Absatze. Man taucht Faser- 
m atten in  ein Kautschukmilchbad u. legt auf diese event. ein Gcwebe, worauf dio 
Kautechukmilch langsam koaguliert oder auch getrocknet wird. Die Kautschukmilch 
wird vor dem Faserzusatz yorsichtig leicht angesauert, so daB sie in  2—3 Stdn. koagu
liert. Das Serum der Kautschukmilch kann vorher durch schutzkolloidhaltiges W. 
ersetzt werden. (A. P. 1871572 vom 2/4. 1924, ausg. 1G/8. 1932.) P a n k ó w .

Ernst Alfred Hauser, Frankfurt a. M., und Amos Gili, Salford, Verarbeilen 
von Kautschukmilchkonzenłraten bzw. konzentrierłen Dispersionen der Butadienkohlen- 
wassersloffpoły mer isate. Man mischt sie m it Zement u. mindestens 25% S, formt, laBt 
abbindon u. vulkanisiert auf Hartkautschuk. Die fl. M. kann event. nach Verdunnung 
auf Unterlagen gespriiht, ausgostrichen oder Mischungen zu P latten ausgowalzt werden. 
Diese P latten kann man zur Herst. oder Auskleidung von Siiure- u. a. Tanks ver- 
wenden. Ais Zement ist Tonerdezement genannt. (E. P. 384030 vom 16/10. 1931, 
ausg. 22/12. 1932.) P a n k ó w .

Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag, Helsingborg, Herstellung von Kaut- 
schukprodulden, z. B. Platten, in Verb. m it Zusatzstoffen u. m it oder ohne Textileinlage, 
dad. gek., daB das Kautschukprod. ohne Verwendung von gewebtem Stoff eine Schicht 
faserigen Materials ais Oberflaohenbekleidung erhalt. — Ein brauchbares Materiał ist 
Zellstoff, den man in langeren oder kiirzeren Fasern auf die Oberflache des Kautschuk
prod. aufklebt. (Vgl. z. B. D. R. P. 550277; C. 1932. II. 1534.) (Dan.P. 43 208 vom 
23/12. 1929, ausg. 20/10. 1930.) D re w s .

George William Beldam, Farnham , Herstellung von Kautschukgegensldnden. 
Blocke oder P latten  fiir StraBenpflaster stellt m an aus Sagemehl, Holzspanen oder 
zerkleinerten Mineralstoffen u. Tulkanisierter oder m m ilkanisierter Kautschukmilch 
her. Die fertigen Blocke konnen in Vultex getaucht werden, der ebenso wie die ublichen 
Kautschukzemente ais Bindemittel beim Pflastern dient. Die Holzspane konnen vor 
dem Einmischen auch m it Ol wie Fichtenól oder einer Substanz, die sie ól- oder wasser- 
fest m acht, impragniert werden. S ta tt Kautschukmilch kann man auch Rohkautschuk 
oder Kautschuklsg. verwenden. Die Massen konnen auch ais Holzersatz fiir Formen, 
Tiiren, Fensterrahmen, Furnier, Griffe, Stiibe verwendet werden oder andererseits fiir 
Teppiche, Bodenbelage, Sohlen, Absatze, Schuhe, Laufdecken fiir Reifen angewendet 
werden. Sie lassen sich •nie Holz polieren u. tonen. Die Spane konnen bis zu einem 
gewissen Grade zerklcinert u. zerfasert werden. (E. P. 385001 vom 7/5. 1931, ausg. 
12/1. 1933.) * P a n k ó w .

Karl David Svensson, Stockholm, Kautschukmilch-Asphallemulsion fiir StraBen- 
deckeń, FuBboden, Isolierung von Fundamenten, Impragnierung yon Zellstoffen. Um 
ein Absetzen zu vermeiden, mischt man Konzentrate beider Dispersionen mit je min
destens 40% Geh., z. B. das 65%ig. Bitumenkonzentrat „Flintkote“ mit Rervertex 
oder Revultex. Zur Erhohung der Viscositat kann man ferner noeh Ton, wie Bentonit, 
Leicogummi aus Johannisbrotsamen, Casein oder Wasserglas oder beide, Fettsauren, 
Leim oder Gelatine, dagegen keine Ole zusetzen. Die ublichen Kautschukzusatzstoffe 
sowie Makadam, grober Kies, Sand, Steinpulver oder Sagemehl konnen dem Ver-
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wendungszweoke entsprechend eingemischt werden. (E. P . 384138 vom 18/2. 1932, 
ausg. 22/12. 1932.) P a n k ó w .

Goodyear Tire & Rubber Co., Akron, Ohio, iibert. von: Ben W. Rowland, 
Appleton, V. St. A., Wasserstoffnormaleleimnt. Zur Best. des pH-Wertes von kolloidalen 
Lsgg., z. B. Kautschukmilch, iiberzieht man die Platinelektrode m it einer Schicht yon 
Nitrocelluloso oder einem anderen halbdurchlassigen Stoff, der ein Absetzen der negativ 
geladenen KW-stoffteilchen der MeBfl. auf der Elektrode yerliindert. (A. P. 1 875 503 
vom 6/1. 1931, ausg. 6/9. 1932.) G e is z l e r .

XIII. Atherische Ole. Parfumerie. Kosmetik.
G. Louveau, Beitrag zur Kenntnis des Hopfenols. Aus Hopfen yersohiedener 

geograph. Herkunft wurde dureh Dest. m it W.-Dampf das ath . Hopfenol gewonnen. 
Dio E straktion  der Dest.-Wasser m it PAe. ergab das im W. gel. ath . Ol (,,Wasseról“ ). — 
Bayrisches Hopfenol. 1. Abgehobenes Ol. Ausbeute 0,30%, D.15 0,8617, an =  + 0 °  18', 
no =  1,4850; 1. in 8 Voll. u. mehr 90°/oig. A. m itTriibung, in 95%ig. A. in jedem Ver- 
haltn is; SZ. 9,1, EZ. 21,0. 2. Wasserol. Ausbeute 0,07°/,,, D .15 0,9101, n D =  1,4910; 
unl. in  10 Voll. 90°/oig. A., 1. in 0,8 Vol. u. mehr 95%ig. A. m it 5%  N d.; SZ. 25,6%, 
EZ. 45,5°/0. — Bóhmisches Hopfenol. 1. Abgehobenes 01. Ausbeute 0,28%, D .16 0,8673, 
aD =  —0° 4', no =  1,4852; 1. in 9 Voll. u. mehr 90°/0ig. A. m it leichter Triibung, in 
95%ig. A. in  jedem Verhaltnis; SZ. 11,5, EZ. 24,5. 2. Wasserol. Ausbeute 0,06°/o,
D .16 0,9265, nu =  1,4922; unl. in 10Voll. 90%ig. A., 1. in 1 Vol. u. mehr 95°/0ig. A. 
m it 10% N d.; SZ. 33,8, EZ. 58,1. — Burgunder Hopfenol. 1. Abgehobenes Ol. Aus
beute 0,35%, D .15 0,8715, aD =  —0° 10', nD =  1,4883; klar 1. in 16Voll. u. mehr 
90%ig. A., in 95%ig. A. in jedem Verhaltnis; SZ. 8,5, EZ. 20,3. 2. Wasserol. Aus
beute 0,04%; D.15 0,9208, ud =  1,4968; unl. in 10 Voll. 90%ig. A.; 1. in 95%ig. A. in 
jedem Verhaltnis; SZ. 34,3, EZ. 32,2. — Geruchlich weicht das Burgunder Ol etwas 
von dem bayr. u. bohm. Ol ab. — Das Misehól aus aliquoten Teilen des abgehobenen 
Ols u. des Wasseróls aus bayr. Hopfen wurde fraktioniert u. dio physikal. Eigg. der 
Fraktionen bestimmt (Tabelle). Das untersuchte Ol enthielt nur etwa 22°/0 Myrcen u. 
etwa 56%  Sesąuiterpene (Kp.14 82—109°) neben wenig O-haltigen Bestandteilen. Die 
hochstsd. Anteilo enthalten neben viel geruchlosen Paraffinen eine phenoluttigo Verb. 
(Luparoll), welohe in besonderem MaBe eharakterist. fur das Hopfenaroma zu sein 
scheint. Das ‘Myrcen des Hopfenols stellt móglieherweise eine strukturisomere Form 
des Myrcens aus Bayól dar. (Rev. Marques Parfum. Sayonn. 10. 420—21. 456—58. 
Dez. 1932.) E l l m e r .

G. J. E. Hunter, Das atherische Ol von „  White pine“ (Podocarpus daerydiodes). 
(Vgl. Ait k e n , C. 1930. I. 1865.) Aus Zweigen u. B lattern wurde m it einer Ausbeute 
von 0,16% dureh W.-Dampfdest. das ath. Ol gewonnon. — D.202O 0,9088, no20 =  1,4979, 
an15 =  —12°. Es wurden naehgewiesen a-Pinen, /S-Pinen. Aus den Sesąuiterpen- 
fraktionen (Kp.,4 120— 135° u. 135— 150°) lieB sich auch dureh wiederholtes Frak- 
tionieren kein einheitliches Sesquiterpen gewinnem Bei der Dehydrierung nach 
R u z ic k a  lieferten samtliche Fraktionen Azulen u. Cadalin. Dagegen konnte weder 
ein reines Nitrosat, noch ein reines Nitrosochlorid erhalten werden. Aus den hóher sd. 
Fraktionen wurde ein bei 116—117° schm. Cadinen-bis-hydrochlorid gewonnen. Gegen 
KM n04 in Acetońlsg. ist das Sesquiterpengemisch indifferent, die Einw. von Chrom- 
sdure, Salpetersdure oder Essigsdureanhydrid fiihrt nicht zu faBbaren Osydationsprodd. 
Die bei der Ozonisierung entstehenden Prodd. deuten auf Ggw. von Methylen- u. Iso- 
propyigruppen im Sesquiterpenmolekiil. Die Best. der bei der Oxydation entstehenden 
Menge Formaldehyd u. Ameisensdure deutet auf das Vorhandensein von etwa 89°/o 
Sesquiterpenen m it einer Methylenbindung im 3esquiterpengemisch. Die Ergebnisse der 
Hydrierung lassen auf ein Gemisch von 26,2% bicycl. m it 73,8% tricycl. Sesąuiierpenen 
schlieBen. (J . Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. Transact. 394—97. 9/12. 1932.) E llm .

Kenneth Stewart Birrell, Das atherische Ol von Libocedrus Bidwillii. Dureh 
W.-Dampfdest. von Blattern u. Zweigenden wurden 0,21—0,24% ath. Ol erhalten.
I. D .16 0,8795, nu16 =  1,4880, [a]n15 =  19,01°. I I .  (Ol von Baum in jungerem Reife- 
zustand). D.20 0,86 60, nu20 =  1,4763. Das Ol enthalt etwa 0,2°/o Alkohole (berechnet 
ais C10H17-OH), 6,2%  Ester (berechnet ais C10H 17• OOC-CH3), etwa 4%  Sauren u. 
Phenole, etwa 2,9%  Oxoverbb. Es besteht in der Hauptsache aus Terpenen (bei I  
etwa 35% , bei I I  etwa 62%) u. Sesguiterpenen (bei I  etwa 45% , bei I I  etwa 18%). — 
Es wurden naehgewiesen a -Pinen, fl-Pinen, Limonen, Dipenten, eine Sesquiterpen-
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fraktion (Kp.,s 129—130°, D.20 0,894— 0,895, n D20 =  1,499—1,500, Mol.-Reff. 67,05), 
welohe ein bei 160° sehm. Nitrosochlorid, ein Nitrosit (F. 91—93°) u. bei der Dehy- 
drierung Cadalin u. wenig Azulen liefert (Zingiberenl) u. eine hoohsd., bei 53—55° 
sehm. Verb., yiolleicht ein Diterpen. — Gedren konnte nicht nachgewiesen werden. 
(J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. Transact. 397—98. 9/12. 1932.) E l l m e r .

G. Louveau, Konservierung der Hesperideenole. Die Griinde fiir die relative Ver- 
anderlichkeit der Agrumenóle beim Lagern u. die Mittel zur Abhilfe werden besprochen. 
(Rev. Marąues Parfum. Sayonn. 10. 264—65. 309—11. 345— 46. 384—86.) E l l m e r .

— , Kamelie. Botan. Beschreibung der Pflanze, Vorschriften zur Herst. ktinst- 
licher Kamelienole. (Riv. ital. Essenze Profumi 14. 373—74. 15/12. 1932.) Gr im m e .

— , Die Kunst, ein Parfum  zusammenzusetzen. (Riv. ital. Essence Profumi 14. 
366—68. 15/12. 1932.) .. Gr im m e .

G. Gatti und R. Cajola, Atherische Ole in  der Schónheitshygiene. (Vgl. C. 1932.
II. 3796.) Kosmetica fiir die FuBpflege. (Riv. ital. Essenze Profumi 14. 369—71. 
15/12. 1932.) Gr im m e .

Pierre Muller, Eine einfache und billige Art der UUravioletlprufung in  der Par- 
fiimerie. Eine kleine wurfelformige, innen geschwarztc Holzschachtel ist m it einem 
Filterglas versehen, durch das die von einem Metallspiegel reflektierten Sonnenstrahlen 
treten. Die Fluorescenz wird seitlieh beobachtet (schwarzes Tuch). — 15 Layendel- 
essenzen gaben eine blaByiolette, Spik- u. Lavandinessenzen eine milchigviolette Fluores
cenz. Verschnitt m it „shiu acótylć" ist an der intensiyen milchigen Triibung im ultra- 
violetten Lichte zu erkennen. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 15. 11— 12. 15/1.
1933.) K u t z e l n ig g .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
L. Lheureux, Eine interessanle Quelle fu r  Saccharose und Starkę. Die eflbare 

Cypergrasumrzel. Die Pflanze enthalt ca. 20%  Ol, 18% Rohrzucker, u. 27%  Starkę 
Beschreibung eines Laboratoriumsyers. zur Gewinnung von Ol, Zucker u. Starkę. 
(Buli. Ass. Chimistes Sucr. Dist. Ind. agric. France Colonies 49. 452—54. Dez.
1932.)  ̂ T a e g e n e r .

H. F. Mohrmann, Optimale Vorscheidung. Beschreibung des h. Vorscheidungs-
verf. m it der SCHRADERschen Scheidungsmaische. K alkyerbrauch  1,7— 2,0%. Der 
k lare  Saft m it der besten Farbę zeigte eine A lkalitat von 0,16 bis 0,18 CaO. — Das 
W achstum der Ruben, die Einflusse der Witterungs- u. Bodenyerhaltnisse auf die 
lliiben ist ausschlaggebend fiir den gleiehmaBigen V erlauf der optimalen Scheidung. 
Erreicht wurde eine bessere Aufhellung der Safte, leichtere Sch.lammpressenarbeit, 
geringerer Tuchierverbraueh, schnellere Verdampfung u. gute Zuckerąualitat. (Zbl. 
Zuckerind. 40. 937. 17/12. 1932.) T a e g e n e r .

C. Jeanprost, Basenaustauscher in  der Zuckergewinnung. (Vgl. C. 1932. II . 2120.) 
Dem Basenaustausch unterliegen auch gewisse organ. N- Salze u. Aminosalze, nicht 
aber anorgan. NH.,-Salze. (Buli. Ass. Chimistes Sucr. Dist. Ind. agric. France Colonies 
49. 457—60. Dez. 1932.) Gr im m e .

J. F. Williams, Die Fąllung von Calciumcarbonat mit besonderer Berucksichtigung 
der Zuckerfabrikation. Bei der Unters. der Einw. von C02 auf Kalkwasser- bzw. Zucker- 
kalklsgg., dio 15% Saccharose u. 1,1 bzw. 14,4 g CaO enthielten, ergab sich ais Minimum 
der Leitfahigkeit bei 30 bzw. 50° ein W ert yon 9,3 resp. 8 ,6 — 9,0 Ph- Ein filtrierter 
Saft dieser Rk. ist.zu alkal. fiir WeiBzuckerfabrikation u. muB daher m it S 02 behandelt 
werden bis zu einem pn yon ca. 6 ,8 . Je  hoher die Temp. ist, desto vorteilhafter fiir die 
F iltration bildet sich ein grobkórniger Nd. Das lastige Hydrozuckercarbonat wird dabei 
schneller zers., die Starko der Sehaumbldg. ist geringer u. die Farbstoffentfernung 
ist griindlicher. In  Ggw. von geringen Kalkmengen yerursacht Saccharose die Bldg. 
eines grobkórnigen Nd. Wenn jedoch mehr K alk yorhanden ist, ais bei dem gewóhn- 
lichen Saturationsverf. ublieh, wird der Nd. feinkórniger. Verss. unter Vervvendung 
von Melasse zeigten, daB die in ihr enthaltenen Kolloide eine Verkleinenmg der Nd.- 
Teilchen yerursachen. Die Ggw. yon Kolloiden im Rohrsaft sucht die KorngroBe zu 
yerkleinern, die Sehaumbldg. wahrend des Saturierens zu erhóhen u. die Filtrations- 
geschwindigkeit herabzusetzen. (In t. Sugar-J. 34. 468—72. Dez. 1932.) T a e g e n e r .

Hugh Main, Bemerkung iiber die AbscMtzung der Mengen reduzierender Zucker in  
Rohrrohzuckem etc. durch die „Pot“-Methode. Noehmaliges Heryorheben der Vorteile der 
Methode u. einige Winkę bei der Anwendung derselben u. zur Benutzung der Tabellen
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bei geringen Mengen von Inyertzucker (vgl. C. 1932. II . 1538). (Int. Sugar-J. 34. 
460—61. Dez. 1932.) Ta e g e n e r .

Alois Dolinek, Praklische Berechnung der Melassemenge in  der Rohzuckerfabrik. 
Vf. liebt dureh Berechnungen aus der Praxis die Bedeutung der sehnellen kondukto- 
metr. Aschenbest. der Zuckerfabrikszwischenprodd. (Dicksaft u. Melasse) hcrvor. Dureh 
Benutzung des Rendementswertes des Polarisationszuckers (100 X Rendement/Polari- 
sation) zur Ableitung der Berechnungsformel der Melasse in  der Rohfabrik u. im ge- 
mischten Betriebc fiir Kontrollzweeke kann die Ursache der Bldg. yon Melassemengen 
im Zusammenhang m it der Qualitat der Reinigungs- u. Nachproduktarbeit leicht auf- 
geklart werden. (Z.Zuckerind. ćechosloy. Republ. 57 (14). 135—36. 23/12.1932.) T a e g .

F. Baerts und P. Delvaux, Uber die Bestimmung der Amidę in  Zuckererzeugnissen. 
Der Geh. an Amiden in pflanzlichen E xtrakten  wird nach S c h u lz e  ais Gew.-Differenz 
von 2 Ermittelungen bestimmt. 1. Best. des urspriinglichen NH3-Geh. dureh Dest. 
m it MgO bei gewohnlichem Druck; 2. Best. der Summę yon Ammoniak-N u. Amin-N 
nach saurer Hydrolyse der Amidę unter gleichen Bedingungen wie bei 1. Die Differenz 
von 2 u. 1 wird dann ais wahrer Geh. an Amid-N angegeben. — Vff. zeigen dureh Verss., 
daB der bei 2 nebęn der Hydrolyse der Amidę in zuckerhaltigen Prodd. dureh Inver- 
tierung der Saccharose gebildete Inyertzucker einen Teil des spater bei der alkal. Dest. 
sich bildenden NEL, zuriickhalt, ansteigend proportional der Dauer der Dest., dem 
Inyertzuckergeh. u. der Starkę der Konz. der Saure bei der Hydrolyse. —  Es wird 
yorgeschlagen, die Amidę auszufallen, um sie frei von Inyertzucker hydrolysieren 
zu kónnen, was nach VONDRAK (C. 1927. I. 2487) m it Mereuriacetat u. Soda er- 
folgen kann. (Vgl. C. 1931. II. 1070 u. 1932. I . 301.) (Buli. Soc. Chim. biol. 14. 
224—28. 1932.) F r i e s e .

R. Ofner und I. Gracko, Abgekiirztes Verfahren der jodometrischen Interlzucker- 
bestimmung in  Rohzuckererstprodukten. Um die viel Zeit in Anspruch nehmenden 
Vorbereitungen zum Zwecke der Entfernung der stórenden Yerunreinigungen bei der 
Inyertzuckerbest^ im Rohzucker móglichst abzukiirzen, empfiehlt Vf., diese Yer
unreinigungen dureh etwas Jod  (5 ccm 0,032-n. Jodlsg. auf 10 g Rohzucker) zu oxy- 
dieren. Genaue Vorschrift im Original. (Z. Zuckerind. ćechosloy. Republ, 57 (14). 125 
bis 26. 16/12. 1932.) __________________  T a e g e n e r .

Biittner-Werke Akt.-Ges., Uerdingen a. Rh., Behandlung von Rubensclmilzeln 
nach dem Verfahren von Steffens, gek. dureh mechan. langsame Aufwartsforderung 
der Schnitzel im Briihbade. Anspruch 2 betrifft die Anlage zur Ausiibung des Verf. 
(D. R. P. 568 657 KI. 89c vom 29/10. 1926, ausg. 25/1. 1933.) M. F . Mu l l e r .

[russ.] A. K. Isotow, Konservierung yon Maiszucker in den Yer. Staaten yon Amcrika.
Moskau-Leningrad: Snabtechisdat 1932. (128 S.) Rbl. 4.—.

XV. Garungsgewerbe.
W. H. Hatfield, Die Eignung des korrosionsbestandigen Stahles „Staybritc“ fu r  das 

Brauereigewerbe. Nach Verss. im Laboratorium wie in der Praxis sind GefaBe jeder A rt 
aus STAYBRITE-Stahl zur Verwendung in der Brauerei geeignet. Sie sind korrosions- 
fest u. leiohter zu reinigen ais solche aus Kupfer. (Schweizer Brauerei-Rdsch. 43. 215 
bis 217. 20/11. 1932.) An t e l m a n n .

Herbert Schulze, Das Kdłtemedium und sein ćhemisćhes Verhałten gegeniiber dem 
Maschinenmaterial in  Brauereien. Dem Eisen gegeniiber yerhalt sich N H 3 chem. neutral, 
wahrend es Cu u. seine Legierungen heftig angreift. Man ist daher gezwungen, mit 
NH3 arbeitende Kuhlanlagen aussehlieBlich aus Eisen lierzustellen, obwohl man schon 
des besseren Warmeiiberganges wegen fiir einige Teile der Anlagen gern Cu yerwenden 
wiirde. Die Explosionen bei NH3-Verdiehtern sind yielfach auf eine Zers. des Kśilte- 
tragers infolge hoher tlberhitzung m it hinzutretenden explosiblen Oldiimpfen zuriick- 
zufiihren. Eisen u. Cu werden von C02 nicht angegriffen. Zur Forderung der C02 
bedient man sich der auf einen Druck von 190 a t gepruften Stahlflaschen. Bei der 
Verwendung yon SO„ ais Kaltetrager w irkt sich der Umstand nachteilig aus, daB sie 
schon bei —10° eine Spannung besitzt, die unter der atmosphar. liegt. Bei Tempp. 
unter 100° greift die SO, Eisen u. Cu nicht an. Rohre der Verdampfer u. Verfliissiger, 
sowie die Rohrpaekungen werden yielfach aus Cu hergestellt. (Allg. Brauer- u. Hopfen- 
Ztg. 72. 1112. 31/12. 1932.) K a l p e r s .



1933. I . Hxt. Gakungsgewekbe. 2 0 11

T. K. Walker und J. J. H. Hastings, Bericht iiber die antisepłischen Besland- 
łeile des Hopfens. XIV. Beóbachtungen uber die Entwicklung der antiseptischen Besland- 
teile des Hopfens und des Tannins wahrend des Reifens. (X III. vgl. C. 1932. I I .  2888.) 
Es wird das Erscheinen der antisept. Bestandteile u. des Tannins in der Hopfendolde 
bestimmt, sowie das Verhaltnis dieser Bestandteile zu Yerschiedenen Zeiten der Reifung 
festgestellt u. an Hand Yon Tabellen u. Diagrammen erlautert. (J . Inst. Brewing 39 
([N. Ser.] 30). 15— 27. Jan . 1933.) A n t el m a n n .

Th. Hajek, Was beeinflufit die helle Bierfarbe ? Die Einfliisse des Brauwassers, 
des Hopfens, des Malzes, sowie der Behandlung von Maische, Wiirze u. Bier auf die 
Bierfarbe werden erórtert. Vf. fand in Yier Parallelverss. m it auf 13°/0 eingekoehter 
Wiirze ohne Hopfenzugabe, bei 1, 2, 2l/s Pfund Hopfen auf 1 Zentner Malz, daB die 
Wiirze m it zunehmender Hopfengabe erst zufiirbte, dann sich aufhellte, u. ihren rot- 
lichen Schein verlor. Naoli der Vergarung wurden folgende W erte fiir die Farbtiefen 
gefunden: 0,56, 0,64, 0,51, 0,41. Bei Verwendung eines Carbonatwassers m it 14 Harte- 
graden an Stelle von dest. W. tra t bei einem anderen Malz gleicher Farbtiefe eine weitere 
Aufhellung der Wiirzefarbe auf; die entsprechenden Zahlen fur die Farbtiefen lauten:
0.51, 0,41, 0,37, 0,37. (Z. ges. Brauwes. 55. 115— 18. 24/12. 1932.) An t e l m a n n .

A. Schmal, Theorie und Praxis des Maischens. Zusammenfassende Darst.
(Schweizer Brauerei-Rdsch. 43. 219—22. 20/12. 1932.) An t e l m a n n .

Karl Hessemmiller, Fillration bis zur volligen Entkeimung. Yf. empfiehlt Haltbar- 
maehung des Bieres auf natiirlichem Wege u. zieht diesen Weg dem Sterilisieren durch 
Filtration vor. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 73. 21. 9/1. 1933.) A n te lm a n n .

Hans Schnegg, Neuere Reinigungsmittel vom Standpunkt ihres biologischen Wir- 
kungsgrades. 9 neue Reinigungsmittel (Koholyt, Minlosit, Mycomor, Neomoscan, 
P3-Steril, Pukocid, Trinachlor, Trital, Trosilin) wurden unter den Bedingungen, wie 
sie in burstenlosen Flaschenreinigungsmasehinen Yorliegen, gepruft u. ergaben in  0,5- 
u. jr°/0ig. Lsg. bei 50° eine Abtótung bzw. starkę Schadigung der 6 untersuchten Orga- 
nismen. (Z. ges. Brauwes. 55. 99—100. 103— 08. Nov. 1932. Weihenstephan, Garungs- 
physiolog. Inst.) A n t e l m a n n .

A. E. Case und w. J. Price, Kurze Ubersicht iiber Versuche zur Bestimmung von 
Stickstoff in  der Hefe. Ca. 8 g frisch gepreBte Hefe u. ca. 28 g CaS04, das zuYor 2 Stdn. 
bei Rotglut gehalten wurde, wurden genau abgewogen u. etwa x/2 Stde. grundlich ver- 
rieben. Dieses Gemisch ergab nach der K  J  E l d a h l  - Methode niedrigere W erte fiir 
Stickstoff, ais nach der Yon C h r i s t e n s e n  u . F u lm e r  abgeanderten Methode. Die 
nach der letztgenannten Methode gefundenen Werte stiegen m it zunehmendem H 20 2- 
Geh. etwas an. (J. Inst. Brewing 39 ([N. Ser.] 30). 35—36. Jan . 1933.) A n te lm a n n .

A. E. Case, Vergleich von Wasserbesłimmungen im  Malz. An verschiedenen Stellen 
der Trockenschranke werden bis um 4°/0 abweichende Resultate gefunden. (J . Inst. 
Brewing 39 ([N. Ser.] 30). 37. Jan . 1933.) A n t e l m a n n .

W. Ochmann, Uber die Farbung der Schizosaccharomycessporen. Durch Farben 
des Ijifttrockenen u. in der Flamme fixierten Ausstrichpraparates m it Methylenblau 
u. unmittelbare Nachbehandlung m it Bismarckbraun erscheinen die YegetatiYen Zellen 
braun, die Sporen grau bis blaugriin (iiber Einzelheiten Ygl. Original). (Wschr. Brauerei 
49. 381—82. 26/11. 1 9 3 2 . ) __________________  S i l b e r e i s e n .

Saren Sak, Charlottenlund, Diinemark, Ziichtung von Hefe unter Vermeidung 
der Bldg. wesentlicher Mengen Alkohol in ununterbrochenem Betriebe, wobei ein Teil 
der hefehaltigen verbrauchten Wurze abgetrennt u. frische Nahrlsg. z^ugesetzt wird. 
Der abgetrennte Teil wird zentrifugiert, um die Hefe zu isolieren, die eYtl. zwecks An- 
reicherung der Wiirze m it Hefe in den Garbottich zuriickgegeben wird. Ebenso kann 
auch die Schleuderlsg., evtl. nach Zusatz von Nahrsalzen, wieder Yerwandt werden. 
(Vgl. E. PP. 294 134; C. 1929. I . 314; 308 324; C. 1929. II. 1864 u. Dan. PP. 41 765 
u. 41 766; C. 1933. I. 147.) (A. P. 1884272 vom 29/8. 1927, ausg. 25/10. 1932. 
Norw. Prior. 8/1. 1927.) M. F. M u l l e r .

Nikolaus Moskovits und Krausz-Moskovits, Vereinigte Industrie-Anlagen 
Akt.-Ges., Budapest, Verfahren zur Nachbehandlung von Hefe. ZweckmaBig nach Be- 
endigung der Vermehrung wird die Hefe in zwei Arbeitsstufen einer Nachbehandlung
1. in  einer N-reichen, kohlehydratarmen u. 2. in einer N-armen, kohlehydratreichen 
Nahrlsg. unterworfen. Erstere w irkt hemmend auf die Vermehnmg, letztere steigert 
die Garkraft. Nahere Angaben uber Zutaten u. Konz. dieser werden angefiihrt. Yerss.
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ergaben gesteigerte Triebkraft. (D. R. P. 568 756 KI. 6a vom 26/11. 1929, ausg. 23/1.
1933. Ung. Prior. 22/3. u. 6/9. 1929.) Sc h in d l e r .

XVI. Nahrungsmittel. Genuiimittel. Futtermittel.
A. Visez, Einige empirische Anwendungen von Garungsprozessen im fem en Orient. 

Zusammenstellung u. Beschreibung der Herst. einiger wichtiger ostasiat. „National- 
geriehte“ , welche zweoks Verwertung u. Konservierung eiweiB- u. kohlehydrathaltiger 
Nahrungsmittel durch Garungs- u. Enzymprozesse gewonnen werden. Hierher ge- 
hóren vor allem Schweinefleisch, Fische, Krabben, Eier, Soja, Reis u. Weizen. (Buli. 
Ass. anciens E tudiants Ecole supćr. Brasserie Univ. Louvain 33. 26-—33. 
Jan . 1933.) S il b e r e is e n .

G. Kauert, Die elektrische Leitfahigkeit der Mehle. Ihre Beziehung zum Aschegehalt. 
Der bei Elektrolyten stattfindende Abfall der molekularen Leitfahigkeit m it steigender 
Verd. zu einem konstanten W ert konnte bei Mehl, unter Umreohnung der verschiedenen 
untersuchten Konzz. auf l° /0, nicht erreicht werden. Mit steigender Konz. steigt auch 
die relative Leitfahigkeit sowohl in filtrierten E xtrakten wie in Suspensionen. In  beiden 
wird m it der Dauer der Best. der W iderstand geringer, was durch den Phytasegeh. 
der Mehle bedingt ist, die organ, gebundene Phosphate in ionisierte Phosphate um- 
wandoln. Der ansteigende Siiuregrad von Suspensionen verandert auch den W ider
stand. Es empfiehlt sieh daher, Leitfahigkeitsbest. in wss. Mehlextrakten sofort naeh 
der F iltration auszufiihren. Messungen der Leitfahigkeit im Vergleich zum Aschegeh. 
ergaben gróBere Unterschiede des Widerstandes in einer Konz. von 2,5% ais in 10%. 
Bei kunstlicher Mehlbehandlung fand Vf. folgende Unterschiede im W iderstand: reines 
Mehl 1550; +  N 0 2 1000; +  Cl 1225; -f- Bromat 905. Die Behandlungsmittel wurden 
im Laboratorium ohne nahere Dosierung hinzugefugt, worauf wahrscheinlich die groBen 
Unterschiede zuriickzufiihren sind. (Ann. Zymol. [Bruxelles] [2] 1. 143—51. Dez.
1932.) H a e v e c k e r .

Antonio Angeletti, Uber die Gegenwarl von d-Gluconsaure in  einem Muster schimmel- 
bcfallenen Honigs. Zur Best. titriert man zunachst die Gesamtsaure, eine zweite Probe 
Honiglsg. wird m it W.-Dampf dest. zwecks Entfemung der Ameisensaure. Eine er- 
neute Titration zeigt dann den Geh. an d-Gluconsaure an. Letztere laBt sich am besten 
isolieren ais Ca-Salz durch Absattigen der ameisensaurefreien Lsg. m it CaC03 u. nach- 
folgendes V4-std. Kochen. Filtrieren, konz., m it Tierkohle entfarben u. versetzen 
m it gleichem Vol. A. Das Salz wird naeh 24 Stdn. abfiltriert, mehrmals in W. gel. 
u. abermals m it A. ausgefallt. Es ist krystallwasserfrei, enthalt 9,31% Ca u. ha t in
3,5%ig. Lsg. u. 1 dm-Rohr [a]n20 =  +9,8°. (G. Farmac. Chim. Sci. affini 81 (11). 
533—36. Dez. 1932. Turin.) Gr im m e .

Richard Kissling, Die Eninicotisierung des Tabakrauches wahrend des Rauch- 
genusses. (Vgl. T r a u b e , C. 1933. I. 1364.) Polemik. Antwort von I. Traube- 
(Chemiker-Ztg. 57. 9. 4/1. 1933. Bremen.) LESZYNSKI.

A. F. Wojtkiewicz, Die Rólle des Salpeters ais des die Gasbildung hemmtnden 
Faktora im  Kasę. Die Wrkg. von K N 03 auf gasbildende Bakterien beruht in seiner 
Red. zu N itrit, welches ais Antiseptikum hemmend auf die Bakterien wirkt, so daB im 
Kase die Blahung gehemmt wird. Milchsaurebakterien reagieren nur wenig auf Nitrit. 
Die Bakteriengruppe Coli-Aerogenes vermag im Endergebnis den N der N itrite zu 
assimilieren gemaB dem Schema K N 03-KN02-NH3-EiweiB. Vf. halt es fiir zulassig, 
in der Kaserei N itrit ais blahungshemmenden Zusatz zu verwenden. (Zbl. Bakterio!., 
Parasitenkunde Infektionskrankh. Abt. I I . 87. 349—60. 10/1. 1933. Moskau.) Gr im m e .

A. G. C. Gwyer und N. D. Pullen, Die Abscheidung des Aluminiums ais Phosphat 
in  Gegenwart von Calciumphosphat mit besonderer Beriicksichtigung der Wirkung der 
Milch auf Aluminium. Richtige Ergebnisse, Ca-freie A lP04-Ndd., werden nur bei 
Ggw. von geniigend Saure (pu =  4,0— 4,5, colorimetr. m it Bromphenolblau) durch 
Anwendung von Essigsaure neben Ńa-Acetat erhalten. Bei groBeren Ca-Mengen in 
Ggw. von realtiv kleinen Al-Mengen ist groBere Saurekonz. erforderlich. — Ein Angriff 
auf Al-GefaBe durch kochende Milch lieB sich durch Al-Best. darm nicht nachweisen. 
(Analyst 57. 704—07. 1932.) Gr o s z f e l d .

National Carbon Co., Inc., New York, iibert. von: Newcomb K. Chaney, Ohio, 
Behandlung ton Nahrungsmitteln mit ultravioletten Slrahlen. Man unterw irft die 
Nahrungsmittel einer Bestrahlung m it ultraińolettem Lichl von einer Wellenlange zwisehen
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200— 300 m/i u. einer geringen Menge solchen Lichtea, das eine Wellenlange von 
weniger ais 200 m/i besitzt. (A. P. 1 894158 vom 13/3.1928, ausg. 1/10.1933.) Schutz.

Franęois fimile Guillard, Frankreich, Konservierungsmiłtel fiir Bułter, Kasę, 
Fleischwaren u. dgl. Man vermiseht Borsaure, -prismat. Borax (mit 47,15% W.) u. 
oktaedr. Borax (mit 31% W.) miteinander. (F. P. 41287 vom 18/1. 1932, ausg. 2/12. 
1932. Zus. zu F. P. 567 107; C. 1928. II. 300.) Schutz.

Casiano Arroyal Nieto, Buenos Aires, Konservierung von Friichłen. Man umhullt 
die Friichte m it einer Sehicht yon Portland- oder iibnlichem Zement, packt sie in eine 
kórnige M., z. B. Seesand u. bewahrt sie in kuhlen Raumen auf. (E. P. 385 050 vom 
6/10. 1931, ausg. 12/1. 1933.) Schutz.

People of the United States of America, iibert. von: Philip B. Myers und 
George L. Baker, Newark, Oeuńnnung von Pektin. Man erhitzt eine ein pektinhalłiges 
Prod., Sdure u. W. enthaltende Mischung auf 60— 110° etwa 5— 10 Min. Es wird soviel 
Saure hierbei yerwendet, daB die p n  zwischen 3,0 u. 1,30 liegt. (A. P. 1 892 536 vom 
21/12. 1929, ausg. 27/12. 1932.) S chutz.

Paul Jacob, Berlin-Charlottenburg, Verbesserung des Geschmacks von Kaffee- und 
Teeaufgiissen durch Zusatz von Salzen unter Einhaltung einer ph =  5,1—5,2, gek. 
durch die Verwendung von Erdalkalisalzen starker Sauren, die dem AufguBwasser, 
dem AufguBmaterial oder auch dem frisehen AufguB zugesetzt werden konnen. (D. R. P.
568 821 Kl. 53d yom 17/7. 1930, ausg. 24/1. 1933.) S chutz.

Jorgen Braback, England, Enlfernung verdampfbarer Beslandłeile aus fliissigen, 
halbfliissigen und festen Kćirpern. Das Trocknungsverf., bei dem z. B. bei M ilch- u. 
i/e/eirocknung selbst empfindliche Stoffe, z. B. Enzyme, Vitamine u. dgl., erhalten 
bleiben, beruht darauf, daB man h. Luft oder einen anderen dampfabsorbierenden 
Stoff unter Druck iiber dunne Filme des zu trocknenden Gutes leitet. Eine rotierende 
Trockentrommel ist m it Lamellen versehen, auf denen z. B. Milch zerstaubt wird u. 
zwischen denen das Gas bei hohem Druck an der Eintrittsstelle unter langsamer Druck- 
verininderung yerteilt wird. (Aust. P. 24 042/1929 vom 9/12. 1929, ausg. 13/1.
1931.) _____________H o rn .

Florance B. King, Manuał for food preparation. London: Chapman & Hall 1933. 4°.
9e. 6 d. net.

Ministry of Agriculture and fisheries, Bulletins. 57, butter, cream, chceso and scalded cream.
London: H. M. S. O. 1933. 6 d. net.

Ministry of Agriculture and fisheries, Bulletins. 63, fish meal as a food for livestock. London:
H. M. S. O. 1933. 6 d. net.

XVII. Pette. Wachse. Wasch- u. Reinigungsmittel.
Ryohei Oda, Uber die Alkoholherstellung durch Hochdruckreduktion der Fetle. In 

Fortsetzung der Verss. von Schrauth  (C. 19 3 1 .1. 2408), N ormann (C. 1931. II. 2138) 
u. anderen h a t Vf. yerschiedene Fette, unter Anwendung von Cu-Kieselgur ais K ataly
sator, bei 320° im Schiittelautoklayen bei Hochdruck reduziert (Stearinsaure, Athyl- 
slearat, Sojaol, Ricinusol, Olivenol). Es wurden etwa 80%ig- Ausbeuten an Alkoholen 
erzielt. Iri Ggw. von Lósungsmm. (A., Bzl., A.) fand unter gleichcn Bedingungen kaum 
Red. sta tt. Aus deij Cocosfettalkoholen wurden durch Sulfonierung nach dem
E. P. 317039 (C. 1930* I. 1226) ein an Emulgiervermogen den gewóhnlichen Seifen 
erheblich uberlegenes Praparat gewonnen. Celluloseather‘konnten aus Alkalieellulose 
u. den aus den Cocosfettalkoholen dargestellten Alkylchloriden nicht erhalten werden. 
Aus dem Alkoholat des Cocosfettalkohols (Kp.30 16&—173°) wurde mit Athylenbromid 
ein OlykóUUher, F. 15°, erhalten. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 349—52 B. 
Aug. 1932.) Sc h o nfeld .

— , Seifen fiir  die Tuchwdsche und -walkę. Ihre Fabrikation, Analyse und Be- 
werlung. Allgemeines uber Seifen fiir testile Zwecke. (Wool Rec. Text. Wid. 42. 
1471. 1475—76. 29/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

E. Jaffe, Uber die Verwendung des Monoałhylesters des Athylenglykóls bei der 
Analyse non Fetten. (Olii minerał., Olii Grassi, Colori Vemici 12. 169—71. 30/11. 1932. 
Genua. — C. 1932. II. 2894.) Grimme.

G. Issoglio, Das Ranzigwerden der Butler und ihre Oxydationszahl. Die Oxy- 
dationszahl (uber ihre Best. ygl. I ssoglio , A tti della R. Accad. Scienze Torino 51. 582) 
ist ein gutes analyt. Kriterium zur Best. des Ranziditatsgrades. Zur Best. des Oxy-
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dationsgrades yon B utter muB diese m it W.-Dampf dest. 'werden. Die eigentliche 
Unters. ist am Destillat auszufiihren. — Die Ausfiihrung der Best. der Oxydationszahl 
nach Ke r r  (Analyst 1918. 327) kann nach Vf. zu falschen Ergebnissen fiihren. (Rev. 
Centro Estudiantes Farmac. Bioąuim. 22. 77—83. Sept. 1932. Turin.) W il l st a e d t . ’

Rob. Jungkunz, Uber die Davidsche Methode zur Trennung der festen und fliissigen 
Fettsmiren. Eine Nachpriifung der DAVlDschen Methode zur Trennung der „festen" 
u. „fl.“ Fettsiiuren, beruhend auf der Unloslichkeit der NH4-Sa)ze in iiberschussigem 
N H3 (D.jj 0,921) bei 13—14° ergab folgendes: Werden je 2 g gesatt. Sauren (Laurin- 
bis Stearinsaure) in 5 ccm A. gel., 50 ccm NH3 (D .lc 0,925) zugesetzt u. iiber Nacht 
bei 14° stehen gelasscn, so treten zwar bei den gesatt. Sauren Ausscheidungen ein, 
bei Olsiiure nicht, aber die Rk. ist nur qualitativ. Laurinsaure u. Myristinsaure blieben 
zu 24 bzw. 3,5%  in Lsg. Bei Anwendung von Gcmischen von Ol-, Laurin-, Myristin-, 
Palmitin- u. Stearinsaure oder der Schweinefettsauren waren die Ausscheidungen so 
fein, daB sie nicht filtriert werden konnten. Das Verf. ist also nicht ais eine quantitative 
Trennungsmethode anzusehen. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 39. 171 
bis 173. 1932. Basel.) ______ ___________  Sch o nfeld .

Farb- und Gerbstoffwerke Carl Flesch jr., Frankfurt a. M., Verfakren zur 
Herstellung ton bestdndigen und reinen Olsduresulfonaten, dad. gek., daB man Olsaure 
unter Anwendung iiberschussiger Mengen H2SO., u. unter Tiefkiihlung sulfoniert, das 
von der ubersehussigen H 2S 0 4 befreite u. zweckmaBig unter Eiskiihlung gewaschene 
Prod. dialysiert u. neutralisiert. Zur Entfernung der nicht oder unvollstandig sulfo- 
nierten Anteile wird das getrocknete dialysierte Reaktionsprod. einer Behandlung m it 
wasserfreien organ. Lósungsmni. unterworfen. Zur Gewinnung therapeut. u. pharma- 
zeut. wichtiger Salze reiner, sulfonierter Olsaure werden die Prodd. m it MetaUoxyden 
oder Carbonaten oder Metallsalzen schwacher Sauren zusammengebracht u. gegebenen- 
falls nach vorangegangener Lsg. des ubersehussigen Metalles noch einmal dialysiert. 
In  den Beispielen ist die Herst. von reiner Oleinsulfonsaure, von ólsauresulfonsaurem 
Hg u. Cu beschrieben. (D. R. P. 568 209 KI. 12o vom 25/8. 1923, ausg. 23/1.
1933.) M. F. Mu l l e r .

N. V. Internationale Gradin Maatschappij, Holland, VitaereamLtd., England, 
und Ragnvald Hellerud, Norwegen, Behandlung ton Emulsionen. Zur Erhohung der 
S tabilitat u. zur Herabsetzung der Viscositat von Emulsionen aus Fetten oder Pro- 
teinen werden diese einer Behandlung in mehreren Stufen unterworfen. In  den einzelnen 
Stufen herrschen verschiedene Druckverhaltnisse. (E. P. 365 586 vom 15/8. 1930, 
ausg. 18/2. 1932.) H o rn .

G. Horvath und st. Szigeti, Szćkesfehćrvdr, Yerfahren zur Herstellung ton liasier- 
creme, dad. gek., daB dio aus geschmolzenem Rinder- u. Schaftalg mittels Kalilauge 
verseifte, nach langerem Kochen erhaltene M. m it einer zweiten, aus Stearin, Adeps 
lanae anhydr., K2C03 u. dest. W., durch Kochen gewonnenen M. nach dem Erkalten 
gemischt u. dann der Ruhe iiberlassen wird. (Ung. P. 104 729 vom 10/1. 1931, ausg. 
15/12. 1932.) G. K o nig .

Albert Plenty, Toronto, Ontario, Can., Reinigungsmittel, bestehend aus einem 
Gemisch von 4 Teilen Sagespanen, 2 Teilen „Perlgimpe“ , 2 Teilen Seifenpulver, 1 Teil 
Na3P 0 4 u. 1 Teil Mehl, das m it Seifenlsg. angeruhrt wird. (Can. P. 297 562 vom 
31/1. 1929, ausg. 18/2. 1930.) * M. F. Mu l l e r .

Vietor Chemical Works, Chicago, 111., V. St. A., Reinigungsmittel fiir  terzinnie 
MetaUfldchen, bestehend aus alkal. reagierenden Rohstoffen bzw. dereń Mischungen 
u. losl. Chromaten neben wasserlosl. Silicaten, beispielsweise aus 50%  Na3POil; 10% 
wasserfreiem Na-Silicat, 5%  Na- oder K-Chromat u. 35% wasserfreiem Na2C03. Das 
Mittel wird in Lsg. verwendet; z. B. werden 14—200 g davon in  3,78 IW . gel. (D. R. P. 
567 818 KI. 22g vom 15/2. 1931, ausg. 14/1. 1933. A. Prior. 20/11. 1930.) M. F. Mii.

Mathieson Alkali Works, Inc., New York, ubert. von: Maurice Craig Taylor, 
Niagara Falls, N. Y., Reinigungsmittel, insbesondere fur Milchflaschen, Milchkąnnen 
u. Jlilchmaschinen, bestehend aus einem Salzgemisch von ais Reinigungsmittel bekannten 
Alkahsalzen, ferner von baktericiden Mitteln u. a. Genannt sind z. B. Alkalimetall- 
phosphate, -borate, -silicate, -fluorsilicate, -carbonate, -sulfate u. -fluoride, ferner Ca- 
Hypochlorite. -— Z. B. werden benutzt 95 Teile Na3P 0 4 u. 3—8 Teile Ca-Hypochlorit, 
bestehend aus 60—65% Ca(OCl)2, 30—35%  NaCl u. 5%  Ca(C103)2. (A. P. 1894207  
vom 24/10. 1929, ausg. 10/1. 1933.) M. F. Muller .
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XVHI. Faser- und Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose.
Kunststoffe.

S. Reginald Price, A kttie Kohle in  der Textilindustrie. AUgemeines iiber aktive 
Kohle u. ihre Verwendung, beaondors zur Wiedergewiimung von Losungsmm. bei der 
chem. Reinigung, der Impragnierung m it Kautschuk usw., bei der Seidenappretur u., 
in Verb. m it Seife u. Leim, zum Abziehen saurer oder Acetatfarbcn. Empfehlung des 
Prod. „Acticarbone“ der Soc. d e  R echerches et  d ’Ex p l o it a t io n s P et r o life r es  
d e  PARIS. (Dyer Calico Printer, Bleachcr, Finisher Text. Rev. 69. 75—76. 20/1.
1933.) F r ie d e m a n n .

Guido Colombo, Die Schlichlen fiir Krepp in  bezug auf einige Falle von Dermatitis. 
Bei der Herrorrufung von Dermatitis durch einige der benutzten Farbstoffe handelt 
es sich um Idiosynkrasie. Ratschlage zur Yerhiitung. (Boli. uff. R. Staz. sperim. Seta 2.
84—85. Aug. 1932.) ^ K r u g e r .

P. Krais und H. Weinges, Uber Schlichtversuche mit Kunstseiden-, Baumwoll- 
und Wollkettengamen. (Mschr. Text.-Ind. 47. 192—94. 220—22. 241—44. Text. 
Forschg. 14. 106— 25. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Weichmachungsmittd. Die Firm a Sto ck h ausen  u . Co ., Krefeld, empfiehlt 
folgende Prodd.: zum Weich-, Glatt- u. Griffigmaehen von Baumwollwaren eignet sich 
das Ricinusprod. Monopolbrillantol, fiir Kunstseide das auf Oliyenólbasis beruhende 
Monopolbrillantol SO 100 proz., das die friiher iiblichen Soda-Oliyenólemulsionen er- 
setzt, oder das mehr seifenahnliche Monopolbrillantol SO fest. Ahnlich wirken die 
Tallosane. Neu sind die synthet. Prodd. Sebosan K  u. K . pulv., die kunstseidenen 
Waren besonders weichen Griff yerleihen. Um Kunstseide ohne Sauren im Einbadverf. 
krachenden Griff zu yerleihen, verwcndet man Sebosan GM. (Z. ges. Textilind. 36. 
75. 8 /2 .1933.) F r ie d e m a n n .

Andrew J. Kelly, Chemische Hilfe zum Gebrauch in  der Nafiappretur. I. u. II . 
Elementare Darst. der chem. Grundlagen der Appretur, ihrer Chemikalien u. Hilfs- 
prodd.; Anleitung zu einfachen Analysen. (Cotton 96. Nr. 12. 34—36. 43. 97. Nr. 1. 
27—29. Jan . 1933.) F r ie d e m a n n .

Walter Gamer, Schimmel in  der Textilindustrie. Auf Grund der einschlagigen
L iteratur wird behandelt: EinfluB der Schimmelbldg. auf die Textilien; Beschreibung 
der in  Frage kommenden Mikroorganismen; Bedingungen ihres Wachstums; prakt. 
Schimmelbekampfung. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 8. 445—48. Dez.
1932.) Fr ie d e m a n n .

01ivier Roehrieh, Beitrag zur Untersuchung des Reifungsgrades der Baumwolle. 
Vf. bestimmt einerseits den Faserdurchmesser durch Mercerisation u. rechnet die W erte 
auf die bandfórmige Faser um (vgl. Ca l v e r t  u . S u m m e r s , J . Text. Inst. 16. [1925]. 
T. 233); andererseits wird das Gewicht P  von 10 m Faser erm ittelt u. daraus durch 
Diyision m it der D. (1,5) die Oberflache S  der Cellulosewand erm ittelt u. aus dem 
Durchmesser des Bandes die Flachę S ' des Kreises, der seinen Durchmesser umsehlieBt, 
abgeleitet. Das Verhaltnis S  100/iS', der sogenannte „Reifungskoeff.“ , wird ais wohl- 
definierter Indes des Reifungsgrades yorgeschlagen. Mikrograph. u. dynamometr. 
Unters. der Verteilungsart der unreifen Fasern. (Trans. Faraday Soc. 29. 218—28. 
Jan . 1933. Paris, Consery. Nat. des Arts e t Met.) K r u g e r .

S. M. Neale, Die Veranderung natńer Baumwollcellulose durch Quellung und Ab- 
bau. Die beiden yerschiedenen Richtungen, in denen die.Eigg. gereinigter Baumwolle 
yerandert werden konnen, namlich 1. Quellung u. „Aktivierung“, 2. Abbau, werden 
besprochen. Der Unterschied zwischen beiden Arten yon Veranderungen wird am 
besten durch dio Annahme yerstandlich, daB die native Baumwolle aus fast kontinuier- 
lichen Langen durch Hauptvalenzen yerbundener Einheiten u. nicht aus diskreten, 
ziegelartigen Einheiten oder Micellen aufgebaut ist. Im  aktiyierten Materiał sind die 
OH-Gruppen leichter in transyersaler Richtung zuganglich oder weniger gegenseitig 
kondensiert, im abgebauten Materiał sind glucosid. O-Bindungen in axialer Richtung gel. 
Es wird yorgeschlagen, Cellulosematerial fur exakte Unterss. durch folgende Angaben 
zu definieren: Botan. Varietat u. A rt des Rohm aterials; genaue Beschreibung der 
Reinigungsmethode; Yiscositat in Kupferammin bei einer Standardkonz.; Kupferzahl; 
Rk.-Fahigkeit gegen ein Standardreagens, am besten Ba(OH)2-Aufnahme aus Vs'n - 
Lsg. (Trans. Faraday Soc. 29. 228—38. Jan . 1933. Manchester, Coli. of Techn.) K ru .

A. T. King, Chemische Betrachtungen in  Beziehung zur Untersuchung des Wachs
tums des Saugetierhaares. I. Die Schwefelokorumie der Erzeugung der tierischen Faser.
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EinfluB der Ernahrung auf dio Zus. des Wollhaares (Schwankungen im S-Geh.) u. die 
Wollausbeute. EinfluB der S-Vcrbb., insbesondere des Cystins, beim Wachstum der 
Wolle. (Trans. Faraday Soc. 29. 258-—71. Jan . 1933.) K r u g e r .

A. T. King und J. E. Nichols, Chemische Betrachtiingen in  Beziehung zur Unter- 
sućhung des Wachsturm des Saugetierhaares. II . Beobachtmigen iiber das chemisch-histo- 
logische System bei der Follikelaktivitdt. (Trans. F araday Soc. 29. 272—79. Jan.
1933.) K r u g e r .

W. T. Astbury, Einige Probleme bei der Rontgenanalyse der Struktur tierischer 
Haare und anderer Proteinfasem. (Vgl. A sTB U R Y  u. M ERW ICK, C. 1932. I I . 2663.) 
Trotz der UnYollkommenheit der Róntgendiagramme der Proteine weisen die wohl- 
definierten Periodizitaten u. andere Unterscheidungsmerkmale auf die Existenz spezif. 
stereochem. Gruppierungen von nicht willkiirlichem Typus hin. Es wird ein allgemeines 
Peptidkettenstrukturmodell der Proteine diskutiert (vgl. A s tb u r y  u . W o o d s , C. 1932.
II. 145), dessen H auptkette je nach der N atur der Seitenketten in mehr oder minder 
gefaltetem Zustande vorliegt. Die Polypeptidketten von Muskel konnten bisher nicht 
dureh Spannung in den voll gestreckten Zustand iibergefiihrt werden. Bruckenbin- 
dungen zwischen 2 Proteinketten, auch innere Peptidbindungen zwischen Seitenketten 
derselben Hauptvalenzkette sind moglieh, wobei jedoch jede Verzerrung der Haupt- 
kette dureh Wechselwrkg. der Seitenketten derselben oder benachbarter Hauptketten 
K ontraktion zur Folgę hat. Der bei Gełatine u. Kollagen beobachtete Abstand von 8,4 A 
entspricht wahrscheinlich der Lange von 3 Resten — vielleieht Glycin, Prolin, Oxy- 
prolin —, die jeder durchschnittlich 2,8 A einnehmen. Keine bekannte Eig. der Wolle 
weist auf scharfe Diskontinuitaten der Molekular- oder K rystallstruktur hin; auch 
bei Cellulose fehlt der Beweis fur die Praexistenz scharf definierter Micellen. Der Be- 
griff der ,,MicellgróBe“ bei Quellungsvorgangen ha t keine bestimmte Bedeutung, 
sondern ist eine Funktion des Quellungsmittels u. der Quellungsvorgeschichte. (Trans. 
Faraday Soc. 29. 193— 211. Jan . 1933. Leeds, Univ.) K ru g e r .

M. C. Marsh und Kathleen Earp, Der elektrische Widerstand von Wollfasern. 
Beschreibung einer Methode zur Messung des Gleichstromwiderstandes einzelner Woli- 
fasern. Die Fasern verhalten sich bei den angewandten kleinen Stromdichten wie n. 
Leiter m it sehr hohem W iderstande. Der W iderstand ist gegen kleine Anderungen 
der Feuchtigkeit der Atmosphare sehr empfindlich; die Beziehung zwischen Wider
stand u. relatiyer Feuchtigkeit zeigt einen merklichen Hysteresiseffekt. Dio Wrkg. der 
Feuchtigkeit ist bei einer S-reichen u. S-armen Wolle von sehr ahnlichem Charakter. 
Zwischen dem Logarithmus des Widerstandes R  (in Ohm) u. dem Logarithmus des 
prozentualen Feuchtigkeitsgeh. der Wolle M  besteht fiir M  — 11—17% eine annahernd 
lineare Beziehung, wobei der Ąnstieg der Geraden fiir alle untersuchten Fasern gleich ist: 
log R  — — 15,0 log M  +  G (G von der speziellen Faser abhangige Konstantę). In  dest. 
W. u. in Leitfahigkeitswasser gewaschene Wolle h a t keinen hóheren W iderstand ais in 
Leitungswasser gewaschene. Mehrere Tage in NaCl-Lsgg. verschiedener Konz. ein- 
gelegte u. m it W. rasch gespiilte Wolle zeigt eine merkliche Abnahme des Widerstandes; 
dieser ist aber immer noch sehr viel hoher ais der W iderstand der Lsgg., n. die Fasern 
gehorchen noch dem OłlMschen Gesetz. Dureh Dampfen ohne Spannung wird der 
spezif. W iderstand nicht verandert, dureh Dampfen unter geringer Spannung um 
ca. 60% erhoht. U nter W. verstreckte u. dann %  Stde. gedampfte Wolle zeigt einen 
erheblich hóheren W iderstand; zwischen der W iderstandszunahme u. der prozentualen 
Dehnung besteht aber anscheinend keine Beziehung. Der W iderstand ist wahrscheinlich 
nicht eine Oberflachen-, sondern eine Vol.-Charakteristik. E in bestimm ter Zusammen- 
hamg zwischen S-Geh. u: spezif. W iderstand wurde nicht gefunden; die Wollen mit 
den hóchsten S-Gehh. neigen jedoch zu hohem W iderstand. — Vff. nehmen zur E r
klarung der Ergebnisse longitudinale Leitung dureh W .-Kanale von verschiedenem 
Querschnitt an; bei Abnahme des W.-Geh. werden zuerst die weitesten Kanale, u. zwar 
an den weitesten Stellen zerstórt. (Trans. Faraday Soc. 29. 173—93. Jan . 1933. Wool 
Industries Res. Assoc.) K r u g e r .

J. B. Speakman, Einige Eigenschaften der Wolle und ihre industrielle Bedeutung. 
Feinstruktur der Wollfaser; Vorgange bei der W.-Aufnahme; Rolle der Feuchtigkeit 
bei der Dehnung der Wolle. Verss. an der ReiBmaschine m it nasser Wolle u. solcher, 
die m it 5, 10, 15 u. 20%  Ol gofettet ist: die nasse Wolle gibt das festeste Garn, dann 
folgt das Muster m it 10% Ol. Bei Kammzug gab die Wolle m it dem hóchsten W.- u. 
Olgeh. die wenigsten Faserbriiche, allerdings war bei 1%  Ol das Garn unrein. Besonders 
empfindlich in bezug auf richtige Feuchtigkeit ist der Spinn- u. ZwimprozeB. VieJ



1938. I. HXTm. F a s e b -  0. S p i n n s t o f f e .  I I o l z .  P a p i e r  u s w . 2 0 1 7

starker ais W. greifen Basen u. Siiuren in die Feinstruktur der Wolle ein; bei der sauren 
oder alkal. Walkę findet bei optimal 115° F  erst eine Streokung, dann die Schrumpfung 
der Fasern s ta tt, was teclm. beriioksichtigt werden muB. Bei der Herst. nicht- 
sehrumpfender Wolle muB die Streckung oder die Schrumpfung durch Verstarkung 
der Briicken zwischen den Molekiilketten gehemmt werden; hierzu is t Terminal N F  
geeignet; im Gegensatz zur Chlormethode wird die Wolle dabei nicht angegriffen. Auch 
die Vorgange beim Krabben hangen m it dem Feinbau der Wolle u. der Einw. des Dampfes 
auf die gestreckte Faser zusammen. (Wool Rec. Test. Wid. 43. 205—08. 263—66. 2/2.
1933.) F r ie d e m a n n .

S. G. Barker, Die physikalische Bedeutung von Krauselung oder Welligkeit in  der 
Wollfaser. (Mit einer Bemerkung von E. Hill.) Die Krauselbldg. ist eine period. 
Funktion der Zeit, unabhangig yon der in dieser Zeit erzeugten Faserlange. Die mathe- 
m at. Wiedergabe der Faserformen u. die móglichen physikal. oder chem. Ursachen der 
Krauselung werden behandelt. -— Hill erórtert Oberflachenspannung u. Dehydratation 
ais Faktoren fur die Krauselbldg. (Trans. Faraday Soc. 29. 239—57. Jan. 1933. Wool 
Ind. Rcs. Assoc.) K r u g e r .

F. C. Pratt, Fullen und Beschwcren von Wolle. Wollstoffe kónnen durch Starkę, 
Weizenmehl, Gummi oder Dextrin schwerer u. griffiger gemacht werden; bei Kamm- 
garnstoffen nimm t man s ta tt dessen meist Lsgg. zerfheBlicher Salze, wie ZnCl2, MgCl2 
oder, seltener, A1C13 u. CaCl2. Mit organ. Stoffen appretierte Wollen sind sehr anfallig 
fiir Schimmel. (Text. Colorist 55. 21. 59. Jan . 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Die Herstellung glanzender Wollgame. Erhohter Glanz kann Wolle durch 
chem. Methoden yerliehen werden; liierbei werden die auBeren Cortexschichten an 
gegriffen, u. es tr i t t  eine leiehte Gielatinierung der auBeren Faserschichten ein. Dies 
kann durch Chloren in einer angesauerten Hypochloritlsg. m it nachfolgender Antichlor- 
behandlung geschehen, odor durch Mercerisieren m it 38%ig- NaOH (80° Tw) bei 
Tempp. unter 68° F  mit nachfolgendem Waschen u. Absauern; hierbei steigt auch die 
Affinitat zu Farbstoffen. Unterss. haben gezeigt, daB die NaOH von 80° Tw keine 
Einw. auf Wolle hat; diese tr i t t  erst ein, wenn die Lauge beim Waschen verd. wird. 
(Canad. Text. J . 49. Nr. 26. 30. 30/12.1932.) " F r ie d e m a n n .

C. Skipton, Die Gewinnung der N  ebenprodukte bei der Wollwdsche. Zweck der 
Wollwasche ist die Beseitigung der Fremdstoffe; gauzliche Entfettung ist indessen m it 
Riicksicht auf Griff u. Verspinnbarkeit der Wolle nicht richtig. Wertyoll yon den Neben- 
prodd. der Wollwasche sind die K-Salze aus dem WollschweiB u. das Wollfett, ferner 
Seife u. Soda der Waschlaugen. Einfaches „Cracken“ der Waschlaugen m it Saure 
gestattet nicht die Gewinnung yon Pottasche u. die Trennung des wertyollen Lanolins 
von den iibrigen Fettstoffen. Besser ist die Kaustizierung der Laugen m it Ca(OH)2, 
wobei die K-Salze in der wss. Lsg. bleiben u. die Fette ais m it HCI zersetzbare Kalk- 
seifen ausfallen. Beschreibung der prakt. Durchfuhrung des Verf. Die K-Salze, an 
yerschiedene organ. Sauren gebundon, werden nur auf K 2C03 yerarbeitet. Das Woll
fe tt kann m it fliichtigen Losungsmm., besonders CS2, extrahiert werden. Organ. 
Lósungsmm. schonen die Wolle; bei der alkal. Wasche kann Soda in der Faser bleiben, 
was beim Kardieren zu erheblichen Faseryerlusten fiihrt. (Dyer Calico Printer, Bleacher, 
Finisher Text. Rev. 69. 23— 24. 77—78. 20/1. 1933.) F r ie d e m a n n .

Guido Colombo, Uber die Lebensfahigkeit der Puppen in  einer Acetylenaimosphdre. 
Mit Acetylengas gelang trotz yorheriger Entliiftung der Puppen durch Evakuieren 
keine yollstandige Abtótung. (Boli. uff. R. Staz. sperim. Seta 2. 7. 1932.) K r u g e r .

Guido Colombo, Uber einige durch Entkraflung der L a n e  hervorgerufene Verdr.de 
rungen im  physikalischen und chemischen Charakter der Seide. Der EinfluB yon U nter 
ernahrung der Seidenraupen auf Kokongew., Sericingeh., Lange u. Titer des Kokon 
fadens u. a. wird untersueht. Die Seide von der Hungeraufzucht ist reicher an Sericin 
der T iter ist feiner ais bei einer n. ernahrten Zucht. (Boli. uff. R. Staz. sperim. Seta 2
22—26. 1932.) K r u g e r .

B. Jona, Einige Bestimmungen an Puppen aus Hungerzuchten. (Ygl. C o l o m b o , 
vorst. Ref.) Der Geh. an Rohfett ist gegeniiber der Vergleichszucht herabgesetzt, der 
N-Geh. etwas erhoht. (Boli. uff. R . Staz. sperim. Seta 2. 37. 1932.) K r u g e r .

Marco Jarach, Uber die Ammoniakentwicklung beim Erwarmen der Puppen. Die 
beim Kochen der Puppen m it W. u. bei der trockenen Dest. im Luftstrom in 12 Stdn. 
entwickelte NH3-Menge wird bestimmt. Schon bei 95° findet NH3-Entw. sta tt. Diese 
nimm t bei der trockenen Dest. zwischen 100 u. 120° annahernd linear m it der Temp. zu. 
(Boli. uff. R. Staz. sperim. Seta 2. 11. 1932.) K r u g e r .
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Guido Colombo, Der Ora A der Verklebung der Kokonfdden in  Rohseiden aus 
frischen und, gedórrten Kolcons. Das Zusammenhaltcn ist bei ersteren geringer ais bei 
Kokons, die bei 100° gedórrt sind; Dórren bei 140° bewirkt jedoch eine Abnalime der 
Kohasion. Die Ergebnisse beruhen darauf, daB Losliehkeit u. H ydratation des Sericins 
je nach den Bedingungen yerschieden ist. (Boli. uff. R. Staz. sperim. Seta 2. 6— 7.
1932.) K r u g e r .

Guido Colombo, Welcher Substanz ist das Klebvermogen der Fćiden beim Ab- 
haspeln zuzuschreiben ? N ieht erhitzt© u. auf 100 bzw. 140° erhitzte Kokons gcben an W. 
von 65° ungefahr glciche Mengen 1. Substanz ab. Das Klcben des Rohsetóettfadens 
riihrt daher wahrscheinlieh von der in W. von 65° unl., in sd. W. 1. y-Fraktion des 
Sericins (A n d e r l i n i ) her. (Boli. uff. K. Staz. sperim. Seta 2. 27—28. 1932.) K r u g e r .

Bernard S. Hillman, Das Abkochen von Seide. Ausfiihrliclie Sehilderung der in 
der Fabrikpraxis gebrauchlichen Methoden zum Abkochen yon Seide. (Test. Colorist 
55. 13—17. 59. Jan . 1933.) F r i e d e m a n n .

W. S. Denham und E. Dickinson, Die Quellung von Seide. Die Quellung yon
entbasteter Seide in Pufferlsgg. yon pn =  1—9 zeigt Minima bei pn =  1,4, 2,8, 3,8
(geringste Quellung) u. 4,7. Dickere Silkgutfaden lieferten ahnliche, aber weniger 
regelmaBige Ergebnisse. Die Abhangigkeit der Quellung der Seide von der relativen 
Feuchtigkeit der Atmosphare wird bestimmt. (Trans. Faraday Soc. 29- 300—05. 
Jan . 1933. Leeds, Univ.) K r u g e r .

W. S. Denham uncl T. Lonsdale, Die Festigkeitseigenscliaften von Seidenfdden.
Die Belastungs-Dohnungskurven von Seidenfiidcn werden m it dem Extensometer von 
LONSDALE (J . sei. Instrum ents 5 [1928]. 348) bei yerschicdener relatiyer Feuchtigkeit 
aufgenommen u. die Y o U N G sch en  Moduln berechnet. Mit steigender relatiyer Feuch
tigkeit nimm t die Bruchlast u. noch mehr die Belastung bei der Proportionalitats- 
grenzo ab, die Bruchdehnung zu, u. der geradlinige Teil der Belastungs-Dehnungs- 
kurven wird kiirzer. Mit steigender Belastungsgeschwindigkeit nim m t die Bruchlast 
unabhangig von der relatiyen Feuchtigkeit zu, die Bruchdehnung bei hoherer relatiyer 
Feuchtigkeit weniger ais bei niedriger. Das Verh. bei Belastungscyclen u. die bleibende 
Dehnung nach dem Strecken uber die Proportionalitatsgrenze wird fur yerschiedene 
Werte der relatiyen Feuchtigkeit untersucht. (Trans. Faraday Soc. 29. 305— 16. 
Jan . 1933. Leeds, Univ.) K r u g e r .

William S. Denham und A. L. Allen, Bemerkung iiber die hygroskopische Feuch
tigkeit von Seide verschiedenen Ursprungs. Der W.-Geh. von Maulbcerseide yerschiedenen 
Ursprunges ist bei gegebener relatiyer Feuchtigkeit nicht merklich yerschieden, aber 
geringer ais derjenige von Tussahseide. Bei der Desorption ist fiir gleiche relative 
Feuchtigkeit der W.-Geh. stets grófier ais bei der W.-Aufnahme. (Trans. Faraday Soc. 
29. 316—17. Jan. 1933. Leeds, Univ.) K r u g e r .

Julia Lurena Southard und E. L. Tague, V eranderungen in  der Losliehkeit 
und im  Absorplionsspektrum von Seidenfibroin dureh Zinnbeschwerung. Unbesehwerte 
Seide u. Seide, bei der die Beschwerung wieder entfernt ist, geht boi 20 Min. langem 
Kochen m it einer konz. Lsg. von CaCl2- 6H„0 yollstandig in Lsg., besehwerte Seide 
bleibt zum Teil ungel. Unters. der Absorptionsspektra der Lsgg. im Ultrayiolett er
gibt 2 deutliche, getrennte Absorptionszonen, was auf die Ggw. yon mindestens 3 F rak
tionen im Seidenfibroin kinweist. (J . Home Econ. 24. 995— 1002. Nov. 1932. Kansas 
State Coli.) K r u g e r .

K. Hishiyama, Studien uber das Beizen von Seide mit Chronudaun. II. (I. vgl.
C. 1932. II . 2110.) Der EinfluB der Basizitiit auf die Menge des von der Seide fixierten 
Cr20 3 u. die Menge Cr20 3 u. S 0 3, die aus n . u. alkal. Cr-Alaunlsg. aufgenommen wurde, 
wurde untersucht. Auf die Festigkeit u. Dehnung der Seide hat die Basizitat des Cr- 
Alauns nur geringen EinfluB, ebenso die Dauer des Kochens. LaBt man die ge- 
beizte Seide ungefarbt liegen, so nehmen Festigkeit u. Dehnung nach einiger Zeit merk
lich ab, was nach dem Farben nicht der Fali ist. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35- 
360 B—65 B. 1932.) S u v e r n .

Samuel Lenher, Das Natriumhydrosulfitkocln-erfahren fiir Lumpen. Zwei-Stufen- 
kochyerf. fiir farbige Lumpen. Vf. erzielte einen rein weiOen, festen Stoff, indem er 
zuerst 3V2 Stdn. m it 60/„ CaO u. 3°/0 Na2C03 in einem gewohnlichen Drehkocher m it 
der rund 4-fachen FI.-Menge oder in  gleicher Weise mit,3,5°/0 NaOH bei 40 engl. Pfund 
Uberdruck bzw. 1 Stde. bei 55—60 Pfund Uberdruck kochte, auswuscłi u. dann bei 
90—100° 1—2 Stdn. m it 0,75°/o Hydrosulfit u. 0,5%  Na2C03 behandelte; dieser ersten 
Hydrosulfitbehandlung muB eine weitere oder noch mehrere m it 0,5%  Hydrosulfit u.
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Soda folgen, um rein weiBcn Stoff zu erhalten. (Paper Trade J .  96. Nr. 3, 28—32. 
19/1. 1933.) F r i e d e m A n n .

James strachali, Wachslum von Dendrilen in  Papier. Aus k au m ; śiclitbaren 
Spuren von Kupfer konnen sich im Papier unter dem EinfluB iiberschussiger Saure 
(aus dem Alaun) Dendriten von gu t sichtbarer GroBe entwickcln. Die chem. u. physikal. 
Bedingungen fiir die Bldg. dieser Dendriten u. die Rolle der Capillaritiit u. dę^Ober- 
flachenspannung bei ihrem Wachstum werden erortert. Im  Original 9 Mi®ropyot<$- 
gramme. (Paper-Maker Brit. Paper Trade J . 85. Transact. 49—52.1/2.1933.) F r ie b e .

R. Lorenz und R. Stopp, Uber die Fullstoffausbeute ungeleimter Papiere. Der- 
Vorgang der Fiillung eines ungeleimten Papiers wurde bisher bald ais Adsorptions- 
vorgang, bald ais FiltrationsprozeB gedeutet. Vff. beweisen in umfangreichen Verss. 
an Sulfitcellulose yerschiedener Mahlgrade u. m it verschiedenen Kaolin-, Gips- u. 
Chinaclaysorten, daB die Fiillung stets auf F iltration beruht. Dafiir spricht die Rolle, 
welche die KorngróBe des Fiillstoffs u. die Mahlung des Stoffes bei der Fullstoffausbeute 
spielen. Die Fullstoffausbeute wiichst m it zunehmendem Mahlgrad u. nim m t ab m it 
zunehmender Feinheit des Fiillstoffs. Mit Fiillstoffen von kiinstlich gemischten Korn- 
groBen zeigen Vff. die Richtigkeit u. zahlenmaBige Ausdeutbarkeit der obigen Siitze. 
Kuryen u. umfangreiche Tabellen vervollstandigen dio Arbeit. (Papierfabrikant 31. 
Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 25—33. 41—46. 53—57. 29/1.
1933.) F r i e d e m a n n .

F. Arledter, Probleme der Stoffleimung. Polemik gegen WlEGER (vgl. C. 1932.
I. 1021). Nach Vf. tr ifft dio WiEGERsche Theorie der optimalen TeilchengroBe im all- 
gemeinen nicht zu; der Leimungsyorgang im physikal.-mechan. Sinne beruht auf 
Kombination der Flockenbldg. aus der Harzseifo u. elektr. Fallung der Freiharz- 
partikelchen. (Papierfabrikant 30. 641—43. 6/11. 1932.) F r i e d e m a n n .

A. Foulon, Neuere Verfahren auf dem Gebiet der Papierfdrberei. Auf Grund der 
Patentliteratur wird dio Horst, farbiger Papiere beschrieben, insbesondere solcher, bei 
denen Farbę oder gefśirbte Fasern m it Hilfe eines Schleuderapp. auf die feuchto Papier - 
bahn aufgebracht werden. (Wbl. Papierfabrikat. 64. 38—40. 21/1.1933.) F r i e d e m a n n .

Walther Stoewer, Die Luftdurchldssigkeit von Papier. Prufung von Natron- 
zellstoffpapieren (Kabel-, Transformatoren- u. Sackpapiere) am Schopperschen Luft- 
durchldssiglceilspriifer. Verss. m it 5 u. m it 10 cm Saugdruck ergaben genaue Proportio- 
nalitat der entsprechenden Luftdurchlassigkeiten. Da bei langerer Saugdauer die Durch- 
lassigkeit nachlaBt, ist die Vers.-Dauer auf 1 Min. festzulegen. Bei Feuchtigkeits- 
aufnahme werden rosche Papiere durchlassiger, schmierige diehter. Steigender Mahl
grad ergibt geringere Durchlassigkeit. Auch starkę Pressung u. Erhohung des spezif. 
Gowichts yermindert dio Luftdurchliissigkeit. (Wbl. Papierfabrikat. 64. 57—59. 28/1,
1933.) F r i e d e m a n n .

T. Nakashima und M. Negishi, Zellsloff und seine Rohmalerialien. I. Mitt. Der 
a-Cellulosegeh. yon Kunstseidenzellstoff ist hoher (85—87°/o) ais bei Papierzellstoff 
(79—81°/0). Letzterer enthalt doppelt so yiel /?-Cellulose, aber weniger y-Cellulose u. 
weniger Pentosane ais Kunstseidenzellstoff. Die Kupferzahl der Papierzellstoffe is t 
gróBer ais diejenige der Kunstseidenzellstoffe. Die B jO R K M A N -Z ahl ist fast gleieh, 
dio Viscositat nicht sehr verschieden. Vff. schlieBen, daB Papierzellstoffe auch fiir 
die Kunstseidenherst. yerwendot werden konnen. (Celluloso Ind. 8. 37—38. Nov. 
1932.) ICr u g e r .

T. Nakashima und F. Nakahara, Zellstoff und seine Rohmaterialien. I I . Mitt. 
Acetylierung des Zellstoffes. (I. ygl. N ak a sh im a  u. N eg ish i, vorst. Ref.) Ungebleiehter 
Zellstoff wurde m it 1 °/0ig- NaOH u. Chlorkalk gereinigt, wobei der a-Cellulosegeh. 
auf 90°/o stieg. Verschiedene so gereinigte Zellstoffe u. Baumwollpapier -\vurden m it 
Essigsaureanhydrid-Eg.-HoSO., acetyliert u. Loslichkeit, Viscositat, Kupferzahl u. 
Essigsauregeh. der gewonnenen Primar- u. Sekundaracetate bestimmt. Bei der Bleiche 
des Acetats m it KM n04 oder Chlorkalk nimm t infolge Entfernung von Verunreini- 
gungen die Viscositat zu, Loslichkeit u. Essigsauregeh. bloiben fast unverandert. (Cel- 
lulose Ind. 8. 38—40. Nov. 1932.) K r u g e r .

T. Nakashima und A. Nishizawa, Zellstoff und seine Rohmaterialien. I II . Mitt. 
Chlorierung des Maulbeerbaumes. (II. ygl. N a k a s h im a  u . N a k a h a r a , vorst. Ref.) 
Analyt. Unters. der Bastfasem des Maulbeerbaums. Ligningeh. 6,5°/0, Pentosangeh. 
9,5%> Pektingeh. 23,1%. Durch Chlorierung wurde Zellstoff m it 90—93% a-Cellulose 
gewonnen. Alkalireinigung ist yiel yorteilhafter ais Chlorreinigung. Die Hauptmenge
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der Yerunroinigungen wird sogar durch Na2C03-Kochung leioht gel. (Cellulose Ind. 8. 
40—41. Nov. 1932.) ” Kr u g e r .

R alph  Reid, Einige Versuche beim Kochen von Kraftstoff. (Paper Mili Wood Pulp 
News 56. Nr. 2. 5. 14/1. 1933. — C. 1933. I. 335.) F r ie d e m a n n .

— , Zur Frage der Sulfitlaugenzirkulation bei der Zellstoffkochung. (Wbl. Papier- 
fabrikat. 64. 59. 25/1. 1933.) F k i e d e m a n n .

Kazumoto Nakamura, Uber die Reinigung von Holzzellstoff. Bei der Reinigung 
von gebleichtem Zellstoff m it einer Lsg. yon CaO u. Na2S 0 3 nim m t der a-Cellulosegeh. 
um ca. 5°/o zu. Zusatz von NaOH zur Sulfitkochlauge steigert den cc-Cellulosegeh., 
zu yiel NaOH verringert jedoch die Ausbeute. Es ist am giinstigsten, die Bleiclie des 
gereinigten Zellstoffs kurzo Zeit bei niedriger Temp. m it einer kleinen Menge Chlor- 
kalk auszufiihren. Die Reinigung des ungebleiehten Zellstoffs m it CaO—Na2S 03-Lsg. 
liefert die besten Ergebnisse. (Cellulose Ind. 8. 41—42. Nov. 1932.) K r u g e r .

Michizo Sendo, Uber die Theorie der CeUulosenitrierung. Unters. der Nitrierung 
yon Cellulose durch eino Reihe von Mischsiiuren yerschiedener Zus. ergibt eine nahe 
Beziehung zwischen den Kurven gleichen N-Geh. (in Dreieckskoordinaten im H N 0s— 
H 2S 04—H 20-Diagramm) u. den Kurven gleicher freier Energie. Das Nitrieryermogen 
der Mischsiiure hangt yon ihrer freien Energio ab. Wenn sich jedoch das Vorhaltnis 
H„S04: H 20  (Mol-%) 1 nahert, hort der Parallelismus der Kuryen auf, u. a. wegen 
der Quellwrkg. der Saure. H2S 0 4 ha t aulBer ihrer dehydratisierenden Wrkg. eine Quell- 
wrkg. auf die Cellulose u. einen EinfluB auf die Gleichfdrmigkeit des Nitrierungsgrades. 
(Cellulose Ind. 8. 43—44. Dez. 1932.) K r u g e r .

— , Celluloseather. I I . (I. vgl. C. 1932. II . 2563.) Vf. erortert weiter Herst. u. 
Eigg., insbesondere dio W.-Empfindlichkeit der Celluloseather; die W.-Festigkeit ist 
nach D o re  um so grofier, je langer die C-Kette des Aryl- oder Alkylsubstituenten ist, 
u. je mehr OH-Gruppen der Cellulose besetzt sind. Interessant ist die Herst. yon 
Celluloseathylather durch Hydrierung yon Celluloseacetat nach D r e y f u s . Chlorierung 
von Celluloseacetat m it PC15 liefert ein Trichlortriacetat, das in der schweren Hydro- 
lysierbarkeit den Athern gleicht. Durch Veresterung konnen aus den Athern zahllose 
Athercster erhalten werden. (Rayon Rec. 7. 60—62. 79. 3/2. 1933.) F r ie d e m a n n .

Fritz Ohl, Blei und Aluminium  ais Bausloff in der Kunstseidenindustrie. (Vgl. 
C. 1932. II. 3325.) Pb m it einer Reinheit von 99,99% kann in der Kunstseidenindustrie 
mit gutem Erfolg yerwendet werden. Reines Al wird hauptsachlich nur fur Spinn- 
tópfo u. -spulen yerwendet, ferner ais Silumin. GroBere Yerwendung findet Al m it 
Schutziiberzugen aus yerschiedenen Kunstmassen, Hartgummi usw. (Chem. Apparatur 
19. Nr. 24. Korrosion 7. 45—46. 25/12. 1932.) R, K. Mu l l e r .

W. Hofmeister, Wasseraufbereitung in der Kunstseidenindustrie. Bemerkungen 
zu dem Aufsatz von A. St e in  (C. 1933- I. 868). In  Kunstseidefabriken wird dem 
Ca0-Na2C03-Verf. yielfach der Vorzug vor dem Permutitverf. gegeben. (Kunstseide 15. 
12—13.‘Jan . 1933.) Su v e r n .

A. J. Hall, Herstellungsverfahren von Kunstseide. Die Herst. von Kreppgamen, 
Mattseide, von Kunstseide aus Abfallen von Naturseide, yon knitterfester Seide, sowie 
das Fiirbcn yon Mischgeweben ist behandelt. (Silk J .  Rayon Wid. 9. Nr. 1'04. 26— 27. 
20/1. 1933.) Su v e r n .

Kurt Quehl, Grundsatzliches zur Priifung wasserdicht impragnierter Textilien. Fiir 
Webwaren h a t die Muldenprobe, dio sich auf die Dauereinw. des W. griindet, nach wie 
vor ihre Berechtigung, durch die Abperlprobe allein erhalt der Ausriister kein ein- 
wandfreies Bild von der Impragnierung. (Mschr. Text.-Ind. 47. 257—58. Dez. 
1932.) Su v e r n .

Giovanni Baroni, Nachweis und Bestimmung der oxydierten Feltsauren in  Gamen 
und Kreppgeweben. Aus Viscosegarnen, die durch Behandlung m it benzol. Leinollsgg. 
m it yerschiedenen Mengen Leinól beladen sind, laBt sich das oxydierte Leinól durch 
Losungsmm. nicht yollstandig wieder entfernen. Zur Best. der trocknenden Ole u. 
ihres Oxydationsgrades in Schlichte (Best. der Oxysauren nach FAHRION) behandelt 
daher Vf. die Faden 1 Stde. m it einer sd. Lsg. yon neutraler Marseiller Seife. Die 
Oxydation des Leinols auf den Gamen yerlauft auch bei gewohnlicher Temp. ziemlich 
rasch, bei 110° ist nach 1 Stde. fast das Maximum der Oxydation erreicht. (Boli. uff. 
R . Staz. sperim. Seta 2. 100—03. Okt. 1932.) K r u g e r .

D. S. Davis, Nomogramm fiir  die Kupfer-Ammoniumviscositat von Lumpen- 
mischungen. We n n b e r g  u. La n d t  (C. 1932. I. 894) haben gezeigt, wie man die Vis- 
cositat eines Gemisches von zwei Lumpensorten aus den Einzelyiscositaten errechnen
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kann. Yf. gibt eine neuo Gleichung: rj — rjl / i - (100 — <5)/100, wobei rj dio Viscositat der 
Mischung, diejenige des am wenigsten visoosen Anteils, R  das Verhaltnis der Viscosi- 
tiiten, hohere: niedere, u. (5 der % -Satz des minder viscosen Anteils ist. Zur beąuemeren 
Benutzung der Gleichung ha t Vf. ein Nomogramm entworfen. (Paper Ind. 14. 729. 
Jan . 1933.) F r i e d e m a n n .

G. L. Thompson, Die Viscosilat ton Celluloseldsungen. Auszug aus einem Bericht 
des F a b r i c s  R e s e a r c h  Co m m it t e e  o f  t i i e  D e p a r t m e n t  o f  S c i e n t i f i c  a n d  
IN D U STR IA L RESEA R CH . Fiir die Viscositatsbest. wird ein Capi]larviscosimeter nach 
C l i b b e n s  u . G e a k e  u . die Lsg. von Cellulose oder Prodd. aus Cellulose in Cupr- 
ammoniumlsg. yerwendet. (Rayon Rec. 7- 16— 17. 6/1. 1933.) S u y e r n .

J . Radley, Das Priifen von Seide und Kunstseiden in  ullramolettem Licht. Im  
ultravioletten Licht, das durch ein NiO-Glasfilter gegangen ist, zeigen Seiden u. Kunst- 
seiden yerschiedene Fluorescenzfarhen, die durch Appreturmittel, Ole u. Farbstoffe 
verdeckt oder verandert werden. Bei Viscoseseide ist auch der S-Geh. von EinfluB. 
(Rayon Rec. 7. 21— 23. 6/1. 1933.) S u v e r n .

A. Castiglioni, Neue Methoden zur Erkennung des freien Schwefels, der Fisco.se- 
seide und der Cyanidionen. In  Ergiinzung zu einer fruheren Arbeit (C. 1933. I. 1170) 
stellt Vf. fest, daB das Aceton durch A., Mothanol oder Amylalkohol ersetzt werden 
kann. Bei anderen Losungsmm. fiir den S, wio CS2, CC14, Chlf., Bzl. u. Toluol, findet 
die Anlagerung von S an CN nicht s ta tt. Die Erkennung von Viscosesoide nach dieser 
Methode ist einwandfrei. Das umgekehrte Verf., d. h. Zusatz yon Aceton-S-Lsg. zu 
einer Cyanidlsg., aufkochen, Zugabe yon Fe(N 03)3 dient zur Erkennung u. Best. von CN'. 
(Z. analyt. Chem. 91. 346— 49. 20/1. 1933. Turin, Kgl. Handelshochsch.) E c k s t e i n .

Standard Oil Co., ubert. von: Frederick W. Sullivan jr., Whiting, Indiana, 
Tezlilól, bestehend aus einem Alkalisalz eines sulfonierten Mineralólkohlenwasser- 
stoffgemisches, ferner aus Olsaure, Mineralól u. einem Antioxydationsmittel. (Vgl.
E. P. 303 820; C. 1929. II. 2107.) (Can. P. 297 831 vom 17/1. 1929, ausg. 25/2.
1930.) M . F. M u l l e r .

United Shoe Machinery Comp. de France, Frankreich, Imprdgnieren von Textil- 
stoffen. Um Textilstoffen, dio in eine bestimmte Form gebracht werden sollen, die 
erforderliche Steifheit zu verleihen u. sie unentflammbar zu machen, impragniert 
man sio m it einer Lsg. eines versteifend wirkenden kolloidalen Stoffes, z. B. Gelluloid, 
Kolophonium, Kopal, in der ein unentflammbar machendes Salz, wie Gips, Calcium- 
tartrat oder Ammoniumphosphat yerteilt ist, fuhrt sie dann in ein wss. Bad uber, um 
das Koli. in den Poren des Stoffes auszufallen, bringt sie in die gewunschte Form u. 
dam pft das Losungsm. (z. B. eino Mischung von A. u. Aceton) ab. (F. P. 736 289 
vom 20/8. 1931, ausg. 22/11. 1932.) B e i e r s d o r F.

Eastern Finishing Works, Kenyon, Rhodo Island, ubert. yon: William H. 
Adams, Kenyon, Rhode Island, Schulz von Textilstoffen gegen Pilzbefall. Um Textil- 
stoffo gegen alle in Frage kommenden Arten von Pilzen gleichzeitig zu schiitzen, triinkt 
man das Gewebe od. dgl. m it einer wss. Lsg. yon Pb-, Cu-, A1-, Zn-, Hg-Verbb., z. B . 
den cntsprechenden Acetaten, trocknet u. behandelt nun dio eine Seite mit wasser- 
abstoBenden Stoffen, wie Waehsen, Gummi, Harzen, Fetten, Olen, die in gesckmolzenem 
oder golóstem Zustand yerwendet wurden u. denen Cr-, Pb- oder Fe-Verbb., wio Blei- 
chromat u. Ferriferrocyanid, in feinverteilter Form zugesetzt sind. Hierauf wird die 
andere Seite des Gewebes ebenfalls m it wasserabstoBenden Stoffen behandelt, denen 
aber Oxyde des Fe, Mn u. Co beigemischt wurden. (A. P. 1 890 717 vom 4/9. 1929, 
ausg. 13/12. 1932.) B e i e r s d o r f .

Albert H. Kelsale und Oscar C. Alexander, San Diego, Holzkonservierungs- 
mittel bestehend aus einer Mischung aus l 1/™ (Pfund) Kolophonium, 1 Paraffinwachs, 
l/2 Kreosot, 1/i Unze Ricinusol, 2V2 Unzen ungeloschtem Kalk u. evtl. F /j  g Anilin- 
farbstoff sowie eytl. etwas Paraffinol. (A. P. 1 890 650 vom 19/3. 1929, ausg. 13/12.
1932.) P a n k ó w .

Julius Stein jun., Trenkau, Ivr. Leobschiitz, Verfahren zur Herstellung eines 
Holzmirmvertilgungs- bzw. Holzkonservierungsmittels unter Anwendung von CS2 u. 
Nitrobzl., 1. dad. gek., daB diesen m it leichtfl. Olen yersetzten Giftstoffen trocknende 
Ole oder Firnisse u. Metallresinate beigemischt werden. — 2. dad. gek., daB Kobalt- 
siccativ angewandt wird. — Die Zus. des Mittels ist z. B .: 50 Teile Metallresinat- 
Lackól, 25 Teile Terpentinersatz, 5 Teile Kobaltsiccativ, 15 CS2 u. 5 Nitrobzl. (D. R. P.
569 084 KI. 38h vom 29/7. 1931, ausg. 27/1. 1933.) Sar r e .
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Thomas Wareing, Rochdale, England, Impragnierung ton  Holzwalzen. Holz- 
walzen, die beim Farben u. Bleiohen von Textilien Verwendung finden, werden da- 
durch saure- u. wasserfest gomacht, daB sie nach dem Trocknen 1 Stde. bei 150° in 
ein Bad von geschmolzenem hartbarem  Phenolformaldehydharz getaucht u. anschlieBend
3 Stdn. auf 185° erhitzt werden. Die Impragnierung wird gegebenenfalls 2—3 mai 
wiederholt. Hierzu vgl. auch das Ref. iiber E. P. 326 061; C. 1930. I I . 292. (E. P. 
384 369 vom 31/8. 1931, ausg. 29/12. 1932.) Not?VEL.

Mathieson Alkali Works, Inc., New York, iibert. von: Maurice C. Taylor 
und James F. White, Niagara Falls, N. Y., Herstellung von Papierstoff aus Holz- 
schnitzeln dureh Verkochen m it einer wss. Lsg., die ein Chlorit eines Metalles der Alkali - 
u. Erdalkaligruppe enthalt. — 10 Teile Pappelholzschnitzel werden m it 15 Teilen Kalk, 
62 Teilen Ca(C102)2 u. 500 Teilen W. etwa 16 Stdn. bei 100° gekocht. W ahrend des 
Kochens werden 31 Teile Ca-Clilorit nachgegeben. Nach beendetem Kochen wird der 
Holzstoff abgezogen u. gemahlen. (A. P. 1894501 vom 17/4. 1930, ausg. 17/1.
1933.) M. F. Mu l l e r .

Victor G. Bloede Co., Baltimore, iibert. von: Victor G. Bloede, Catonsville 
und Elmer L. Greensfelder, Baltimore, V. St. A., Behandeln von Samen, um die Endo- 
sperme von den Keimlingen zu trennen. Man behandelt die Samen, z. B. vom Joliannis- 
brotbaum m it anorgan. Sauren, um die Schale zu erweichen, wascht die Saure aus, 
neutralisiert, sauert m it einer schwachen Siiure an, entfernt die Schalen mittels Bursten 
auf einem Sieb, dam pft dio geschalten Samen, so daB die Endosperme zu ąuellen u. 
sich vom Keimling zu trennen beginnen, trennt Endosperme u. Keimlinge mechan. 
voneinander, trocknet das Gemisch u. behandelt es in einer Miihle, wobei der Keimling 
zerrieben wird u. abgesiebt werden kann. Man kann auch Endosperme u. Keimlinge 
infolge ihres verschiedenen spezif. Gew. in einer Fl., z. B. einer Salzlsg. oder auch 
dureh Zentrifugieren o. dgl. trennen. Aus den Endospermen kónnen dann in bekannter 
Weise Klebstoffe fiir Papier- u. Tc.xtilfa.sem hergestellt werden. (A. P. 1 849 786 vom 
11/9. 1929, ausg. 15/3. 1932.) Sa r r e .

Raffold Process Corp., Massachusetts, iibert. von: Harold R. Rafton, Andover, 
Massach., Herstellung von Papier, das m it alkal. Mitteln gefiillt ist. Das alkal. Fiillmittel 
wird m it dem Papierstoff im Hollander gemischt. Das Gemisch wird in zwei Teile 
geteilt, u. der eine Teil davon wird m it ubersehiissigem WeiBwasser gemischt u. dann 
entwassert. Der entwasserte Teil wird m it dom anderen Teil aus dem Hollander ge
mischt u. ein saurer Stoff, z. B. Alaun, Na-Silicat oder gefiilltes Na-Silicat, zugesetzt. 
Ais alkal. Fiillmittel dient z. B. CaC03, bas. MgCOa oder Altpapier, das diese Stoffe 
enthalt. Das erhaltene Prod. wird in iiblicher Weise zu Papier verarbeitet. (A. P. 
1892471 Tora 24/3. 1930, ausg. 27/12. 1932.) M. F. M u l l e r .

Raffold Process Corp., Massachusetts, iibert. von: Harold Robert Rafton, 
Andover, Mass., Herstellung von Papier, das m it alkal. Fiillmitteln gefiillt ist. Der 
Papierstoff wird m it Leim versetzt u. dieser wird auf der Faser niedergesclilagen, bevor 
das alkal. Fiillmittel zugesetzt wird. Ais alkal. Fiillmittel ist z. B. CaC03-Mg(0H)2 
geeignet. Evtl. stellt man das Papier dureh Vereinigen von einem starker geleimten 
u. einem weniger geleimten, das alkal. Fiillmittel enthaltenden Papierstoffgemisch her. 
(A. P. 1892 472 vom 31/3. 1930, ausg. 27/12. 1932.) M. F. Mu l l e r .

R. Fred Amett, New Westminster, Canada, Herstellung von mit Wasserzeichen 
versehenem Papier dureh Aufbringen der Zeichen mittels eines nicht pigmenthaltigen 
reinen Oles, das befahigt ist, das Papier zu impragnieren u. es durchsichtig zu machen. 
(Can. P. 297 886 vom 24/4. 1929, ausg. 4/3. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Manson Chemical Co., Montclair, N. J ., iibert. von: George James Manson, 
Hawkesbury, Ontario, Canada, Herstellung von wasserdichłem Papier oder anderem 
wasserdichten Fasermaterial. Ais Impragniermittel wird Wachs in fcinst verteilter 
Form benutzt. E in solches wird z. B. auf folgendo Weise erhalten: 100 Teile geschm. 
Montanwachs werden m it 8 Teilen Na-Silicat u. 120 Teilen W. etwa 10° uber den F. 
des Wachses erwarmt u. unter kraftigem Riihren werden 4,5 Teile MgSO., in 40 Teilen 
W. gel. zugesetzt. Das dabei gebildete Silicagel umliiillt die feinen Wachsteilchen 
u. yerhindert eine Vereinigung derselben beim Abkiihlen. Beim Zusammenbringen 
dieses Prod. m it Papierstoff setzt sich das Wachs in feinster Verteilung darauf ab. 
Ein anderes Impragniermittel besteht z. B. aus 30%  Paraffinwachs, 4%  Na2Si03, 
2%  Alaun, 1%  Leim u. 60% W. Vgl. Can. P. 272 440; C. 1929. II . 3260. (A. PP. 
1894566 u. 1894 567 vom 8/7. 1926, ausg. 17/1. 1933.) M. F.. Mu l l e r .
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Ellis-Foster Co., iibert. von: Carleton Ellis, Montclair, New Jersey, Herstellung 
von feltdichten Papier- und Pappebahnen fiir Schachteln, Kartons usw. zum Verpacken 
von Eiscreme, Milch, Biskuit u. dgl. Das troekne Papier usw. wird Torzugswoise nur 
auf einer Seite iiberzogen m it einer Lsg. von Nitrocellulose u. eines Harzes auf Glyptal- 
basis in organ. Losungsmm. gelost. (A. P. 1892 939 vom 22/8. 1927, ausg. 3/1.

William A. Darrah, Chicago, 111., Herstellung von biegsamer wasserdichter Pappe. 
Die teilweise vom W. befreite Pappebahn wird m it einem Gemisch von ZnCl2, HCI 
u. Fullererde iiberzogen. Darauf wird ein Gemisch von kaust. gebrannter Magnesia 
u. verd. NaOH aufgetragen. Der erste tJberzug enthalt eine Substanz, die Ceflulose 
zu losen yermag u. nachher findet Neutralisation durch den zweiten tJberzug sta tt. 
Das Prod. wird zum SchluB getrocknet. W ird z. B. zuerst Na-Silicat aufgebracht, 
dann wird H 2SO., oder Alaun aufgespritzt. Das Neutralisationsmittel, z. B. MgO, 
BaO oder Hydroxyd, kann auch in  zerstaubter Form aufgebracht werden. Ais erster 
tJberzug ist fem er eine Pastę von CaS04 u. H 2S 04 genannt. (A. P. 1892 873 vom 9/6. 
1928, ausg. 3/1. 1933.) M. F. M u l l e r .

Carl Ernst & Co., N a c h f Berlin, Verfahren zur Herstellung hochreliefartiger 
Gegenstdnde, beispielsweise Atrappen, Plakate u. dgl., aus m it uberstehenden Randem 
zwischen 2 Gesenkcn axial vorgezogenen, erwarmten P latten  oder Folien aus Cellulose- 
deriw ., z. B . Celluloid, unter Verwendung elast. Druckstempel aus Lederpappe, Leder
o. dgl., dad. gek., daB der zu verformende Werkstoff bei einer Temp. von etwa 120° 
langs einer Abschragung des vertieften Gegenstempels entlang gezogen u. nach dem 
Einziehen u. Eindriicken der yorgesehenen Reliefhohe einem gleichmiiBigen PreBdruck 
unterworfen wird. — Man kann eine Leuchtschicht u. Metallglanz aufpressen. (D. R. P. 
566 417 KI. 75b vom 31/12. 1927, ausg. 16/12. 1932.) B r a u n s .

Brown Co., iibert. von: Milton Oscar Schnur uud Royal Henry Rasch, Berlin, 
New Hampshire, Herstellung von Cellulosederimten aus einer Cellulose oder einem 
Cellulosegewebe m it hohem a-Cellulosegeh. durch Behandlung m it NaOH von Mer- 
cerisierstiirke u. durch Nachbehandlung m it h. W. im Gegenstrom. Dem h. W. wird 
ein Oxydationsmittel zugegeben. Nachher wird das behandelte Gut m it W. gewaschen. 
Vgl. A. P. 1 749 003; C. 1930. II. 2719. (Can. P. 297 447 vom 21/12. 1927, ausg. 
11/2. 1930.) M . F. M u l l e r .

Hans Suter, Ziirieh, A is Quellungsmittel fiir Cellulosederivate geeignetes Gemisch, 
dad . gek., daB es ein Quellungsmittel fiir ein Cellulosederiv. u. einen organ. Stoff, 
welcher eine losende Wrkg. des Quellungsmittels zuriickzudrangen vermag, enthalt. 
Das Gemisch besteht z. B. aus 70 Vol.-°/0 Methylenchlorid u. 30 Vol.-% CC14 oder 
aus 80 Vol.-% Methylenchlorid u. 20% Bzl. (Schwz. P. 156 409 vom 26/5. 1930, 
ausg. 17/10. 1932. D. Prior. 23/1. 1930.) E n g e r o f f .

J. P. Bemberg Akt.-Ges., Wuppertal-Oberbarmen, Kunstfaden nach dem Streck- 
verfahren. In  Abanderung des Verf. des H auptpatents werden dic Kunstseidenfaden 
nach dcm Strecken u. wahrend der Schrumpfung m it Saure oder Salzlsgg. behandelt. 
(Poln. P. 14 839 vom 21/3. 1931, ausg. 22/12. 1931. A. Prior. 2/4. 1930. Zus. zu 
Poln. P. 12 639; C. 1929. 1. 818. [E. P. 299038].) S c h o n f e l d .

Siegfried Klausner, Wien, Arthur Eichengriin, Berlin, und Richard Rom, 
Troisdorf b. Koln, Herstellung von opaJcen und abwaschbaren Spielkarten. Man geht 
von einer celluloidartigen M. oder von einem ahnlichen kiinstlichen Materiał aus, 
das m it einer betrachtlichen Menge eines minerał. Fiillmittels von geringem spez. Gew. 
u. von hoher Dcckkraft u. m it einer geringeren Menge eines Mineralpulvers von hóherem 
spez. Gew. u. von geringerer Deckkraft versehen wird. Ais solche Zusatze sind genannt
4 Teile ZinkweiB u. 1 Teil TitanweiB. Vgl. Belg. P. 357 481; C. 1932. II. 1556. (Can. P. 
297 393 vom 26/1. 1929, ausg. 11/2. 1930.) M . F. M u l l e r .

Bruno Possanner von Ehrenthal, Die Papierfabrikation. Leipzig: Deutscher Buchgewerbe- 
verein 1933. (96 S.) kl. 8°. =  Monographien d. Buchgewerbes. Bd. 9. b. M. 2.—.

I. Ubaldini, Untersuchungen und Erwdgungen iiber die Kohlebildung. Zusammen- 
fassendes Referat iiber die Arbeiten des Vfs. iiber Inkohlung u. Aufstellung einer 
Theorie der Kohlebldg. aus Huminsubstanzen. (Stud. Ric. Combustibili 3. 159—66.

1933.) M . F. M u l l e r .

XIX. Brennstoffe. Erdól. Mineralóle,

Okt. 1932. Mailand.) G r i m m e .
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Ladislas Malanowiez, Beitrag zum Studium der Einwirkung von Pyridinbasen 
auf Kohlen. 4 Steinkohlen vorsohiedenen Ursprungs u. 2 poln. Lignito wurden m it 
Pyridin von verschiedenem W.-Geh. extrahiert. Bei den Steinkohlen bewirkt bereits 
ein geringer W.-Geh. des Extraktionsmittels eine Verringerung der Ausbeute an 
E strak t, der prozentuale Anteil an y-Verbb. steigt jedoch dabei an. Die E straktion  
der Lignite wird bis etwa 10 Vol.-°/„ W. wenig beeinfluBt. Lutidin u. Picolin liefern 
wegen der hoheren Extraktionstem p. mehr E strak t. In  der K alte liefert Pyridin etwa 
25—50% der beim Kp. anfallenden Extraktmengen. Zwischen der Extrahierbarkeit 
u. dem Absorptionsgrad fiir Pyridindampfe konnte keine Beziehung erkannt werden. 
(Chim. et Ind. 28. 1277—82. Dez. 1932.) S c h u s t e r .

Horace C. Porter, Verbesserung in der Konstruktion von Ve.rkokungsófen. Be- 
sprechung der jungsten konstruktiyen Entw. von Koks- u. Vertikalkammergasófen. 
Beheizung der fiir groBe Leistungen bestimmten Ofen. Eaktoren, die die Ausbeute u. 
Eigg. des Kokses u. der Nebenprodd. beeinflussen; Wrkg. der Craokung am Koks u. 
iiber der Ladung. Die gunstigste Ofenbreite. (Ind. Engng. Chem. 24. 1363—68. Dez. 
1932. Philadelphia, Pa.) S c h u s t e r .

O. A. Ternes, Erfahrungen mit Silicamaterial in einer kontinuierlichen Vertikal- 
ofenanlage. (Gas J . 201. 146—48. 18/1. 1933.) S c h u s t e r .

V. Charrin, Untersuchung uber die Ticftemperalurdestillalion der Braunkohlen von 
Bayac. Die Braunkohle von Bayac (Gard) wurde auf ihre Eignung zur Tieftemp.- 
Dest. untersucht. Die grubenfeuchte Kohle (20% H 20) ergibt 15°/0 Tieftemp.-Teer u. 
Gasbenzin, yon dem bei der Dest. bis 160° 30%  iibergehen. Der Halbkoks laBt sich 
m it 10%  Pech brikettieren. Analysendaten der Kohle u. ihrer samtlichen Dest.-Prodd. 
(Matićres grasses-Petrole Derives 24. 9674— 75. 1932.) B e n t h i n .

— , Neue Wege fu r  rationelle Kohlenentgasung in  mittleren und kleinen Gaswerken. 
Berichte von Heinze, Kiel, Hesselbacher, Burghardt, Eichner, Permien iiber 
Kleinkammerofenanlagen u. dereń Betriebsergebnisse. (Gas- u. Wasserfaeh 76. 21— 25.

C. Padovani und I. Giordano, Eruiagungen und Versuche iiber die Herstellung von 
wasserstoffreichem und kohlenoxydarmem Gas durch Einwirkung ton Wasserdampf auf 
die Kohlen. Dio Anfeuehtung der Kohlen vor der Verkokung fuhrte stets zu einem 
erhóhten CO-Geh. des Gases, dagegen wurde bei Verwendung von reinem W-Dampf 
der H2-Geh. erhoht u. CO merklieh herabgedruckt. Naheres im Original. (Stud. Ric. 
Combustibili 3. 99— 127. Okt. 1932.) G r i m m e .

G. Collina und I. Giordano, Das technische und okonomische Problem der Gas-
trocknung. Beschreibung u. Nachpriifung der neueren Verff. aus Amerika, England 
u. Deutsehland. Vorzuge des getrockneten Gases gegenuber NaBgas. (Stud. Ric. 
Combustibili 3. 67—98. Okt. 1932.) G r i m m e .

H. Broche, Neue Wege zur Verwertung des Kokereiteers. Ausfuhrlieher Bericht
iiber die C. 1933. I . 163 ref. Arbeit. (Gas- u. Wasserfaeh 76. 29—33. 14/1. 1933. 
Essen.) S c h u s t e r .

Ferdinand Schulz und Jean Prunet, Uber die krystallisierbaren Phenole des 
Braunkohlenteers. Die Fraktion 200—300° eines Teeres aus bóhm. Braunkohle wurde 
auf krystallisierbare Phenole untersucht, die hoher sieden ais das Brenzcatechin. Ihre 
Abscheidung gelingt nur unter Einhaltung bestimmter Vers.-Bedingungen: Die Fraktion 
wird m it dest. W., das m it Essigsaure angesauert ist, estrahiert. Nach F iltration wird 
das Waschwasser m it konz. Pb-Acetatlsg. yersetzt, so lange sich noch ein Nd. bildet. 
Dieser wird abgesaugt u. die aus ihm durch HC1 in Freiheit gesetzten Phenole m it A. 
estrahiert u. dest. Die Hauptfraktion geht bei 249—260° iiber u. erstarrt krystallin. 
Nach den FF. u. Elementaranalysen der nochmals dest. u. auf yerschiedenste Weise 
umkrystallisierten Substanz ist auf eine Mischung des Brenzcatechins u. seiner Homo- 
logen zu sehlieBen. (Coli. Trav. chim. Tchćcosloyaąuie 4. 530—37. Dez. 1932. Prag, 
Fcole Polytechn. tcheąue.) B E N T H IN .

H. I. Waterman, A. J. Tulleners und J. Dooren, Die thermische Zersetzung von 
Paraffinwachs in Gegenwart oder Abwesenheit von Wasserstoff bei hohem Druck. In  
Fortfuhrung fruherer Unterss. (vgl. C. 1926. I. 2759. 1928. I. 991. 1929. II. 1613) 
wird nun die Zers. von Paraffinwachsen hoherer Fraktionen von neuem untersucht, 
da neue Best.-Methoden (vgl. V l u g t e r , W a t e r m a n  u . v a n  W e s t e n , C. 1932.
II. 481) mehr Kenntnisse iiber KW-stoffmischungen zu vermitteln vermogen. Es 
werden die Fraktionen untersucht, die bei 8—10 mm Druck (I), u. die bei Hochvakuum 
(II) iibergehen. Bestimmt werden: Brechungsindex, D., Anilinpunkt, Bromzahl u.

44—49. 21/1. 1933.) S c h u s t e r .
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Mol.-Gew. Die Fraktionen II werden bei 225° unter 100 a t H 2-Druck m it Ni auf Kiesel- 
gur ais Katalysator hydriert. Die Bromzahl ist danach prakt. Nuli. Die hydrierten 
Prodd. sind also frei von Aromaten, was dureh die andern Bestst. gestiitzt wird. —• 
W ahrend beim Cracken die spezif. Refraktion bedeutend erniedrigt wird, sind die Ande- 
rungen beim Berginisieren gering. Die Berechnung ergibt, daB bei Ggw. von H2 beim 
Berginisieren, wobei 1,4%  H 2 aufgenommen werden, die Ringbldg. auf %  der beim 
Cracken herabgesetzt wird. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 35. 1063—67.
1932. Delft, Techn. Univ. Labor. f. techn. Chemie.) L o r e n z .

G. G. Oberfell und J. A. Guyer, Gascracken und Umwandlungsanlagen. Vff. unter- 
suchen die Verwendungsmóglichkeiten der bei der Gascrackung u. in den Umwandlungs- 
anlagen bei der Kraftstoffgewinnung anfallenden Gase ais Hausbrand, Industrie- 
feuerung, Zusatz zu Wassergasanlagen usw. (Rcfiner natur. Gasoline Manufacturer
11. 371—75. 1932.) K. O. M u l l e r .

Andrea La Porta, Mineraldl aus der Deslillation von Asphaltgestein. Das aus 
Asphaltgestein von Ragusa dest. Ol wird elektrostat. kondensiert. Vf. beschreibt die
Gewinnung u. Aufarbeitung. Ais Nebenprodd. neben yerschiedenen Fraktionen werden 
Saureharze u. Gasól gewonnen. (Progressi Ind. chim. ital. I. Decennio Reginie fascista
1932. 147—69. Rom, Soc. A. B. C. D.) R. K. M u l l e r .

J. V. Braun, Neuere Forschungen uber die Besłandteile des Erdols. Vf. berichtet 
iiber seine Arbeiten zur Aufldarung der Konstitution der Naphtliensauren von Erd- 
ólen. (Petroleum 28. Nr. 50. 1—6. 14/12. 1932.) K. O. M u l l e r .

G. F. Mc Killop, Das Erdol und seine Verarbeitung. Gemeinyerstandliche Schil- 
derung. (Chem. Engng. Min. Rcv. 25. 75—78. 5/12. 1932.) N a p h t a l i .

Joseph D. White und F. W. Rose jr., Isolierung der drei Xylole aus Oklahoma- 
erdol. Das bisher im Erdol noch nicht aufgefundene o-Xylol, sowie die beiden anderen 
Xylole wurden aus einer Fraktion vom Kp. 127—141° aus Oklahomaerdol isoliert. 
Verss. zur Abscheidung mittels fraktionierter Krystallisation bei etwa —80° be- 
friedigten nicht; es wurden daher Fraktionen von 1° mittels fl. S 0 2 bei —35 bis —40° 
extrahiert. Die hohe Differenz der Refraktionsindices yon E x trak t u. nicht mischbaren 
Anteilen zeigte, daB Trennung stattgefunden. 40 1 Destillat von 127—141° bei —35° 
(nach L e s l i e ) m it fl. S 0 2 extrahiert, ergaben 9 1 E x trak t u. 311 Ruckstand, bei wieder- 
holter Extraktion weitere 3,3 1; am meisten E x trak t gaben die Fraktionen von 134 bis 
139°. Der SO,-Extrakt ergab bei fraktionierter Krystallisation 5,5 1, die bei —50 bis 
—65°, 1,425 1 (—65 bis —80°), 0,4 1 (—80 bis —90°) u. 1,75 1, die bei —90 bis — 100° 
krystallisierten. nc20 von 1,5—1,470. Oxydation von Proben der Krystallfraktionen 
m it KM n04 ergab alle drei Phthalsauren. Die Krystallfraktionen wurden bei 215 mm Hg 
fraktioniert, wobei schlieBlich zwei Fraktionen resultierten, eine vom Kp. 144°, un- 
reines o-Xylol, u. eine vom Kp. 138—139°, eine Mischung yon p- u. m-Xylol, die dann 
dureh weitere fraktionierte Krystallisation die reinen KW-stoffe ergab, dereń Eigg. 
tabellar. gegeben werden. Die Xylole betrugen etwa 0,3%  vom Rohól, u. zwar im 
Gewichtsyerhaltnis o : m : p  =  3 : 3 : l .  — Kurven der EE. u. Abbildungen der Ab- 
sorptionsspektra der drei Xylole. (Bur. Standards J . Res. 9. 711—20. Dez. 1932.) N a p h .

F. Crotogino, Trocknung von Isólierol au f kaltern Wege. Dureh das in der A.E.G. 
Transformatorenfabrik angewendete Verf. der k. Trocknung von Isolieról werden neben 
groBter Sehonung des Ols besonders hohe Druckschlagfestigkeiten erreicht. E in neuer 
App., der nach diesem Verf. arbeitet, wird beschrieben. (AEG-Mitt. 1933. 26—27.
Jan .) K . O . M u l l e r .

Typke, Verhaltnis der Viscositaten von Glycerin und Glykol zu denen von Mineralól.
Dio Viscositatskurve zwischen — 10° bis +80° eines leichten Maschinenols wird in 
Vergleich gesetzt zu den Kuryen von Glycerin (D.A.B. 6 m it 87%  Reinglyceringeh.) 
u. Glysantin (das ais Hauptbestandteil Glykol enthalt) Vf. stellt eine groBe Ahnlich- 
keit fest. Stockpunkte u. Fll.-Punkte liegen ebenfalls nahe zusammen. (Allg. Ol- u. Fett- 
Ztg. 29. 677—78. Dez. 1932.) K. O. M u l l e r .

J. Vincent, Versuche mit emulgiertcn Oleii zur Schmierung der Zylinder von Heiji- 
dampflokomotiven. Die zu den Verss. verwandten Lokomotiven hatten Kondensations- 
óler oder Selbstoler. Im  ersten Falle gab das emulgierte Ol schlechte Resultate, im 
zweiten Falle waren die Ergebnisse gleichwertig bei Masehinen, die bis 40000 km 
gelaufen waren. Der Olverbrauch war fiir emulgierte Ole der gleiche wie bei Yerwendung 
von reinem mineralischem HeiBdampfzylinderól; aber da das emulgierte Ol nur 50% 
Mineralól enthielt (hiervon 5°/0 voltolisiertes Ol), der Rest bestand aus W., das 0,06% 
K alk enthielt, so bedeutete die Yerwendung von emulgiertem Ol eine Ersparnis yon 50%.
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Die Kuhlung der Zylinderflaehen war ebenfalls besser, wahrend Abrieb u. Abnutzung 
in beiden Fallen dieselben ware. Vers.-Resultate im Original. (Congr. Graissage, C. R. 
1931. 442—48.) K. O. M u l l e r .

J. M. Weiss, Die fliichłigen terbrennlichen Besłaiidteile ton Kohlenleerpech. (Vgl.
C. 1932. I. 3521.) Die von der Kohlenunters. ubernommene Platintiegelmethode liefert 
bei rasehem Erhitzen loiclit zu hohe Werte, weil niehtfluehtige Bcstandteile mitgerissen 
werden. Langsames Erhitzen begunstigt das Cracken u. fiihrt zu Ergebnissen, die zu 
niedrig liegen. Naeh Zumischen niehtfluehtiger Substanzen zur Probe kann ohne Gefahr 
raseh erhitzt werden. (Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 32. P art. I I .  676—81. 1932. 
New York.) S c h u s t e r .

Karl Frey, Uber die Umwandlung ton Rolianthracen in Pech. Da Verss., Anthracen 
unter Verwendung yon S zu polymerisieren, fehlsehlugen, wurden dieselben Verss. bei 
Anwesenheit yon Steinkohlenteerpech yorgenommen. Bei Zugabe yon 25% Anthracen 
u. 2,5% S zum Pech u. mehrstd. Erhitzen bei hóheren Tempp. erhielt man ein ein- 
heitliches Prod., das in seinen physikal. u. chem. Konstanten fast gar nicht von denen 
des urspriinglich angewandten Peohs abwich. Boi Zusatz yon 30%  yerliert das Pech 
seinen Glanz, dio iibrigen Konstanten bleiben erhalten. (Asphalt u. Teer. StraCen- 
bautechn. 33. 26— 27. 11/1. 1933. Wien.) Co nso lati.

W. Zwieg und F. Eck, Die Verwendung ton N C T 3-Stahlrohren bei der Elermntiir- 
analyse fester und flussiger Brennstoffe nach Liebig. NCT3-Stahlrohre wurden m it Erfolg, 
nach Uberwindung gewisser apparatiyer Schwierigkeiten, fiir die Elomentaranalyse 
benutzt. Die Abweichungen gegen Glasrohr betrugen bei C — 0,02%, bei H  ±  0,0°/o. 
Der Zustand des Rohres blieb nach einjiihriger Benutzung unyerandert. (Chemiker- 
Ztg. 56. 882—83. 5/11. 1932.) S c h o n f e l d .

Roy P. Hudson, Schwefelbestimmung in Olen. 1 g 01 wird in einem grofien 
Porzellantiegel m it 10 ccm H N 03 u. gesatt. Br-W. 3 Stdn, erwarmt, abgokiihlt, portions- 
weise m it Na2C03 neutralisiert, bis zum Schmelzen erhitzt, in ein Becherglas iibor- 
gespiilt, m it HCI leicht angesauert u. der S m it BaCL wie tiblich gofiillt. Die Methode 
ist schneller ausfiihrbar ais die von G r i s w o l d  (C. 1932.1. 3019) angegebene. (Chemist- 
Analyst 22. 15. Jan . 1933. Wayland, Kentucky.) E c k s t e i n .

S. Kyropoulos, Verbesserte Methoden zur Prufung von Mineralolen. Vf. versucht 
die Behauptung yon Vlugter, Waterman u. van Westen (C. 1933. I. 165), wonaeh 
seine Charakterisierung von Valvolinol ais Gemisch yon Isoparaffinen (C. 1930.1. 1252) 
unrichtig sei, zuriickzuweisen. Erwiderung der drei genannten Autoren. (J. Instn. 
Petrol. Technologists 18. 1010—14. Dez. 1932. Góttingen.) S c h u s t e r .

W. Schaefer, Zur Beurteilung von Mineralólbleicherden. Die schadliche Wrkg. 
von Alkali bei der Mineralolbleichung m it Bleicherden fiihrt Vf. auf Osydation der 
KW-stoffe zuriick. Die Prufung yon Mineralolraffinaten auf Nachdunkelung wird 
folgendermafien yorgenommen: Nach Best. der Farbę (in L o y  i b o n  d) werden lOOccm 
Ol in einer Flasche, in die man ein blankes Eisenplattchen (50 X 20 X 1,5 mm) gelegt 
hat, 10, 20 oder 30 Stdn. im Trockenschrank auf 60, 100 oder 120° (jo nach Viscositat) 
erwarmt. Nach Abkiihlen werden die Farben bestimmt. (Chem. Umschau Fette, 
Ole, Waehse, Harze 39. 177—79. 1932. Dusseldorf.) SCHONFELD.

A. P. Frame und A. K. Graham, Bewertung ton Hochdruckschmiermitteln miltels 
der Timken-Laboratoriumsprufmaschine. Um Getriebefette u. Zahnradschmiermittel 
auf Schmierfahigkeit zu priifen, schlagen Yff. die T m K E N -M a s c h in e  vor, an der ent- 
sprechcnde Anderungen yorgenommen wurden. Vff. beschreiben die genaue Arbeits- 
weise dieser Prufmasehine u. geben Auswertung von Olen an Hand yon Beispielen. 
(Oil Gas J . 31. Nr. 33. 14—16. 5/1.1933.) K. O. M u l l e r .

Gutehoffnungshiitte Oberhausen Akt.-Ges., Oberhausen, und Ludwig Alt- 
peter, Essen, Abscheidung ton Fliissigkeiten aus fein  verteilten Stoffen. Fein yerteilter 
Kohlenstaub wird durch Zentrifugieren getrocknet. Der feuehte Kohlenstaub wird 
an den Wanden der Zentrifuge gesammelt u. durch besondere Einrichtungen wird die 
Fl. aus dem festen Materiał abgezogen. (E. P. 344293 vom 19/5. 1930, ausg. 26/3.
1931.) H o r n .

Gesellsehaft fiir Kohlentechnik m. b. H., Dortmund-Eving, Bindemittel zur 
Brikettherstellung, bestehend aus dem bei der fienzinextraktion erhaltenen Restprod. 
der Druckhydrierung ton Kohle oder anderen Brennstoffen bzw. doren Dest.-Prodd. — 
Der .AspAaJistoffe enthaltende Riickstand bietet wegen seiner krumeligen Beschaffen-
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lieit den Vorteil, sich leicht zerkleinern u. untcrmischen zu lassen. (D. R. P. 568 758 
Kl. lOb vom 14/1. 1930, ausg. 23/1. 1933.) D e r s i n .

Alfred Pott, Essen, Ruhr, Verfahren zum Betriebe von Gasfemversorgungsanlagen 
mit einem Gas von gleichmapig hohem Heizwert, dad. gek., daB ein Teil der zur gemein- 
samen Fernleitung gesammelten Gaso yerschiedener Herkunft u. deshalb schwankenden 
Heizwertes abgezweigt, zerlegt u. die boi der Zerlcgung gewonnenen wasserstofffreien 
Gase von hoherein Heizwert ais der H auptteil der Fernleitungsgase diesem Hauptteil 
in jeweils soleher Menge zugesetzt werden, daB der Heizwert des ferngeleiteten Gases 
stets derselbe ist. (D. R. P. 567 821 KI. 26c vom 5/10. 1926, ausg. 10/1. 1933.) D e r s .

Werschen-WeiBenfelser Braunkohlen A.-G., Halle a. S., Verjahren zum Aus- 
tragen von gliihendem Koks aus dem Feuerraum in den Entgasungsraum von Reichgas- 
erzeugern nach D. R. P. 549554, dad. gek., daB die fiir den Abwurf des gliihenden 
Gutes in den Entgasungsraum angeordneten Organe durch wasserhaltige Kohle ge- 
kuhlt werden, die darauf dem Entgasungsraum zugefiihrt wird. — Die Kokswarme 
soli so zur Vortrocknung der Kohle ausgenutzt werden. (D. R. P. 568 315 Kl. 26a 
vom 1/8. 1930, ausg. 18/1. 1933. Zus. zu D. R. P. 549 554; C. 1932. II. 482.) D e r s i n .

Koppers Co. of Delaware, iibert. von: Mark Shoeld, Mount Lebanon, Ent- 
fem en von fluchtigen Bestandteilen aus Fliissigkeiten und Gasen. Eine FI., aus welcher 
die am leichtest fluchtigen Anteile entfernt werden sollen, wird m it einem Gas behandelt, 
so daB dieses wenigstens einen Teil der fluchtigen Anteile aufnimmt. Dieses Gas wird 
dann m it bestimmten Mengen einer Waschfl. im Gegenstrom gewaschen, so daB nur 
die leichtest gewinnbaren Anteile von ihr aufgenommen werden. Das Verf. dient zur 
Entfernung von CS2 aus Olen, welche zum Waschen von Kohlengasen benutzt wurden. 
(A. P. 1878 607 vom 20/1. 1931, ausg. 20/9. 1932.) W a l t h e r .

Metallgesellschaft A.-G., Deutschland, Gewinnung von Kohlenuiasserstoffen. Bei 
der Gewinnung von KW-stoffen aus Gasen, welche leicht polymerisierbare u. ver- 
harzende Anteile enthalten, z. B- von Bzl. aus Leuchtgasen, wird das Mengenverhaltnis 
von Absorptionsmittel, insbesondere akt. Kohle, zu den pro Tag zu gewinnenden 
KW-stoffen unter 2: 1 gehalten. Die Strómungsgeschwindigkeit des Gases in dem 
AbsorptionsgefaB betragt mehr ais 12 cm/sec, yorzugsweisc mehr ais 20 cm/sec, u. die 
Schichthohe des Absorptionsmittel weniger ais 1 m. (F. P. 732030 vom 11/1. 1932, 
ausg. 12/9. 1932. D. Prior. 21/12. 1931.) W a l t h e r .

Thyssensche Gas- und Wasserwerke G. xn. b. H., Duisburg-Hambom, Ver- 
fahren zum Gewinnen von Benzol und dessen Homologen mittels groPoberfldchiger Kórper 
aus Kokerei-, Gasanstalts-, Schwel- oder dhnlichen Gasen. Verf. zum Gewinnen von 
Bzl. u. dessen Homologen mittels groBoberflachiger Stoffe, wie akt. Kohle, Gele od. dgl., 
aus Kokerei-, Gasanstalts-, Schwel- oder ahnlichen Gasen nach Entfernung des im 
Gase enthaltenen, fiir die Adsorption schadlichen W.-Dampfes, dad. gek., daB das 
Trocknen des Gases in an sich bekannter Weise durch Tiefkiihlen bis auf etwa —10° 
mittels kaltebestandiger u. gleichzeitig wasserentziehender k. Stoffe im unmittelbaren 
W armeaustausch zwischen Kiihlmittel u. Gas erfolgt, u. daB das Gas m it der ihm bei 
der Trocknung erteilten Ticftemp. in die Adsorptionsanlage geleitet wird. (D. R. P. 
568166 Kl. 26d vom 8/6. 1930, ausg. 16/1. 1933.) D e r s i n .

Talbot Cheesman, London, Herstellung einer korrosicmsverhindernden Isolier- 
fliissigkeit und einer pecliahnlichen Substanz aus Steinkohlenteer durch Zusatz eines 
Lósungsm. aus der Paraffinreihe u. durch Einleiten von iiberhitztem Wasserdampf 
in den sd. Teer, wodureh gleichzeitig eino Riihrwrkg. erzielt wird. Beim Stehen scheidet 
sich eine pechahnliche Substanz von dem fl. Anteil ab. Die Fl. dient zum Konseryieren 
von IIolz u. zur Herst. von Rostschutzfarben. Die pechahnliche Substanz ha t eben- 
falls isolierende u. rostschiitzende Eigg. (E. P. 384761 vom 5/11. 1931, ausg. 5/1.
1933.) M . F. M u l l e r .

Kontol Co., Dallas, iibert. von: Joseph Otis Peirce und Latimer D. Myers, 
Behandlung von Petroleumemulsionen. Man setzt der Emulsion ein Gemisch von in 
W. loslichen Petroleumsulfonaten, ólloslichen Petroleumsulfonaten, iiber 205° siedenden 
Teersduren u. Alkohol zu u. erhitzt die Emulsion auf etwa 150° F. Nach dem Ab- 
setzen trennt man W. u. 01 ab. (A. P. 1882 444 vom 9/6. 1930, ausg. 11/10.
1932.) D e r s i n .

Neli May Ciarkę, iibert. von: Arthur F. Ciarkę, Tulsa, Behandeln von Kohlen- 
wasserstoffólen. Das 01 flieBt abwarts uber Prellplatten, welche in einer Kolonne an- 
geordnet sind u. derartige E inbauten tragen, daB von unten kommende Gase u. das 
01 in zentrifugalen Wirbeln miteinander in Beriihrung kommen. Im  oberen Teil der
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Kolonne, oberhalb der Olzufiihrung kann cin Katalysator angeordnet sein. Das Vorf. 
findot Anwendung beim Spalten, Absorbieren u. Rektifizieren. (A. P. 1 878 467 vom 
15/6. 1928, ausg. 20/9. 1932.) W a l t h e r .

Standard Oil Development Co., iibert. von: Ralph L. Duff, Roselle, V. St. A., 
Crackapparatur. Spaltblasen u. dgl. aus Fe sollcn m it einer Legierung von Chrom- 
stahl, z. B. Fe m it 16—18% Cr, 1,25—1,27% S i u. 0,1% C, belegt werden, indem man 
aus der Legierung hergostellte Bleehstreifen auf der gereinigten Innenflackc der App. 
elektr. aufschweiBt. (A. P. 1883 630 vom 27/12. 1926, ausg. 18/10. 1932.) D e r s i n .

Robert G. Wulff, Los Angeles, Verfahren zur Erzeugung holier Temperaluren. 
Um die z. B. bei Crackprozessen notwendigen Tempp. zu erzielen, wird in m it feuer- 
festem, poroscn Materiał gefiillter Rk.-Turm m it einem ólfórmigen Brennstoff u. O, 
angeheizt. Is t durch diesen ProzeB u. durch elektr. Heizung die erforderliche Temp. 
erreicht, so wird in umgekehrter Richtung der umzusetzende Stoff durch die Rk.- 
Kammer gefiihrt. (A. P. 1 880 306 vom 27/12. 1927, ausg. 4/10. 1932.) H o r n .

Sinclair Refining Co., New York, ubert. von: Eugene C. Herthel, Chicago, 
Spalten von Kohlenwasserstoffolen. In  die Spaltapparatur wird ein Gemisch von 01 
u. leichtsd. KW-stoffen eingefiihrt, welches dadurch entsteht, daB die bei der Spaltung 
erhaltenen Gase, wolchen noch andere nicdrigsd. KW-stoffe enthaltende Gase bei
gemischt sind, m it dem Ausgangsol gewaschen werden. (A. P. 1878 849 vom 21/4. 
1925, ausg. 20/9. 1932.) W a l t h e r .

Ń. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Spalten von Kohlen- 
wasserstoffcn. Eine feuerfeste Steine enthaltende Kammer wird durch die im obcren 
Teil der Kammer durch Verbrennen von KW-stoffen entstehenden Gase aufgeheizt, 
wobei die unten abgezogenen kuhleren Verbrennungsgase wieder oben in die Kammer 
eingefiihrt werden, um die frischen Verbrennungsgase zu verdiinnen. In  dio aufgeheizto 
Kamm er werden dann die zu spaltenden KW-stoffe eingefiihrt. Man kann so nur 
geringo Mengen CO enthaltenden H , herstellen. (F. P. 730 141 vom 18/1. 1932, ausg. 
6/8. 1932. A. Prior. 14/7. 1930.) W a l t h e r .

N. V.De Bataafsche Petroleum Maatschappij,Holland,SpaltenvonKoldenwasser- 
stoffen. Das Verf. der F . P. 730141 (s. vorst. Ref.) wird dahin wciter ausgebildet, daB 
die aufgeheizto Kammer durch einen von unten nach oben durch die Kammer geleiteten 
Strom von N2 ausgespiilt u. dann das zu spaltende KW-stoffgas ebenfalls von unten 
nach oben durch dio Kammer geleitet wird. (F. P. 730 200 vom 19/1. 1932, ausg. 
8/8. 1932. A. Prior. 14/7. 1931.) W a l t h e r .

N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Spalten von Kohlen- 
wasserstoffen. Das Verf. der F. P. 730141 (s. das zweitvorst. Ref.) wird dahin weiter 
ausgebildet, daB in die h. Salzprodd. an einer oder mehreren Stellen zu spaltende KW- 
stoffe eingefiihrt werden u. zwar entweder die gleichen, wie sie zur Erzeugung der h. 
Spaltgase dienten oder aber andere. (F. P. 730 242 vom 20/1. 1932, ausg. 9/8. 1932. 
A . Prior. 18/8. 1931.) W a l t h e r .

Gasoline Products Co., Inc., Wilmington, ubert. von: Walter M. Cross, Kansas 
City, Spalten vón Kohlenwasserstoffolen. Bei einem Verf., bei welchem das 01 in einer 
groBen, durch Querwande in eine Anzahl von Abteilungen eingcteilten Blase gespalten, 
aus jeder einzelnen Abteilung immer ein Teil des Oles abgezogen, durch Heizróhren 
geleitet u. wieder in dio Blase zuriickgefuhrt wird u. ferner aus der Blaso immer Dampfo 
u. Gaso entnommen werden, um ein zu starkes Ansteigen des Druckes zu verhindern, 
wird aus der letzten Abteilung der Blase immer 01 abgezogen u. in  einen unter atmosphar. 
Druck stehenden Verdampfer expandiert. Die dabei entstehenden Dampfe konnen 
fraktioniert kondensiert u. das hóher sd. Kondensat kann zusammen m it dem Aus
gangsol der Blase zugefiihrt werden. (A. P. 1 876 206 vom 8/10. 1923, ausg. 6/9. 
1932.) W a l t h e r .

Standard Oil Development Co., ubert. von: Jackson R. Schonberg, West- 
field, Spalten von Kohlenicasserstoffólen. Gasól wird unter Druck in Rohren auf die 
Verdampfungstemp. erhitzt u. dann in eine doppelwandige, m it Schabem yersehene, 
senkrechte Kammer geleitet. Aus dieser Kammer wird oben immer ein kleiner Teil 
des Oldampfes einem Kondensator zugefiihrt. Die Hauptmenge des Oldampfes wird 
oben aus der Kammer entnommen, durch einen Koksabscheider gefiihrt u. dann an 
mehreren Stellen in die Spaltkammer eingespritzt. Die Erhitzung der Spaltkammer 
erfolgt durch geschmolzenes Salz, welches durch den Doppelmanteł der Spaltkammer 
u. einen besonderen Erhitzer umlauft. (A. P. 1877 060 vom 22/10. 1926, ausg. 13/9.
1932.) W a l t h e r .
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Standard Oil Co. (Indiana), Chicago, iibert. von: William B. Plummer, Mine- 
ralolspaltung. Die Lcbensdauer von aus Chromstahl bestehenden Crackrohren u. dgl., 
z. B. solchen aus einer Legierung m it >  6%  N i, >  15% Cr u. mehr ais 0,07% C, soli 
dadurch verlangert werden, daB man die oberfliichlich von Kohleabscheidungen be- 
freiten Rohre wenigstens 36 Stdn. auf Tempp. oberhalb 1500° F  erhitzt. (A. P. 
1884 206 vom 18/7. 1930, ausg. 25/10. 1932.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., ubert. von: Reginald K. Stratford und 
Herbert H. Moor, Sarnia, Raffinalion von Erdoldestillaten. Bei einem Verf., bei welchem 
die Ole m it einem Gemisch von Phenol u. geringen Mengen W. behandelt u. die beiden 
entstehenden Schichten Yoneinander getrennt werden, wird das Phenol aus der im 
wesentlichen aus Ol bestehenden Schicht m it einer wss. Lsg. von Glycerin u. Kalium- 
phenolat herausgclost. (A. P. 1877 614 vom 8/2. 1929, ausg. 13/9. 1932.) W a l t h e r .

Soc. An. des Carburants Hyvert, Luxemburg, Raffination von Kohlenwasser- 
sloffen. Man leitet Crackprodd. oder Teerdestillate dureh einen auf 70—75° erhitzten 
Behalter, in dem sie von unten nach oben dureh Schichten schwefelbindender akti- 
yierter Metallspiralen hindurchsteigen. Die Packung besteht aus 15% Fe, 40% A l u.
45% Pb. AnschlieBend wird das 01 gekiihlt. (F. P. 733 385 vom 3/6. 1931, ausg.
5/10. 1932.) D e r s i n .

Augustę Haeck und Jean Spiltoir, Belgien, Verfahren zum Reinigen von Ólen. 
Schwere KW-stoffóle, welche Paraffin, Naphthalin, Phcnole oder andere Verunrei- 
nigungen enthalten, werden langsam so weit erwarmt, daB die Verunreinigungen sich 
an der Oberflache der Ole sammeln. Dann wird die Oberflache der Ole stark abgekuhlt. 
Die Verunreinigungen sollen dadurch wie ein Schleier in  den Olen untersinken u. sich 
aus ihncn ausscheiden. Erforderlichenfalls kann ein Gasól o. dgl. ais Hilfsol dem Aus- 
gangsól zugesetzt werden. (F. P. 728 027 vom 9/12. 1931, ausg. 28/6. 1932.) W a l t h e r .

Litharge Recovery Corp., Everett, ubert. von: Anthony Kinsel, V. St. A., 
Gewinnung von Bleisulfid aus verbrauchter Mineralólreinigungslauge. Die zur Raffi
nation von KW-stoffen benutzte Natriumplumbitteg. wird erhitzt, bis die niedriger 
sd., darin suspendierten Olanteile abdest. sind. Das Gemisch der wss. Lsg. wird dann 
absitzen gelassen, wodurch sich 3 Schichten bilden, oben das 01, in der Mitte das W. 
u. unten das BleiMdfid, die anschlieBend getrennt werden. (A. P. 1883 947 vom 
26/12. 1925, ausg. 25/10. 1932.) D e r s i n .

Jacques Muller, Frankreich, Filtrieren von Benzin. Das Bzn. flieBt von unten 
gegen ein schirmformiges Prellblech u. dann im oberen Teil des FiltergefaBes von auBen 
nach innen dureh ein Filtertuch, welches die Form  eines Zylinders u. in seiner Mitte 
noch eine kon. Einstulpung aufweist. Die abgeschiedenen Verunreinigungen sammeln 
sich unten im FiltergefaB u. betatigen, falls sie nicht rechtzeitig abgelassen werden, 
einen Schwimmer, der dann die weitere Zufuhr von Bzn. in das FiltergefaB absperrt. 
(F. P. 730 232 vom 20/1. 1932, ausg. 9/8.1932.) W a l t h e r .

Walenty Dominik und Bolesław Przedpełski, Warschau, Flussiger Brennstoff 
fiir  Verbrennujigsmotoren aus Bzn. u. A. Der Trcibstoff enthalt nicht iiber 0,2%  H 20  
u. ha t bei 0° die Dampftension S0— 160 mm Hg. Dies wird dureh Zusatz von Gasoiin 
oder A. erreicht. Die schichtentrennende Wrkg. von W. wird dureh Zusatz von Bzl. 
u. Butylalkohol aufgehobcn. (Poln. P. 14696 vom 20/5. 1930, ausg. 28/11.
1931.) SCHONFELD.

Carburateur Dśfi, Frankreich, Motortreibmitt&l. Dem Motor wird eine feine Ver- 
teilung u. Emulsion von schweren KW-stoffolen in Luft u. ferner ein leicht entziind- 
liches Gas, wie H 2, C2H 2, Leuchtgas usw. zugefiihrt. (F. P. 736 722 vom 20/8. 1931, 
ausg. 28/11. 1932.) " W A LTH ER.

Standard Oil Development Co., V. St. A., Verhinderung der Harzbildung in 
leichten Kohlenicasserstoffen. Zur Verhinderung der Harzbldg. setzt man den KW-stoffen 
Farbstoffe oder solche Stoffe, die Farbstoffkomponenten sein kónnen, zu, wie a -Napli- 
thol, sehmdares Amyl-p-aminophenol, Hexyl-p-pkenylendiamin. Man erhalt z. B. ein 
blau gefarbtes Bzn. dureh Mischung von 99,989% Bzn., 0,001% p-Nitrosodimetkyl- 
anilin  u. 0,01% a.-Naphiliól, ferner ein ro t gefarbtes aus 99,977% Bzn., 0,003% p- 
Nitrosophenol u. 0,02% Trikresol oder 0,0007% Phenol, 0,01 %  sek. Amyl-p-amino
phenol u. 99,993% Bzn. (F. P. 733 994 vom 22/3. 1932, ausg. 14/10. 1932. A. Prior. 
24/4. 1931.) D e r s i n .

Georges Rasquin, Meirelbeke, Belgien, Verfahren und Vorrichłung zur Entfernung 
von Wasser aus Molortreibmitteln u. dgl. Verf. zum Entfem en des dem Bzn. u. anderen 
gegeniiber W. spezif. leiehteren, elektr. nicht leitenden Fil. beigemengten W., ins-
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besondere aus Motortreibmitteln, dad. gek., daB das sich im unteren Teil eines die zu 
entwassernde Fl. enthaltenden GefiiBes ansammelnde W. durch Elektrolyse zwischen 
an dieser Stelle vorgesehenen Elektroden zersetzt wird u. die entstekenden Gase durch 
die zu entwassernde Fl. hindurch abgefulirt werden. — Vorr. (D. R. P. 568220 
KI. 23b vom 23/1^ 1930, ausg. 16/1. 1933. Belg. Prior. 22/1. 1929.) D e r s i n .

Roy Cross, Kansas City, V. St- A., Antiklopfmittel. In  dem Motortreibmittel 
sollen organ. N-Verbb., wie Cyanamid. Dicyandiamid, Cyanoform, Harnstoff, Cyan- 
anilid, Cyansaurc, ferner N H 3 oder Hydrazin gelost werden. (A. P. 1 883 593 vom 
1/12. 1924, ausg. 1S/10. 1932.) D e r s i n .

Joseph Christie Whitney Frazer, Baltimore, Abscheidung bremibarer Bestandteile 
aus den Abgasen von Verbrennungsmascliinen. Oxydierbare Bestandteile in den Ab
gasen von Yerbrennungsmaschinen werden bei ca. 450° m it Hilfe eines Katalysators 
beseitigt, der ein Chromit m it einem Metali der 6,- 7- oder 8-Gruppe des period. Systems 
darstellt. Zur Herst. des Katalysators werden z. B. 404 g E isennitrathydrat in W. gel., 
m it NH.,OH gefallt u. die entstandene Suspension von Fe(OH)3 m it 300 g Chromsaure 
versetzt, wobei sich das Fe(OH)3 bei starkem Rtihren schnell tiefrot auflost. Ais Kataly- 
satortrager dienen u. anderem Gitter aus Metali, z. B. aus Chromeisen oder Stahl. 
Sie werden auf helle Rotglut gebraeht, in die Chromatlsg. getaucht u. bei 110° ge
trocknet, wobei das Chromit sich bildet. (E. P. 360 024 vom 31/7. 1930, aisg. 26/11.
1931. A. Prior. 12/8. 1929.) H o r n . 

Springer & Molier Akt.-Ges., Leipzig, Verfahren zur Reinigung von ais Schutz-
gase zu veruiendenden Abgasen von V erbrennungsmotoren, dad. gek., daB die Abgase 
vor endgultiger Beseitigung der zu entfernenden Stickoxyde einer Reinigung von RuB- 
u. Staubteilchen unter Verwendung einer Alkalicarbonate u. Netzmittel, z. B. Seifen, 
enthaltenden Waschfl. unterworfen u. anschlieBend die Stickoxyde m it einer reduzie- 
renden Waschfl., vorzugsweise einer Harnstoff lsg., ausgewaschen werden. — Dadurch 
soli ein fiir GroBtankanlagen yerwendbares inertes Druckgas zum Abdriicken der 
Brennstoffe aus den Tanks unm ittelbar aus den Verbrennungsgasen eines Motors er
halten werden, wobei der Motor gleichzeitig den fiir die Druckerzeugung nótigen Kom- 
pressor treibt. (D. R. P. 568 814 KI. 46c vom 13/12. 1931, ausg. 24/1.1933.) D e r s i n .

Texas Co., V. St. A., Entparaffinieren von Kohlenwasserstoffólen. Die Ole werden 
m it einem Gemisch von Aceton u. Bzl. versetzt, abgekuhlt u. durch Filtration von dem 
ausgefallenen Paraffin befreit. Das auf dem Filter befindliche Paraffin wird, ohne 
daB der Filtrierdruck aufgehoben wird, m it einem Gemisch von Aceton u. Bzl. aus- 
gewasehen, um es von anhangendem 01 zu befreien. (F. P. 734 402 vom 30/3. 1932, 
ausg. 21/10. 1932. A. Prior. 20/4. 1932.) W a l t h e r .

Texas Co., V. St. A., Entparaffinieren von Kohlenwasserstoffolcn. Die Ole werden 
abgekuhlt, m it einem ebenfalls abgekiihlten, ais Filterhilfe dienenden, porósen Materiał 
gemischt u. durch Filtration von dem Gemisch von Paraffin u. Filterhilfe abgotrennt. 
Aus diesem Gemisch wird das Paraffin durch Erwiirmen u. Zusatz von W. oder von 
Leucht- oder Gasól entfernt. Die Filterhilfe wird durch Erwarmen m it Hilfe von h. 
Verbrennungsgasen getrocknet u. dann wieder verwendet. (F. P. 735 449 vom 31/3.
1932. ausg. 8/11. 1932. A. Prior. 2/4. 1931.) W a l t h e r . 

Texas Co., New York, iibert. von: Joseph Raymond Scanlin, Los Angeles, Calif.,
Herstellung von oxydiertem Paraffinwachs, das im wesentlichen frei von in KW-stoffen 
unl. gummiahnlichen Nebenprodd. ist, durch Oxydation m it Luft bei 300—330° F. 
unter Abfiihrung der Rk.-Warme bis zur SZ. unterhalb 40. (Can. P. 295 811 vom 20/12.
1928, ausg. 17/12. 1929.) ____ _ _  M . F. M u l l e r .

Emil J. Fischer, Industrieteere und Yerwandte Produkte. Halle: Knapp 1933. (VIII, 165 S.) 
gr. 8°. =  Monographien iiber chemisch-techn. Fabrikationsmcthoden. Bd. 52. nn.
M. 12.60; geb. nn. M. 13.90.

[russ.] L. W. Salutzki, Allruss. Konferenz iiber die Mineralolregeneration. Regeneration des 
Transformatoroles. Leningrad-Moskau: Energet. Verlag 1932. (149 S.) Rbl. 2.50. 

Deutsches Bergbau-Jahrbuch. Jahrb. d. dt. Braunkohlen-, Steinkohlen-, Kali- u. Erz- 
industrie, der Salinen, des Erdol- u. Asphaltbergbaues. Hrsg. vom Dt. Braunkohlen- 
Industrie-Verein e. V. Halle. Bcarb, von Heinrich Hirz und Wilhelm Pothmann. Jg. 24.
1933. Halle: Knapp 1933. (XXXVII, 376, 48 S.) gr. 8°. Lw. nn. M. 14.50.

XX. SchieB- und Sprengstoffe. Zundwaren.
M. Patry und p . Laffitte, Einwirlcung von Wdrme und uliravioletten Strahlen auf 

Knallguecksilber. (Vgl. C. 1932- I. 2536.) Der EinfluB von Temp. u. Druck auf die
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Entziindung bzw. Zors. von Knalląuecksilber wird untersucht. Zu den Unterss. wird 
ein Stahlblock m it zylindr. Bohrung von 2 cm Durchmesser u. 13 cm Tiefe benutzt. 
Sein unterer Teil ist elektr. kcizbar, der obere wird gekiihlt. Die Bohrung kann ver- 
schlossen u. bis zu %  mm Hg evakuiert werden. Ein angeschlossenes Manometer zeigt 
den Druek in der Explosionskammer an. Ergebnisse: U n t e r  139,5° tr i t t  eine Ent- 
ziiudung des Knalląuecksilbers nicht ein. Nach einer gewissen Zeit (bei 120° nach 
30 Min.) erfolgt Zers. unter Gasentw., wobei der Hg-Geh. des Riickstands bis iiber 80% 
ansteigt. Eine Bldg. chem. definierter Stoffe findet nicht sta tt. Die Zers. wird schnell 
Tollstandig, wenn der Ruckstand auf hohere Temp. (350°) gebracht wird. Es hinter- 
bleibt schlieBlich eine rissige weiBe M., die noch 72°/0 Hg enthalt. F i i r  T e m p p .  
z w i s c h e n  139,5 u. 172° besteht ein krit. Druek, unter dem eine Verpuffung nicht 
stattfindet u. der m it steigender Temp. rasch abfallt (bei 145° 40 mm, bei 172° 0,2 mm 
Hg). Die bei bestimmter Temp. bis zur Entziindung des Knalląuecksilbers yerstreichende 
Zeit ist im Bereich von 760 mm bis fast zum krit. Druek nahezu unabhangig voin 
Druek. B e i  T e m p .  i i b e r  172° tr i t t  bei jedem Druek Entziindung ein; die Zeit 
bis zuin E in tritt der Entziindung wachst m it fallendem Druek. Die beschricbenon 
Erseheinungen sind im allgemeinen unabhangig von der Menge der angewandten Sub
stanz. Die niedrigste Temp., bei der unter Atmospharendruck eine Entziindung noch 
moglich ist, ist um so hóher, je geringer die Substanzmenge ist. Wird Knalląuecksilber 
dureh Einw. von Warme teilweise zers., dann ist das erhaltene Prod. leichter entziind- 
licli ais das Ausgangsmaterial. Bei der Vorerwarmung des Knallquecksilbers tr i t t  
sofort eine Veriinderung ein (móglichcrweiso Bldg. von Isomeren oder Polymeren), dio 
nicht m it der unter Gasentw. verlaufenden langsamen Zers. jdent. ist. Bei langdauernder 
Einw. ultravioletter Strahlen auf Knalląuecksilber entsteht ein fast schwarzes Prod. 
Hg-Geh. u. Krystallform bleiben umrerandert. Das Rk.-Prod. ist leichter entziindlich, 
aber sehwerer detonierbar ais Knalląuecksilber. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 1205 
bis 1212. Sept. 1932.) F. B e c k e b .

Heinr. Draeger, Uber Entgiftung industrieller Anlagen unter besonderer Beriick- 
siclitigung praktischer Erfahrungen bei Entgiftungsubungen auf dem Hochofenwerk Liibeck. 
Scliilderung von MaBnahmen zur Entgiftung einer m it Lost vergasten Industrieanlage 
dureh Abspiilen u. -spritzen m it W. u. Bestreuen m it Chlorkalk. (Draeger-H. 1932. 
2210—13. Nov./Dez. Lubeck.) M i e l e n z .

XXI. Leder. Gerbstoffe.
John Arthur Wilson, p-Naphthol ais Ardiseptikum in der Gerberei. Die An

wendung des /J-Naphthols ais Zusatz zur Weiche u. vegetabil. Gerbbrtihe, sowie zum 
Fettlicker u. verschiedenen Zurichtungsmaterialien wird beschrieben. (Hide and Leather 
85. Nr. 2. 16— 17. 14/1. 1933.) S e l i g s b e r g e r .

M. Bergmann, W. Hausam und E . Liebseher, Uber den sogenannten Seilschaden 
und den gegenwartigen Stand der Stippenfrage. Nach neueren Befunden der Vff. konnen 
sich Haarpilzstippen, dio friiher sogen. „Salzstippen“,j nicht nur auf dem lebenden 
Tier, sondern auch auf der gesalzenen Rohhaut ausbilden. Zu dieser Annahme gelangten 
Vff. sowohl auf Grund mkr. Unterss. an stippigen Cr-Ledern m it typ. Seilschaden 
ais auch dureh eine Beobachtung aus der P rasis; hiernach wurde ein Hautestapel an 
der Seite, wo er m it einem Haufen gebrauchten Hautesalzes in Beriihrung gekommen 
war, sehr stark  m it Haarpilzen infiziert. Dieser Vorfall ist eine neue Warnung vor 
der Wiederverwendung yon gebrauchtem Salz. (Collegium 1933. 2—5. Jan . Dresden, 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Led?rforsch.) S e l i g s b e r g e r .

Albert J. Hanglin, Clironigegerbte Seiten. Beschreibung der H erst. von Chrom- 
oberleder aus Seiten. (Leather Manufacturer 44. 7. Jan . 1933.) S e l i g s b e r g e r .

Th. Wieschebrink, Uber Nachgerbung. Yf. beschreibt die Vorbereitungen u. 
Arbeitsverff. beim Nachgerben lohgaren Leders. Hierbei wird sowohl die Verwendung 
vegetabil. Nachgerbcxtrakte wie die Fullung m it EiweiBstoffen, Leim, Traubenzucker
u. Metallsalzen besprochen. (Lcdertechn. Rdseh. 25. 1—7. Jan . 1933.) SELIGSBERGER.

Fritz Stather, Uber die Diffusion von Easlaniengerbstoff und Quebrachogerbstoff 
in  tierische Haut. (Untersuchungen zur Charakteristik pflanzlicher Gerbstoffe. I.) Vf. 
behandelte ca. 20 g schwere BlóBenstreifen aus dem Kern einer Kalbinnenhaut, dereń 
Vorbehandlung naher beschrieben wird, m it unfiltrierten Lsgg. aus Kastanien- u. 
Quebrachoextrakt. Die Lsgg. wurden bzgl. Konz., ph, Temp. u. Yerhaltnis Gerbstoff/ 
Nichtgerbstoff variiert u. alle 24 Stdn. erneuert. Yon den darin befindliehen Haut-
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stiickchen wurde nach 2, 6, 24, 24 u. 72 Stdn. ein Streifen abgetrennt u. zur Herst. 
von Gefrierschnitten benutzt. Letztere wurden m it K 2C r,07-Lsg. ausgefarbt u. die 
gefarbte Zone (Eindringtiefe des Gerbstoffs in mm) mikrophotograpli. ausgemessen. 
Durch K2Cr20 , werden die Nichtgerbstoffe der untersuchten E xtrak te nicht angezeigt. 
Die gefundenen Zahlen sind keine absoluten Werte, gestatten aber folgende rslatiye 
Vergleiche: Mit der Konz. der Gerbstofflsgg. nim m t das Diffusionsyermogen, wenn 
auch nicht im gleichen Verhaltnis, zu; vom Narben dringt der Gerbstoff rascher ein 
ais von der Fleischseite. Da aber auf dieser exakte Messungen sehwierig sind, wurde 
meist nur das Eindringen vom Narben her beobachtet. Mit steigendem pH-Wert in 
den Gerbstofflsgg. u. m it Erhohung der Temp. nim m t das Diffusionsyermogen zu. 
Bei Ansteigen des pn-Wertes der HautbloCe von 4,5 auf 5,3, 7,0 u. 7,5 nimm t das 
Diffusionsyermogen der beiden Gerblsgg. ebenfalls zu. Eine Erhohung des Nichtgerb- 
stoffanteils in den Briihen auf das 2- u. 4-fache (durch Verdiinnen der E strak te  m it 
entsprechenden Mengen entgerbter Lsgg.) machte sich im Diffusionsyermogen nicht 
bemerkbar. (Collegium 1933. 9—22. Jan . Freiberg, Deutsche Vers.-Anst. f. Leder- 
ind.) S e l i g s b e r g e r .

M. C. Lamb und J. A. Gilman, Die Losung von Chlorophyll durch Cellulose- 
Losungs- und Verdunnungsmittel. (Leather Manufacturer 44. 11. Jan . 1933. — C. 1932. 
n .  3344.) S e l i g s b e k g e e .

K. H. Goller, Zur Herslełlung von Caseinsubstraten. Vf. beschreibt die Herst. 
einer Caseinlsg. aus wasserlóslichem Casein des Handels zur interferometr. Ferment- 
best. Zur Erm ittlung des erforderlichen HCl-Zusatzes werden besondere Anweisungen 
gegeben, durch dio die Einstellung neuer Testlsgg. beim Wechseln des Praparates 
wesentlich erleiehtert wird. Hierbei wird der Saurewert titrim etr. (mit Bromthymol-
blau ais Indicator) yorausbestimmt u. dann zu 3 alkal. Testlsgg. Saure in Mengen,
die dem gefundenen Werte naliekommen, zugegeben. Nach 2-tagigem Stehen kontrolliert 
man interferometr, mittels Standardferment, welche von diesen Lsgg. den gerade aus- 
reichenden Saurezusatz erhalten hat. Die Analysen u. Testbestst. von 6 yerschiedenen 
Caseinpraparaten werden angefuhrt. (Collegium 1932. 950—53. Dez. Newcastle/ 
Tyne.) _____  S e l i g s b e k g e e .

[russ.] M. A. Reisman, Technologie u. Warenkunde der Lederrohmaterialien. Moskau-
Leningrad: Gislcgprom 1933. (118 S.) Rbl. 2.—.

XXII. Leim. Gelatine. K lebm ittel usw.
— , Apparate und Maschinen der Leim - und Oelatineindustrie. (Kunstdunger u.

Leim 3 0 . 12—20. Jan . 1933.) R . K. M u l l e r .
Fr. Kirchdorfer, Linoleumkitte und, Reklamałionen. Rezepturangaben iiber wasser- 

kaltige u. wasserfreie Linoleumkitte. Wasserfreie H arzkitte sind fiir alle Untergriinde, 
ausgenommen geteerte, asphaltierte, stark poróse u. feuchto, geeignet. Fiir letztere 
Arten von Boden yerwendet man einen Asphaltkitt. (Farbę u. Lack 1932. 647—48. 
28. Dez.) S c h e i f e l e .

G. W. Claryoe, Apparat und Mełhode zur Beslimmung der Zdhigkeił von Kitlen 
und Anstrichviitteln fu r  Dacher. Beschreibung des App., der nach dem Grundsatz der 
fallenden Kugel oder des fallenden Zylinders arbeitet. Mitteilung yon Vers.-Ergebnissen, 
die die Brauchbarkeit der Methode erweisen. Yerss. m it Zusatzen von Lósungsmm. u. 
Verdickungssubstanzen. (Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 32. Part. I I . 689—700. 1932. 
Manville, N. J.) ____________________  SCHUSTER.

Leo Fleischman, New York, V. St. A., Klebemasse fu r  Bodenbelage, bestebend 
aus einem Gemisch yon Cumaronharz, einem organ., leicht fliichtigen Lósungsm. fiir 
das Harz u. einem silicathaltigen Fullstoff, z. B. aus 30 Gew.-Teilen Harz vom F. 95 
bis 127°, 15 Bzl. u. 55 Fullstoff. An Stelle von Bzl. kann man auch CC14, Toluol, Athyl- 
acetat, ais Fullstoff Kaolin, Fułlererde, Talkum, Bentonit usw. yerwenden. (A .P. 
1846 637 vom 24/6. 1927, ausg. 23/2. 1932.) Sa k r ę .

Herbert O. Keay und Lambert David Tatley, Grand’Mere, Quebec, Papier- 
und Pappeklebmittel, bestehend aus 1 Teil Casein, 2 Teilen Kalkhydrat u. 4 Teilen 
eines unl. minerał. Fullmittels. (Can. P. 297 664 yom 15/12. 1928, ausg. 25/2. 
1930.) M . F. M u l l e r .

P rin ted  in  G erroiny SchluB der Redaktion: den 10. Marz 1933.


