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A. Allgemeine nnd physikalische Chemie.
G. Bryant Bachman, Spezielle Laboratoriumsubungen in  allgemeiner Chamie. 

I. Herstellung und Eigenschaften einer Legierung. Beschrieben wird die Herst. von 
WoODschem Metali u. der GuB eines Lóffels aus dieser Legierung. {J. chem. Educat.
10. 241—42. April 1933. Columbus, Ohio, State Coli.) L o r e n z .

Ernest A. Wildman, Atomgemchtslehre. Vf. halt es fiir geeigneter, im Anfanger- 
unterricht s ta tt der chem. At.-Gew.-Best.-Methoden die massenspektroskop. Methode 
zu behandeln. (J. chem. Educat. 10. 238—40. April 1933. Richmond, Ind., Earlham

Ralph E. Wellings, Demonslralion des Atombaues. Vorsehlage fiir die Darst. 
des Atombaues auf einer Tafel mit zwei vorgezeichneten Atomsystemen aus 4 konzentr. 
Kreisen. (J. chem. Educat. 10. 179—80. Marz 1933. Dorchester, Mass.) R. K. Mu.

I. W. Grotę und J. H. Barnett, Ein einfacher umkehrbarer phołochemischer Ver - 
such. (Vgl. C. 1932. I. 846.) Es wird vorgeschlagen, die photochem. R k . zwischen 
Na-Nitroprussid, NaHC03 u. Thioharnstoff in wss. Lsg. zu Derqonstrationsverss. zu 
verwenden, die m it den 3 binaren u. der ternaren Mischung der Komponenten aus- 
gefiihrt werden. (J. chem. Educat. 10. 43—44. Ja,n. 1933. Chattanooga, Tenn., 
Univ.) R . K . Mu l l e r .

L. E. Warren, Demonstration der Wirkung automatischer Eztraktoren. Die in 
einem Fl.-Extraktor zu extraliiercnde Lsg. wird m it K J -K J0 3-Lsg. versetzt; bei Beginn 
der Extraktion v.'ird m it H 2S04 angesauert, die estrahierende El. {HCC13, Bzl.) wird
durch das aufgel. J 2 sichtbar. (J. chem. Educat. 10. 248. April 1933. Washington,
D.C. U.S., Dept. of Agriculture, Food and Drug Administration.) L o r e n z .

R. Norris Shreve, Organische Technologie. Anregungcn fur die Aufstellung iiber- 
sichtlicher Eabrikationsschemata im technolog. Unterricht. (J. chem. Educat. 10. 
181— 84. Marz 1933. Lafayette, Ind., Purdue Univ.) R. K . M u l l e r .

Friedrich Rinne, I. U ber oplische Anomalien und Feinbau sowie uber die Doppel- 
brechung parakrystalliner, in-sbesondere organischer kolloider Materialien. II. Uber Enł- 
ąuellwigseffekte an Euceif). Im I. Teil wird eine Reihe von Anisotropieeffekten u. ihre 
Bedeutung fiir organ. Materialien besprochen: 1. Normale Spannungen feinbaulicher 
Systeme. Storungsspannungen durch Atomyerlagerungen u. Atomdeformationen ais 
Ursache opt. Anomalien (a: endogen durch isomorphe Beimengungen, b: exogen 
durch mechan. Beanspruchung). 2. Doppelbrechung parallelisierter langlicher 
Molekule u. Micellen ohne feinbauliche Verkniipfung: Strómungs-, Ausstricb- u. 
Sehrumpfungsdoppelbrechung. 3. Feinbauliche Kachbarwrkgg.: Diffusionen, Sammel- 
krystalle, Sammelparakrystalle, chem. Rkk. 4. Beziehungen zwischen morpholog. 
Entw. u. Doppelbrechung organism. parakrystalliner Materialien: Spermien. 5. Ge- 
setzmaCige Yerwachsungen organ. Substanzen: Spermien, Muskeln, Nerven. —
Im  II. Teil werden Verss. iiber die Entąuellung von Hiihnereiweifi beschrieben. Die 
Praparate wurden durch Auftropfen bzw. AusgieBen des Eierklars auf Glasplatten u. 
Trocknenlassen der Gallerte an freier Luft hergestellt. Gelegentlich wurde das Trocknen 
durch gelindes Erwiirmen beschleunigt. — Im  Verlauf des Eintroeknens bilden sich 
naeh u. nach Systeme von Schrumpfungsrissen von groBer Regelmiifligkeit. Die 
Schrumpfungsmuster werden beschrieben u. abgebildet. Die Resultate des Vf. an 
Ausstrichen des HiihnereiweiB bestatigen die von Boehm  u. SiGNER (C. 1932. I. 1510) 
gefundenen Beziehungen zwischen der Hauptbaurichtung des Ovoglobulins u. seiner 
Polarisationsoptik: Die polarisationsopt. wirksamen Teilchen werden mit ihrer Langs- 
richtung y  in die Ausstrichrichtung eingeregelt. Die Schrumpfung beim EiweiB ist 
ein kombinierter Vorgang; in die Schrumpfungsyorgange spielt die Adhasion an der 
Glasunterlage hinein u. beeinfluBt die entstehende Doppelbrechung. Sofem ein von 
Schrumpfungsrissen umrahmtes Feld noch ungefahr rundlich, etwa ąuadratahnlich ist,

Coli.) L o r e n z .
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erscheint in ikm ein beim Drehen des Objekttisehes verbleibendes Achsenkreuz m it a. 
in der Radienrichtung. Daraus ist zu schlieBen, daB eine ungefahr radiale Druckwrkg. 
dio Langsrichtung y  der wirksamen Partikel tangential eingeregelt hat. Zugarealo 
wurden ebenfalls beobachtet. — Anhangsweise werden „Reflexpolarisationen“ an 
Spriingen u. Pseudostrukturen erwahnt. (Kolloid-Z. 62. 216—26. Febr. 1933. Frei- 
burg i. Br., Mineralog. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

J . F . Mc Clendon, Eine neue malhematische Oleichung fu r  die chemische Analyse 
in  einern Zweiphasensystcm. Wenn der Verteilungskoeff. CC14/W. einer Substanz groBer 
ais 200 ist, geniigt einmalige Extraktion einer wss. Lsg. m it CCI.,, um die Substanz 
quantitativ in die CCl4-Phase zu iiberfiihren, in der sio dann, wenn sio gefarbt ist, 
colorimetr. bestimmt werden kann. Wenn der Verteilungskoeff. aber klein ist, muBte 
oft extrahiert werden. S ta tt dessen kann auch dio Gesamtmenge x  der zu unter- 
suclienden Substanz durch 2 Estraktionen m it dem gleichen Yol. CCI., ormittelt werden; 
wenn x1 die Menge der unbekannten Substanz im 1. Extrakt, x2 die im 2. Extrakt ist, dann 
ist x  =  xx +  (xx x2)/(x1— x2). (Science, New York 7 7 . 189—90.17/2.1933.) L o r e n z .

A. L. P eiker und C. C. Coffin, Bemerkung zu Fest-Flussig-Gleichgewickten in  
einigen Cyanwasserstoff entkaltenden Zweikomponentensystemen. Es werden die F.- 
Kurven der Zweikomponentensysteme von HCN m it W., Ameisensiiure, Formamid 
u. Benzaldehyd bestimmt. Diese Systemo sind alle von dem einfachen eutekt. Typus 
u. lassen auf das Fehlen einer Yerb.-Bldg. schlieBen. In  dem System HCN-W. deutet 
eine ausgepragto Stufe der F.-Kurve bei —16° u. etwa 40 MoL-% HCN auf eine starkę 
Tendenz zur Entmisckung der beiden Komponenten. Die Krystallformen der aus- 
geschiedenen Bodenkórper werden fiir dio verschiedenen Konzz. angegeben. Die anderen 
untersuchten Systemo sind rein eutekt. In  den Systemen HCN-Halogenwasserstoff 
verhindert die chem. Rk. die Unters. der Fest-Fliissiggleichgewichte. (Canad. J . Res. 8 . 
114—18. Febr. 1933. Montreal, Canada Physical Chem. Lab., Mc Gill-Univ.) J u z a .

H. D. Crockford und N. L. Simmons jr .,  Bindrę Systeme von m-Nitrotoluol 
und 'p-Nitrotóluol mit Naphthalin, p-Toluidin und o-Nitroplienól. Therm. Analyse der 
genannten Systeme ergibt, daB keine Verbb. gebildet werden, u. daB feste Lsgg. nicht 
existieren; die Systeme yerhalten sich ideał. — Schmclzwarmen, eutekt. Temp. u. 
Zus. des Eutektikums werden angegeben. (J. physic. Chem. 37 . 259. Febr. 1933. Chapel 
Hill, N . C. Univ. Dept. of Chem.) L o r e n z .

P. M. Ginnings, Ethel Herring und Bailey Webb, Temdre Systeme: W as,Kr, 
tertiarer Butylalkoliol und Salze bei 25°. Es sollte festgestellt .werden, ob irgendwelche 
mathemat. Beziehungen zwischen den Komponenten dieser Systeme bestehen. Die 
Unterss. erstrecken sich auf 40 Systeme, bestehend aus W., tertiarem Butylalkohol 
u. anorgan. Salzen. Beziiglich des alkoholreichen Abschnittes zeigte sich, daB alle 
40 Systeme der Gleichung y  =  a +  6- 10 - ca: folgen (y — Gewichts-% von tertiarem 
Butylalkohol, x  =  Gewichts-% Salz, a, 6, c sind Konstantę), a ist bei den meisten 
untersuchten Systemen O. Bei den Alkalihalogeniden ist b eine direkte u. c eine inverse 
Funktion des Mol.-Gow. des Halogenids. In  den salzreichen Abschnitten kann auch 
die Gultigkeit der oben angefuhrten Gleichung in einigen, aber keineswegs in allen 
Fallen, erwiesen werden. (J. Amer. chem. Soc. 55. 875—78. Marz 1933. Greensboro, 
N orth Carolina Departm. of Chem.) J u z a .

N. Vermaas, Untersucliungen iiber die Ghichgewichte der Borsaure-Diol-Wasser- 
systeme. I . u. II. Die bisher isolierten Borsaure-Diol-Verbb. lassen sich nach ihrer 
Zus. u. Darst. in 4 Gruppen einteilen: 1. Borsaure-Diol-Verbb., dereń Leitfahigkeit 
nicht gróBer ais die der Borsauro in W. ist: z. B. Pentan-2,4-diolborsaure u. a., Mannitol- 
borsaure, cis-Cycloheptan-l,2-diolborsaure u. a. — Borsaure-Diol-Verbb., die starker 
leiten ais Borsaure in wss. Lsg.: 2. Salze von einbas. Monodiolborsauren wie cis-Cyclo- 
hexan-l,2-diolborsiiure u. a., Phenylglykolborsilure, Borsalicylsaure u. a. 3. Salze von 
zweibas. Monodiolborsauren wie cis-Cyclopentan-l,2-diolborsaure, cis-Cyclohexan-l,2- 
diolborsaure. 4. Salze von einbas. Didiolborsauren wie Dicatecholyorsaure, Bordisalicyl- 
saure, Dipyrogallolborsaure u. a. — Da Verbb. von Borsaure u. „ungimstigen“ Diolen 
nur in Gruppe 1 gefunden werden u. da dio Herst. von Salzen der Verbb. der Gruppe 1 
nicht moglich war, laBt sich annehmen, daB Verbb. m it 3-wertigem B neutral sind, 
wahrend die Verbb. m it 5-wertigem B sauer sind; der Winkel zwischen den 4 tetraedr. 
Bindungen des 5-wertigen B betragt 109°, der Winkel zwischen den Bindungen des
3-wertigen B 120°. Es kann angenommen werden, daB sich jedes 1,2- u. 1,3-Diol, 
dessen OH-Gruppen in gunstiger Lage sind, m it Borsaure verbindet. Die dabei ent- 
stehenden Yerbb. besitzen Ringstrukturen u. 3-wertiges B:
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E = C - O H  , HO I C C —O
I  i c ć - o h  +  h o > b - o h  "  x = 6 ~ o > B - m  +  2H -°-

Wenn die Entferming zwischen den beiden O-Atomen so groB ist, daB der Valenzwinkel 
am B 120° betragt, dann strebt das B in diesen Verbb. nicht dem 5-wertigen Zustand 
zu; die Verbb. sind neutral {Gruppe 1). Wenn aber infolge der besonderen Eigg. u. 
der Struktur des Diols die beiden O-Atome sich einander nahem kónnen, so daB die 
Bindungen des B sich tetraedr, anordnen kónnen, dann reagiert die Verb. m it W. oder 
einem zweiten Mol. Diol unter Bldg. von Verbb. m it 5-wertigem B, die stark sauer 
reagieren:

E = C —O /BIZC—O OHV
I I  e = Ó - o > b - o h  +  H - °  *  ( e = ó - o > b < o h ) h ' “ d “

E z C —O „  _  , E = C - O H  /E n C —0 ^  _  O—C = E \ ' . ,
E n Ó —O E = C - 0 H  ^  ( e = Ó —0 ^  ' " 0 - Ć = e )  H H2°  '

Durch Zugabe von OH-Ionen werden die Gleichgewichte nach reohts yerschoben; so 
kónnen die Borsaure-Diol-Yerbb. der Gruppe 2 durch Zugabe von KOH zu gesatt. 
wss. Lsgg. Yon Borsaure u. Diolen gewonnen werden. Aus den Verbb., die nach dem 
Schema I I  entstehen, kann durch weitere Zugabe von KOH noch ein Proton abgel. 
werden; es entstehen so die Verbb. der Gruppe 3. Die Verbb. der Gruppe 4 erfordern 
besondere Behandlung. —  Vf. vergleicht nun den Borsauretest von Bo e s  e k  e n , den
Acetontest von H e r m a n s  (C. 192 5 .1. 502) u. den Arsinessigsauretest von E n g l u n d
(Diss. Upsala 1932). Alle drei Methoden sind gleichwertig beim Naehweis der Rk. mit 
dem Diol, der Borsauretest kann allein die Bldg. der sauren Verbb. nachweisen. — 
Vf. sucht nun die Gleichgewichte der drei Rkk. zu berechnen:

a) HB tBorsiiure) -f- D (Diol) HBD -)- 2 HsO
b) HBD +  H ,0  ^  H ‘ +  B D -
c) HBD |  D ^  H ' -)- BDS-  +  H30

Tr _  [HBD] r  _ [ H '] [B D -]  Tr [ir][B D r] 
a [HB] [D] b [HBD] c [HBD]

Die Konz. des W. kann ais konstant angesehen werden u. in die Konstanten hinein- 
genommen werden. Ferner kann gesetzt werden: K a• K b =  K x u. K a-Kc ~  Ż 2. Aua 
Literaturwerten wird K a fiir Mannitol, Catechol u. 2,4-Dimethylpentan-2,4-diol be- 
rechnet. Aus potentiometr. Titration wird K 1 u. K 2 berechnet fiir die Polyole: Fractose, 
Mannitol, Sorbit, Mannitan u. Glycerin u. fiir die Oxysauren: a-Oxy-i-buttersaure, 
Cyclopentan- u. Cyclohexan-cc-oxycarbonsaure, Methylathyl- u. Methylpropylglykokoll. 
Die unter verschiedenen Bedingungen erhaltenen Werte sind konstant, so daB die Rk.- 
Schemata gesichert erscheinen. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 67—92. 
955—63. 1932. Delft, Teehn. Univ. Labor. f. organ. Chem.) L o r e n z .

Hans Trapp, Reaklionen infester Phase. Zusammenfassendes Referat der besonders 
aus den Arbeiten von T a m m a n n , H e d v a l l , J a n d e r , F is c h b e c k  sich ergebenden 
Anschauungen iiber Rkk. in fester Phase. (Metallbórse 22. 1629—30. 23. 1—2. 34 
bis 35. 11/1. 1933.) E. H o f f m a n n .

E. Moles und J . Sancho, Untersuchungen iiber die Intensivtrocbiung. II. Die 
Reaktion des Ammoniaks mit Phosphorsaureanhydrid. (I. ygl. C. 1933. I. 6.) Auch 
bei sorgfaltigster Trocknung des hahnlosen Rk.-Rohres (durch mehrfaches Erhitzen 
bei 01pumpenvakuum, Aufpressen von NH3 m it 2 a t u. noehmaliges Evakuieren) 
wird nach Einfiihrung von trockenem NH3 u. sublimiertem P 20 6 (bei geschlossenem 
Rohr durch Zertriimmerung der glasemen Verb.-Teile m it Magneten) spontane Rk. 
beobachtet, die wie bei den friiheren Verss. zur Einstellung bestimmter Enddrucko fiihrt; 
in einem Vers. wird bei 9-mal wiederholter NH3-Zugabe stets Druckabnahme fest- 
gestellt. (An. Soe. espan. Fisica Quim. 31. 172—74. 15/3. 1933. Madrid, Nat.-Inst. 
f. Physik u. Chemie.) R. K. M u l l e r .

E. A ngelescu und V. D. Popescu, Der Einfluf} einiger alkalisch reagierender 
Verbindungen und des Mediums au f die jodometrische Ozydationsgeschwindigkeit des 
Rhodans. Im  AnschluB an die C. 1932. I. 337 referierto Unters. werden weitere Verss. 
iiber die Beeinflussung der Osydationsgeschwindigkeit von Rhodan durch J 2 angestellt. 
Bestimmt wird die Geschwindigkeit der Oxydation bei Zusatz von NaHC03, Borax, 
Na2H P 0 4, N H /Jl, S E I G N E T T E - S a l z  u. Na-Acetat. Der EinfluB dieser Zusatze richtet 
sich 1. naeh der OH'-Konz., die sich durch den Zusatz in der Rk.-Lsg. einstellt, u.
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2. naeh der Pufferkapazitat. Die anfangliche Rk.-Geschwindigkeit ist um so grófler, 
je hdher der pa ist. Dies bestatigt die 1. c. gemachte Annahme, daB primiir JO H  wirkt. 
Die Diskussion der Thiosulfattitration zeigt, daB die Oxydationsgeschwindigkeit der 
anfanglichen JOH-Konz. parallel geht. Von der Pufferkapazitat hangt die Regel- 
mafiigkeit des Rk.-Vcrlaufes ab. NaHC03 zeigt die groBte Pufferwrkg.; in solelier Lsg. 
ist die Geschwindigkeitsgleichung affi einfachsten. — Da die Gesehwindigkeitskonstarite 
zu Beginn der Rk. proportional der Anfangskonz. an SCN' ist, findet die geschwindig- 
keitsbestimmende Rk. zwisehen SCN' u. JO H  sta tt. — SchlieClich werden noch Verss. 
iiber die Oxydationsgeschwindigkeit in alkoh. Medium angestellt. In  48%ig. A. bei 
Ggw. von NaHC03 ist die Oxydationsgeschwindigkeit zu Beginn der Rk. sehr groB; 
fast 50°/o J 2 werden beinahe augenblicklich verbraucht. Naeh 35—40 Sek. nimmt die 
R k.-Geschwindigkeit ab, u. folgt einer Gleichung nullter Ordnung. Dio groBe Rk.- 
Geschwindigkeit ist der Abwesenheit yon J ' zuzusclireiben; denn durch Zusatz von N aJ 
wird die Rk.-Geschwindigkeit bedeutend herabgesetzt; die Rk. bleibt nullter Ordnung. 
Da in A. die JOH-Konz. hoch ist, zeigt sich auch hier der Parallelismus zwisehen Oxy- 
dationsgeschwindigkeit u. JOH-Konz. (Bul. Soc. Chim. Romania 14 . 25—45. 1932. 
Bukarest, Univ., Inst. f. Agrikulturehemie.) LORENZ.

Elvin L. Vemon und Farrington Daniels, Kinetik der unimolekularen Bisso- 
ziation von gasformigem Athylbromid. (Vgl. C. 1932. II. 2283.) Vff. hatten die uni- 
molekulare Rk. C,H6Br C2H4 +  H Br manometr, untersucht u. beriehten nun iiber 
erganzende, kinet. Messungen der gleichen Rk. bei niedrigen Drucken. Die Verss. 
wurden bei 395—420° m it Drucken von 12—360 mm durchgefuhrt. Durch beigemengten
O wird die Rk. beschleunigt. Die spezif: Geschwindigkeitskonstante der Rk. wird naeh 
Yerschiedenen Methoden bereehnet u. m it den experimentellen Werten verghehen. 
Bei Drucken unter 100 mm beginnt die Geschwindigkeitskonstante kleiner zu werden, 
die Rk. nahert sich dann der zweiten Ordnung. Piir Drucke iiber 100 mm gilt die 
Gleichung k =  3,85-lO^e-GiSOO/.RT. Die Konstanten dieser Gleichung sind von der 
gleichen GroBenordnung wie bei den anderen. bekannten unimolekularen Rkk. Die 
Resultate sind am besten m it den Theorien der unimolekularen Rk., welche annehmen, 
daB die Aktivierungsenergie in einem bestimmten Freiheitsgrad bzw. in einer bestimmten 
Bindung lokalisiert ist, zu vereinbaren. {J. Amer. chein. Soc. 55 . 922—34. Marz 1933. 
Madison, Wisconsin, Lab. of physical Chem., Univ.) JuZA.

D. R&dulescu und P . L. M uręsanu, Physikochemische Untersucliung des Athylen-
chlorhydrins. Die Hydrolyse von Athylenchlorhydrin wird bei Tempp. zwisehen 56° 
u. 99° an n/4- bis 2-n. Lsgg. untersucht; sio folgt naeh den Angaben der Vff. einer 
monomolekularen Gleichung (die naeh einer bimolekularen Gleichung berechneten 
Gesehwindigkeitskoeff. sind aber gleichfalls konstant); die Konstanten der monomole
kularen Rk. steigen von 0,0000036 bei 56° auf 0,00029 bei 99°. Die prozent. Hydrolyse 
wird fur die untersuchten Konzz. u. Tempp. ais Funktion der Hydrolysendauer in 
Tabellen u. Kurven wiedergegeben. CaCl2, NaCl u. HC1 sind in n/5- u. n /l- Lsg. ohne 
EinfluB auf die Hydrolyse. — Die Bldg. von Athylenchlorhydrin aus Glykol u. HC1 
erfolgt bei 99° in n/5- bis 2-n. Lsgg. gleicher Aquivalente der Rk.-Partner mit auBerst 
geringer Geschwindigkeit. Breehungsąuotienten u. D. wss. Athylencldorhydrmlsgg. 
verschiedener Konz. werden bei Tempp. zwischeh 10 u. 25° bestimmt. — Athylen
chlorhydrin nn20 =  1,44212. d~° — 1,1981. (Bul. Soc. ętiin^e Cluj 7. 129—53. Dez.
1932. Klausenburg, Uniy., Physikal.-Chem. Labor.) L o r e n z .

E. W . R. Steacie, Die homogene monomolekulare Zersełzung von Mischungen gas- 
fórmiger aliphaiischer Ather. Bei monomol. Gasrkk. gewinnt das reagierende Mol. seine 
Aktiyierungsenergie durch einen Energieiibergang zwisehen Moll. beim Zusammen- 
stoB. Da bei niedrigen Drucken des reagierenden Stoffs die Geschwindigkeitskonstanten 
allmahlich abnehmen, ist zu schlieBen, daB unter diesen Bedingungen die Zeit, die ciii 
aktiviertes Mol. zum Reagieren braucht, m it der Zeit zwisehen zwei ZusammenstoBcn 
yergleichbar wird. Bei tiefen Partialdrucken sollten also Fremdgase auch die Ge- 
schwindigkeit konstant erhalten kónnen. Das ist in der T at haufig der Pall. Bisher 
sind jedoch nur einfache Fremdgase untersucht worden; bei komplizierter gebauten 
sollte man erwarten, daB sie die Reaktionsgeschwindigkeit noch besser ais einfache 
konstant halten kónnen, weil sie eine gróBere Zahl von Freiheitsgraden besitzen — 
auBerdem kónnte man yoraussehen, daB die statist. Energieverteilung zwisehen ein- 
ander strukturell u. chem. ahnliehen Moll. ebenso leicht stattfinden kann wie zwisehen 
gleichen Moll. Vf. ha t daher Mischimgen von Dimethylather u. Diathylather unter
sucht (vgl. HiKSHELTyooD, C. 19 2 9 . I I . 3205 u. friiher; S t e a c ie , C. 1 9 3 2 . II. 656),
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u. zwar bei 478°. Dabei bildet Dimethyliither Methan, CO u. H ,, D iathylather Athan, 
CO u. CH.,. Da Wasserstoff den skizzierten Fremdgaseffekt zeigt u. somit auch dio 
Zers.-Geschwindigkeit von Athylather beeinflussen konnte, wurden die Messungen 
nur in den ersten Stadien der Rk. durchgeftihrt. t)berraschenderweise ergab sich, daB 
zwischen den zwei Athcrn keine wirksame Energieiibertragung stattfindet, was die 
Ausbldg. aktivierter Moll. anlangt — die Zersetzungsgeschwindigkeiten der beiden 
Athor yerhalten sich additiy — obwohl die Bkk. sehr ahnlich sind u. auch die beiden 
Zerfallsrkk. selir ahnliche Aktmerungsenergien besitzen (58,5 u. 53,0 Cal.). Offenbat 
kann Energieiibertragung nur zwischen zwei Methyl- oder zwischen zwei Athylgruppen 
stattfinden, nicht aber zwischen yerschiedenen Gruppen. Yff. ziehen zur Deutung 
dieses Befundes die ąuantenmechan. Eeststellung heran, daB Energieiibertragung 
durch Resonanz auf Abstande móglich ist, die gróBer sind ais die Durchmesser der 
kinet. Gastheorie — solehe Resonanz kann aber nur zwischen gleichen Gruppen ein- 
treten. F ur die Energieiibertragung zwischen ungleichen Moll. muB demgegeniiber 
wirklicher StoB eintreten, was offenbar relatiy selten geschieht. (Trans. Roy. Soc. 
Canada [3] 26. Sect. I II . 103—10. 1932. Montreal, Mc Gili Univ.) B e r g m a n n .

H. M. Dawson und N. B. Dyson, Die Hydrolyse von Salzen lialogensubstituierter 
aliphalischer Sauren in  wasseriger Lósung. Die Geschwindigkeit v der Br'-Bldg. aus 
CH,BrCOO' wird durch Titration mit Ag+ gemessen; sie wird dargestellt durch die 
Gleichung: v — ky c +  c2 (c — Konz. des CH2BrCOO'), sofem man Neutralsalzeffekte 
u. Katalyse durch die Rk.-Prodd. eliminiert. Zu diesem Zweck wird bei der konstanten 
Neutralsalzkonz. 1 -n. gearbeitet, u. es werden nur dio Anfangsgeschwindigkeiten be- 
riicksichtigt. Die beiden Glieder der Gleichung entsprechen einer monomolekularen 
Rk. (I) u. einer bimolekularen (Ila), die glcichzeitig ablaufen:

CH2BrCOO' +  Ho O — ->• CH,(OH)COOH +  B r' (I)
2 CH2BrCOO' — b  CH2BrCOÓ-CH2COO' +  B r' (Ha)

CH2BrCOO• CH2COO' +  H 20  —H>- CH2BrCOO' +  CH2(OH)COOH (Ilb)
Der Neutralsalzeffekt wird in einer besonderen Versuchsreihe bestimmt u. ergibt 

sich ais prakt. unabhangig yon der Natur des Salzes. — Bei Ggw. von Acetat, Eormiat, 
Glykollat oder Chloracetat oder Hydroxyd ist die Rk.-Geschwindigkeit gegeben durch 
v =  fcj c +  k2 c2 +  k3 c c', wobei c' die Konz. eines solehen Fettsaureanions bedeutet. 
Die Konstantę k3 hangt von der Natur des Anions ab u. wachst m it dessen Basizitat. 
Eiir OH' nimmt sie einen abnorm groBen W ert an, u. daher erklart es sich auch, daB 
man die Alkalihydrolyse des Bromacetats ziemlich genau durch eine einfache bimole- 
kulare Gleichung, d. h. durch den 3. Term obiger Gleichung allein, wiedergeben kann. 
(J. chem. Soc. London 1933. 49—56. Jan. Leeds, Engl., Univ.) J . L a n g e .

H. Mark, Ńeuere Untersuchungen iiber den Elemerdarprozefi bei katalytischen 
Reaklionen. Auszug aus einem zusammenfassenden Vortrag iiber die Entw. der katalyt. 
Forschung -u. Theorie u. iiber die vom Vf. u. seinen Mitarbeitern yorgenommenen 
Unterss. zur Best. der wirksamen Oberflache bei einigen katalyt. Prozessen. (Osterr. 
Chemiker-Ztg. 36. 27—28. 15/2. 1933. Wien, Univ.) R. K. M u lle k .

A. R. TJbbelohde, Zioischenkatalyse bei der JReduktion von Metalloxyden. Vf. 
weist darauf hin, daB in den meisten Fallen bei der Red. von Metalloxyden m it H  wegen 
der hohen dazu erforderlichen Energie keine Zwischenverbb. gebildet werden, sondern 
daB die Rk. beinahe ausschlieBlich in der Grenzflache zwischen Metali u. Oxyd s ta tt
findet. Aus energet. Uberlegungen leitet Vf. in 'Obereinstimmung m it yorliandenen 
experimentellen Erfahrungen ab, daB bei der Red. der Oxyde des Cu, Ni, P t, Pd u. Pb 
Grenzflachenkatalyse eine Rolle spielt. (Trans. Faraday Soc. 29. 532—34. Marz 1933. 
Oxford, Clarendon Lab.) JUZA.

J. N. Bronsted und John E. Vance, Die Nitramidkatalyse in  isoamylalkoholi-schtr 
Lósung. Nitramidkatalytische Studien. IV. (III. vgl. C. 1931. II . 1675.) Die Zer-
setzungsgeschwindigkeit des Nitramids (H2N N 02 ----y  H 20  +  N20) in isoamylalkob.
Lsg. wird durch Messung der durch die N20-Entw . bedingten Drucksteigerung in Ab- 
hangigkeit yon der Konz. yerschiedener Katalysatorbasen ermittelt. Ais Katalysator- 
basen werden yerschiedene elelttr. ungeladene, ferner Anionenbasen u. auch eine 
Kationbase benutzt. Um die von der protolyt. R k. m it dem Lósungsm. herriihrenden 
Komplikationen zu yermeiden, werden in allen Fallen gewisse Mengen der korrespon- 
dierenden Sauren zugesetzt, d. h. es r a d  in einfachen Puffersystemen gearbeitet. Die 
Rk.-Geschwindigkeit k steigt linear m it der Basenkonz. m an in Abhangigkeit yon der 
N atur der angewandten Base. Fur die molaren Katalysenkonstanten kjm -102 ergeben 
sich fiir die einzelnen Basen folgende W erte: p-Chloranilin 0,92, p-Toluidin 9,8, Tri-
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chloracelation 0,70, Salicylation 202, Plienylacetation 1700, Anilin  3,32, p-Anisidin 25,0, 
Dichloracetation 6,3, Mandelation 207, Hydroxopentamminkoballion —27 500. Die 
Logarithmen der molaren Katalysenkonstanten sind eino lineare Funktion der Loga- 
ritlunen der betreffenden Basizitatskonstanten K b , entspreehend dem friiher fiir proto- 
lyt. Katalysen gegebenen Ausdruck: k/m  =  <3, K n l ~ x. Die katalyt. Wrkg. ((?2) der 
einwertigen Anionbasen ist etwa 1000-mal groBer ais die Wrkg. von elektroneutralen 
Basen gleicher Basenstarke in W. Die Wrkg. positiv geladener Basen ist noch viel 
gróBer. Wie aus einer unabhangigen Vers.-Reihe hervorgeht, baben auek starkę Sauren 
oinc, allerdings geringe, katalyt. Wrkg. Die Ergebnisse steben mit der protolyt. Tkeorie 
der Saure-Basenkatalyse in Ubereinstimmung. (Z. physik. Chem. Abt. A. 163. 240 bis 
256. Febr. 1933. Kopenhagen, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) J . L a n g e .

Anton Kailan und Otto Stuber, Die Geschwindigkeił JcatalysierterHydrierungen.IIl. 
(II. vgl. C. 1932. I. 2421.) Zunachst wird der EinfluB der Temp. auf die Geschwindig- 
keit der Hydrierung von Olsiiure m it 20%'g- Ni-Kieselgurkatalysator untersueht. Die 
.Mittelwerte der Geschwindigkeitskonstant-en steigen von 20-105 bei 100° auf 391 • 105 
bei 180°; die bei 100, 120, 140, 160 u. 180° erlmltenen Mittelwerte verhalten sieb an- 
nahernd wie 1: 2 (3): 5: 8 : 20. Bei einer Temp.-Steigerung um 20° verdoppeln sicb etwa 
die Geschwindigkeitskonstanten. — Weiter wird der EinfluB des Trilgers auf die Wirk- 
samkeit des Nickels bei der Hydrierung von Ólsaure bei 180° untersueht. Nach steigender 
Wirksamkeit geordnet, ergibt sieb folgende Reihe der Trager: Tierkohle, Lindenkohle, 
Talk, CeoOj, A120 3, Kieselgur. Auf Kieselgur ais Trager wirken ais Katalysatoren der 
Hydrierung von Olsaure bei 180° Ni u. Co etwa gleicb gut, viel schwaober Fe u. noob 
schwacher Cu; unwirksam erweisen sicb Zn, Pb, Ag, Sb u. U auf Kieselgur, sowie Mg, 
Ca u. Hg. — SchlieBlich wird die Wirksamkeit des 20%ig- Ni-Kieselgurkatalysators 
auf die Hydrierung von Dekalin, Antbracen, Cymol, Naphthalin, Nitrobenzol, Rieinol- 
saure, Olsaureathylester u. Benzylalkobol untersueht. Dekalin nimmt bei 180° unter 
diesen Bedingungen kein H 2 auf; bei Benzylalkohol wird die OH-Gruppe reduziert. 
Von den ubrigen Verbb. zeigt Nitrobenzol die kleinste, Olsaureathylester die groBte 
monomolekulare Konstantę. Anthraeen nimmt in der Zeiteinheit die groBte H 2-Mengo 
auf, Nitrobenzol die kleinste. (Mh. Chem. 62. 90— 100. Febr. 1933. Wien, Univ.,
I. Chem. Lab.) _ L o r e n z .

Susumu Miyamoto, Eine Theorie der Oeschwindigkeit der Lósung eines Gases in 
einer Fliissigkeit. Teil II. Die Geschwindigkeit.der Lósung eines Gases in  einer Fliissigkeil, 
die eine reagierende Subslanz enthalt, und eine kinetische Ableitung des Verteilungsgesetzes.
(J . Sci. Hiroshima Univ. Ser. A. 3. 67—75. Łez. 1932. Hiroshima, Univ., Lab. of 
Physical Chem. — C. 1 9 3 3 .1 . 1567.) L o r e n z .

I. N. Stranski und D. Totomanow, Keimbildungsgeschwindigkeit und Ostwaldsche 
Stufenregel. Yff. zeigen ausfuhrlicher ais C. 1933. I. 725, dafi die VoLMERsche Theorie 
die Erldarung fiir die OsTWALDsehe Stufenregel fiir den Fali der Entstehung poly- 
morpher Modifikationen u. das riehtige Bild fiir den Temp.-Yerlauf der Keimzahl bei 
unterkuhlten Sehmelzen liefert. Die Ergebnisse von Verss. iiber die Ausscheidung von 
NaBr u. iiber die Sublimation von H gJ2 sind im Einklang m it der Theorie. (Z. physik. 
Chem. Abt. A. 163. 399—408. Marz 1933. Sofia, Univ., Chem. Inst., Physikal.-chem. 
Abtlg.) _ L o r e n z .

L. R oyer, tlber die Orientierung von Krystallen organischer Subsianzen, die sich 
a u f einern Minerał mit IonengiUer absclieiden. Fiir orientierte Aufwachsungen scheint 
die Existenz von heteropolaren Bindungen in beiden Gittern notwendig zu sein. Falls 
dies richtig ist, diirfte orientierte Abscheidung von organ. Substanzen auf Ionengittern 
nur dann erfolgen, wenn die betreffenden organ. Substanzen Radikalionengitter bilden. 
Molekiilgitter miiBten unorientiert aufwachsen. — Vf. konnte diese Yoraussage an 
verschiedenen Beispielen bestatigen. //ł/riroc/iiłionkrystalle werden auf Calcit orientiert 
abgescliieden, ebenso ThiohamstoffkrystaUe auf Zinkblende. In  beiden Fiillcn haben 
die parallelen Richtungen der Gitter nahezu ubereinstimmende Parameter. Verbb. 
m it Molekiilgitter dagegen werden auf den verschiedensten anorgan. Ionenkrystallen 
stets unorientiert abgeschieden. (C. R. hebd. Seances Aead. Sci. 196. 282—84. 23/1. 
1933.) S k a l ik s .

G. Friedel, Beinerkung zum vorsłehenden Aufsatz. (Vgl. Torsfc. R ef.) Vf. weist 
a u f  die Bedeutung der Beobachtungen von R o y e r  hin. Die beschriebenen Erschei- 
nungen der Epitaxie erlauben eine Unterscheidung zwischen homoo- u. heteropolaren 
Bindungen in Krystallen. (C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 196. 284—85. 23/1. 
1933.) S k a l ik s .
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R. Bowling Bames, Einflufi des Wassers auf die Plastizitat des Steinsalzes. Ob 
die VergróBerung der P lastizitat u. ZerreiBfestigkeit von Steinsalz durch kurzzeitiges 
Eintauchen in W. cin Oberflachen- ( J o f f e ) oder ein Volumeneffekt (POLANYI, E w a l d ) 
ist, sollte durch den Nachweis der An- oder Abwesenheit von W. im Krystall zu ent- 
scheiden sein. W. zeigt eine sehr starkę Absorptionsbande bei 3 //, wo gewóhnliches 
Steinsalz weitgehend durchlassig ist. Aus dem Auftreten u:' der Intensitat dieser Bandę 
im piast. Salz sollte man also auf den W.-Geh. schlieBen kónnen. —  Es wurdc die 
TJltrarotdurchlassigkeit von piast, gemaohten Krystallen gemessen, nachdem die Ober- 
flache abgetroeknet u. die Stirnflachen abgespalten waren. Sio zeigten starkę Ab- 
sorption proportional ihrer Lange: das W. ist also gleichmaBig im Innern des Krystalls 
verteilt. (Gewóhnliche Krystalle — v o r der Plastifizierung — zeigten keine oder 
sehr schwache Absorption.) Durch mehrstiindiges Troclcnen bei 150° wurde ein piast. 
Krystall wieder spróde u. durchlassig. — Aus den Ergebnissen wird geschlossen, daB 
das Plastischwerden des Steinsalzes m it einem Eindringen von W. in den Krystall 
verbunden ist. Vermutlich findet dies an den von Sm e k a l  u . Z w ic k y  angenommenen 
Zwischenraumen der Mosaikstruktur statt. (Naturwiss. 21. 193. 3/3. 1933. Baltimore 
[Md.], Johns Hopkins Univ., Dept. of Physics.) S k a l ik s .

Adolf Smekal, Einflufi des Wassers auf die Plastizitat des Steinsalzes. Dor direkte 
Nachweis des eingedrungenen W. durch B a r n e s  (vgl. vorst. Ref.) bedeutet eine Be- 
statigung u. endgiiltige Sicherstellung der Ansicht des Vf. Jedoch ist Vf. der Meinung, 
daB die Vermutung eines ursachhchen Zusammenhanges zwischen eingedrungenem W. 
u. Bewasserungsplastizitiit noch nicht bewiesen ist. So wurde vom Vf. gefundcn, daB 
dio Ablsg. von Steinsalz m it konz. H2SO.,, sowie m it H 2S 04 +  25%  S 03 genau die 
gleichen Effekte liefert wie die Ablsg. mit W. unter vergleichbaren Bedingungen; das- 
selbe zeigto sich bei KJ-Krystallen fiir Ablsg. m it W. oder Methylalkohol. E rst ein 
spektroskop. Nachweis des Eindringens aller dieser Losungsmm. in das Krystallinnere, 
insbesondere fiir chem. Losungsmm., die beim „Ldsungs“ -Vorgang nicht unzers. bleiben 
(z. B. H 2S 04), wird daruber Sicherheit gebon, ob das Eindringen von Losungsmm. 
tatsachlich eine notwendige Vorbedingung fiir die hohe Plastizitat u. Zugfestigkeit 
abgel. Krystalle darstellt. (Naturwiss. 21. 268. 7/4. 1933. Halle [Saale], Inst. f. theoret. 
Physik.) Sk a l i k s .

Bruce Chalmers, Eine geoniełrische Methode zur Bestimmung der krystallogra- 
phischen Achsen von Einbrystalldrahten. Bei der Dehnung eines Einkrystalldrahtes 
entstehen Oberflachenmarken infolge Gleitung. Aus der mkr. Vermessung einer solchen 
ellipt. Markierung, welche einom Schnitt der Gleitebene m it der Drahtoberflache ent- 
spricht, relativ zu einer festen Parallelebene, lassen sich die krystallograph. Achsen 
m it einer Genauigkeit von etwa 1° bestimmen. (Pliilos. Mag. J .  Sci. [7] 14. 612—16. 
Okt. 1932. London, Univ. College, Phys. Lab.) Sk a l ik s .

David I .  Hitchcock, Physical chem istry fo r studen ta  of biology an d  medicine. Springfield:
Chas. C. T hom as 1932. (144 S.) 8°. S 2.75 bxd.

A ,. A to m s t r u k tu r .  R a d io c h e m ie .  P h o to c h e m ie .
R. Weatherall, Determinismus. (Naturę, London 129. 509—10. 1932. Windsor, 

E ton College.) _ Sk a l ik s .
N. Rosen und M. S. Vallarta, Belativitat und Unbestimmtheitsprinzip. (Vgl. 

C. 1932. II. 3358.) (Physic. Rev. [2] 40. 569—77. 1932. Mass. Inst. of Technol.) Sk a l .
L. A. Mac Coli, Notiz iiber die Transmission und lieflezion von Wellenpalceten 

durch Potentialschwellen. (Physic. Rev. [2] 40. 621—26. 1932. Bell Telephone 
Lab.) S k a l ik s .

B. Kwal, Ober die Elekłronenbahnen in  einem longitudinalen Magnełfeld. Theoret.
Arbeit. Yf. kommt zu dem Ergebnis, daB die Elektronenbahnen in einem longitudinalen 
Magnetfeld entweder Geradenbiischel oder Biischel von Schraubenlinien sein konnen. 
(C. R. hobd. Seances Acad. Sci. 196. 758—60. 13/3. 1933.) L. E n g e l .

C. Cannata, Uber eine Erweiterung der Formel von Woo. Intensilat des von einem 
bewegten Elektron gestreuten Lichts. WOO (C. 1925. I I . 136) h a t die Intensitat der Streu- 
strahlung an einem bewegten Elektron klass. berechnet. Dabei hat er sich auf den 
Fali beschrankt, daB sich das streuende Elektron in Richtung der einfallenden Strahlen 
bewegt. Vf. betrachtet den allgemeineren Pall, daB das streuende Elektron sich in be- 
liebiger Richtung bewegt. Das Ergebnis fiir groBe Wellenlangen (siohtbares Licht 
u. HERTZsche Wellen) entwiekelt sich aus derselben Formel, wie sie W oo m it einem
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anderen Verf. gewonnen hat. — Findefc dio Streuung an yielen, yerschieden schncllen 
Elektronen statt, so gibt monochromat. Primarstrahlung eine yerbreiterte, gegenuber 
der errcgendon yerschobene Linie. (Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 16 . 328—33. 
Nov. 1932.) SCHNUKMANN.

G. Aminoff, Uber Ijiterferenżbilder bei Durchstralilung von Bruciteinkrystallen 
mit schnellen Elektronen. Beim Durchstrahlen eines diinnen Brucitblattehens treten 
Interferenzen des hexagona!en Translationsgitters auf. Im  nullten Hauptmaximum 
werden Flachengitterinterferenzen gefunden analog zu Glimmer. (Ark. Kem., Minerał. 
Geol. Ser. A. 11 . Nr. 10. 4 Seiten. 24/2. 1933.) R u p p .

G. Gamow, Energieniyeaus im  Atomkem. Es wird ein Niveauschema des Atom- 
kerns von RaC' entworfen, das sieli griindet auf die 9 Gruppen weitreichender a-Strahlen 
u. auf die von E l.LIS (C. 1 9 3 0 . II. 3239) untersuchten y-Strahlcn, dereń innere Umwand- 
lungskoeff. zur Untersclieidung von Dipol- u. Quadrupoliibergangen dienen kónnen. 
Ternie liegen 0,612, 0,838,1,426, 1,611, 1,743 u. 1,779-106 Volt iiber dem Grundzustand. 
(Naturę, London 1 3 1 . 433. 25/3. 1933. Leningrad, Res. Inst. ofPhysics, Univ.) G g g e r .

G. Gamow, Der Mechanismus der y-Erregung durch fi-Zerfall. Nach H e i s e n - 
BERG ist die S tabilitat der Keme in bezug auf die Elektronenemission auf Grund von 
energet. Gleichgewichtsbedingungen bei solehen Umwandlungen behandelt worden. 
Vf. gibt einen Bericht uber die Elektronenemission u. uber die damit verbundene Kern- 
erregung. Nach allgemeinen Vorstellungen ist jeder Kern aus einer Anzahl von a-Teil- 
chen, Neutronen u. — fiir Elemente m it ungerader Kemladungszahl — einem Proton 
zusammengesetzt. Die a-Teilchen, die keinen Spin besitzen, miissen samtlich auf dem 
gleiehen Energieniyeau angeordnet sein, wahrend andererseits die Neutronen unter 
die yersehiedenen Energieniyeaus innerhalb des Kems yerteilt sind u. zwar 2 Neu
tronen auf jedes Niveau. Das Proton befindet sich im Kern angenahert auf den 
gleiehen Energieniyeaus wie das Neutron. Wird aus irgendeinem Grunde eines der 
Kernneutronen instabil, so wird es sich unter Ereigabe eines Elektrons in ein Proton 
umwandeln. Es wird angenommen, daB es sich um ein Neutron yon einem oberen 
Energieniveau handelt, da in diesem Falle die Ablósungsarbeit eines Elektrons vom 
Kern geringer ist. Nacli Abspaltung des Elektrons befindet sich das entstandene 
Proton selbst auf einem hohen Energieniyeau u. fallt unter Ausstrahlung yon Energie 
in Form von harten y-Straklen herunter. Besitzt der Kern bereits ein Kernproton, 
so wird ein neues a-Teilchen gebildet u. die ausgestrahlte y-Energie erscheint etwas 
groBer. Diese Darst. erklart sofort die Tatsache, warum der /J-Zerfall so sehr oft durch 
hochenerget. -/-Spektren groBer In tensitat begleitet ist u. warum die y-Strahlen un
gerader Elemente viel harter sind ais jene gerader Elemente. Die Emission einer cha- 
rakterist. Strahlung stabiler Kerne unter der Wrkg. yon harter y-Strahlung wird in 
der Weise erklart, daB die harte y-Strahlung, die auf einen Kern trifft, auf eins der 
Neutronen-Elektronen wirkt u. es aus dem Kern herauswirft. Wie im Falle des natiir- 
lichen /9-Zerfalls fallt das entstandene Proton unter Emission der charakterist. y-Linien 
herunter. (Naturę, London 131 . 57—58. 14/1. 1933. Leningrad, Radium-Inst.) G. Sch.

Lise Meitner und Kurt Philipp, Die y Strahlen von ThC und ThC" und die Fein- 
slruktur der CL-Slrahlen. Nach der Auffassung yon Ga m o w  em ittiert wegen der Eein- 
struktur der a-Strahlen des ThC das nach dem Zerfall von ThC yorhandene angeregte 
ThC" y-Strahlen. Die diesen y-Strahlen zugeordneten /5-Strahlgruppen mussen im 
natiirlichen /S-Spektrum der betreffenden Substanz yorhanden sein. Wegen der kurzeń 
Lebensdauer yon ThC" (Halbwertszeit 3,1 Blin.) wurde friiher nur ThC +  ThC" im 
Gleiehgewicht auf sein natiirliches ^-Spektrum untersucht u. alle auftretenden y-Linien 
wurden dem t)bergang ThC" — y  ThPb zugeordnet. Nach Ga m o w  mussen unter 
diesen y-Linien sich einige befinden, die m it den RoSENBLUM schen Energiedifferenzen 
bei den a-Strahlen des ThC in guter tlbereinstimmung sind. Die sekundśiren jS-Strahl- 
gruppen dieser y-Linien mussen dem Ubergang ThC — y  ThC" angehóren. Unter 
diesen Linien befinden sich nach Ga m o w  Linien von 279 kV. u. 40,8 kY. Um die 
Frage der Zugehórigkeit der einzelnen y-Linien experimentell zu untersuchen, muBte 
ThC" getrennt von ThC auf sein natiirliches /5-Strahlspektrum untersucht werden. 
Da beim Arbeiten m it r  e i n  e m ThC" nur geringe Intensitiiten zu erzielen sind, blieb 
die Unters. zuniichst auf die intensiveren /3-Gruppen beschrankt. Die Yerss. der Vff. 
stellen eine Wiederholung fruherer Unterss., allerdings m it groBerer Genauigkeit, dar. 
Das ThC" wurde in ublicher Weise durch RuckstoB aus einem starken ThC +  C"- 
Praparat gewonnen, wobei ein Al-Draht in 0,5 mm Entfernung von dem ThC-Praparat 
aufgestellt u. 10—15 Min. exponiert wurde. Der D raht wurde dann auf ein Al-Schiff-
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chen montiert u. in den iiblichen magnet. Spektralapp. eingeschoben. Daraufhin wurde 
der App. an die Vakuumapparatur im Magnetfeld angeschlossen. Die Starko der ThC"- 
Praparate betrug zu Anfang des Vers. 2,5—4,0 mg. Die Ablenkungskurven ergaben, 
daB die Praparate weniger ais 2°/00 ThC enthielten. Aus den Ergebnisson geht eine 
Bestatigung friiherer Resultate der Vff. hervor, wonach die y-Linien von 40,8 u. 279 kV.
dem Ubergang ThC" ----->- ThPb angehoren. Aus neueren cc-Feinstrukturmessungen
von ThC.hatte sich ergeben, daC die Zuordnung der Linie von 279 kV. zu der Fein- 
struktur irrtumlich war u. an dereń Stelle die y-Linie von 292 kV. zu setzen ist. 
Diese Linie tr i t t  in Ubereinstimmung m it der GAMOWSchen Theorie beim ThC" nicht 
auf. Die Linie von 40,8 kV. ist ein Dublett, dessen schwachere Komponento dem 
Ubergang ThC" nach ThPb angehórt, wahrend die starkere bei dem Obcrgang ThC— 
ThC" auftritt. Dasselbe gilt allerdings m it umgekehrten Intensitatsverhaltnissen fiir 
die y-Linie von 588 kV. Beim ThC konnten insgesamt 21 /J-Strahlgruppen ausgemessen 
werden. Die Versuchsergebnisse fiihren unter Zugrundelegung der exakten R o s e n - 
BLUMschen Werte zu einer Bestatigung der GAMOWschen Theorie des Zusammen- 
hanges zwischen a-Feinstruktur u. y-Strahlen. Weiter lassen sie erkennen, daB Atom- 
kerne, die in der Zerfallsreilie aufeinanderfolgen, zum Teil sehr ahnliche Anregungs- 
niveaus besitzen. (Z. Physik 80. 277—84. 31/1. 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm- 
Inst. fur Chemie.) G. SCHMIDT.

C. G. Barkla, Eigenschaften der R&ntgenstrahlung. Die positiv oder negativ aus- 
gefallenen Verss., das J-Phdnomen naehzuweisen, unterscheiden sich nicht durch groBere 
oder geringere Genauigkeit. Der Unterschied Uegt darin, daB im letzteren Fali die Vor- 
gange m it den allgemein bekannten Gesetzen beschrieben werden konnen, wahrend 
im ersten Fali Gesetze mafigebend sind, die erst mangelhaft erforscht sind. Die 
R e a l i t a t  des J-Phanomens kann in 1 Stde. nachgewiesen werden, doeh ist iiber die 
zugrundeliegenden Gesetze trotz zahlreicher Arbeiten nur wenig bekannt. Mit Sicher- 
heit kann nur eins gesagt werden: daB die bisher ais fundamental angesehenen Gesetze 
der Rontgenstrahlen ungiiltig oder nur bedingt giiltig sind, u. daB eine neue Auffassung 
der Róntgenphanomene erforderlich ist. (Naturę, London 131 . 166. 4/2. 1933. Edin- 
burgh, Univ.) S k a l ik s .

Jakob Kunz, tJber die klassisclie Verteilung der Elektronen im phołoeleklrischen 
Effekt der Rontgenstrahlen. (Vgl. C. 19 3 3 . I. 1572.) Vf. berechnet rein klass. den 
Photoeffekt der Rontgenstrahlen. Die Resultate stimmen angenahert m it den von 
So m m e r f e l d  (C. 1 9 3 0 .1. 3002) auf halbklass. u. auf wellenmechan. Wege erhaltenen u. 
m it denen von F r e n k e l  (C. 1932- II. 841) iiberein. (Physik. Z. 3 4 . 219—20. 1/3. 1933. 
Illinois, Univ.) ETZRODT.

Joseph Klein, Uber die Elektronenemission diinner Metallschichten in Róntgen- 
strahlen. Die Arbeit ist eine Fortsetzung der von M lESSEN (Dissert. Borni 1931) an- 
gestellten Unterss. iiber die Elektronenemission der Metalle in Rontgenstrahlen. Die- 
selbe Methode u. MeBanordnung. Es sollte der Gang des „uoahren Absorptionskoeff.“ 
von Metallen m it der Wellenlange der Rontgenstrahlen bestimmt werden. Der „wahre 
Absorptionskoeff.“ ist proportional der gesamten kinet. Energie der durch die ein- 
fallende Róntgenstrahlung ausgelósten Photo- u. RuckstoBelektronen. Es muBte also 
diese gesamte Energie gemessen werden (Ionisationskammer). Die Metalle (Sb, P t, 
Au u. Bi) waren in einer Dicke der GróBenordnung 0,1 /i auf 0,6 mm dicke Glasunter- 
lagen aufgebracht (Verdampfung im Vakuum bzw. Kathodenzerstaubung). Die Elek
tronenemission dieser dunnen Metallschichten wurde gemessen u. auf die Schichtdicke 
Nuli extrapoliert. — Ais wichtigstc Ergebnisse der Unters. sind folgende zu nennen: 
Die Elektronenemission von dicken Metallschichten ist unstetig an einer Absorptions- 
kante, weil zu der primaren Absorption noch eine sek. Absorption der Fluorescenz- 
strahlung tr itt . Der „wahre Absorptionskoeff.“ ist an den Absorptionskanten stetig, 
u. der Sprung im Schwachungskoeff. zeigt sich nur im „wahren Streukoeff." Fiir den 
Wellenlangenbereich <  /i /.L kann der „wahre Absorptionskoeff.“ proportional }. 
u. der Photoemissionslcoeff. proportional /2 angenommen werden. (Z. Physik 81. 101 
bis 120. 3/3. 1933. Bonn, Róntgenforsch.-Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

Gordon L. Locher, Die photoelektrische Wirkung zweiter Art von Rontgenstrahlen 
in leichten Elementen. (Vgl. C. 19 3 3 . I. 731.) Aus insgesamt 1950 Stereoaufnahmen 
in einer WiLSONschen Nebelkammer wurden die iT-Fluorescenzausbeuten fiir O, Ne 
u. A r  bestimmt (Wellenlange 0,709 A). Je  nachdem, welche in der Literatur yeroffent- 
lichten Werte fiir die relative Absorption der einfallenden Rontgenstrahlen durch die 
K-, L- u. .Jf-Elektronen eingesetzt werden, ergeben sich verschiedene Fluorescenz-
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ausbeuten. Yf. halt die durch Inter- bzw. Extrapolation aus den im Handbucli von 
W lEN-HARMS (Bd. 24. I. 256 [1930]) yerzeichneten Zahlen erhaltenen Absorptions- 
werte fiir die besten. Dann ist die Fluorescenzausbeute fiir O nicht 0 (wie im Bef. 
C. 1933. I. 731 angegoben), sondern 8,2%. Die entaprechende Ausbeute fiir Ne ist 
8,3%, fiir Ar 14,9%. Diese Werte werden m it denen fiir schwerere Elemente (nach 
fruheren Messungen von Co m p t o n , H a r m s  u . M a r t in ) zusammengestellt; ais Funktion 
der Ordnungszahl dargestellt, liegen sie ziemhch gut auf einer glatten Kurve. In  einer 
Tabclle werden schlieClich auch noch interpolierte Werte fiir die iibrigen Elemente 
mitgeteilt (zusammen 47 Elemente). Auch sehr leichte Elemente haben noch eine 
merkliche Fluorescenzausbeute. — Die Z-Fluorescenzausbeute des Ar wird nach den 
Aufnahmen auf 0—20°/o gesehatzt. — Es wurden neuartige Doppelbahnen beobachtet; 
dio Komponenten haben ahnliche Energie, aber ungleiche Ionisationswrkg. Móglicher- 
wcise sind sie durch if-ionisierte, metastabile Kr-Atome yerursacht, dereń Lebensdauer 
von der GroBenordnung 0,01 Sek. ist. — Die Nebelmethode kann zum empfindlichen 
Nachw. schwererer Gase in leichten dienen (mit Hilfe der Doppelbahnen). (Physic. 
Rev. [2] 40. 484—95. 1932. The Rice Inst.) Sk a l ik s .

E. Segrś, Quadrupollinien in Eontgenspeklren. I I . (I. vgl. C. 1932. I. 2544.) 
Eine Regel von B r in k m a n  (Diss. U trecht [1932]) yerbietet fiir Quadrupole die Uber-
giinge J  =  0 — >- J '  =  1; J  =  1/2---->- J '  =  1lii  bisher sind auch noch keine Linien
gefunden worden, die diese Bedingung yerletzen, die Quadrupolkombinationen der 
Niyeaus K , L  u. M  werden durch sie von 8 auf 7 besclirankt, die auch beobachtet 
worden sind. Von den erlaubten Linien sind im Spektrum yon I r  u. Th durch K a u f - 
MAN u . R ic h t m y e r  (C. 1932. II. 3362) nur L ul— N u u. L m— N u„ nicht die t)ber- 
giinge von L IU nach O u. P  gefunden worden, die nach der Theorie des Vfs. noch móglich 
waren. Fiir die M - u. iY-Reihe liegen noch keine Daten iiber yerbotene Linien yor. 
(Atti R . Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 16. 442. 6/11. 1932.) R . K . M u l l e r .

A. Hautot, tJber die Struktur der Kcc-Strahlung des Kohlenstoffs. In  Fortsetzung 
der C. 1933. I. 2044 referierten Arbeit wurden Aufnahmen m it sehr engem Spalt ge- 
macht, in wclchem die langwelligere der beiden Komponenten noch weiter aufgel. ist 
(yollkommen in 4. Ordnung). C K  a hat demnach mindestens 3 yerschiedene Wellen- 
langen. Nach dem M oSELEYscken Gesetz u. den Messungen von W e t t e r b l a d  
(C. 1927. II . 671) am K  a-Spektrum des Na waren fiir die Komponente groBerer Wellen- 
lange (u. groBter Intensitat) 2 Begleiter kiirzerer Wellenlange zu erwarten: a! im Ab- 
stand 0,18 A u. a56 im Abstand 0,68 A. Die yom Vf. beobachteten Linien sind 0,2 
bzw. 0,7 A entfernt. Die Struktur von C K  a ist liiernaeh ahnlich der der K  a-Strahlung 
schwererer Elemente. (C. R. hebd. Sćanccs Acad. Sci. 195. 1383—84. 27/12.
1932.) S k a l ik s .

A. B. D. Cassie, Struktur dreialomiger Molekule. Unterss. an infraroten u. Raman-
spektren ergaben, daB dreiatomige Molekule m it ungerader Zahl von Valenzelektronen 
ahnliche Struktur besitzen wie Molekule m it einem Valenzelektron mehr, z. B. CIO, 
u. S 0 2 oder N 0 2 u. C02. Vf. schlieBt daraus, daB allgemein die Gestalt der Molekule 
u. die Bindungskrafte abhangig sind yon der Zahl der Valenzelektronen, u. daB durch 
das Hinzutreten eines Valenzelektrons zu einer abgesclilossenen Sehale eine neue Form 
yon Eigenfunktionen erzeugt wird, dereń Gestolt sich aber durch das Hinzutreten eines 
weiteren Elektrons nicht mehr wesentlich andert. (Naturę, London 131. 438. 25/3.
1933. London, The S ir  W. R a m s a y  Labor. of Inorg. a. Physic. Chem. Univ.
Coli.) G u g g e n h e im e r .

Saul Dushman, Die Atome ais Lichtquelle. tlberblick iiber die physikal. Grund- 
lagen der Liehtstrahlung. (Electr. Engng. 52. 173—75. Miirz 1933. Schenectady, 
N. Y., General Electric Co.) R. K. Mu l l e r .

L. Zehnder, Zur Dntersuchung uUravioletler Strahlung. Vf. hat 1899 eine bei 
ZusammenstóBen von Atomen u. Moll. entstehende Strahlung yorausgesagt. Vf. er- 
kennt in der mitogenet. Strahlung die yon ihm yorausgesagte Strahlung. Zur spektral- 
analyt. Unters. der Strahlen empfiehlt Vf. Verss. m it Gelatineschichten, die ober- 
flachlich m it AgBr bestaubt oder bespritzt sind. Weitere Ratschlage fur die spektral- 
analyt. Unters. Kein Vers.-Material. (Z. Physik 80. 699—700.16/2. 1933. Basel.) L e s z .

C. Boeckner, Die Anderung der von Metallen bei Beschiefiung mit langsamen 
Eleklronen emittierten Strahlung mit d,em Emissionswinkd. In  Fortsetzung der C. 1932.
II. 3S37 referierten Arbeit wurde die Abhangigkeit der Intensitat der mit 7 Volt- 
Elektronen erzeugten Strahlung vom Emissionswinkel u. ihr Polarisationszustand 
untersucht. Eine zylindr. Elektrode wurde in einer zu ihrer Achse senkrechten Richtung
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beobachtet. Ein vergr613ertes Bild der Elektrode wurde in der Ebene des Spektro- 
graphenspaltes erzeugt; Spalt senkrecht zur Aohse. Aus den Schwarzungsverhaltnissen 
des auf der photograph. P latte erhaltenen Bildes der Elektrode konnte dann die Ande- 
rung der Intensitat m it dem Emissionswinkel erm ittelt werden. Die Polarisation der 
Strahlung wurde m it Hilfe eines doppelbrechenden Quarzprismas untersucht. Es 
wurden Verss. m it Pt, W  u. Ag gemacht, doeh konnte an Ag keine Richtungsabhangig- 
keit gefunden werden, wahrscheinlich weil in der Cs-Dampfentladung die Ag-Oberflache 
yerandert wurde. — Die In tensitat der Strahlung von P t u. W, dereń elektr. Vektor 
der Emissionsebene parallel ist, nimmt m it waclisendem Emissionswinkel rasoh zu. 
F ur die dazu senkreehte Polarisationsrichtung andert sich die Intensitat nur langsam 
m it dem Winkel. F ur beido Polarisationsrichtungen ist die Intensitatsanderung ge- 
geben durch den Ausdruck (1 — R #)/cos t), wo i?,? der Reflexionskoeff. des Metalls 
ist fitr unter dem Winkel ■& einfallendes Licht. Die naeh F r y s  Theorie der lamellaren 
Absorption (vgl. J .  opt. Soc. America 22 [1932]. 307) zu erwartende Intensitiits- 
Terteilung weieht erheblich von der experimentell bestimmten ab. Diese Diskrepanz 
konnte ihre Ursache darin haben, daB die einzelnen Atome nicht gleichfórmig naeh 
allen Richtungen emittieren, sondern anisotrop, iihnlich wie beim Róntgenkontinuum.
— Die Winkelverteilung ha t Ahnlichkeit m it der fiir den inversen vektoriellen photo- 
elektr. Effekt zu erwartenden. (Bur. Standards J .  Rcs. 9. 583—91. Nov. 1932. 
Washington.) S k a l ik s .

Harley A. Wilhelm, Bandenspekiren, die bei Explosi<m einiger Gemische ent- 
stelien. In  die untere ausgebolirte Mg-Elektrode eines vertikal brennenden Bogens 
wurde ein Gemisch von Mg u. MgS eingefuhrt. Das Spektrum wurde m it H i l g e r -E j - 
Quarzspektrographen aufgenommen. Mehrere Banden im Blau u. Violett werden dem 
MgS zugeschrieben. E in isoliertes System in Blau kann durch

v =  23055,8 +  [495,3 (v' +  Vs) —  2,8 («' +  V2)2] —
[525,2 (v" +  V.) — 2,93 [v" +  V2)2] 

dargestellt werden. Die Dissoziationsenergie wird (durch Extrapolation) zu 67 kcal 
bestimmt. Ein Bandensystem zwisehen 6600 u. 4100 A, das bei Verbrennung eines 
Gemisehes von Al, P b 0 2 u. S im Bogen entsteht u. dem PbO-System ahnlieh ist, wird 
dem PbS zugeschrieben. Bei der Explosion vom Mg u. CuS04-Gemiseh sowie in einem 
Cu-Bogen in S-Atmosphare entsteht ein Bandensystem in Gelb, das dem CuS zu
geschrieben wird. (Iowa State Coli. J . Sci. 6 . 475—78. Juli 1932. Iowa S tate Coli., 
Dep. of Chem.) BORIS ROSEN.

Hidenori Hamada, tlber die Speldren, die u-ahrend des fruhen Stadiums einer 
kondensierten Entladung durch SticJcstoff bei niedrigen Drucken emittiert werden. Die 
zeitliche Anderung der Emission einer kondensierten Entladung durch N 2 wurde mittels 
KERR-Zelle untersucht. Die ubliche elektroopt. Anordnung wurde dabei so modi- 
fiziert, daC die KERR-Zelle den opt. Weg eine bestimmte, variable Zeit naeh dem 
Beginn der Entladung frei macht u. wahrend eines yariablen Zeitinterralls von 10-7 
bis 10-8 sec freilaCt. Das 2. positive u. das negative Bandensystem wird erst 0,4-10-8 sec 
naeh dem Entladungsbeginn stark emittiert. Das 1. positive System ist auch naeh 
10~7 sec noch nicht zu sehen. Es wurde bestatigt, daC der akt. Stickstoff durch die 
Entladung vóllig zerstort wird (Rekombinationseffekt der Entladung). Der Mechanismus 
der Aktivierung wird diskutiert. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. [i] 2 1 . 549—53. Doz.
1932. Sendai, Japan.) B o r is  R o s e n .

J. D. Hardy, E . F. Barker und D. M. Dennison, Das infrarole Spektrum des 
H 2Cl. In  der Absorptionsbande von HC1 wurden bei 4,8 /.i 19 Linien von H 2C135 u. 
17 Linien von H 2C137 aufgefunden. Die Lage der Linien stimmt sehr gut iiberein mit 
der naeh FUES (C. 1 9 2 6 . II . 1243) bereehneten. U nter Beriieksichtigung des Dipol- 
nioments von HC1 bei der Auswertung des Yerhaltnisses der reduzierten Massen von 
H'01 u. H 2C1 ergibt sich ais Atomgewieht des Wasserstoffisotops 2,01367 ±  0,00010, 
ais Massendefekt des H 2-Atoms 0,00189 ±  0,00010. (Physic. Rev. [2] 42 . 279—89. 
15/10. 1932. Michigan, Univ.) G u g g e n h e l m e r .

L. Pincherle, tlber eine gestórte Serie im  Spektrum des ionisierten Aluminiums. 
(Nuovo Cimento [N. Ser.] 10 . 37—42. Febr. 1933. — C. 1 9 3 3 .1. 903.) R . K. M u l l e r .

Herbert Schober, Die Spektren des Rheniums. I I I . Das Bogenspektrum im siclit- 
baren Gebiet a u f Kupferelektroden zwisehen 5400 und 4000 A . In  Fortsetzung der Arbeiten 
C. 1 9 3 2 . I. 19 u. 3384 wurden iiber 700 Linien des Rheniumbogenspektrums zwisehen 
5400 u. 4000 A ausgemessen. Die intensiysten Linien liegen bei 5275,56; 5270,97;
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4889,16; 4541,80; 4522,70; 4227,45; 4133,40. (S.-B. Akad. Wiss. Wien. Abt. H a  141. 
601— 16. 1932. Wien, Physik. Inst. d. T. H.) Gu g g enheim er .

R. W. Ditchburn, Emissionswalirscheinlichkeit fu r  ein stofiendes Atom. Bei An- 
regung von Quecksilberdampf in Ggw. von Edelgasen tr itt  in Fluorescenz eine „Bande“ 
m it Maxima auf. Zur Erklarung des starken Maximums wurde angenommen (SAMSON, 
Physic. Rev. 40 [1920]. 957), daB der StoBprozefl zur Erhóhung der Emissionswahr- 
scheinliclikeit fiihren konne. FiiCHTBAUER, JOOS u. DlNCKELACKER (C. 1923. III. 
520) finden aber bei StoBen m it Argon Erniedrigung des Absorptionsvermogens, das 
m it dem Emissionsvermogen eng zusammenhangt. Vf. vermutet deshalb, daB man 
zur Erklarung des relativen Maximums verschiedene Stadien fiir die Emissionswahr- 
scheinlichkeit beim StoBvorgang unterseheiden muB. (Physic. Rev. [2] 42. 314. 15/10.
1932. Dublin, Trinity Coli.) Gu g g en h eim er .

G. Muller, Zur Qua?itentheorie des Rotationszerfalles zweiatomiger Molekule. F ur 
die Linienbreite beim Rotationszerfall eines zweiatomigen Molekiils wird wellenmechan. 
eine Formel abgeleitet, die sich um den Faktor 4 von der entsprechenden, von K r o n ig  
(C. 1930. II- 694) angegebenen groBenordnungsmaBigen Schatzung unterscheidet. Die 
■Obereinstimmung m it der von R y d b e r g  (nachf. Ref.) in einigen HgH-Banden ge- 
messenen Linienbreite ist befriedigend. (Z. Physik 79- 595—600. 15/12. 1932. Stock- 
holm, Phys. Inst. d. Univ.) B o r is  R o s e n .

Ragnar Rydberg, U ber einige Potentialkurten des Quecksilberhydrids. Die in 
C. 1932. I. 2287 besehriebene Methode zur Konstruktion von Potentialkurven wird 
durch Beriicksichtigung der Tragheitsmomente auch fiir hóhere Rotationszustande u. 
durch Benutzung des Yerf. von K l e i n  (C. 1932. I I . 1592) verbessert. Die Methode 
■wird zur Konstruktion der Potentialkurven des HgH benutzt. Die ąuantenmeehan. 
Theorie des Rotationszerfalls konnte bestatigt werden, indem der Yergleich der Halb- 
wertsbreite der Rotationslinien in der Niihe der Pradissoziationsgrenze im Normal- 
zustand (ausgemessen nach einer Aufnahme m it 0,6 A/mm Dispersion) eine befrie- 
digende Ubereinstimmung m it der theoret. Berechnung von MULLER (vorst. Ref.) 
zeigte. Aus den Potentialkurven wurden dio Wellenfunktionen u. dio Intensitatsver- 
teilung im Bandensystem 2/7*/,— 2S  bestimmt. Die Ubereinstimmung m it der roh 
abgesehatzten Intensitiit ist befriedigend. Einige Storungen im Verlauf der Rotations
linien, insbesondere die ais gegenseitige Storung der 2/7-Terme gedeuteto Storung 
fiir -771!,, v =  2 u. 2i7J/„  v =  0 bei J  ~  9 werden diskutiert. (Z. Physik 80. 514—24. 
6/2. 1933. Stockholm, Phys. Inst. d. Hochsch.) B o r i s  R o s e n .

Osamu Masaki, Die Abhangigkeit der Intensiiat der Quecksilberlinien von der 
Temperatur und Erzeugung der kontinuierenden Banden. Die Litensitat der Linien u. 
Banden des Lichtes einer Hochfreąuenzentladung in Hg +  Ne wird in Abhangigkeit 
von der Temp. bestimmt. Die Intensitat der meisten Linien nimmt m it steigender 
Temp. zunachst ab, von 160° ab wieder etwas zu, die der Resonanzlinie nimmt zuerst 
zu, erst von 80° an ab. — Die Bandę m it einem Masimum bei 3330 A tr it t  zuerst auf; 
ihre Intensitat nimmt m it steigender Temp. zu. Andere Banden treten bei 160° plotz- 
lich auf; oberhalb 160° sind alle bekannten Banden yorhanden. — Die Bando nahe der 
Resonanzlinie dehnt sich zuerst zu beiden Seiten der Linie aus; wahrend sich aber die 
langwellige Seite m it der Temp. immer weiter ausbreitet, zieht sich die kurzwellige Seito 
von 100° ab zusammen. (J. Sci. Hiroshima Univ. Ser. A. 3. 61—65. Dez. 1932. Hiro- 
shima, Univ., Physikal. Inst.) L o r e k z .

J. H. de Boer und C. J. Dippel, Lichtabsorption und Giłterenergie bei Alkali- 
hydriden. (Vgl. C. 1932. II . 2599.) Cs-Atome, dio an einer CaF2-Schicht absorbiert 
sind, nehmen im Gegensatz zu gewóhnlichem Cs rasch Wasserstoff auf. Bei Bestrahlung 
m it Licht zwischen 2500—3000 A wird Wasserstoff wieder frei gemacht. Es werden 
unter Bezugnahme auf die Arbeit von B a c h  u . B o n h o e f f e r  (C. 1933. I .  906) u. 
T o m  Vf. (1. c.) einige theoret. Bemerkungen iiber die Berechnung des Masimums der 
ultravioletten Absorption (photograph. ElementarprozeB) bei Alkalihydriden gemacht. 
(Naturwiss. 21. 204—05. 10/3. 1933. Eindlioven, Naturw. Lab. d. Philips Gliililampen- 
fabrik.) B o r i s  R o s e n .

E. Amaldi und G. Płaczek, Ober das Haman spektrum des gasfdrmigen Ammoniaks. 
Das Ramanspektrum des gasformigen N H 3 wird bei 6 a t Druck u. Erregung m it der 
Hg-Resonanzlinie 2537 aufgenommen. Das Rotationsspektrum besteht aus °21 Linien 
u. enthalt neben O- u. S-Zweigen (A I  =  ±  2) auch P- u. R-Zweige (A I  — i  1 ); 
das Auftreten der letzteren bei niehtlinearen MoU. wird von der Theorie gefordert 
u. erscheint dam it nachgewiesen. Die Intensitatsverteilung innerhalb des Rotations-
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spektrums ist in qualitativer Ubereinstimmung m it der Theorie. Neben dem Rotations- 
spektrum werden einige neue Sehwingungslinien gefunden, besonders ein der 10 /(- 
Bandę entspreehendes Dublett, dessen Aufspaltung m it den beiden móglichen Gleich- 
gewichtslagen des N-Kemes in Zusammenhang steht u. im Hinblick auf die Theorie 
dieser Erscheinung diskutiert wird. SchlieBlich wird auoh das Spektrum des fl. N H , 
kurz besprochen. (Z. Physik 81. 259—69. 11/3. 1933. Rom, Univ.) D a d i e u .

F . Coles Phillips, Berechnung des Reflcxionsvermogens von sidfidischen Erzen. 
Bei einer Reihe von Sulfiden, Seleniden u. Telluriden wachst das Reflexionsvermógen li  
m it steigender Ordnungszahl (ZnS <  CdS <  HgS oder PbS <  PbSe <  PbTe). Bei 
Sulfantimoniten u. Sulfarseniten des Typus x P b S -y S b 2S3 oder x PbS-y As2S3 be- 
stehen weniger einfache B eziehungen . Wenn man annimmt, daB ein ungefahrer 
Brechungsindex n  aus der FRESNELschen Beziehung ?i =  (1 +  ] /  R ) / [ i— ] /R) be- 
rechnet weTden kann, so kann mittels der LOREJfZ-LORENTZschen Formel die Mol.- 
Refr. M  l i  undurchsiehtiger Verbb. berechnet werden. Bei einfachen Sulfiden, Seleniden 
u. Telluriden zeigen die M li-Werte die gleichen additiyen Beziehungen wie bei durch- 
sichtigen Salzen. Die 31R -Werte von 45 undurehsiehtigen MineraHen, berechnet aus 
dem Reflexionsvermógen, stimmen m it den aus den M  Ji-Werten der konstituierenden 
Moll. berechneten Werten nur im Falle des Klaprothits, 3 Cu2S, 2 Bi2S3, nicht iiberein. 
Wahrscheinlich ist die D. von Klaprothit nicht 4,6, wie in der L iteratur angegeben, 
sondem 6,4. (Naturę, London 130. 998. 31/12. 1932. Cambridge, Dept. of Mineralogy 
and Petrology.) L o r e n z .

Gr. B ru h at und A. G uinier, Verbcsserung der photoelektrischen Polarimctrie. Rota- 
tionsdispersion von Saccharose im  Ultraviolett. Durch Verstarkung des photoelektr. 
Stromes mittels einer Elektronenróhre mit hochisoliertem Gitter wird die Genauigkeit 
des C. 1933. I. 1900 beschriebenen App. gesteigert. Die MeBgenauigkeit u. die Re- 
produzierbarkeit der Werte wird nur noch durch die Inkonstanz der Lichtąuelle be- 
dingt; die Werte sind auf 1 Min. u. weniger genau. —  Die Rotation von Saccharose 
wird zwischcn 5461 u. 2481 A gemessen; sie liiBt sich innerhalb l% o durch die Gleichung 
[a] =  21,685/(;.2 — 0,02067) +  0,027/(X- — 0,0590) darstellen. (C. R. hebd. Sćances 
Acad. Sci. 196. 762—64. 13/3. 1933.) L o r e n z .

Q. M ajorana, U ber die Bestaligung der Ezistenz eines neuen photoelektrischen 
Phdnomens. Inhaltlich ident. mit der C. 1933. I. 2369 referierten Arbeit. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 195. 1258—60. 19/12. 1932.) Sk a l ik s .

A 2. E le k t r o c h e m ie .  T h e r m o c h e tn le .
R. T. G lazebrook, Elektrische und magnetische Einheiten. Die Basis eines Systems 

von Definitionen. Bericht iiber eine Besprechung auf dem elektr. KongreB in Paris 
(Juli 1932).(J. Instn. electr. Engr. 72. 265—67. Marz 1933.) SKALIKS.

UgO Grassi, Elektrische Polarisation von Dampfen. Anomales Verhalten des 
Phosphortrichlorids. Die m it einem App. neuer Konstruktion untersuchte DE. des 
PC13 im Dampfzustand zeigt eine Abweichung von der durch die DEBYEsche Formel 
gefordertcn Linearitat gegenuber 1/2'. Diese Abweichung laBt sich erklaren durch die 
Annahme, daB zwei bestimmte Momente bzgl. zwei Niveaus innerer Mol.-Energie 
bestehen. (Nuovo Cimento [N. Ser.] 10. 3—20. Febr. 1933.) R. K. Mu l l e r .

C. P . Sm yth und K. B. Mc A lpine, Das Dipolmoment von Stickoxyd. Vff. unter- 
sucheri die Temperaturabhangigkeit der DE. bzw. der Gesamtpolarisation von gas- 
fórmigem Stickoxyd. Ein Abfallen der Polarisation m it steigender Temp., wie es bei 
Dipolmoll. von der Theorie gefordert wird, war nicht zu beobachten. Das Dipolmoment 
ist sicher kleiner ais 0,1 X '0 -18. Das war insofern zu erwarten, ais Kohlenoxyd, das 
wegen des gróBeren Abstands zwischen den Kernladungen ein gróBeres Moment be- 
sitzen sollte ais NO, auch nur das Moment 0,11 hat. OffensichtUch ist die den Para- 
magnetismus bewarkende ungerade Anzahl der Elektronen im Stickoxyd ohne EinfluB 
auf das Moment. (J. chem. Physics 1. 60—61. Jan . 1933. Princeton, Univ.) B e r g m .

A. M ichels und C. M ichels, Der Einflu/3 des Druckes au f die Dielektrizitdtskonstante 
ton Kohlendiozyd zwischen 25 und 1500 bis hinauf zu 1000 Atmospharen. Nach einer 
eingehenden Literaturiibersicht u. Beschreibung ihrer Versuchsanordnung untersuchen 
Vff. die Druckabhangigkeit der DE. von Kohlendioxyd bei einer Freąuenz von 508 Kilo- 
cyclen u. einem Druck von 30—1000 a t bei folgenden Tempp.: 25, 30, 31, 32, 40, 50, 
75, 100, 125, 140, 145 u. 150°. Der CLAUSlUS-M0S0TTische Ausdruck ist temperatur- 
unabhangig, nimmt aber m it steigendem Druck etwas ab. (Philos. Trans. Roy. Soc. 
London Ser. A. 231. 409—34. 13/3. 1933.) B e r g m a n n .
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M. E. Spaght, Pr. Hein und H. Pauling, Dipolmomente von SnClt und einiger 
Derivate. Da B e r GMANN u . E n g e l  (C. 1931- II . 1540) fiir SnCl., aus ikren Messungen 
ein endliches Moment u. pyramidalen Bau gefolgert haben, U l ic h , H e r t e l  u . NESPITAL  
(C. 1932. II. 978) jedoch das Moment 0 u. tetraedr. Struktur, haben Vff. an einigen Zinn- 
verbb. ihrerseits Dipolmessungen ausgefiikrt; die Apparatur entsprach der von SACK 
u. Mu l l e r  (C. 1930. II. 3374); die Atompolarisation wurde m it 15% der Elektronen- 
polarisation in die Rechnung eingesetzt. Gefunden wurde SnCl., Moment 0, Didthyl- 
ziundichlorid 3,85, Triathylzinnchlorid 3,44, Trimeihylzinnhromid 3,32, Zinntetradthyl 
(0,35, also wohl) 0 — samtlich in CCl.t. Auch in Hexan zeigte SnCl4 das Dipolmoment 0. 
— Aus den Momenten yon SnCl4 u. Zinntetraathyl ergibt sich bereits die tetraedr. 
Konfiguration des Zinnatoms. Letzterer entsprechend ist das Verhaltnis der Momente 
der einfach u. der doppelt substituierten Verb. 1 : 1,12 (theoret. bei tetraedr. S truktur 
1 : 1,15, bei ąuadrat. 1 : 1,41). Bei Annahme der tetraedr. Struktur ergibt sich zugleioh, 
daB eine merkhche Deformation der Tetraederwinkel nicht eintritt — bei ąuadrat. 
miiBte eine Spreizung um ca. 20° angenommen werden. Das Moment des Bromkórpers 
ist erwartungsgemaB von dem des entsprechenden Chlorids kaum verschieden. (Physik. 
Z. 34. 212—14. 1/3. 1933. Leipzig, Univ., Physikal. Inst. u. Chem. Labor.) B e r g m a n n .

G. Devoto, Unter suchungen iiber die Dieleklrizitutskonstante von Fliissigkeilen. V III. 
(VII. vgl. C. 1932. II. 843.) Vf. bestimmt die DE. (e) einiger weiterer Aminoverbb. 
bei 25° in Abhangigkeit von der Konz. c. Den W crten der Tabelle ist ?0 =  77,85 zu- 
grundegelegt:__________________________________________________________________

dej dc de/dc

/S-A la n in .....................
y-Aminobuttersaure . 
d-Aminovaleriansaure 
e-Amitiocapronsaure . 
^-Aminoheptyłsaure . 
Hydantoin . . . .  
Hydantoinsaure

- -3 5  
- -5 1  
- -6 3  
- -7 3  
- -8 7  
-  6,4 

ca. -j- 40

Pyrrolidon . . . .
P yrid in.........
Athylharnstojf . .
Propylharnsłoff' . .
d-Leucylglycylglytin 
Glycyl-d-leucin . .

1
4,2 
1 
1

-(- 54 
- -5 4

Aueh in Hydantoinsaure liegt ein amphoteres łon vor, dessen Pole sich an den entgegen- 
gesetzten Enden des Mol. befinden. Die DE. der beiden untersuchten Polypeptide 
ist kleiner ais die des Glycylglycins, eine zuyerlassige Erklarung ist auf Grund der 
bisherigen Daten nicht moglich. (Gazz. chim. ital. 63. 50—58. Jan . 1933. Mailand, 
Univ., Inst. f. techn. Chemie.) R . K. Mu l l e r .

J. Weigle und R. Luthi, Die Debyesche Dispersion des Nitrobcnzols. Ahnlich wie 
W i l l i a m s  u . J o h n s t o n e  (C. 1930. I. 1599) messen Vff. die DE. yon Nitrobenzol 
in Shellól BL 3 (bei acht Wellenlangen zwischen 328 m u. 18 cm). Das 01 diirfte seiner 
kleinen DE. (2,32) nach unpolare Moll. besitzen; es zeigt auch keine Dispersion. Die 
Nitrobenzollsgg. hingegen zeigten zwei Dispersionsbezirke, die jeder der DEBYESchen 
Gleichung geniigen. Das eine Gebiet (bei relatiy langen Wellen) ist bedingt durch die 
Reibung, durch die die Olmoll. die Rotation der Nitrobenzolmoll. yerhindem, das 
zweite durch die Viscositatskrafte des Nitrobenzols selbst. In  den untersuchten Lsgg. 
bilden die Nitrobenzolmoll. also z. T. Aggregate. Analoges wurde bei Amyl- u. Butyl- 
alkohol beobachtet. (Naturę, London 131. 327. 4/3. 1933. Genf, Univ.) B e r g m a n n .

J. D. Clark und John Warren Williams, Die elektrische Leitfahigkeit handds- 
iiblicher Dielektrica und ihre Temperatur abhangigkeit. Es wurden verschiedenc Kunst- 
harze (Bakelit u. a.) u. Edelholzer untersucht. Zur Messung der sehr hohen Widerstande 
(bis zu 1013 f i)  wird eine Bruckenschaltung benutzt. Dabei sind wegen der sehr hohen 
tlbersetzung (bis zu 1 : 106) die Verzweigungswiderstande durch Spannungen ersetzt, 
welche m it Voltmetern gemessen werden. Ais Nullinstrument dient ein Elektrometer. 
Die Temp.-Abhangigkeit der spezif. Leitfahigkeit wird innerhalb der MeBgenauigkeit 
durch die Gleichung: x =  k e~E!RT wiedergegeben, wobei E, die Loslosungsarbeit des 
Stromtragers, jo nach Blaterial zwischen 23 u. 65 kcal liegt. Der mógliche Mechanismus 
der Stromleitung wird besprochen. (J. physic. Chem. 37- 119—31. Jan. 1933. Madison, 
Wisc., U . S. A., Lab. f. Kolloidchemie, Univ. of Wisconsin.) J , L I n g e .

M. Kluge und H. Schonfeld, Elektrischer Barkhauseneffeld am Seignettekrystall. 
In  yerschiedenen Arbeiten der letzten Jahre ist die groBe Ahnlichkeit zwischen dem 
dielektr. Vcrh. des Seignettesalzes u. dem magnet. Verh. des Fe gezeigt wordcn. Diese 
Analogie legte die Frage nahe, ob bei der Umelektrisierung des Seignettekrystalls
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nicht auch eine dem magnet. BARKHAUSEN-Effekt entsprechende Unstetigkeit der 
Verschiebungsanderung auftreten wurde. Diese Vermutung ha t sich in der T at ein- 
wandfrei bestatigt. Die Vers.-Anordnung war folgende: An den Krystall wird ein Feld 
von etwa +  800 Y/cm gelegt u. durch Entladung eines Kondensatora stetig in ein 
gleich groBes negatiyes Feld ubergefuhrt. Der dabei auftretende Ladcstrom kann 
iiber einen Verstarker von etwa 50000-facher Spannungsyerstarkung im Lautsprecher 
abgehórt werden. Naeh Durchgang des Eeldes durch Nuli, d. h. bei einsetzender Um- 
elektrisierung wird ein lebhaftes Prasselgerausch im Lautsprecher horbar, das akust. 
genau so klingt wie beim BARKHAUSEN-Effekt. Dicses Gerausch halt so lange an, 
wie die Umelektrisierung vor sich geht. Wie zu erwarten, yerschwindet das Gerausch, 
wenn die Temp. iiber den ,,Curiepunkt“ (23°) erhóht wird. Es ist dam it festgestellt, 
daB bei der Umelektrisierung von Seignettekrystall ein diskontinuierliches Umklappen 
einzelner elektr. Bezirke in die Riehtung des auBeren Feldes stattfindet. (Naturwiss. 
21. 194. 3/3. 1933. Dresden, Inst. f. Schwachstromteehnik d. Techn. H.) SKALIKS.

K. W . W agner, Durchsćhlagsfestigkeit von feslen Isolierstoffen bei Gleich• und 
Wechselslrom. Im  allgemeinen herrscht die Ansicht, dafi die elektr. Festigkeit der Iso- 
lierstoffe von der Freąuenz stark abhiingt. INGE u. W a l t h e r  (vgl. S em e n o ff  u . 
W a l th e r ,  Elektr. Festigkeitslehre, Berlin 1928) konnten aber im Falle des Glases 
zeigen, daB der Unterschied der Festigkeit bei Gleich- u. Wechselstrom durch den sog. 
Randeffekt yorgetauscht wird. (Das Wechselfeld verteilt sich kapazitiy: an den Randem  
der Elektroden besteht ein iibermaBig hohes Feld). Bei anderen Isolierstoffen blieb 
jedoch der Unterschied bestehen. — Auf Veranlassung des Vf. wurde daher von 
Paul Perlick die Unters. der elektr. Festigkeit bei kleinen u. kleinsten Freąuenzen 
m it yerbesserten Vers.-Methoden wieder aufgenommen. Mit einer Einrichtung zur 
Erzeugung yon hochgespanntem Wechselstrom von beliebig kleiner Freąuenz u. durch 
peinliche Yermeidung aller Randeffekte gelang es zu zeigen, daB der Unterschied der 
elektr. Festigkeit bei Gleich- u. Wechselstrom von 50 Hertz auBer beim Glas auch bei 
Glimmer, M ikanit, Guttapercha, Pertinaz, Presspan, Lackleinen, Emaillelack u. ólge- 
tranktem  Kabelpapier yollstandig yerschwindet. Bei einigen wenigen Stoffen, niimlich 
Gummi u. Hartgummi, blieb ein geringer Unterschied bisher noch bestehen. An- 
scheinend licB sich der Randeffekt hier aus zunachst nicht ersichtlichen Griinden nicht 
ganz beseitigen. (Naturwiss. 21. 194—95. 3/3. 1933. Berlin.) S k a lik s .

D. Gabor, Die Ausbildung der Maxwellverteilung im Langmuirschen Plasma. 
(Physik. Z. 34. 38—45. 1/1. 1933. Berlin-Siemensstadt.) L e s z y n s k i .

C. Gutton und M. Chenot, Die Fortpflanzung elektrischer Schuńngwigen langs 
einer Rohre, die ein ionisiertes Gas enthalt. (Vgl. Ch e n o t , C. 1931. I. 2022.) Theoret. 
Arbeit. Hochfreąuente elektromagnet. Schwingungen pflanzen sich in einer Rohre, 
die ein ionisiertes Gas enthalt, m it einer Geschwindigkeit fort, die dem Durchmesser 
u. der Quadratwurzel aus der Elektronenkonz. proportional ist. Die Ionisation kann 
hierbei durch eine niederfreąuente Entladung erreicht werden. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 196. 589—91. 27/2. 1933.) L. E n g e l .

N. Ryde, Optische Untersuchungen von Entladungen durch kondensierte Funken 
in  verdiinnien Gasen. Die Form der Linie X =  4957 A, die in Ne-gefiillten Geisslerrohren 
bei kondensierter Entladung unter yerschiedenen Drucken u. bei yerschiedenen Span- 
nungen em ittiert wird, wurde mikrophotometr. untersucht. Die Methode yon WoUDA 
(C. 1933. I. 1168) wurde zur Auswertung der Mikrophotogramme benutzt. Die wahre 
Intensitats/Wellenlangenkurye wurde naeh der Methode yon VAN ClTTERT u. B u r g e r  
(Z. Physik 79 [1932]. 722) bestimmt. Die Abhangigkeit der Linienform vom mittleren 
Starkeffekt wird diskutiert. Aus den experimentellen Kuryen u. aus bekannten Stark- 
effekten an der Linie 1 =  4957 A wurden die mittleren Feldstarken bei yerschiedenen 
Bedingungen berechnet u. in Tabelle zusammengestellt. (Z. Physik 79- 626—33.- 
15/12. 1932. Utrecht, Phys. Lab. d. Reichsuniy.) B o r i s  R o s e n .

A. Giintherscliulze und F. Keller, Nachtrag zu der Verdffenllichung: „Die spek- 
tralen Leuchtzonen vor Glimmenlladungskathoden.'’' Es wird eine Photographie d e r in
C. 1932. I. 3390 beschriebenen Leuchtzone der D-Linien des Na vor einer m it Na 
bestaubten Kathode reproduziert. Die Leuchtzone ist von der Kathode durch eine 
dunne, yollig dunkle Zone getrennt. Es wird auf die Mćjglichkeit hingewiesen, m it 
Hilfe der Leuchtzonen in  Verb. m it dem ASTONschen Dunkelraum die GroBe der Feld- 
starke vor der Kathode einer Glimmentladung zu untersuchen. Eine solche Unters. 
ist im Gange. (Z. Physik 79. 563—65. 15/12. 1932. Dresden, Elektrotechn. Inst. d. 
Techn. Hochsch.) B o r is  R o s e n .
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L. B. Johnson und L. Burns, Linienintensitat und Energieverteilung in Hoch- 
und Niederdruck-Quecksilberbogen. Absol. Intensitatsmessungen in Abhangigkeit von 
Sfcrom u. Spannung nach einer photograph.-photometr. Methode m it einem Standard- 
Hg-Bogen. (J. opt. Soc. America 23. 55—59. Eebr. 1933. Mass. Inst. of Techno
logy.) S k a l ik s .

W. Kangro und E. jeep, Uber die Charakteństik des Kohlelichtbogens in  CMorgas. 
Die Charakteństik wurde bei 700 mm Cl-Gasdruck aufgcnommen. Sie verlauft ober- 
halb 4 Amp. ziemlich flach u. liegt wesentlich nicdriger ais die der Luft. Der Spannungs- 
abfall im Bogen betriigt durclischnittlich 7 V/cm, der Elektrodenfall 13,6 V. (Physik. Z.
34 . 300—03. 1/4. 1933. Braunschweig, Inst. f. physik. Chem. u. Elektrochem.) Gg g e r .

S. Chyliński, Magnetischc Speklren der Sekundarelektronen ton Silber. Ag ■wurde 
m it Elektronen der Energie 2,1—30 kV bombardiert. Die Kurven der Verteilung 
der kinet. Energie der ausgelosten Sekundarelektronen haben alle ein ausgesprochenes 
Masimum, das sich m it der primaren Spannung etwas verschiebt. Eiir Spannungen 
bis zu 10 kV liegt es zwischen 0,6 u. 0,7 eV0, wo eV0 die Primarenergie is t; fiir Span
nungen zwischen 15 u. 30 kV liegt es zwischen 0,7 u. 0,8 eV0. Die Kurvenform ist 
asymm., ahnlich der des' kontinuierlichen Rontgenspektrums. (Physic. Bev. [2] 42. 
393—99. 1/11. 1932. Umv. of Chicago, Ryerson Phys. Lab.) Sk a l ik s .

HansBriining und Adolf Sieverts, Der elektrisclie Widerstand wasserstoffbeladener 
Palladiumdrdhte zwischen 160 und 310°. Zur Erforschung der Konst. der Pd-H-Legie- 
rungen untersuchen Yff. bei Tempp. zwischen 160 u. 310° den elektr. Widerstand von 
Pd-Drahten in H 2-Atmospliaro bis zu 28 a t Druck. Bei 160, 180 u. 200° wird auch die 
vom Pd aufgenommene Wasserstoffmenge bestimmt. — Unterhalb 300° besteht in 
einem mittleren Konz.-Bereioh Hysterese. Die Isothermen unterhalb 300° setzen sich 
aus drei Tcilen zusammen: im ersten Teil besteht allein die a-Phase, im mittleren Teil 
die a- neben der /J-Phase, im dritten Teil nur die /3-Phase: Bei 300° yerschwindet m it 
don Hystereseerscheinungen die Dreiteiligkeit der Isothermen. Die Hysterese ist wahr- 
scheinlich eine Folgę der durch die Yol.-Anderungen erzeugten inneren Spannungen 
bei der Umwandlung a [3. — Die untere Grenzkonz. der /S-Phase, die bei 20° bei 
~ 0 ,8  liegt, nimmt m it steigender Temp. ab u. unterschreitet bei 160° 0,5. Es liegt 
daher kein Grund vor, der /S-Pliase die Zus. Pd2H zuzuerteilen. (Z. physik. Chem. 
Abt. A. 163- 409—41. Marz 1933. Jena, Univ., Chem. Inst.) L o r e n z .

Rinipei Kikuchi, Wdrmeleitverm6gen und elektrisches Leitvermogen einer Anzahl 
von Magnesiumlegierungen und ihr Yerhallen zum Wiedzmann-Franzsclim Gesełz. Die 
Messungen wurden nach der Methode von IyOHLRAUSCH durchgefiihrt. Beim Mg 
\verden die beiden Lcitvermógen durch Zusatz anderer Metalle Yermindert u. zwar 
um so starker, je groBer der Anteil der Beimengung ist. Am starksten werden die Leit- 
vermogen des Mg durch Zusatz von Al herabgedruckt, nach dem Grad der Verringerung 
geordnet folgen dann: Sn, Zn, Ag, Ni u. am schwachsten Cu. Das WlEDEMANN-FRANZ- 
sche Gesetz, das eine Proportionalitat zwischen therm. u. elektr. Leitfahigkeit der 
Metalle feststellt, wurde fiir reines Fe u. Mg bestatigt, m it zunehmenden Beimengungen 
treten jedoch gro Bero Schwankungen auf. Bei Mg-Al-Legierungen vermindert sich das 
Verhiiltnis der therm. zur elektr. Leitfahigkeit von 8%  Al an linear. Dieses Yerh. wird 
durch das Zustandsschaubild erklart, das fiir 8%  Al maximale Loslichkeit in Mg an- 
gibt. Das Verhaltnis der beiden Leitvermógen ist fiir Legierungen von Ni (etwa 80 %) 
u. Cr (etwa 20%) besonders groC. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. [1 ] 21 . 585—93. 
Dez. 1932. Sendai, Forschungsinst. f. Eisen, Stahl u. andere Metalle.) Go l d b a c h .

J. O. Linde, Die atomaren )Yidcntandserhóhungeu der verdunnten Oold-, Silber- 
und Kupfcrkgieningen. (Vgl. C. 19 3 3 . I- 1906.) Die fiir die atomare Widerstands- 
erholiung aufgestellten Begeln von llATTHIESSEN (sie ist von der Temp. wenig abhangig) 
u. von NORBURY (sie ist um so groBer, je groBer der horizontale Abstand des Fremd- 
elcmentes vom Grundmetall im period. System ist) werden fur Au, Ag u. Cu jiach- 
gepriift. Die Regel von N o r b u r y  ist bei diesen Metallen auf die Legierungen m it 
den 6-Elementen des period. Systems (Zn. Cd, Hg, Ga, In, Tl, Ge. Sn, Pb, As, Sb u. Bi) 
beschrankt. Auch bei der Unters. der Temp.-Abhangigkeit der Widerstandserhohung 
kam der Unterschied zwischen a - u. 6-Elementen zum Vorschein, indem die Wider- 
standserhóhung von 6-Ele.menten m it sinkender Temp. abnahm, wahrend die Wider- 
standserhóhung durch a-Elemente bei sinkender Temp. eine zunehmende Tendenz
zeigte. Die W iderstandsandenmgen mit der Temp. sind durchweg sehr k le in .__Aus
den Widerstandsmessungen ging hervor, daB die Loslichkeit von Ru, I r  u. Os in  Au 
bei 900° verschwindend klein ist, betrachtlich dagegen bei Legierungen des Au m it
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Rh, Ti, Ga, Ge u. In. Cu weist keino Lóslichkeit fiir Ru, Os u. Mo auf, wohl aber fiir 
Rh, Ir, Ga, Ge u. In. Bei Ag ergab sich die Lóslichkeit von allen 6-Metallen. (Metall- 
wirtśch., Metaliwiss., Metalltechn. 12 . 173—75. 31/3. 1933. Stockholm.) G o l d b a c h .

Werner Braunbek, Die elektrische Leitfahiqke.it des Quecksilbers bei liohen Tempe- 
raiuren. Es wurden Messungen der elektr. Leitfdhigkc.it des Hg bis zu 900° bei 300 at, 
sowie des Druckkoeff. der LeitfdMgkeit zwischen 300 u. 600 a t  bis zu 600° ausgefiihrt. 
Die esperimentelle Druckanordnung — meist Fliissigkeitsdruck (W.) — u. die MeB- 
methoden werden eingehend beschrieben. — Die erstcn vorlaufigen Messungen (vgl.
C. 1938- I. 386) seliienen anzudeuten, daB bis zu 650° eine lineare Beziehung zwischen 
Leitfahigkeit u. Temp. einigermaBen gilt. Spatere, genauere Messungen ergaben je- 
doch nach yerschiedenen Methoden iibereinstimmend, daB bei hoheren Tempp. die 
Leitfahigkeit langsamer sinkt, ais es nach der linearen Beziehung der Eall sein muBte, 
u. daB schon bei 400° (u. 300 at) eine Abweichung von etwa l° /0, bei 600° eine solcho 
von etwa 8°/0 gegen die lineare Beziehung yorhanden ist. — Die Ergebnisse (auch die 
Druckkoeff.) sind in guter Obereinstimmung mit den Messungen von B ir c h  (C. 19 3 2 .
I I .  3842). (Z. Physik 80 . 137—49. 23/1. 1933. S tuttgart, Physikal. Inst. d. Techn. 
Hochsch.) S k a l ik s .

W. Jost und H. Schweitzer, tjberfuhrungszahlen von festen Alkalihalogeniden. 
Mit einer friiher (C. 1 9 3 0 . II . 3059) angegebenen Vers. -Anordnung wurden tlberf uhrungs- 
zahlen von NaCl zwischen 557 u. 710°, von K J  bei 610° u. von K B r  bei 605° u. 660° 
gemessen. Die Resultate stimmen mit dem iiberein, was man nach tJberlegungen 
von P m  PPS u. M itarbeitem u. von JoFFE erwarten sollte: Die beiden Glieder der 
Leitfahigkeitsformel geben den Leitungsanteil von Anionen u. Kationen wrieder. (Z. 
physik. Chem. Abt. B. 20 . 118—24. Febr. 1933. Hannorer, Inst. f. physikal. Chem. 
d. Techn. Hochsch.) S k a l ik s .

A. Kay Smith und R. A. Gortner, Die elektrische Leitfahigkeit von gemischten 
Salzlosungen. Es werden wss. Lsgg. bei 30° untersucht, welche jo 2 der folgenden Salze 
in  systemat. veriindertem Mischungsverhaltnis enthalten: NaCl, N a2ŚOi , MgCL, 
MgSO4, CuSOt , ZnSO.v  KCl u. HCl. — Die beobachteten Aquivalentleitfahigkeiten 
zeigen Abweichungen von den Werten, dio durch Addition der Aquivalentleitfahigkeiten 
der Komponenten berechnet werden, bis zu 10% 11 ■ m it wechselndem Yorzeichen. Die 
DEBYE-HuCKEL-ONSAGER-Theorie kann zum Verstandnis dieser Befunde yorlaufig 
nicht herangezogen werden, da sie fiir so komplizierte Systeme noch nicht durch- 
gerechnet ist. Komplexbldg. ist nicht anzunehmen. (J . physic. Chem. 37- 79—86. Jan. 
1933. St. Paul, Minn., U. S. A., Abt. f. landw. Biochemie, Univ. of Minnesota.) J . L a n g e .

P. Walden und E. J. Birr, Leitfdhigkeitsmessungen in  Nitroverbindungen. I. Le.it- 
jćihigkeitsmessungen in  Nitromełhan. Die Leitfahigkeit der folgenden Salze wird bis 
herab zu Konzz. von 5 -10-6 Mol/l bei 25° gemessen u. tabelliert: Telramelhylammo- 
nium/pikrat, Tetradihylammoniumchlorid, -bromid, -jodid, -perchlorat, -nitrat; Teira- 
propylammoniumpikrat, Teira-n-butylammoniumpikrat, Tetraisoamylarrvmoniunvpikrat, 
Jithylammoniumpikrat, -chlorid, -bromid, -jodid, Isóbutylammoniwmpikrat, -chlorid, 
n-Cetylammoniumpikrat, Diaihylammoniumpikrat, -chlorid, -bromid, -jodid, Tridthyl- 
ammoniumpikrat, -chlorid, -bromid, -jodid, Tetramethylammoniumtrijodid, Tetramełhyl- 
ammoniumpentajodid, Anisyldiphenylmełhylperchlorat, Lithiumpikrat, Natriumpikrat u. 
Kaliumjodid. Die Leitfahigkeit von Tetraathylammoniumpikrat wird auBerdem bei 0 u. 
50° gemessen. Die Eigenleitfahigkeit des Lósungsm. betrug im Durchschnitt =  
2—3-10-7. D. n. inttere Reibung wurden bestimmt. (Z. physik. Chem. Abt. A. 163. 
263— 80. Febr. 1933. Rostock, Physikal.-Chem. Inst. d. Univ.) J .  L a n g e .

P. Walden und E. J. Birr, Leitfdhigkeitsmessungen in  Nitroverbindungen. H . Leit
fdhigkeitsmessungen in  Nitrobenzol. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Leitfahigkeit der folgenden 
Salze wird bis herab zu Konzz. von 2 -10-5 Mol/l bei 25° gemessen u. tabelliert: Tetra
athylammoniumpikrat, -chlorid, -bromid, -jodid, -perchlorat, Diaihylammoniumpikrat, 
-chlorid, Lithiumpikrat, Natriumpikrat, Kaliumpikrat u. Silberpikrat. AuBerdem werden 
nitrobenzol. Lsgg. von Isoamylamin, Triisoamylamin, Hydrazin u. Phenylhydrazin 
gemessen u. die móglichen Wechselwrkgg. dieser Stoffe m it dem Nitrobenzol besprochen. 
Die Eigenleitfahigkeit des Lósungsm. betrug =  2 -10-8. Innere Reibung u. D. 
wurden bestimmt. (Z. physik. Chem. Abt. A. 163. 281—90. Febr. 1933. Rostock, 
Physikal.-Chem. Inst. d. Univ.) J . L a n g e .

P. Walden und E. J. Birr, Leitfdhigkeitsmessungen in  Nitroverbindungen. I I I . U ber 
das Verhalten von Elekirolytm in Nitroverbindungen. (II. vgl. vorst. Ref.) Die Extra- 
polation der Leitfahigkeitsmessungen in den Nitroverbb. wird besprochen u. u. a.
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auch auf die B eeinflussung der Leitfahigkeitsmessungen in den holieren Verdiinnungen 
d u rc h  dio chem . Rk. des gel. Stoffes m it dem Lósungsm. hingew iesen. — D as K o h l - 
RAUSCHBche Gcsetz von der unabhangigon Wanderung der Io n e n  wird fiir Nitromethan 
bestatigt. Fiir Nitrobenzol ist die Durchfuhrung der Priifung nicht m óglich, d a  die 
v o rlian d en en  Daten n ic h t ausre ichen . In  Nitromethan stim m en  die experim en tell 
gefundenen  Neigungswinkel a der Grenzgeraden der Salze des N(C2H5)44' m it den nach 
D e b y e -H u c k e l -On s a g e r  bereo lineten  iiberein , w iih rend  die Salze der Alkalimetalle u. 
der p a rtic ll a lk y lie rten  Ammoniumbasen w eitgehend  abweichen. In  Nitrobenzol gibt 
abcr die empir. Formel von WAŁDEN fiir die te traa lk y lie r te n  Ammoniumsalze befrie- 
d igende D b ereinstim m ung . Fur die Alkaliionen wachst in beiden Losungsmm. die 
Starko der Salzo m it dem At.-Gew. Fiir die Anionen erg ib t sich die R eih e : J '  >  
C104' >  Bi' >  Br' >  CNS' >  N 0 3' >  Cl'. Fiir die Salze der mono- u. d ia lk y lie rten  
Ammoniumionen kaim eine sichere Reihenfolge nicht angegeben werden, da sie m it 
der stark yom Lósungsm. abhiingigen Solvation der Kationen zusammenhangt. An 
Hand einer Tabelle, in der Leitfiihigkeitsdaten in 18 verschiedenen Losungsmm. 
zu8ammengestellt sind, wird darauf hingewiesen, daB die D EBYE-HuCKEL-Theorie 
fiir starko Elektrolyte nur bei schwachen Ionenkriiften angewandt werden kann. Wie 
aus einer Zusammenstellung des Yerhaltnisses der Dissoziationsgrade bei 2000 1 Ver- 
diinnung Yerscliiedener Salze in verschiedenen differenzierenden Losungsmm. hervor- 
geht, ist das Differenzierungsvermogen des Nitromethans etwa so groB "wie das des 
Acetonitrils, jedoch treten dio individuellen Eigg. der Alkaliionen in Nitromethan 
starker hervor. Noch stiirker differenzierend wirkt Nitrobenzol, das mit Phenol ver- 
glichen werden kann. — Die Tetraalkylammoniumionen zeigen Abweichungen von 
der W ALDEKsehen Regel, die m it steigendem At.-Gew. des K a tio n s  abnehmen (wahrend 
das STOKESsche Gesetz gilt). Daraus wird geschlossen, daB die Abweichungen auf 
den Kationen beruhen u. daB das Pikration sich n. yerhalt, daB also fiir seine Beweg- 
liclikeit 1 der frulier gefundene W ert l-rj =  0,267 gilt. Auf Grund dessen u. aus den 
extrapolicrten Grenzleitfahigkeiten wird die Beweglichkeit des Tetraalkylammoniumions 
in Nitromethan bzw. Nitrobenzol bei 25° zu 49,25 bzw. 17,15 u. hieraus die Beweg
lichkeit der anderen Ionen berechnet u. tabelliert. Die Ergebnisse werden besprochen. 
Auf Grund der Beweglichkeiten werden die Solvatationszahlen der einzelnen Ionen 
berechnet u. dereń Zusammenhang m it den Eigg. des Lósungsm. besprochen. (Z. physik. 
Chem. Abt. A. 1 63 . 321—39. Marz 1933. Rostock, Physikal.-Chem. Inst. d. 
Univ.) J . L a n g e .

Thomas J. Glover, Der Einfluf} der Saurekonzenlration auf das Ozydations- 
]icdukiionspotential von Eiseii(3)- u?id Eisen(2)-su1faten in schwefelsaurer Lósung. Es 
wird bei 20 u. 60° die EK. von Zellen gemessen, in denen das Oxydations-Red.-Halb- 
element aus Mischungen von FeS04 u. Fe2(S04)3 in 0,1-n. oder 1 -n. H 2S04 besteht. 
Daraus werden die Normalpotentiale E 0 u. aus dereń Temp.-Koeff. die Warmetonung U 
der Rk. berechnet. Es ergibt sich: ____________

Konz. HsS04 (E0) 20° (E0) 60° U (cal)

0,1 0,9548 0,9798 — 2503
1,0 0,9559 0,9961 — 4S77

Der EinfluB der Saurckonz. wird auf die Anderung eines Komplexbildungsgleich- 
gewiehts des Fe++ bzw. Fe+++ zuriickgefuhrt. Diese Annahme macht auch die 
Anderang der Rk.-Warme yerstandlich. Die Ergebnisse werden TergUchen m it 
friilieren Unterss. von Ca r t e r  u. G l o y e r  (C. 19 3 2 . I . 3391) an dem System 
FeCl2 -t- FeCl3 +  HC1. — Aus rergleichenden Messungen gegen die n-Hg,Clj u. n-Hg2S 04- 
Elektrode wird das Potential der letzteren bei 18° u. sein Temp.-Koeff. berechnet. 
(J . chem. Soc. London 1 9 3 3 . 10—15. Jan . Birmingham, Engl., Univ. Edg-
baston.) J . L a x g e .

A. Sconzo, Das Ydiademcnt Ag/geschmokenes AgXOs/C. Die fur das Element 
rerwendeten gewóhnlichen Bogenlampenkohlen werden durch tJberleiten von Cl, 
(12 Stdn. bei gewóhnlieher Temp. in Cl2-Atmosphare stehen gelassen, ea. 9 Stdn. auf 
810—8S0° erhitzt) gereinigt, m it sd. dest. W. (bis zur Cl'-Freiheit) ausgewaschen u. 
in COj-Atmosphare bei 200° getrocknet. Die in einem Porzellantiegel Torgenommene 
Untcrs. des Elements Ag | geschm. AgNOs | C bei 210—350° ergibt, daB mit neuen 
C-Elektroden, die die negative Elektrode darstellen, zunachst der der chem. Rk. ent- 
sprechende elektr. Effekt eintritt. Bei ca. 240° wird die Rk. zwischen C u. AgXOs lebhaft,
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das in der Nahe oder innerhalb der Kohle freigesetzte Ag kann nieht mehr zur Ag- 
Elektrode wandern u. gibt seine positive Ladung an die Kohle ab, wodurch die EK. 
rasch abnimmt; dies kann durch Anwendung yon vomherein yersilberter Kohle- 
elektroden vermieden werden. Bei weiterer Temp.-Steigerung nimmt die EK. wieder 
zu, falit nochmals u. schreitet dann bis 350° regelmaBig fort. Vf. untersucht die bei 
der Elektrolyse gebildeten Gase. Die chem. Rk. geht der Entw. der EK. parallel. 
Ais Gesamtrk. ergibt sich C +  AgN03 =  Ag -j- C02 +  NO, jedoeh erscheinen sekundare 
Nebenrkk. nicht ausgeschlossen. (Ann. Chim. applicata 22. 794—802. Dez. 1932. 
Bussi Officine [Pescara].) R . K. M u l l e r .

H. T. S. Britton und O. B. Westcott, Die elektrolytische Abscheidung von Chrom 
aus 3-wertigen Chronisalzlosungen. Teil II. Chromacetat-, -omlat- und -tartratbader. 
(Metal Ind., London 42. 155—58. 3/2. 1933. — C. 1932. II. 2934.) J .  L an g e .

Masuzo Shikata und Isamu Tachi, Unłersuchungen iiber elektrolytische Reduk- 
tionspotentiale organischer Verbindungen. Teil XVI. Reduktiompotential von p-Amino- 
azobenzol. (XV. vgl. C. 1932. I I . 2298.) Die polarograph. Unters. der elektrolyt. Red. 
von p-Aminoazobenzol mittels Hg-Tropfkathode bei 25° ergibt: Das Reduktions- 
potential ist bei jedem ph um so positiver, je verdiinnter die Lsg. ist. Da p-Amino
azobenzol schwach bas. ist, werden zwei Reduktionspotentiale beobachtet, bedingt 
durch die dissoziierte u. die nicht dissoziierte Form. In  stark saurer Lsg. geht das 
Mol. in eine chinoide Form iiber, die durch spektrograph. Unterss. sichergestellt wird. 
Das Rcduktionspotential der chinoiden Form ist positiver ais das der azoiden Form, 
das der dissoziierten Form ist positiver ais das der undissoziierten Form. Das Reduktions- 
potential des p-Aminoazobenzols ist negativer ais das des Azobenzols, wie nach der 
N egatm tatsregel der Vff. zu erwarten war. — Die Lóslichkeit bei 25° betragt 2,815* 
10_1 Mol./l. (Buli. agric. chem. Soc. Japan 8 . 154—55. Okt.-Nov. 1932.) L o r e n z .

Tgamn Tachi, Untersuchungen iiber elektrolytische Reduktionspotentiale organischer 
Verbindungen. Teil XVII. Rcduktionspotential von Dimethylaminoazobenzol. (XVI. vgl, 
vorst. Ref.) Die in gleicher Weise wie friiher durchgefiihrten Unterss. ergaben: Das 
Reduktionspotential von Dimethylaminoazobenzol ist um so negativer, je konzentrierter 
die Lsg. ist, ausgenommen bei pH-Werten kleiner ais 2,2. In  saurer Lsg. werden wie 
beim p-Aminoazobenzol die Reduktionspotentiale der chinoiden Form u. der disso- 
ziierten u. undissoziierten Moll. der azoiden Form beobachtet. Die Grenzstróme der 
Polarogramme des Dimethylaminoazobcnzols in saurer Lsg. wachsen bei Zugabe von 
A.; daraus kann geschlossen werden, daC Dimethylaminoazobenzol an der Hg-Kathode 
in saurer Lsg. leicht adsorbiert wird. — Das Reduktionspotential des Dimethylamino- 
azobenzols ist negativer ais das des p-Aminoazobenzols, wie es nach der N egatm tats
regel von Sh ik a t a  erwartet wurde. (Buli. agric. chem. Soc. Japan 8 . 155. Okt.-Nov.
1932.) . L o r e n z .

Nicolas Perakis und Leandre Capatos, tjber den konslanten Paramagjietismus des 
meiallischen Rhemiums. Die magnet. Susceptibilitat von Re ist zwischen —79 u. +20° 
temperaturunabhangig (0,369 ±  0,006)-10-6. Re ist also starker paramagnet. ais W  
u. Os, da die Molsusceptibilitaten von Re, W  u. Os 68,7, 60,7 u. 7,6-10“° sind. Dieser 
Befund widerspricht dem von A l b r e c h t  u. W e d e k in d  (C. 1931 .1. 2593). (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 196. 611—12. 27/2. 1933.) L. E n g e l .

H. A. Kramers, Paramagnetische Eigenschaften von Krystallen seltener Erden. I. 
Zur Erklarung der von B e c q u e r e l  u . d e  H a as  untersuchten magnetoopt. Erschei- 
nungen hatte  Vf. friiher (vgl. C. 1930. I. 3412. 1931. I. 429) Ansatze entwickelt, die 
zwar die Erscheinungen im groCen u. ganzen wiedergegeben, aber in bezug auf ver- 
schiedene Einzelheiten nicht befriedigten. Dabei waren hohere Glieder nicht beriick- 
sichtigt, die — ahrdich wie bei der paramagnet. Suszeptibilitat des Sm3+ u. Eu3+ — 
von wesentlicher Bedeutung werden konnen. Vf. behandelt den gleichzeitigen EinfluB 
von (elektr.) Gitterkraften u. eines auBeren Magnetfeldes unter Beriicksichtigung aller 
Terme, sowie die paramagnet. Rotation eines einzelnen Niyeuas theoret. Einzelheiten 
mussen im Original nachgelesen werden. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc.
35. 1272—81. 1932.) K l e m m .

Robert Forrer, tjber ein Oeseiz der diskontinuierlichen Verteilung der ferro- 
magnetischen Curiepunkte. I. Die Bedeutung des Abstandes der magnetischen Atome. 
Ausfuhrliche Darst. der C. 1932. H. 342 referierten Arbeit. (J . Physiąue Radium [7] 4. 
109—17. Marz 1933. Strasbourg, Inst. de Physiąue.) L . E n g e l .

Francis Bitter, Einige Eigenschaften von homogen gestorten, kubischen, ferromagne- 
tischen Gittem. In  der Arbeit von B e c k e r  u . K e r s t e n  (C. 1930- II- 361. 3517) wird
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bei der naherungsweisen Berechnung dio Symmetrie des Krystalls climinierfc. In  der 
Torliegendon Unters. werden die Borechnungen o h n c  diese Vereinfachung durch- 
gefiihrt. Die Ubereinstimmung der tkeoret. Resultate m it den bekannten Messungs- 
ergebnissen ist qualitativ befriedigend. (Physic. Rev. [2] 42. 697—708. 1/12. 1932. 
E ast Pittsburgh [Pcnns.], Westinghouse Res. Lab.) S k a l ik s .

D. Steinberg und F. Miroscńnischenko, Einflufl der schraubenartigen Magneti- 
sierung au f den Widersiand von gedrilllen Drdliten. Infolge der von S t e i n b e r g  u . 
B a r a n o f f  (C. 1 9 3 3 . I. 1256) beobachteten schraubenfórmigen Magnetisierung 
gedrillter ferromagnet. Driihte ist eine Anderung des elektr. Widerstandes von ferro- 
niagnot. Drahten durch Torsion zu erwarten. Vff. fanden bei N i eine Widerstands- 
zunahme u. bei den Fe—Ni-Legierungen m it 15 u. 36% Ni-Geh. eine Widerstands- 
abnahme bei Torsion, so wie es zu erwarten war. (Physik. Z. Sowjetunion 3. 92—94. 
1933. Charków, Ukrain. Physikal.-Techn. Inst.) L. E n g e l .

Jan Potoćek, Beitrag zur Theorie der Brownschen Bewegung. Vf. entwickelt in 
wahrscheinlichkeitstheoret. Berechnungen eine Gleichung fiir die Anderung der 
Dispersion m it der Zeit bei der linearen BROWNseben Bewegung eines Teilchens iimer- 
halb eines bestimmten Intervalles unter dem EinfluB einer von der Lage abhangigen 
K raft. (Publ. Eac. Soi. Univ. Masaryk Nr. 1 7 1 . 15 Seiten. 1933.) R. K. Mu l l e r .

G. E. Uhlenbeck und L. Gropper, Die Zustandsgleichung eines nicJU-idealen
Einstein-Bose- oder Fenni-Dirac-Gases. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I I .  1138.) Bisher hatte man 
angenommen, daB der 2. Virialkoeff. eines nichtidealen Gasca nach der Quanten- 
statistik sich additiv aus 2 Gliedem zusammensetzt, von denen das ersto gleich den 
Abweichungen des idealen Gases von der klass. S tatistik ist, u. das zweite den Virialkoeff. 
eines nichtidealen Gases darstellt, -wie er sich nach der klass. Statistik aber unter Ver- 
wendung des ąuantenmechan. Wechselwirkungspotentials berechnet. Demgegenuber 
weisen Vff. nach, daB nooh ein dritter Anteil zum Yirialkoeff. hinzukommt, u. be- 
rechnen ihn. Die Rechnung griindet sich auf die Auswertung eines ąuantenstatist. 
Analogons zum BOLTZM ANN-Eaktor, die unter Verwendung der Wellenfunktionen fiir 
die Translationsbewegung durchgefiihrt wird. Es ergibt sich, daB das 1. u. 3. Glied 
im Virialkoeff. nur bei sehr tiefen Tempp. beobaehtbare GroBenordnung haben. Da sie 
sich aber teilweise wegheben, ist es vorerst nicht móglich, aus den vorhandenen experi- 
mentellen Daten zur Zustandsgleichung den Naehweis zu fuhren, daB nichtideale Gase 
der B o S E -S ta tis t ik  gehorehen. (Physio. R o t . [2] 41 . 79—90. 1/7. 1932. Univ. of 
Michigan.) ElSENSCHITZ.

Henry E. Longwell, Eine thermodynamische Theorie fiir  Wasscrdampf ? Fiir 
die Beziehung der Temp. von Sattdampf zu dessen anderen Eigg. wird folgende Gleichung 
yorgeschlagen: p ( F  — 0,001)/-Ł' =  0,00001104854 T '. Darin ist I /  ein korrigierter 
W ert fur die latente Warme L  =  //Dampf — Af i . (kcal), p  der Druck in kg/qcm, V das 
Vol. des gesatt. Dampfes in cbm/kg, v' dasselbe fiir fl. W., T ' =  t° G +  190. L ' wird 
aus L  berechnet nach der Forrnel L ' =  L  +  23419 -p v. Vf. zeigt an einem Beispiel 
die Berechnung des spezif. Vol. u. diskutiert einige thermodynam. Beziehungen; unter 
anderem wird darauf hingewiesen, daB der gemessene Druck nicht der wahre oder 
thermodynam. Druck des Dampfes ist, sondern der UberschuB des wahren Druckes 
iiber die gegenseitige Anziehungskraft der JIoll. (Mech. Engng. 55 . 243— 45. April 
1933. Syracuse, N. Y.) R. K. Mu l l e r .

H. S. Gregory und C. T. Archer, Die Wdrmdeitfdhiglceit von Luft. K rit. Be-
merkungen zur Best. der Warmeleitfahigkeit, besonders der HeiBdrahtmethode (vgl.
C. 1 9 2 6 .1. 1946), bei der die Effekte von Ivonvektion u. Temp.-Abfall eliminiert werden. 
Um richtige Werte nach dieser Methode zu erhalten, ist die Wahl geeigneter Rohr- 
dimensionen wichtig. Ais Mittelwert fur die Warmeleitfahigkeit von Luft bei 0° ergibt 
sich nach den Bestst. der Vff. 585-10-7. (Philos. Mag. J .  Sci. [7] 15. 301—09. Febr. 
1933. London, Royal Coli. of Science.) L o r e n z .

W. H. Pielemeier, Satelliten und Geschwmdigkeit von UltraschalhceUen. (Physic. 
R ev . [2] 38 . 1236—46. 1931. Pennsylvania S ta te  College.) Sk a l ik s .

W. H. Pielemeier, Dispersion und Absorption von Ultrascliallwdlen in CO*. (Vgl. 
Torst. Ref.) (Physic. Rev. [2] 41 . 833—37. 15/9. 1932.) S k a l ik s .

P. Biąuard, Opłisches Verfahren zur Messung der Absorption von Ultraschallwellen 
durch Fliissigkeiten. Nach den Beobachtungen von LUCAS u. B iq u a r d  (C. 19 3 3 . 
I. 2.220) u. von D e b y e  u. S e a r s  (C. 1 9 3 3 . I. 1S2) werden die opt. Eigg. von Fil. durch 
Ultraschallwellen geandert. Vf. untersucht die In tensitat (J) des gestreuten Liohtes 
ais Fimktion der Ultraschallenergie. Das Yerhaltnis J /J 0 =  k (J0 =  gestreute Inten-
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sitat bei der TJltraschallenergie Nuli) ist fiir geringo Ultraschallcnergien eine lineare 
Eunktion derselben. Diese Beziehung erlaubt eine Best. des Absorptionskoeff. von 
Ultraschallwellen, wie experimentell nachgewiesen wird. (C. R. hebd. Seances Aead. 
Sei. 196. 257—59. 23/1. 1933.) S k a l ik s .

Arthur W. Davidson, Das Lóslichkcilsgeselz fiir  ideale Losungen und seine An- 
wendung auf Wasser-Salzsysteme. Die Lósliohkeitsbeziehung yon ScilRODER (Z. physik. 
Chem. 11 [1893]. 449): ]n N  =  — L /R - { l /T — l/T m) (N  der Molenbrueh des gel. 
Stoffes in der bei T° gesatt. Lsg., L  =  Schmelzwarme, T m =  F. des gel. Stoffes, It =  
Gaskonstante) kann im allgemeinen bei Elektrolytlsgg. nicht angewendet werden. Bei 
NH4N 0 3 jedoch kann die Lóslichkeit dreier Modifikationen (e, ó u. y) in W. iiber einen 
Bereich von 100° (170—70°) gut durch die Gleichung yon SCHRODER wiedergegeben 
werden, wenn fiir die Schmelzwarmen der <5- u. y-Modifikation die Summę aus Schmelz
warmo der e-Modifikation u. TJmwandlungswarmen (vgl. HENDRICKS, POSNJAK u . 
K r a c e k , C. 1933. I. 13) gesetzt wird. Bei Tempp. unter 70° werden die berechneten 
Werte kleiner ais die gemessenen. (J. chem. Educat. 10. 234—37. April 1933. Lawrence, 
K an saś, U n iv .) L o r e n z .

Edward j .  Salstrom, Thermodynamische Eigenschaften von gesćhmólzenen Salz- 
losungen. VII. Zinkbromid in  Bleibromid. (VI. vgl. C. 1933. I. 369.) Es werden die 
E K K . de r Zelle Pb (fl.), PbBr, (fl.), ZnBr, (fi.), Br2 (g.) m it PbBr2-ZnBr2-Lsgg. ver- 
schiedener Konzz. bei Tempp. zwischen 390 u. 520° gemessen u. Aktivitaten, Aktiyitats- 
koeff., freie  B ildungsenerg ien  u. partiale m olare  freie  E n erg ien  yon Blei- u. Zink
bromid berechnet. Fiir die freie Energie der Rk. Pb +  ZnBr2 =  PbBr2 +  Zn 
ergab sich fur 500° +10,990 cal. Es werden ferner die DD. yon ZnBr2 u. einer 
50%ig. Lsg. von ZnBr2 in PbBr2 bestimmt. Fiir den ersteren Fali gilt die Gleichung 
d =  3,776 — 0,000913 f ; fiir den zweiten d — 5,086 ■— 0,0001248 i. In  dem System 
werden positive Abweichungen yon dem pAOULTschen Gesetz festgestellt, wahrend 
in dem Zn-Pb-Cl-System die Abweichungen negatiy gewesen waren. (J. Amer. chem. 
Soc. 55- 1029—36. Marz 1933. Cambridge, Massachusetts, R«s. Lab. of inorgan. Chem., 
Inst. of Technology.) J u z a .

J. D. Morgan, Ein Yersuch zur Verbrennung eines enłzilndlichen Gasgemischs 
an einem heifien Drdht. Vf. untersucht die Verbrennung von Leuchtgas-Luftgemischen 
an einem h. P t-D raht (elektr. geheizt), wobei die yerwendeten Gasmischungen so verd. 
sind, daB der P t-D raht nicht yon selbst gliihend wird. Es zeigtc sich, daB entgegen 
der Vermutung des Vf. (J. Instn. electr. Engr. 54 [1916]- 254) Verbrennung schon 
stattfindet, wenn noeh keine Ionisation im Gasraum eintritt u. nur das Auftreten 
einer Flammenerseheinung von Ionisation begleitet ist. Verss. m it h. Fe- u. Cu-Drahten 
u. A.-Dampf-Luftgemischen fiihrten zu demselben Ergebnis. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 
15. 440—42. Febr. 1933.) L. E n g e l .

John M. Holm, Uber die Zundung eines explosiven Gasgemisches durch kleine 
Flammen. In  Ergiinzung der C. 1932. II. 1761 dargelegt-en Theorie wird die Berechnung 
des Grenzdurehmessers, bei dem die Fortpflanzung einer Flamme in einem Rohre 
noch gerade móglich ist, genauer durchgefiihrt. Die berechneten Werto stimmen soweit 
m it den gemessenen iiberein, daB die 1. c. gegebene Formel gesichcrt erscheint. — DaB 
die Kurve fiir die Abhangigkeit des Grenzdurehmessers yon der Konz. der Kurve des 
Grenzdrucks der Fortpflanzung einer Explosion in Abhangigkeit von der Konz. des 
Gasgemisches sehr ahnlich ist, kann auf der Grundlage der 1. c. entwickelten Theorie 
leicht erklart werden. Vf. leitet ab, daB sich der Grenzdruck m it der Konz. in der gleichen 
Weise wie der Grenzdurchmesser andert. — In  iihnlicher Weise m e friiher werden 
nun die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Flamme in Abhangigkeit yom Durchmesser 
der Rohre, bei Durchmessem nahe dem Grenzdurchmesser, ferner die Grenzdurchmesser 
fiir H 2-Luft- u. A.-Luftmischungen, sowie der EinfluB yon inerten Gasen auf die Grenz
durchmesser bestimmt. SchlieBlich wird noch die Ausloschung einer Flamme groBer 
Gesehwindigkeit in einem Rohre m it Einlagen (Drahtnetz, durchlochte Metallscheibe) 
untersucht. — Alle Ergebnisse sind im Einkłang m it der Annahme, daB die Ausloschung 
der Flamme durch die Kiihlwrkg. des unverbrannten Gases an der Flammenoberflache 
bedingt ist; die Grenzdurchmesser sind durch die therm. Eigg. des Gases bedingt. 
(Philos. Mag. J . Sci. [7] 15. 329—59. Febr. 1933. Glasgow, Univ.) L o r e n z .

A. Shirodkar, Die Mesrnng der Temperatur einer Leuchlgasjlamme nach einer 
„u.-Strahlmethode“. Da die Keichweite yon a-Strahlen direkt von der Temp. des ab- 
sorbierendeń Gases abhangt, laBt sich die Temp. einer Flamme durch Messung der 
Reichweito yon a-Teilchen bestimmen. Messungen m it einem Elektroskop ergeben
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einen niedrigen W ert (1417°), da durch Kiihler die Erhitzung der Luft nicht geniigend 
verhindert werden konnte. Vf. fuhrt dann die Messungen mit Ionisationskammer u. 
Verstarker durch. Eino Flamme von 75 mm Breite wird so in den Weg von a-Teilchen 
des Po gestellt, daB die a-Teilchen teils durch die Flamme, teils durch L uft hindurch- 
gehen. Die Entfernung der Strahlenąuelle wird nun so eingestellt, daB die a-Strahlung 
gerade beim Eintritt in die Ionisationskammer endet. Nun wird die Breite der Flamme 
auf 25 mm verkiirzt; wieder wird die Entfernung der a-QueUe bestłmmt, bei der keine 
a-Teilchen mehr in die Ionisationskammer eintreten. Die Messung ergibt, daB der 
Verkleinerung der Weglange in der Flamme um 50 mm eine VergróBerung der Weg- 
lange in Luft um 6,94 mm entspricht. Das Bremsvermogen der Flammengase wird 
berechnet u. gemessen, es ist prakt. gleich dem der Luft. Die Temp. der Flamme ergibt 
sich zu 1845° ( ±  100°). (Philos. Mag. J . Sci. [7] 15 . 426—40. Febr. 1933.) L o r e n z .

A s. K o l lo id c h e m ie .  C a p il la r c h e m ie .
Erich Einecke, Sludien an EleUrosilbersolen. Zur Kenntnis ilires Aufbaues. Vf. 

beschreibt eine Elektrometallzerstaubungsapparatur zur Herst. von Solen naeh dem 
Verf. von B r e d ig , m it dom Ag-Sole verschiedener Konzz. in  1 • 10_4-n. NaOH unter 
Zusatz von 0,5— 4°/0 Gummiarabicum hergestellt werden. Es werden zunachst systemat. 
Verss. iiber den Ag20-Geh. dieser Sole mitgeteilt, er steigt langsamer an ais der Ag- 
Geh. E in Silbersuperoxyd ist in den Solen nicht yorhanden. Yf. beschaftigt sich 
ferner m it der Herst. von osydfreien, geschutzten u. ungeschiitzten Silbersolen. Die 
Herst. von Solen der ersteren A rt durch Reduzieren m it H an einem platinierten P t- 
Blech geht auch bei erhóhter Temp. nur langsam u. unvollstandig vor sich; dies ist 
wahrscheinlich auf eine Gummierung des Pt-Bleches zuruckzufuhren. Hingegen laBt 
sich die elektrochem. Bed. der osydhaltigen Sole sehr viel leichter durchfiiliren, wenn 
sie bei erhóhter Temp. (50°) durchgefuhrt wird. Der Nutzeffekt sinkt auch hier, wenn 
auch langsamer, m it dem Geh. des Sols an Gummiarabicum. Die geschutzten oxyd- 
freien Sole sind selbst bei Siedehitze sehr bestandig. — Einige Verss. iiber ungeschiitzte 
Sole zeigen, daB diese wesentlieh unbestandiger sind. Sie flocken schon naeh zwei- 
stiindiger Elektrolyse bei maBiger Hitze aus. Ein kleiner Ag20-Geh. w'irkt sehr stark 
stabilisierend. — Sole, die durch Elektrolyse von W. m it Ag-Elektroden bereitet wurden, 
bestehen im wesentlichen aus Ag,0. Bei der Elektrolyse von A.-W.-Gemischen mit 
Ag-Elektroden wird das anod. gel. Ag an der Kathode in Form von Faden u. Asten 
niedergeschlagen. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 39. 126—31. Marz 1933. 
Kiel, Chem. Inst., Univ.) J u z a .

Hans Neurath und Wolfgang Pauli, t/ber hochgereinigle Eise,noxydsóle. Durch 
Hydrolyse von FeCl3 in der Hitze bereitete Eisenosydsole werden mittels Elektro- 
dekantierung naeh P a u l i  (C. 19 3 2 . H. 2609) bei gewóhnlicher Temp. u. niedriger 
Spannung (3 V) gereinigt. Die hochgereinigten Sole (bis 8 g/l Fe; Leitfahigkeit 
2—S-IO-6 ^ -1) sind sehr stabil; ihre Leitfahigkeit andert sich im Verlauf eines Jahres 
nicht. Die Leitfahigkeit halbgereinigter Sole nimmt m it der Zeit infolge Aufnahme yon 
HC1 a b ; es zeigt sieh bei ihnen Schichtensedimentation. Die hochgereinigten Sole sind 
nahezu neutral (ph =  7,07); sie bestehen also nur aus den Kolloidionen u. dereń Gegen- 
ionen; naeh Floekung m it K,SO., ist die H -A k tm tat durch Bk. m it Eisenosydanteilen 
der Oberflache unter hydrolyt. Spaltung des Salzes oder infolge Verdrangung von OH' 
durch S 04" geringer. Der Cl'-Geh. der reinsten Sole reicht gerade aus, um die Auf- 
ladung u. den elektrokrat. Charakter der Sole Yerstandlich zu machen. Bei fort- 
schreitender Reinigung werden durch Bldg. von Sekimdarteilchen wachsende Cl- 
Mengen eingeschlossen, die durch Schiittel-, Gcfrier- oder Kochkoagulation zum Teil 
wieder freigemacht werden. Das Verh. der reinsten Sole bei den ver8ohiedenen Koagu- 
lationsarten beweist nicht, daB die H ydratation einen maBgebenden Faktor fiir ihre 
Stabilitat darstellt. Auch die niedrigen Flockungswerte, das Verh. gegen Aceton ais 
Flockungsmittel, unabhangig von dem Reinheitsgrad, sowie die hohen Wandcrungs- 
geschwindigkeiten der Kolloidionen (~20 -10 5 cm2 sec- 1  V- 1  bei 18°) lassen sich aus 
dem elektrokrat. Charakter der Sole verstehen. (Z. physik. Chem. Abt. A. 1 6 3 . 351—77. 
Marz 1933. Wien, Univ., Inst. f. medizin. Kolloidchemie.) L o r e n z .

R. M. Woodman, Emulsionssystime, die. Phenole, Wasser und Gdatine enłhalłen. 
Gelatine kann m it Kresolen Ol-in-W.-(OW)- oder W.-in-0l-(WO)-Emulsionen geben 
(vgl. C. 1 9 3 1 . I I .  1182); der Typ hangt vom Phasen-Vol.-Yerhaltnis ab, UberschuB von 
W. gibt OW-Typen u. umgekehrt. Bei einem bestimmten Phasen-Vol.-Verhaltnis 
kónnen duale Typen erhalten werden; die meehan. Behandlung bei der Herst. ist dann
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der bestimmende Faktor. Vf. bestimmt das Phasen-Vol.-Verhaltnis, bei dem duale 
Typen auftreten. fiir Gelatine-W.-Systeme m it Kresylsiiurc, Phenol, Hexalin u. Methyl- 
hexalin. — Die Ergebnisse stehen im Einklang m it der Theorie des Vf. (C. 1929. II. 
3056), nach der bei der Bldg. dualer Emulsionen Unterschiede in der Verteilung des 
Emulgatora zwischen den beiden fl. Phasen vorhanden sind. Ein Vers. bestiltigt diese 
Armahme; bei der Bldg. von OW-Typen m it Krcsolsiiure enthalt die w b s . Phase mehr 
Gelatine ais bei der Bldg. einer WO-Emulsion. Wahrscheinlich reagiert Kresolsaure 
m it Gelatine. ( J. Soc. chem. Lid., Chem. & Ind. 52. Transact. 44—46. 10/2. 1933. 
Cambridge, Univ., Horticultural Research Station.) L o r e n z .

Leif Tronstad, Die Untersuchung von diinnen Oberflachenfiltnen auf Mełallen 
mit Hilfe von reflekliertem polarisierlem Licht. Vf. untersueht m it der DRUDESchen 
Methode Oberflachenfilme auf Metallen. Es wird polarisiertes Licht auf der Metall- 
oberflache reflektiert. Wenn der Einfallwinkel u. die opt. Eigg. des reinen Metalls 
u. des Mediums, in dem sich das Metali befindet, bekannt sind, ist es móglich, aus den 
Messungen der Polarisationsanderung Schlusse auf die Eigg. der Oberflachenfilme zu 
ziehen. Durch Verwendung von monochromat. Licht yerschiedener Wellenlange kann 
man auch die Dispersion des Filmes bestimmen. Die theoret. u. experimentellen B e- 
dingungen der Methode werden erortert. Die Methode wird angewendet im Zusammen
hang m it Unterss. Iiber Passivitat von Metallen, Oxydation von Metallen u. atmo- 
sphar. Korrosion, Adsorption u. monomolekulare Filme auf Metallen. Es werden Verss. 
m it yerschiedenen Stahlsorten durchgefuhrt, die in saurer, neutraler oder alkal. Lsg. 
elektrolyt. oxydiert wurden; die Oberflachenschicht hat eineDicke yon etwa 30 A u. einen 
Brechungsindex von etwa 3,0. Da der Brechungsindex des Eisenoxyds 2,6 ist, liefern 
die Verss. eine Bestatigung der Oxydtheorie der Passivitat der Metalle. Die durch 
Einw. von L uft gebildeten Oxydfilme sind wesentlich diinner (etwa 10 A) ais die elek
trolyt. gewonnenen. Es wird noch auf die Anwendungsmóglichkeit der Methode bei 
Unterss. iiber heterogene Katalyse u. die Oberflachenwanderung von Moll. hin
gewiesen. (Trans. Faraday Soc. 29. 502—14. Marz 1933. Trondheim, Norges Tekniske 
Hoiskole, Inst. for Uorgan. Kjemi.) J u z a .

E. W. J. Mardles, Oberfl&chenspannungsmessungen mit nichiwdssrigen kólloidalen 
Losung&n. Vf. miBt m it der Methode des Tropfengewichtes u. der Methode des maximalen 
Blasendruckes die Oberflachenspannung von mehreren Organosolen in Abhangigkeit 
von der Temp. u. von der Konz. des gel. Stoffes. Es werden z. B. Lsgg. von Cellulose- 
aceta t in A.-A.-Gemengen verschiedener Konz., von Kaliumoleat in  A. oder yon 
Kolophonium, Celluloseacetat, Schellack u. a. in Aceton u. anderen Losungsmm., 
ferner auch von Celluloseacetat in Lósungsmittelgemischen (Anilin-Essigsaure, Aceton- 
Kresol u. a.) untersueht. Es wurde festgestellt, daB im allgemeinen die zugesetzten 
kolloiden Stoffe die Oberflachenspannung von Fil, m it hoher Oberflachenspannung 
(Formamid, Benzylalkohol, Anilin . . . )  erniedrigen, dagegen von Fil. m it niedriger 
Oberflachenspannung (A., A., A ceton. . .) erhóhen. In  ćfieser Hinsieht ahneln diese 
Kolloide vielen Ivrystalloiden. Die Oberflachenspannung von Kolloiden in gemischten 
Fil. war weitgehend yon den Werten, die man m it den Losungsmm. einzeln erhielt, 
abhangig; es konnte aber doch in einzelnen Fallen der EinfluB der Lósungsm.-Wrkg. 
m it der Anderung der Zus. festgestellt werden. Vermehrte Lósungsm.-Wrkg., begleitet 
von einem Zuriicktreten der kolloiden Eigg. der Lsgg., bewirkte ein Zuriickdrangen 
der Effekte, die die Oberflachenspannung erniedrigen. — Gemischte Kolloide in einem 
einzigen Lósungsm. haben eine Oberflachenspannung, die m it dem additiv berechneten 
W ert iibereinstimmte oder etwas niedriger lag. Zwischen Oberflachenspannung u. der 
Fiihigkeit zu schaumen, konnte bei den untersuchten Organosolen keine Beziehung 
festgestellt werden. (Trans. Faraday Soc. 29. 476—85. Marz 1933. Imperial College of 
Science.) J u z a .

Shu-Tsu Chang, tJber die Grenzschicht verdunnter Elektrolyte und das Diffusions- 
;potential. Das Gesamtpotential der folgenden 4 K etten wird bis iiber 350 Stdn. zeitlich 
yerfolgt u. durch Abzug der Elektrodenpotentiale das Diffusionspotential berechnet:
0,1-n. ICCl/l-n. HC1, 0,01-n. LiCl/l-n. HC1, 0,1-n. LiCl/l-n. HC1, 1-n. KCl/1-n. HC1. 
Ungewollte Erschutterungen u. Temp.-Storungen werden weitgehend ausgeschaltet. 
Im  Anfang ha t das Potential im Rahmen der Vers.-Fehler den von H e n d e r s o n  
berechneten Wert. Dieser gilt fiir den ,,Mischungszustand“ , d. h. an irgendeiner Stelle 
innerhalb der Grenzschicht setzt sich die Lsg. additiy aus einem Bruchteil a. der Lsg. 1 u.
1—a der Lsg. 2 zusammen, wobei a  von der Entfem ung x  linear abhangig sein soli. — 
Im  Laufe der Zeit fallt das Potential auf den PLANCKsehen Wert. Dieser gilt fiir den
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„stationaren Zustand", d. li. dio zunachst unendlich scharfe Grenzflache bildet durch 
Diffusion eine Ubergangsschicht aus, in welcher a in komplizierter Weise von der 
Entfernung abhiingt. Infolge aufierer Storungen steigt das Potential, um dann wieder 
dem  PLANCKsehen W ert zuzustreben . Fiir die Praxis kann m an  w egen d e r geringen 
Abweiehungen beidcr Potentiale die einfachere HENDERSON-Formel benutzen. Fur 
den Fali, dafi die IConzz. in beiden Lsgg. gleich sind, fiihren beide Rechnungen ohnehin 
zu demselben Resultat. Die zeitliche Konstanz des Potentials der K ette 4 bestatigt das. 
Zur Diskussion der Rechnungen werden die Ionengehh. in der Grenzschicht nach beiden 
Theorien berechnet u. femer die Zeitdauer fiir die Vollziehung des Diffusionsyorganges u. 
dio fiir den tlbergang vom stationaren in den Mischungszustand untersucht. Diese ist 
viel kiirzer ais jene. (Ann. Physik [5] 16 . 513—29. 20/2. 1933.) J .  L a n g e .

Joseph Halberstadt, Uber die Diffusion von Silber und Kupfer inGlas. Metalle 
losen sich in Glas einatomig. Dies wird durch A nw endung  des NERNSTsehen Ver- 
teilungssatzes gezeigt. Die Diffusionskonstante des Ag in Glas betragt bei 615° 2,21 • 
10-8. Sie -waohst m it steigender Temp. Die A nw endung  der STOKES-EiNSTEINSchen 
Beziehung zeigt, dafi der Diffusionskoeff. abnorm hoch ist. Das Silber mufi demnach 
im Glase solyatisiert sein. Sekundarprozesse bei der Diffusion yon Silber in Glas sind 
durch die bei der Vers.-Temp. herrschenden Ungleichgewichte bedingt. Die Diffusions- 
geschw indigkeit des Cu bei 650° b e tra g t  2,07 ■ 10~9 qcm/sec. Kupfer v e rh a lt  sich yoll- 
kommen wie Silber. Der Diffusionskoeff. ist ebenfalls abnorm hoch. (Z. anorg. allg. 
Chem. 211.185— 94.18/3.1933. Frankfurt a. M., Anorgan. Abt. d. Chem. Inst.) E. H o.

F. Sauerwald, Uber die innere lieibung geschmolzener Metalle und Legierungen.
V. DurchfluPmscosimeter mit konstanter Dmckhóhe fiir Stoffe mit hoher Oberflachen
spannung. (IV. vgl. C. 1932. I. 2562.) Bei der Messung der inneren Reibung schwerer 
Fil. ist es yortcilhaft, den Uberdruck an der Capillare konstant zu halten. Bei Messungs- 
anordnungen m it yertikaler Capillare lafit sich ein konstanter t)berdruck durch einen 
Oberlauf oder mittels einer MARiOTTEschen F lasche  erzielen. Bei beiden  Anordnungen 
treten Schwierigkeiten auf, wenn die Oberflachenspannung so grofi ist, dafi sie einem 
merklichen Anteil des t)bcrdruckes das Gleichgewicht hiilt (z. B. bei Hg). Vf. gibt eine 
brauchbare Anordnung an, bei welcher der Ausflufi des M aRIOTTE-Rohres durch ein 
horizontales Plattchen teilweise yerschlossen ist, so dafi sich nur kleine Blasen aus- 
bilden konnen, u. bei welcher das untere Ende der Capillare in ein Gefafi m it Hg ein- 
taucht. Eine Anordnung m it liorizontaler Capillare, in welcher sich ein begrenzter Fl.- 
Faden yerschiebt, wird dadurch yon dem Einfłufi der Oberflachenspannung unabhangig, 
dafi die beiden Enden des Fadens in ein Rohrstiick grófierer Weite hineinragen. (Z. 
anorg. allg. Chem. 209. 277—80. 13/12. 1932. Breslau, Techn. Hochsch., Lelnstuhl f. 
Metallkunde.) ElSENSCHITZ.

Paul G. Bird, Eine Ableilung der Langmuirsclien Adsorptionsi,?othermen. Ab- 
leitung der LANGMUlRschen Isothermen fiir den Fali yon Elektrolytlsgg. (J. chem. 
Educat. 10 . 237. April 1933. Ames, Iowa, S tate Coli.) L o ren z .

L. J. Burrage, Adsorptionsuntersuchungen. I. Meclianismus der Aklwierung von 
Holzkohle. (Vgl, C. 1932. I. 2937; 1933 .1. 982.) Die Hcrkunft von Holzkohlen lafit sich 
auch bei gepulyerten Proben mkr. an der Grófie der Poren unterscheiden. Vf. nimmt an, 
dafi die Aktivierung der Kohle auf der Entfem ung der Cellulose beruht, die sowohl 
durch Luft- oder Dampfbehandlung, ais auch durch die ais Lósungsm. fiir Cellulose 
wirkenden wss. Lsgg. yon ZnClj,, H 3P 0 4 usw. u. durch Fermento be«irkt wird. Es 
\rird yersucht, diese Theorie durch strukturelle Vorstellungen zu unterstiitzen, die die 
Vergrofierung der wirksamen Oberflachę durch Herausnahme der Cellulose aus dem 
Gefiige erkemien lassen. An Kohle aus Buchen- u. Birkenholz wird experimentell 
gezeigt, dafi zu lange fortgesetzte Aktiyierung (mit H 3P 0 4- bzw. ZnCl2-Lsg.) die Kohle 
nahezu inakt. fiir die Adsorption yon CC14 macht. Dies lafit sich durch die neue Theorie 
im Gegensatz zu den fruheren einfach erklaren. Durch Regelung der Aktiyierungs- 
dauer lassen sich Kohlen herstellen, die trotz Entfernung des Aktiyierungsmittels 
yor der Verkohlung yerschiedene A ktiyitat aufweison. (Trans. Faraday Soc. 29. 445 
bis 457. Marz 1933.) R. K. M u l l e r .

L. J. Burrage, Adsorptionsuntersuchungen. I I . Mechanismus der Adsorption von 
Ddmpfen durch nichlaktivierle Holzkohle. (I. vgl. yorst. Ref.) Vf. untersucht die Ad
sorption yon Stoffen m it yerschiedener DE. (W., Methanol, A., Aceton, SO,, Athyl- 
acetat, A., CS2, Bzl., CC14) an nichtaktiyierter Holzkohle; die envartete bevorzugte 
Adsorption polarer Moll. liifit sich erkennen, wenn yon den Werten maximaler Sattigung 
die prakt. nur chem. gebundenen Substanzmengen abgezogen werden. Die quasi-
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chem. Bindung tr i t t  nach Verss. m it 28 Substanzen nur bei denjenigen > Verbb. in 
starkerem Mafie in Erscheinung, die O, S oder N enthalten; es wird angenommen, 
daB diese sich ais Oxonium-, Sulfonium- u. NH4-Verbb. an den ,,Ca.0J,-Schwamm“ 
der Kohleoberflache (vgl. C. 1938. II. 2611) anlagem. Der die Oberflache.bedeckende 
6'-Komplex wird von Substanzen mit hohem Dampfdruek am besten entfem t, so 
zeigen diese ,,Reinigungswrkg.“ besondcrs SO,, CS2 u. A. bei nicht zu niedrigem Druek. 
Auch hier treten jedoch bemerkenswertc Untersehiede im Verh. von frisch hergestellter 
u. von langere Zeit feucht gelagerter Kohle auf. Mit der allmahliehen Entfernung des 
„£7xOj,-Sehwammes“ unter C02-Entw. werden auch die Erscheinungen bei der Quellung 
der Kohle in Zusammenhang gebracht. (Trans. Faraday Soc. 29. 458—76. Marz 1933. 
London, King’s College.) R. K. M u l l e r .

Elroy J. Miller, Die Adsorption ton Elektrolyten durch aschefreie Adsorptionskohle. 
VII. E in  kurzer Uberblick iiber den augenblickliehen Stand dieses Gebietes und ein Beweis 
fiir  das Ammchsen der negativen Adsorption der anorganischen Basen mit derDauer 
der Beruhrungszeit der Losung mit der Adsorpłionskohle. (VI. ygl. C. 1931. II. 3923.) 
Es wird zunachst ein kurzer Uberblick iiber friihere Richtungen in der Erforschung 
der Adsorption von Elektrolyten an aschefreier Adsorptionskohle gegeben. Weiter 
wird dann zahlenmaBig bewiesen, daB die negative Adsorption von Alkali sieh m it 
zunehmender Beruhrungszeit zwischen der Kohle u. der Lsg. vergroBert. Die Kohle 
muB auf ca. 1000° erhitzt worden sein, um eine negative Adsorption von NaOH-Lsgg. 
zu geben. ZahlenmaBig kann belegt werden, daB es nielit moglich ist, selbst eine so 
schwach absorbierte Saure wie HC1 mit kochendem W. aus der Kohle zu estrahieren. 
Durch Elektrodialyse kann HC1 quantitativ aus der Kohle wieder entfernt werden. 
Im  iibrigen ergibt sich, daB man noeh nicht durch eine Theorie allein alle die bei Ad
sorption yon Elektrolyten durch Adsorptionskohle auftretenden Erscheinungen erklaren 
kann. (J . physic. Chem. 36. 2967—80. Dez. 1932. E ast Lansing, Michigan, Chemical 
Laboratory of the Michigan Agricultural Station.) WOECKEL.

B. Anorganische Chemie.
G. A. Stutterheim, Verarbeitung vonJodresten. Das bei dem Verf. von t a n  V o o r s t  

(C. 1931. II. 1686) ais Nebenprod. abfallende Cu20  wird ohne weitere Reinigung auf- 
gehoben, u. dam it aus neuen Jodresten nach Ansauem m it H 2S 04 das CuJ abgeschieden. 
Das wiedergewonnene K J  wird nicht auf Krystall, sondern zu 20°/oig. Lsg. verarbeitet. 
Br-haltige Riickstande werden durch Dest. m it K 2Cr20 7 aufgearbeitet. (Chem. Weekbl. 
30. 166. 18/2. 1933. Zwolle.) Gr o s z f e l d .

A. Kurtenacker, W. Finger und F. Hey, Zur Kenntnis der Fluoride zweiwertiger 
Metalle. I. Die normalen und sauren Fluoride. Durch Aufnahme der Ldsungsgleich- 
gewichte wird festgestellt, ob u. welche der n. u. sogenannten sauren Fluoride von 
Ńi, Co, Zn, Cd, Mn u. Cu tatsaehlich existieren u. unter welchen Bedingungen sie neben 
den gesatt. Lsgg. bestehen konnen. Die n. Fluoride wurden ausschlieBlich durch Einw. 
starker FluBsaure (40%ig.) auf die Metallcarbonate hergestellt. Vff. erhielten Ni-, 
Co-, Zn-Fluorid ais 4-Hydrat, Cu-Fluorid ais 2-Hydrat, Cd-, Mn-Fluorid wasserfrei. 
Ein a-Kobaltfluorid-4-hydrat (vgl. Co s t a c h e s c u , C. 1911. II. 747) u. ein 3- u. 2-Hydrat 
von Co u. Ni scheinen nach den L6slichkeitskurven zwisohen 20 u. 100° ais stabile 
Bodenkorper nieht zu existieren. Ebenso konnte Mn-Fluorid-4-hydrat u. Cd-Fluorid-
2-hydrat nicht nachgewiesen werden. Die von B o h m  u . anderen Forschem beobach- 
teton, schón kryetallisierten, sogenannten sauren Fluoride, CuF2 ■ 5 H F  • 5 H sO, Co(Ni)F, • 
5 H F  ■ 6 H„0 u. MnF2-5 H F -6 H20  werden von Vff. (ubereinstimmond m it G o s z n e r ) 
nach genauen Loslichkeitsverss. u. Analysen eindeutig ais Silicofluoride nachgewiesen. 
Saure Fluoride existieren in f ester Form nicht, sie sind also aus der L iteratur zu streichen.
— Die n. Fluoride: N iF2-4 H 20 , hellgrun, mikrokrystallin, verliert erst bei langem 
Erhitzen auf 200° Krystallwasser, iiber 200° entsteht NiO. LósUchkeit in W. zwischen
10 u. 90° prakt. von der Temp. unabhangig, in H F  steigt sie rasch m it Zunahme der 
HF-Konz. — CoF2- 4 H20  rosa, mikrokristallin., luftbestandig, 100 ccm gesatt. Lsg. 
enthalten bei 20° 1,36 g CoF2. Die Loslichkeit in H F  steigt m it der Temp. u. der HF- 
Konz. — ZnF2.4 H 20 , weiB, mikrokrystallin., in 100 ccm gesatt. wss. Lsg. bei 20° 
1,62 g ZnF2. Loslichkeit in H F  steigt m it HF-Konz. — CdF2, weiB, mikrokrystalhn, 
100 ccm gesatt. wss. Lsg. bei 20° 4,05 g CdF; die Loslichkeit zeigt ein Maximuin bei 
ca. 11,2 Gewichts-% CdFa u. 24,4 Gewichts-°/0 HF. — MnFs, blaBrosa, Loshchkeit 
in H F zeigt wieder ein Maximum u. nimmt m it zunehmender HF-Konz. dann wieder
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ab. CuF2'2  H 20 , hellblau, in W. hydrolyt. gespalten. Loslichkeit in H F  bei 21,2% 
H F ein Masimum mit 12,1 Gewichts-% CuF2. Eine Anderung des Bodenkórpers fand 
in keinem Falle statt. (Z. anorg. alig. Chem. 2 1 1 . 83—97. 18/3. 1933. Brunn, Deutsche 
T. H., In st. fiir analyt. Chemie.) E. H o ffm a n n .

T. Miłobędzki, t)ber Phosphorbromchłoride. Die Trihalogenido PC IJir  u. 
PGlBr2 entstehen leicht durch Vermischen yon 2 PC13 +  PBr3 (— y  3 PCI2Br) 
oder yon PC13 +  2 PBr3 (— y  3 PClBr2); ihre Bldg. lafit sich nur durch den 
RAMAN-Effekt nachweisen, ihre Isolierung gelang nicht. Jedoch erhalt man fast 
reines PClBr2 durch Einw. yon 18 Moll. PBr5 auf 1 Teil PC13. Die Trihalogenide
bilden sich femer nach den R kk.: PC13 +  B r ----y  PCl2Br; PC13 +  HBr — y  PCl,Br +
HC1; PCl2Br +  HBr — >- PCIBr, +  HC1; PC15 +  3 PBr3 =  PCl2Br +  2 PClBr2 +  PCI- 
Br4; 2 PBr5 +  PC13 =  PClBr2 -f  2 PClBr4. Ferner unterliegen Gemische yon PC16 u. 
PBr5 der Red. zu P d B r ,  u. PCl2Br, bei gleichzeitiger Bldg. von Polyhalogeniden: 
5 PX S =  PX3 +  3 PX 5 +  PX 5-X 2 (7 PC15 +  3 PBr5 =  5 PCl2l5Br0,5 +  2 PCl,,25Br0,75 +
3 PCl4,07Br3,67). — Gemischte Pentahalogenide, PClnBr5_n: Diese Verbb. sind bei 
Zimmertemp. krystallin u. gelb gefarbt; wl. in PX 3. Sie bilden sich durch Einw. von 
Cl2 oder Br2 auf PC13 (PC13 +  Cl +  Br — > PGl^Br), femer durch Yermischen von 
PĆ15 u. PBr3, PBr5 u. PC13 u. von PC15 u. PBr5. Die Zus. dieser „gelben“ Yerbb. ist 
abhangig yon der Temp. u. Menge der Reagenzien. Sie zers. sich langsam bei Zimmer- 
temp. u. zwar in der gleichen Richtung wie ein Gemisch von PC15 u. PBr5 gleicher 
empir. Zus. So ergibt PCl4>25Br0l75 nach Erwarmen PCl2lSBr0>2, PCl4>5Br0i5 u. ein Ge
misch roter Polyhalogenide; dio gleichen Prodd. erhalt man bei Zimmertemp. aus 
einem Gemisch yon 17 Moll. PC15 u. 3 Moll. PBr5. — Polyhalogenide PCl3Brn (n >  2) 
u. PCI..Brn (n >  3). PCl3Brn (n =  4—18) entstehen bei Einw. yon Br, auf PC13, nichfc 
aber durch Addition: es bildet sich zunachst PCl2Br u. golbe Krystalle der Grenzformel 
PCl4Br, bis das Verhaltnis PC13 : Br =  1 : 0,333 ist; bei weiterer Br,-Einw. yerschwindet 
das fl. ]?Cl2Br u. das krystallin. PCl4Br u. es erscheint die roto Phase der Polyhalogenide 
(PCl3Br5). Diese Verbb. der Formel PCl3Brn (n =  4—18) bestehen aus PCl4Br, PCl2Br 
u. Br2. Aus PCl2Br u. Br2 entstehen die Polyhalogenide PCl2Brn, wie PCl2Br6; dieses 
laBt sich im Vakuum ohne Riickstand yerdampfen. Dagegen lassen dio Halogenido 
PCl3Br4—PCl3Br13 bei Vakuumyerdampfung gelbe Krystallo der Grenzformel PCl4Br 
zuriick. Die roten Polyhalogenide PCl3Brn entstehen auch beim Vermischen yon PC15 
u. PBr5, bei Einw. yon 1 PC15 auf 0,5—4 PBr3 u. von 1 PBr5 auf 2—15 PC13. (Chem. 
Listy Vedu Prumysl 26 . 458—61. 10/10.1932. Warschau, Techn. Hochschule.) S c h o n f .

Rechid, Vber die verschiedenen Metaphosphorsduren. Die aus H 3P 0 4 u. H4P20 7 
zunachst gebildete sirupose Dimetaphosphorsaure H 2(P 0 3)2, dio durch Hydrolyse 
leicht H 4P 20 7 zinruckbildet, geht bei Tempp. unter 400° in eine krystallin. polymerisierte 
Form iiber, die in W.- u. verd. w. HNC3 unl. u. bei 800° nicht fliichtig ist, oberhalb 
400° liefert sie ein anderes durchsichtiges Polymerisat, dessen Loslichkeit m it zu- 
nehmender Temp. u. Erhitzungsdauer abnimmt. Die so hergestellten polymeren Prodd. 
unterscheiden sich von der unl. Form, in die sie bei geniigend langem Erhitzen iibergehen, 
durch ihre Fliichtigkeit; der rasch kondensierte Dampf ist ident. mit H 2(P 03)2. Aus 
P ,0 5 kami eine iiberwiegend H 2(P 0 3)2 enthaltende wss. Lsg. erhalten werden," dereń 
Bldg. wahrscheinlich die Ursache fiir die Differenzen in den Angabon yerschiedener 
Autoren iiber die Gemische von Phosphorsaureanhj'driden ist. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 1 9 6 . 860—61. 20/3. 1933.) R. K. Mu l l e r .

S. Bezzi, Uber die Fliichtigkeit der Borsaure mit Wasserdampf, Die Umwandlung 
yon H 3B 03 in H B 0 2 laBt sich ais Entwasserung eines in mehreren Hydratstufen auf- 
tretenden Salzes auffassen. H B 0 2 ist auch bei hoheren Tempp. um 100° bestandig u. 
nicht fliichtig; bei 123° wird mit troekener Luft langsam gleichzeitig W. u. B20 3 ent- 
fem t. H 3B 03 geht schon bei 50° teilweise in H B 0 2 iiber u. hat neben der Dissoziations- 
spannung auch einen Eigendampfdruck. Dio iiberdest. Menge H 3B 0 3 nimmt m it der 
Konz. der Lsgg. zu, jedoch nicht dieser proportional; dies laBt sich auf die zunehmende 
Verschiebung des Gleichgewichts H 3B 0 3 HBO, +  H20  nach der rechten Seite 
zuriickfuhren. In  den Lsgg. existieren H 3B 0 3 u. H B 02 nebeneinander. Mit Wasserdampf 
geht bis zu Tempp. etwas iiber 100° nur H 3B 0 3 iiber, das m it seiner eigenen Dampf- 
tension an der Gasphase teilnimmt. Die Differenzen in den Angaben yerschiedener 
Autoren kónnen auf die yerschiedenen Vers.-Bedingungen zuriickgefuhrt werden. 
(Ann. Chim. applicata 22 . 713—25. Nov. 1932. Padua, Inst. f. organ. u. pharm. 
Chemie.) . R. K. Mu l l e r .
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Warren C. Johnson und M. M. Piskur, Die L6dichke.it von mełallischem Lithium  
infliissigem  Ammoniak bei niedrigen Temperaturen. Der Dampfdruck iiber Lsgg. von Li 
in fl. isH , wird bei 0, —32,7, —33,2 u. —63,5° in Abhangigkeit von der Zus. der L sg . 
bestimmt. Solange festes Li yorhanden ist, ha t der Dampfdruck den fiir jede Temp. 
konstanten W ert der gesatt. Lsg., um bei Ggw. yon iiberschiissigem NH3 steil anzusteigen. 
Aus den Knickpunkten der Dampfdruckkuryen wurden die Lóslichkeifcen bereohnet u. — 
im Gegensatz zu friiheren Messungen anderer Autoren — eine Zunahme der Loslich- 
keit um etwa 6%  bei einer Temp.-Steigerung von —63,5 auf 0° gefunden. (J . physic. 
Chem. 37. 93—99. Jan. 1933. Chicago, III., U. S. A., Univ. of Chicago, G. H. J o n e s  
Lab.) J . L a n g e .

Robert Schwarz, Kunstliche Umimndlung von Feldspat in Kaolin. Die hydrolyt. 
Zers. des Feldspats wurde experimentell untersucht. Durch Behandeln von Feldspat 
m it yerd. Mineralsauren {1/2 n. bis n. HC1 oder H 2S 04) in einer Druckbombe bei 300° 
wahrend etwa 250 Stdn. fand eine Umwandlung in Kaolin sta tt. Das Rk.-Prod. wurde 
durch die W.-Abbaukurye identifiziert; diese deckt sich yollkommen m it der Kurye des 
durch hydrothermale Synthese aus dem „Prokaolin" gewonnenen Kaolins. — Wesentlich 
fu r  den Chemismus der Umwandlung Feldspat—Kaolin erscheint der Befund, daB 
auch Leucit ganz analoger Weise in Kaolin umgewandelt werden konnte. Dies betrachtet 
Vf. ais weitere Stiitze seiner Theorie (vgl. C. 1925. II. 1141), wonach der primare Vor- 
gang des Uberganges yon Feldspat in Kaolin in einer durchgreifenden hydrolyt. Spaltung 
bestehen soli, der sich sek. unter besonderen Bedingungen aus den Abbauprodd. eine 
Synthese der Verb. A120 3- 2 SiO,- 2 H„0 ansohlieBe. Hierbei wird zunachst eine amorphe 
Yorstufe, der „Prokaolin“  gebildet, der unter bestimmten Bedingungen in das kry- 
stalline H ydrat iibergeht. Die Konst. des Feldspats selbst ist also fiir die Bldg. des 
Kaolins unwesentlieh, da die Abbauprodd. des Feldpats in sek. Rk. zu einem neuen 
Mol. H 4Al2Si20 9 zusammentreten. — Aus den Verss. wird geschlossen, daB Kaolin 
vor allem bei vulkan. oder postvulkan. Vorgangen unter dem EinfluB von iiberhitzten 
wss. Mineralsauren aus Alkalialuminiumsilicaten entsteht. (Naturwiss. 21. 252. 31/3.
1933. Frankfurt a. M., Chem. Inst. d. Univ.) Sk a l ik s .

Arthur Rosenheim, Mohamed Hakki und Otto Krause, Zur Kenntnis der 
Permolybdate und Perwolframate und zur Struktur der Perchromate. Die Erorterungen 
iiber die S truktur der untersuchten Verbb. stiitzen sich einerseits auf die Befunde 
bei den Peruranaten {vgl. C. 1932. II. 3071) u. auBerdem auf die Bestst. des Geh. an 
aktivem O insgesamt durch Titration mit KM n04 u. auf die Erm ittlung des echt per- 
oxyd. gebundenen O auf Grund der Titration des aus K J  freigemachten J  (nach 
R i e s e n f e l d  u . M au). Dem aus K 2Mo04 u. Perhydrol entstehenden K 2Mo08, bei 
dem nur 1/1 des aktiven O wahrhaft peroxyd. gebunden ist, wird eine S truktur nach I  
zugeschrieben. Es wird angenommen, daB der peroxyd. gebundene O direkt an das 
Metallatom gebunden ist u. daB zwischen den beiden 0 2-Gruppen ein Unterschied in 
bezug auf ihre Hydrolysierbarkeit ist. Bei der Einw. von H 20 2 auf Alkaliparamolybdate 
entstehen zunachst Paramolybdate, in wss. Lsg. bei doppelter Umsetzung zerfallen 
sie jedoeh leicht in  Polymolybdate, besonders in Dimolybdat. Wenn m an gepulyertes

stehen zunachst orangegelbe Krystalle yon 1 . 5 (NH4)20 - 12 Mo03-12 O- 21 H 20, das 
sich ahnlich wie Metamolybdat yerhalt (krystalline Ndd. m it Metallsalzen), u. aus der 
Mutterlauge scheiden sich citronengelbe Krystalle yon 2. 5 (NH4)20 - 12  Mo03- 3 O- 
12 H20  aus, die Paramolybdatrk. zeigen (amorphe Ndd. m it Erdalkali- u. Metallsalzen). 
Die h. Lsg. yon 1 gibt m it Guanidiniumacetat yersetzt 3. 5 (CNjH^aO-12 Mo03- 3 O- 
11 H 20 . 4. (CN3Hg)20  ■ 2 Mo03- 3 0 -3  H ,0  kann erhalten werden, wenn man die
Guanidiniumacetatlsg. zu der Lsg. des NH4-Paramolybdats in Perhydrol gibt, beyor 
1. zur Krystallisation kommt. Mit entsprechenden Metallsalzen werden aus Lsgg. yon 1. 
5. 5B aO -12M o03- 3 0 - l 8 H 20  bzw. 6. 5 Ag20 - 12 Mo03-3 O - 12  H 20  dargestellt, 
wahrend die Lsg., in der 1. noch nicht auskrystallisiert ist, 7. BaO-2 Mo03-4 0 -4  H 20  
erhalten werden kann. Das Dimolybdat K 2Mo20 7- H 20  gibt, wenn man es m it Perhydrol 
schwach erwarmt, eine Lsg., aus der sich in gelben Nadeln 8. K 20- 2 Mo03- 4 0 -4  H 20  
mit einem peroxyd. O abscheidet. K-Trimolybdat, K 20 -3  Mo03-3 H 20 , fiihrte zu
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9. K 20 - 3 Mo03-4 O-HoO. Molybdansaurereichere Polymolybdate werden durck H 20 2 
in molybdansaurearmere abgebaut. Ausgehend von dem Tetramolybdat wird das 
Pertrimolybdat 10. ICO • 3 Mo03 0 - 4 H ,0  dargestellt. Von den Oktomolybdaten 
R 20 -8 M o 0 3 (Na, K, Ba) fiihrte das Ba-Salz zu einer krystallisierten Verb. u. zwar 
zu dem Dimolybdat 11. BaO-2 M o03-4 O -6 H 20 . In  den Lsgg. der hoheren Poly
molybdate zerfallfc das H 20 2 zu sehnell. — Unterss. iiber Permolybdansaureoxalato er- 
geben, daB 2 akt. O im Molekuł vorliegen, eines davon wahrhaft peroxyd. gebunden 
ist, u. daB man annehmen muB, daB wieder von 2 0 2-Gruppen eine leiehter hydrolysier- 
bar ist bzw. dem Anion die Konst. II zuzuschreiben ist. Allerdings wurde das K-Salz 
einmal wasserfrei erhalten, 12. KoG>04-Mo05, wahrend bei einer anderen Darst. sich 
dio Formel 13. K 2C20 4-H 2Mo04-2 0 -H 20  ergab. 14. (NH4)2C20 4-H 2Mo04-2 O; 
15. BaCoO.-HoMoOj-2 O -2,5 H 20 . — Ausgehend von den W.-freien Wolframaten 
werden 16. K 2WOs- 0,5 H20 , 17. Bb2W 08- 3 H20 , 18. N a2WOs-H20  u. 19. BaWOs- 4 H20  
dargestellt. Bei ihnen liegt nur eines von den 4 akt. O wahrhaft peroxyd. gebunden 
yor u. es wird daher die Struktur ebenso wie bei den Permolybdaten angenommen. 
Die Salze sind bestandiger ais dio entsprechenden Permolybdate. Bei den Parawolfra- 
maten yerlauft die Rk. m it H 20 2 einfaeher ais bei den starker komplexen Paramolyb- 
daten. Aus K-Parawolframat 5 K 20 - 12 Mo03-4 H ,0  wird beim Behandeln m it H 20 2 
20. K ,0 '2  W 03- 4 0 - 4 H 20  erhalten m it 2 peroxyd. O (Metawolframatrk.). Das Ńa- 
u. NH4-Salz konnten nicht krystallisiert erhalten werden, aber aus der Lsg. der letzteren 
entsteht bei der Umsetzung m it Ba-Salz 21. BaO• 2 W 03- 4 0 -8  H ,0  u. m it Guanidinium- 
salz 22. (CN3Hg)20- 2 W 03-4 O- 4 H 20 . 20 wird die Formel III zugesehrieben. — Wolfram- 
saureoxalato geben m it Perhydrol leicht dio Perverbb. 23. K>G>04-H ,W 04-2 O, 
24. (NH4)2C20 4-H 2W 04- 2 O, 25. Rb2C20 4- H 2W 04- 2 O, 26. (CN3H6)2Ć20 4- H 2W 04- 2 O 
u. aus der Lsg. des nicht krystallisierenden Na-Salzes fallt bei Zusatz von Ba-Aeetat 
27. BaC,04- H 2\V04- 2 O aus. Die Perwolframsaureoxalate enthalten 2 akt. O, von 
denen eines wahrhaft peroxyd. gebunden ist. Fiir ikrę S truktur gelten dieselben tjber- 
legungen wie fur die Permolybdansaureoxalate. Die Unters. des aquivalenten Leit- 
vermogens von K 2C20 4-H 2W 04 ergiebt, daB schon dieses stark komplex ist. —- Fiir 
die roten Perchromato wird die Formel IV  angenommen (ygl. SCHWARZ u. GlESE, 
folg. Ref.). (Z. anorg. allg. Chem. 209. 175—203. Nov. 1932. Berlin-N, Wissensehaftl. 
Lab.) E l s t n e b .

Robert Schwarz und Hermann Giese, Ober die Konatitution der Perchromate. 
Die blauen Perchromate der Formel K H 2Cr07, die man aus Chrompentoxyd m it KOK 
u. H ,0 2 (ygl. W i e d e , Ber. dtseh. chem. Ces. 31 [1898]. 516) oder aus K 2C r,07 u. H20 , 
(ygl. RlESENFELD, Ber. Naturforsch. Ges. Freiburg 17 [1905]. 32) erhalt, sind naeli 
W lE D E  (1. c.) krystall-H20 2-haltige D eriw . der tlberchromsaure HCrOs. Vff. hatten 
die Niehtexistenz der Saure HCrOs nachgewiesen (ygl. C. 1932. II. 350). Es werden 
daher die Perchromate von neuem untersucht. H 20 2 konnto in ihnen nach der Methode 
yon W il l s t a t t e r  (Ber. dtsch. ehem. Ges. 36 [1903]. 1828) nicht nachgewiesen werden.

Ein Abbau bei 0° im Tensimeter unter gleickzeitiger Best. von H ,0  u. O zeigt, daB 
kein stóchiometr. Zusammenhang zwischen beiden Zers.-Prodd. besteht. Vff. nehmen 
die Formel K Cr06, H ,0  an u. suchen zunachst wasserfreie Salze darzustellen. Dies 
gelingt m it Tl; das durch Umsetzung des blauen NH,-Perchjomats m it (T1)2S04 er- 
haltene Tl-Perchromat ha t die Zus. TlCrOe; die Alkalisalze besitzen also 1 Mol. Krystall- 
wasser. Die Aufstellung einer Konst.-Formel gelingt nur unter Yerdoppelung des 
Mol. I. Der Nachweis der Peroxydbriicken im Mol. gelingt durch Umsetzung mit KM n04; 
durch Zusatz einer kleinen Menge Molybdat wird die langsam yerlaufende Rk. so kata- 
lysiert, daB der peroxyd. Sauerstoff vdllig yom KMn04 erfaBt wird, bevor er gasfórmig 
entweichen kann. In den blauen Perchromaten lassen sich 5 O—O-Brucken nach- 
weisen, so daB die Richtigkeit der Formel I  erwiesen ist. — Durch die Umsetzung m it 
KM n04 unter Katalyse m it Molybdat laBt sich fiir die roten Perchromate der Brutto- 
formel MesCrOs die Formel II (ygl. ROSENHEIM, vorst. Ref.) beweisen; denn auf 1 Cr 
werden 3,5 O—O-Briicken gefunden. — Aus der Tatsacke, daB die bimolekularen roten 
Perchromate m it den monomeren Peryanadinaten isomorph sind, folgt, daB die yalenz-

= 0  Ochem. yerschiedenen Gruppen  q   u. i stereochem. gleichwertig sind. (Ber.

O— O O— O
I  K O ^ ^ - O - O - ^ C T —OK II

cC^b d ^ b
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dtsch. chem. Ges. 66 . 310—15. -1/2. 1933. Frankfurt a. M., Univ., Anorgan. Abt. d. 
Chem. Inst.) L o r e n z .

FranzHólzl und Walther Stockmair, Das komplexe Anion der Buffschen Kórper 
und des Bunsensalzes. Bunsensalz, [Fe(CN)6]H4(NH3)4 +  2 NH4C1 u. Buffkórper, 
[Fe(CN)6]H4(ROH)4 +  2 (ROH-HC1) (vgl. B a e y e r  u . V il l ig f .R, Ber. dtsch. chem. 
Ges. 35 [1902]. 1202) sind salzartige Verbb. m it gleichem Anion (vgl. C. 1 9 2 9 .1. 2300). 
In  den Lsgg. der beiden Verbb. sind alle Rkk. des [Fe(CN)0]-Ions, des Cl-Ions, des NH4- 
Ions u. des H-Ions qualitativ u. quantitativ gleich. Vff. suchen die Konst. durch 
physikal.-chem. Methoden zu ermitteln. Da das Leitvermógen der Systeme: [Fe(CN)0] • 
(NH4)4-NH.,C1-W. u . [Fe(CN)0]H4-HCl-A. kleiner ist, ais sich additiv aus dem Łeit- 
vermógen der Komponenten berechnet, laBt sich auf die B ldg . von komplexen Verbb. 
schlieBen. Aus den stetigen Leitfilhigkoits-Konz.-Kuryeii kann aber die Zus. der Verbb. 
nicht erm ittelt werden. Aus dem Grenzleitvermogen und der Ost w a l d -W a l d e n - 
BREDIG-Regel laBt sich nur aussagen, daB das Bunsensalz in wss. Lsg. z. T. in seiner 
hóher komplexen Form bestekt, die in die Komponenten zerfallt. Es laBt sich folgern, 
daB die Ionen [Fe(CN)6] J_ und Cl-  ein komplexes Anion bilden. Uberfiihrungsverss. 
an wss. Lsgg. des Bunsensalzes und an a th y la lk o h o l. Lsgg. des B uffk o rp crs  zeigen, 
daB die Vereinigung der Ionen im Yerhaltnis [Fe(CN),,]J_ : Cl-  =  1 :2  erfolgt. Die 
beiden Verbb. enthalten also das komplexe Anion [Fe(CN)f>Cl,]6~. Die Konst. der 
Salze ist: Bunsensalz (NH4)6[Fe(CN)8Cl,]; Buffkórper (RO H -H )0 [Fe(CN)6Cl2]. Die 
beiden Verbb. sind also Salze m it einwertigen Kationen und sechswertigem Anion, 
dessen Zentralion Fe2+ die Koordinationszahl acht aufweist. (Mh. Chem. 62. 1—12. 
Febr. 1933. Graz. Univ. Chem. Inst.) L o r e n z .

D. Organisclie Chemie.
L. P. Kyrides, Die Beaktion zwisehen Saurechloriden und Athem  in Gegenwart vou 

Zinkchlorid. Naeh DESCUDE (C. R . hebd. Seances Acad; Sci. 132 [1901]. 1129) erha.lt 
man durch Einw. von CH3-COCl auf A. in Ggw. von ZnCl2 fast quantitativ Athyl- 
-acetat u. C2H 5C1; naeh U n d e r w o o d  u . T o o n e  (C. 1930. I .  2380) treten die Alkyl- 
chloride nur ais Nebenprodd. auf. Angesichts dieses Widerspruches untersuchte Vf. 
die Einw. von CrHr>■ COCl auf A. in Ggw. von sehr wenig ZnCl2 u. fand, daB Athyl- 
benzoat u. G M  f i l  annahemd in den naeh D e s c u d e s  Rk.-Gleichung berechneten 
Mengen entstehen. Bei anderen Athern ist die Ausbeute an Alkylchloridcn geringer, 
weil die hoheren Alkylchloride leichter in Alkylen u. HC1 zerfallen, Wendet man nur 
Spuren von ZnCl2 an, so muB man bei hoheren Tempp. arbeiten ais bei Anwendung 
gróBerer Mengen; niedrig sd. Chloride, wie Butyrylchlorid, wirken auch beim Kp. 
noch nicht merklich auf A. ein. — U n d e r w o o d  u . W a k e m a n  (C. 1930. I .  2379) 
erhielten aus Phthalylchlorid u. A. +  ZnCl, Phthalsaureanhydrid u. wenig Diathyl- 
phthalat u. schlossen daraus, daB Diathylphtbalat durch ZnCl2 in das Anhydrid um- 
gewandelt wird; naeh den Verss. des Vf. setzt sich aber D iathylphthalat in Ggw. von 
ZnCl2 m it Phthalylchlorid zu 2C6H 4(C0)20  u. 2C2H 5C1 um. Bei der Einw. von C8H 4- 
(COCl), uui Diisopropylather +  ZnC\2 bei 130— 170° entstehen neben Isopropylchlorid 
betrachtliche Mengen Propylen. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1209— 12. Marz 1933. 
St. Louis [Missouri], Monsanto Chem. Works.) O s t e r t a g .

R. Truchet, Ozydalion der ecliten Aceiylenkohlenwasserstoffe durch Selendiozyd: 
Darsldlung ton a-Acetylenalkoholen. tlber die Oxydation von Ketonen, Aldehyden u. 
Athylen-KW-stoffen durch Se02 vgl. R i l e y  u . Mitarbeiter (C. 1932. II. 3545 u. friiher), 
S c h w e n k  u . B o r g w a r d t  (C. 1932. II. 3391). Acetylen wird naeh R i l e y  m it geringer 
Ausbeute zu Glyoxal oxydiert. Vf. ha t die Óxydation einiger echter Acetylene unter
sucht, um festzustellen, ob, wie beim C2H 2 selbst, Addition von O erfolgt, oder ob, 
wie bei den Athylenen, das der 3-fachen Bindung benachbarte CH2 zu CO oxydiert 
wird. — Zur Klarung der ersten Frage wurde Phenylacełylen m it alkoh. Se02-Lsg. 4 Stdn. 
gekocht. Die Lsg, blieb ldar (keine Se-Bldg.), u. durch Dampfdest. wurde das ganze 
Phenylacetylen zuriickgewonnen. Die Addition von O an die 3-fache Bindung ist 
somit keine allgemeine Erscheinung. — Zur Priifung der zweiten Frage wurden 
Heptin-(l), C H ,■ [CH,]4-C ; CH, u. Octin-(l), CH3-[CH2]5.C • CH, benutzt. 2 Moll. 
KW-stoff u. 1 Mol. Se02 wurden in A. 3 Stdn. gekocht, wobei die Lsgg. sehnell tief ro t 
wurden u. Se ausschieden. SchlieBlich wurde mit Dampf dest., Destillat ausgeathert usw. 
Heptin lieferte ein gelbliches, widerheh riechendes Ol yon K p .18 67°, D .20 0,870, nn20 =  
1,443. Naeh Analyse, Mol.-Refr. u. Eigg. lag nicht das erwartete Keton CH3 .[CH2]3.
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CO-C : CH vor, sondem der sekundare Alkohol GH3 ■ [G//2]3 • GH(OIl) • C ■ GH. Md =  
34,12 (ber. 34,05). Gibt, allerdings m it schlechter Ausbeute, oin Benzoylderiv., K p .18 154 
"bis 156°, m it ammoniakal. CuCl-Lsg. einen orangeroten, m it ammoniakal. AgN03-Lsg. 
einen weiBen Nd., Zus. C7Hu 0A g,A gN 03. Reagiert m it RMgX-Verbb. unter Gasentw. u. 
enthalt nach dem ZEREWITIN0W-Verf. 2 akt. H-Atome. Wird durch KM n04 zu 
n-Valeriansaure oxydiert. — Der aus Octin erhaltene Alkohol zeigte K p .I0 83°,
D .19 0,871, iid10 =  1,445, Md =  38,5 (ber. 38,66). — Diese Alkohole sind nicht etwa 
ais Zwischenstufe zu den Ketonen anzusehen, denn m it der doppelten Menge Se02 u. 
bei langerem Kochon ging die Ausbeute von 27 auf 10—15% zuriick, u. die Bldg. eines 
Ketons konnte nicht nachgewiesen werden. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196 . 
706—09. 6/3. 1933.) L in d e n b a u m .

Bruno Wójcik und Homer Adkins, Hydrogenolyse von Alkoholen zu Kohlen- 
icasserstoffen. Primare Alkohole werden bei Einw. von H  in Ggw. von Ni bei 250° u. 
100—200 a t  gespalten nach R-CH2-OH +  2H2 — ->- R H  +  CH,, H ,0 . Die Rk. ver-
lauft fast quantitativ u. liefert keine Nebenprodd.; sie wurde m it Dodecanol-(l), Tetra- 
decanol-(l), Ocładecanol-{1), 3-Cyclohexylpropanol-(l) u. Decandiol-(1,10) ausgefuhrt u. 

■ / lieferte n-Undecan, K p .740 189—190°, no25 =  1,41 64, n-Tridecan, F . —7 bis —8°, 
K p .3 84—85°, n c “  =  1,4250, n-Heptadecan, F. 20—21°, K p .738 290—292°, no25 =  
1,4360, Athylcyclohezan, K p .738 1 27—128°, no25 =  1,43 10, u. n-Octan, K p .742 121 
bis 123°, nn25 =  1,3975. Sekundare Alkohole gehen ohne Abspaltung von C-Atomen 
in die zugrunde liegenden KW-stoffe tiber; Vff. erhielten Cyclohexan (F. 4—5°, 
no25 =  1,4260) u. n-Octan aus Gyclohexanol u. aus Octanol-(2). Octadecanol-(l,12) 
(durch Hydrierung von Ricinusol iiber Cu—Cr20 3-Katalysator bei 250° u. 200 bis 
300 at, F . 67—69°, K p ..,_5 200—208°) enthalt eine primare u. eine sekundare OH- 
Gruppe u. liefert bei der Hydrierung iiber Ni unter einseitiger Spaltung n-Hepta
decan u. geringe Mengen eines Nebenprod. — Die oben erwałmten primaren Alkohole 
wurden aus Saureestern u. H 2 iiber Cu—Cr20 3-Katalysator erhalten (C onnor u. 
A d k i n s , C. 1 9 3 3 . I .  1107); man kann die Red. der Acylgruppe u. die Abspaltung 
von CH2OH zugleich vornehmen, indem man Cu—Cr20 3 u. Ni zugleich anwendet; 
die getrennte Ausfuhrung der beiden Rkk. ist aber vorzuziehen. (J. Amer. chem. Soc. 
55. 1293—94. Marz 1933. Madison [Wisconsin], Univ.) Os t e r t a g .

R. E. S tn tzu n d R . L. Shriner, Die Darstellung und die EigejiscJiaften von Methylen- 
di-n-butyldisulfon. Methylendiphenyldisulfon ist 11. in NaOH u. leicht alkylierbar 
( S h r i n e r ,  S t r u c k  u . J o r i s o n ,  C. 19 3 0 . II. 1223). Methylendibutyldisulfon ist 
ebenfalls 1. in NaOH u. wird an der CH2-Gruppe leicht alkyliert u. bromiert. Die Rk.- 
Fahigkeit des CH2 im Methylendiphenyldisulfon ist demnach auf die beiden S02-Gruppen 
zuriickzufiihren. — In  Toluol oder Xylol gel. organ. Disulfide lasscn sich durch Na oder 
Na-K-Legierung unter Bldg. von Metallmercaptiden spalten; die Spaltung kann durch 
Umsetzung m it 2,4-Dinitrochlorbenzol nachgewiesen werden. Dio Ausbeuten an Mer- 
eaptiden sind geringer ais bei der Red. m it Na u. A., man vermeidet aber das Arbeiten 
m it den unangenehmen Mercaptanen.

I  (C4H 9 • S 02)2CH2 H (C4H s• SO.)2C(CH3)2 r a  (C4H 9. S 02)2CBr2
V e r s u c h e .  Dibutyldisulfid, durch Kochen von n-C4H gBr mit Na2S20 3 in 

verd. A ., Zusatz von wss. KOH u. nochmaliges Kochen. K p .760 2 26°, D .2020 0,944, 
no20 =  1,4926. Methylendibutyldistdfid, C9H 20S2, durch Red. von Dibutyldisulfid m it 
Na u. A. u. Kochen des Prod. mit CH2J 2. K p .30_35 133—138°, K p .760 250°, D.202o 0,947, 
no20 =  1,4946. Gibt m it Cr03 in Eg. Methylendibutyldisulfon, C9H 20O4S2 (I), Krystalle 
aus absol. A., F . 95—96°. W h i t n e r  u . R e i d  (J . Amer. chem. Soc. 43 [1921]. 638), 
die die Verb. aus dem gleichen Ausgangsmaterial erhielten, geben 182° an; Vff. erhielten 
bei Wiederholung dieser Verss. entweder (mit Cr03-H2S 04) F. 95—96° oder (mit 
rauehender H N 03) undefinierbare Prodd. — Dibrommeihylendibulyldisulfonfi^R^OfiJiu 
(HI), aus I  u. Br in h. W. Nadeln aus absol. A., F. 80°. — Isopropylidendibutyldisulfon,
C,iH210 4S2 (II), aus I  m it NaOC2H 6 u. CH3J  in absol. A. Nadeln aus Lg., F. 67—68°. — 
Butyl-2,4-dinitrophenylsulfid, durch Umsetzung von Dibutyldisulfid m it Na oder 
Na +  K  in Xylol u. Behandlung des Prod. m it (0 2N)2C„H3C1. Gelbe Nadeln, F. 66°. — 
2,4-Dinitrodiphenylsulfid, analog aus Diphenyldiśulfid. Gelbe Nadeln, F. 121°. (J . 
Amer. chem. Soc. 55. 1242—45. Marz 1933. Urbana [111.], Univ.) O s t e r t a g .

A. Baroni, Darstellung und Zersetzung von gemischten Saureanhydriden. Essig- 
saurechloressigsdureanhydrid, durch Eintropfen von Chloracetylchlorid in A, in Na- 
Acetat, ebenfalls in A. nach A n t h o i n e  (J . Pharmac. Chim. [5] 8 . 417—20) u. in besserer 
Ausbeute durch Erhitzen von Chhressigsdure in A. m it Acetanhydrid. K p .30 80—83°,
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D.20! 1,2003. Daneben entsteht das symmełr. Chloressigsaureanhydrid, K p .30 126— 128°,
D .204 1,54 97, D .604 1,3604. Verlangerung der Erhitzungsdauer bis zu 90 Miń. vergroBert 
die Ausbeute an gemischtem Anhydrid, wahrend noch langeres Erhitzen die Ausbeute 
an symm. Anhydrid yermehrt. — EssigsauredicKloressigsdureanhydhd, nach ANTHOINE 
(1. c.) durch Zufiigen von Acetylchlorid zu einer ather. Suspension von Na-Dichlor- 
acelat unter Ruhren. Kp-i6 79—80°, D .204 1,5170. Das gleichzeitig entstandene symm. 
Dichloressigsaureanhydrid zeigt K p .16 100—102°. — Essigsduretrichloressigsdureanhydrid, 
nach A n t h o in e  (1. c.) durch Zusatz von Acetylchlorid zur ather. Suspension von Na- 
Trichloracctat. K p .20 88—89°, D .204 1,4962. — Essigsaurebuttersaureanhydrid, durch
1-std. Erhitzen von Bultersdure m it Aceianhydrid unter RuckfluB. Das zunachst er- 
haltene Rk.-Gemisch besteht aus Essigsaurebuttersaureanhydrid u. Buttersdureanhydrid. 
Durch Dest. wird reines Essigsaurebuitersaureanhydrid vom Kp. 165°, D .204 1,063 u. 
reines Buttersdureanhydrid vom Kp. 191°, D .204 0,970, erhalten. Essigsaurełrichlor- 
bultersdureanhydrid, durch Erhitzen von Trichlorbuttersaure m it Aceianhydrid zum 
Sieden unter RuckfluB. K p .20 110—111°. Nebenbei hat sich Trichlorbuttersaureanhydrid 
vom K p .20 138—140° gebildet. Die Ausbeuten sind, auch bei verschiedener Dauer des 
Erhitzens gering. — Durch Erhitzen von Benzoesaure m it Aceianhydrid oder durch 
Zusatz geringer Mengen H 2S 04 zu einer Suspension von Benzoesaure in Aceianhydrid 
werden Essigsaurebenzoesaureanhydrid u. symm. Benzoesaureanhydrid erhalten. Das 
Optimum fur die Bldg. von reinem Essigsaurebenzoesaureanhydrid erhalt man, wenn 
man 100 g Benzoesaure u. 500 g Acetanhydrid m it 1 g konz. H2S 04 vermischt. Zur 
Herst. von symm. Benzoesaureanhydrid nimmt man am besten 100 g Benzoesaure, 
500 g Acetanhydrid u. 25 g Pyridin, die 3 Stdn. erhitzt werden. — Die Zers. der ge- 
mischten Saureanhydride m it Substanzen, die die NH2-Gruppe (H-Saure) oder die 
OH-Gruppe (A.) enthalten, wird untersucht, wobei festgcstellt wird, daB die Zers. ais 
Funktion der Starkę des Saureradikals des gemischten Anhydrids erfolgt. Das ge- 
mischte Saureanhydrid wird m it H-Saure behandelt u. das Prod. m it diazotiertem 
Anilin gekuppelt. Bei der Acetylierung von H-Saure m it Essigsaurechloressigsaure- 
anhydrid wird die NH2-Gruppe durch den CH»C1- CO-Rest substituiert. Bei der Einw. 
von Essigsaurebenzoesaureanhydrid auf H-Saure wird die NH2-Gruppe benzoyhert. 
Essigsaurebuttersaureanhydrid acetyliert die NH2-Gruppe. Bei der Zers. des gemischten 
Saureanhydrids m it A. wird folgendermaBen verfahren: zu dem gemischten Essigsaure- 
chloressigsaureanhydrid in einem langhalsigen, auf —15° abgekiihlten Kolben wird 
absol. A. m it einer Spur konz. H 2S04 gefiigt u. nach 12 Stdn. die im Vakuum bei ge- 
wohhlicher Temp. sich entwickelnden Dampfe in einem in einer Kaltemischung 
stehenden Kolben aufgefangen. Es wird Chloressigsaureathylester erhalten neben nur 
Spuren von Essigsaureathylesler. — Essigsaurebuttersaureanhydrid liefert auf dieselbe 
Weise Essigsaureathylester u. Bultersdure. — Essigsaurebenzoesaureanhydrid liefert 
Benzoesauredthylester u. Essigsaure, wahrend Essigsduretrichlorbuttersaureanhydrid 
Trichlorbuttersauredthylester u. nur Spuren von Essigsaureathylester liefert. (Gazz. chim. 
ital. 63 . 23—37. Jan . 1933. Mailand, Univ.) F i e d l e r .

Kiuhei Kobayashi und Jiro Abe, Katalytische Darstellung von Acetonilril mittels 
japanischer saurer Erde. Vff. haben festgestellt, daB sich Acetonitril bildet, wenn man 
Gemische von Essigsaure- oder Acetanhydriddampf u. uberschiissigem NH3-Gas uber 
erhitzte japan. saure Erde leitet:
CH3 • CO?H +  NH3 =  CH3 • CN +  2HaO; (CH3 • C0)20  +  2NH3 =  2CH3 • CN +  3H20
Bei maBiger Rk.-Temp. trennte sich das Rk.-Prod. in 2 Schichten; die obere war prakt. 
reines Acetonitril. Bei 400°, 0,391 g Essigsauredampf u. 230 ccm NH3 pro Min. Aus- 
beute an Acetonitril iiber 90%- Desgleichen bei 500° m it 0,462 g u. 450 ccm. Gleiche 
Ausbeute m it Acetanhydrid bei 350°. Eine auf iiber 500° erhitzte japan. Erde verlor 
stark an katalyt. Wrkg. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36 . 42 B—-43 B. Febr. 1933. 
Tokyo, WASEDA-Univ.) _ L indenbaum .

Michizo Asano und Fumio Nakatomi, Synthese einiger ungesattigter, aliphatischer 
Isobutylamide. (Vgl. C. 1 9 3 3 .1. 3194.) Diese Amidę wurden dargesteUt, um zu prufen, 
ob sie ahnliche narkot. Eigg. besitzen wie Spilanthol, dessen Konst. A sano  u. 
KANEMATSU (C. 1932. II. 3426) ermittelt haben. — Undecylensaureisobutylamid, 
CH2: CH- [CH2]8 • CO • N H • CH2• CH(CH3)2, wachsahnlich, niedrig schm., K p .2 116—117°, 
nicht narkot. — A a>P-Nonensaure-n-butylamid, CH3- [CH2]S-C H : CH’CO-NH- [CH2]3- 
CH3, hellgelbes, viscoses Ol, K p .7 173— 175°, im W inter fest, nicht narkot. — Oeranium- 
sdureisobutylamid, (CH3)2C: CH-[CH2]2-C(CH3) : CH■ CO• N H • CH2• CH(CH3)2, hellgel
bes, sehr yiscoses Ol, K p .3 154— 157°, isomer m it Spilanthol, aber nur sehwach scharf
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schmeckend u. nicht narkot. — Dimethyldekatriensaure, (CH3)2C: CH-[CH2]2-C(CH3) : 
CH • C H : CH-C02H. Aus Citral u. Malonsaure in Pyridin +  etwas Piperidin. Kp.x 145°. 
Konnto m it Isobutylamin nicht in Rk. gebracht werden. — Um spilantholiihnliehe 
Verbb. mit narkot. Eigg. zu erzielen, sind mindestens 2 Doppelbindungen im Saurerest 
erforderlich, dereń gegenseitige Stellung auBerdem wesentlich zu sein scheint. Auch 
die C-Zahl der nicht yerzweigten K ette des Saurerestes ist zu beriicksichtigen. (J . phar- 
mac. Soe. Japan 53 . 35—36. Febr. 1933.) L in d e n b a u m .

P. Pfeiffer und W. Goyert, Uber die Molekulargrofie fettartiger Substanzen. Da 
sieh aus Messungen von G ru n  (Ber. dtsch. chem. Ges. 45 [1912]. 3693) zu ergeben 
scliien, daB Fetto unter bestimmten Bedingungen sehr stark dissoziiert sein konnen, 
haben Vff. eine Reihe von Fetten u. verwandten Yerbb. sowohl in einem Losungsm. 
m it niedriger wie vor allem in solchen m it hoher DE. auf ihre Molekulargrofie unter- 
sucht. Ais Losungsm. m it niedriger DE. wurdo Bzl. (2,26) gewahlt; ais Losungsmm. 
m it hohen DE. dienten Aceton (21,5), Acetophenon (18,1), Cyclohexanon (18,2) u. 
Nitromethan (27,75). Fiir das bisher nicht benutzte Cyclohexanon wurde die Siede- 
konstante zu 3,96 bestimmt. Folgende Ester wurden untersucht: Essigsaurecetylester, 
Stearinsaureathylester, Bmzoesdurecetylester, Bcrnsteinsaurediathylester u. -dicetylester, 
Tricarballylsduretridthylester u. -tricetylester, Essigsdureglylcolester, Stearinsdureglykol- 
ester, Triacetin, Tristearin, ot,cc'-Distearin. — Die Bestst. in Bzl. wurden stets kryoskop., 
nur bei Glykoldistearinat, Di- u. Tristearin wegen zu geringer Loslichkeit ebullioskop. 
ausgefuhrt. Die meisten Ester gaben n., nur die eben genannten 3 Ester um 12—15% zu 
niedrige Zaklen. Vielleicht mufi hier die iiblichc Siedekonstante 2,57 durch eine andere 
(2,97) ersctzt werden. — Auch in Acetophenon wurden trotz relatir hoher DE. n., 
nur beim Tricarballylsauretricetylester um ca. 12% zu tiefe Werte erhalten. — Cyclo- 
hexanon diente ais Losungsm. fiir Tristearin u. gab sehr genauc Werte. — Aceton 
gab erst nach sorgfaltiger Reinigung u. Trocknung, bei AbschluB von Luftfeuchtigkeit u. 
bei Einzelbestst. gute Werte, nur fiir Di- u. Tristearin etwas zu hohe. — In  Nitro
methan gab Distearin wieder zu hohe Werte. Beim Glykoldistearinat wurden mit 
waehsender Konz. stark ansteigende, aber zu tiefe Werte gefunden, wahrscheinlich 
inlolge Zers. — Aus den Verss. folgt, daB die hoheren Ester, Fette u. fettartigen Sub
stanzen keine Anzeichen von Dissoziation zeigen, auch nicht in Losungsmm. von 
hoher DE. Von einer salzartigen N atur der hoheren Ester in Lsgg. kann keine Rede 
sein. — Ausfuhrung der Verss. vgl. Original. Neu: Tricarballylsauretricetylester, 
C6.,HI01O6. 1. Dureh Umsetzen von Na-Cetylat (aus Cetylalkohol u. Na in absol. A.) 
m it Tricarballylsaureehlorid (W.-Bad). 2. Dureh langsame8 Erhitzen von Cetylalkohol u. 
Tricarballylsaure unter 16 mm bis auf 190° (ab 100° lebhafte Rk.) u. 2-std. Weiter- 
erhitzen. Aus A. feinkómig, fettartig, F. 46,5—52°, nach Erstarren F. 46°. (J. prakt. 
Chem. [N. F.] 1 3 6 . 299—313. 21/3. 1933. Bonn, Univ.) Lindexbau,m .

Kiichiro Kino, Ober die Polymerisierung der Methylester der holier ungesdtiigten 
Feitsauren. X I. Uber die Struktur des Dimeren des Linolsauremethylesters. (X. vgl.
C. 1 9 3 2 . I. 3165.) Vf. ha t die Struktur dieses Esters aufzuklaren yersucht, um zu 
erfahren, welche Doppelbindung der Linolsaure am leichtesten reagiert. Linolsaure 
besitzt die Struktur CH3• [CH2]j • C H : CH ■ C H ,• C H : CH• [CH2], • C02H (S u z u k i u . 
CHs-[CHj],-CH—CH-CH3-COsH C H ^C H ^-C H — CH-CHs-CH:CH-[CH2]7-COsCH3

CH3-[CHj],-ÓH—ÓH-CHs-C02H CH3-[CHS]4-ĆH—ĆH.CHa-CH:CH-[CH2]7.COaCH3
I  ' II

IxoUYE, C. 1 9 3 0 . II. 2364). — Linólsauremethylesłer. Aus den fl. Fettsiiuren des 
Sesamóls m it Br erhaltene Tetrabromstearinsaure in CH3OH mit Zn-Staub u. HCI 
■debromiert u. yerestert. JZ. 169,9, YZ. 195,0, Mol.-Gew. 284. — Dimeres. Ester im 
H-Strom 12 Stdn. auf 290—300° erhitzt, nicht polymerisierten Anteil durch Vakuum- 
dest. entfernt, Ruckstand m it CH3OH geschiittelt u. m it Aceton behandelt. JZ. 87,95, 
Mol.-Gew. 583. — Ozonisierung dieser Verb. in Chlf. ergab reine, braunrote Saure 
(C9ffj60 2)2 (I) m it NZ. 36S,4, Mol.-Gew. 307. Das ańdere Spaltprod. gab keine befrie- 
•digenden Werte fiir Azelainsauremonomethylester. Daher wurde der dimere Ester 
rerseift u. die Saure ozonisiert. Nunmehr wurde m it Sieherheit Azdainmure ais Di- 
methylester isoliert. Der dimere Linolsiiureester durfte somit Formel II besitzen. 
(Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 2 0 . 103—08. Febr. 1933.) L ixdexbaum .

Howard T. Bonnett und Fred W. Upson, Die Einwirkung von Alkalien au f die 
einbasischen Zuckersduren. I. Umwandlung von Gluconsaure in Mannonsdure und von 
Oalakionsaure in Talonsdure durch Einwirkung ton Bariumhydroxyd. Die Epimeri-
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sierung der einbas. Zuekersauren kann auch durch Ba(OH)2 bewirkt werden; sie ist 
keine spezif. Wrkg. der bisher dnfiir benutzten tertiaren Aminę. Der Befund ist von 
Interesse wegen der Beziehungen zu der Oxydation von Zuckern in alkal. Lsg.; so ist 
verschiedentHch bei der Oxydation von Glucose Mannonsaure, bei der Oxydation von 
Mannose Gluconsaure erhalten worden. Bei diesen Umwandlungen diirfte wenigstens 
teilweise Epimerisierung der entstandenen Zuekersauren durch das in  der Rk.-Fl. 
anwesende Alkali erfolgen. — y-d-Mannonsaurelacton, aus Ba-Gluconat u. Ba(OH)2 
in W. bei 95—97° (115 Stdn.) oder bei 140° (1 Stde.). Krystalle aus Eg., F. 151°j 
M d 20 =  +51,8°. Ausbeute ca. 20%. — d-Oluccmsdure, aus d-Mannonsiiurelacton u. 
Ba(OH), in W. bei 95— 97° (100 Stdn.). Ausbeute 12%. Brucinsalz, E. 155—157°, 
M d 20 =  —18,9°. Phenylhydrazid, F. 200—202° (aus W.). — y-d-Talonsdurelacion, aus 
d-Galaktonsaurelactonmonohydrat u. Ba(OH)2 in W. bei 95—97° (150 Stdn.). Aus
beute 13%. Krystalle aus A., F..132—134°, [a] =  —34,5° in W. (J. Amer. chem. Soc. 
55. 1245—48. Marz 1933. Lincoln [Nebraska], Univ.) O s t e r a g .

Paul Fleury und Jacques Lange, Uber die Wirlcung der Uberjodsaure a u f die 
Polyolrerbindungen. I. Ange/wandte Verfaliren. (Vgl. C. 19 3 3 . I. 1931.) Angabe der 
bei der Nachpriifung der Arbeiten von MALAPRADE benutzten Verff. zur Best. yon 
HJO.„ H-CHO u. H-COOH. (J. Pharmac. Chim. [8] 17  (125). 196—208. 1/3.
1933.) D e g n e r .

Bunsuke Takei, Rontgenograpliische Untersućhung ton Beis- und KartoffeUtarke. 
Gereinigte Starkę von Beis u. Kartoffel wurde m it Fe K  a-Strahlung untersucht. 
Es wurden zunachst Aufnahmen der Starkę im gewohnlichen Zustand (W.-haltig) 
gemacht, dann in yollstandig trockenem Zustand in einer Hochyakuumkammer.
Die Ergebnisse sprechen gegen die Annahme von NAr a Y -Sz a b Ó (C. 1 9 3 1 . I I .  2312), 
daB Kartoffel- u. Reisstarke in trockenem Zustand wesentlich dasselbe G itter haben. 
Die Unterschiede zwischen den Gittern der natiyen Starkearten, die nach N a r a y - 
S z a b Ó nur durch in die Atomebenen eingefiigte W.-Moll. bedingt sind, sind tiefer- 
gehend. Durch das Troeknen werden die Gitterkonstanten kaum geandert, dio 
Intensitaten dagegen betrachtlich. Es findet also eine Anderung der Atomyerteilung 
im Elementarkorper sta tt, dessen GróBe u. Form ungeandert bleiben. Die Linien der 
Kartoffelstarke werden beim Troeknen diffus: die Krystallite werden kleiner. Wenn 
in die Vakuumkamera L uft eingelassen wird, kehrt die Starkę zum natiyen Zustand 
zuriick u. liefert das ursprungliche Diagramm. (Japan. J . Physics 8 . 85—90, 10/2. 1933. 
Kyoto Imp. Univ., Physic. Lab.) S k a l ik s .

Walter Htickel, Achim  Gercke und Albrecht GroB, Cyclodecan. Zur Darst. 
dieses KW-stoffs wurde zunachst in der friiher (C. 1 9 2 9 . II. 2451) beschriebenen Weise 
A g>l0-Octalin tiber Cyclodecandion-(l,6) (II) u. dessen Dioxim  in 1,6-Diaminocyclodecan
(III) iibergefiihrt. Die Verff. konnten wesentlich verbessert werden ; besonders gelang 
es, die groBe Neigung von II zur inneren Kondensation unter Bldg. des Ketons I fast 
ganz zu unterdriicken. Aus III wurde durch erschópfendc Methylierung Cyclodecadien
(IV) u. weiter durch Hydrierung Cyclodecan (V) gewonnen. DaB die n. C10-Kette er
halten geblieben ist, zeigte die Oxydation yon V m it sd. H N 03 (D. 1,2) zu Sebacinsaure.
— Die molare Verbrennungswarme yon V wurde zu 1575,8 kcal bei konstantem Vol. 
ermittelt. Daraus errechnen sich fiir den auf eine CH2-Gruppe entfallenden Antejl 
158,6 kcal, in t)bereinstiinmung mit dem Befund yon R t jz ic k a  u. S c h l a p f e r  (C. 1 9 3 3 . 
I. 2807).

O NH3
H 0 1 1 ,0 ° .  C.CH

a CH2 • CHa • G • C H ^  2 j II  M  III

O NH,
V e r s u c h e .  Cyclodecandion-(l,6) (II). 2 g  zl5' 10-Octalin (iiber das Nitroso- 

ehlorid gereinigt) in 6,7 ccm Eg. u. 3,3 cem W. ozonisiert (Kaltegemisch), m it W. verd. 
u. sofort m it fester Soda ncutraiisiert. — Dioxim. Aus 20 g II in 400 ccm CH30H  
m it 40 g NH,OH, HC1 u. 50 g kryst. Na-Acetat in 240 ccm W. Rohprod. aus Pyridin 
umkrystallisiert u. im Soxhlet mit A. extrahiert. F. 231°. Daneben nur sehr wenig 
Oxim yon I [F. 134°, nieht 137° (1. c.)]. — Ifi-Diaininocydodecan (III). Aus yorigem 
in A. m it N a; m it HC1 angesauert, A. abgeblasen, m it A. im App. estrahiert, alkalisiert 
u. wieder lange extrahiert. K p .0l5 92—97°, erstarrend, aus A.-PAe. in N -at teilweise 
Krystalle, F . 50°, bestandig gegen konz. HC1 bei 140°. Mit Acetanhydrid in A. 2 Acelyl- 
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deriw., C14H 20O2N2, das eine aus Aceton oder W., F . 296° (Dcriv. des Diamins von 
F . 50°), das andere aus der Mutterlauge, aus W., dann Aceton, F. 242°. — Quartares 
Jodid C1QII30N 2J 2. I II  in CH3OH m it CH3J  bis zur neutralen Rk. stelien gelassen, 
25%ig. methylalkoh. KOH zugegeben, Gemisch von CH3J  u. CH3OH eingetropft u. 
gekocht, diese Opcrationen mehrmals wiederholt. Aus A. Krystalle. — Cydodecan, 
CJ0I i20 (V). Voriges in w. W. gel., m it Ag2SO(1 1 Stde. geschiittelt, F iltra t m it H 2S 
gefiillt, dieses m it C02 entfem t, konz. Barytlsg. bis zur beendeten Fallung zugegeben. 
F iltrat i. V. stark eingeengt, nach Zusatz von KOH unter 0,1 mm erst bei 40°, sclilieC- 
lich bei 100° dest., Destillat in m it A.-C02 gekiihlten GefaBen aufgefangen, ausgeathert, 
mit Essigsiiure u. W. gewasclien u. m it P t0 2 hydriert. Nach Dest. iiber Na K p .7(10 201°, 
Kp.,a 82°, F. 9,6°, D.20, 0,8580, nne 10' 6 =  1,47181, Mhc =  45,71 (ber. 46,18), na20 =  
1,46922, ii/j20 =  1,47758, n,,20 =  1,48242, v20 =  4,45, ?/40 =  4,00, == 3,72 (bezogen
auf W. =  1). (Ber. dtsch. chem. Ges. 66- 563—67. 5/4. 1933. Greifswald, Univ.) L b .

N. D. Zelinsky und R. J. Lewina, Zur Kenntnis des Cydopenładiens und Methyl- 
cyclopentadiens. Vff. haben Gyclopenładien wie folgt synthetisiert: Cyclopentanon 
wurde nach friilicren Angaben (C. 1930. I. 30) zu Cyclopentanol reduziert u. dieses 
durch Erhitzen m it wasserfreier Oxalsaure glatt zu Cyclopenten dehydratisiert. Daraus 
m it Br in Chlf. Dibromcyclopentan, K p .12 71,5°, D .184 1,8713, no 18 =  1,5510, MD =  38,86 
(bor. 38,62). 70 g desselben m it 75 g geschmolzenem Na-Acetat u. 50 g Eg. auf 180° 
erhitzt, m it Lauge u. W. gewasclien, mit CaCl2 getrocknet usw. Das erhaltene Cyclo-

Tricyćlodecan (nebenst.), aus A., F. 77°. Ein Teil des Cyclopentadiens ist demnach 
dimerisiert u. dann hydriert worden. — Vom /?-Methylcyclopentanon aus wurde wie 
oben Mdhylcyclopenten (Isomerengemisch), Kp. 71—73°, dargestellt. Daraus Dibrom- 
methylcydopentan, K p .9 73,5— 74°, D .17,54 1,7296, no 17’6 =  1,5310, Md =  43,29 (ber. 
43,24), u. weiter Hethylcydopentadien, CeH s, K p .730 69—70°, D .184 0,8200, no 18 =
1,4460, Md =  26,04 (ber. 26,77), noch nicht ganz rein. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66 .

W. Dilthey und w. Schonuner, Beilrag zur Kenntnis der Farbę der arylierten 
Cydopeniadienone. (Heteropolare. XX.) (XIX. vgl. C. 1933. I. 2244.) Das Keton I  
(vgl. D i l t h e y  u. Q u i n t ,  C. 1931. I. 597) ist tief gefarbt u. zeigt starkę Halochromie 
in konz. H 2S 04. Es ist daher auffallend, daB die von J a p p  u. Mitarbeitern ( J .  chem. 
Soc. London 85 [1904]. 1473 u. friiher) dargestellte, fast farblose Verb. II auch in konz. 
IIjSO,,, welche doch II20  abspalten sollte, keine Farbung aufweist. Nun sind vor kurzem 
A l l e n  u . S p a n a g e l  (C. 1933. 1. 1 12 2 ) auf ein schon von J a p p  beschriebenes farbloses 
Dimercs des 3,4-Diphenylcyclopentadienons gestoBen, was zu der Annahme berechtigt, 
daB in dieser leichten Dimerisierung die Ursache des Ausbleibens jeder Eigen- u. Salz-

nach dem Verf. von Z ie g le r  u . S c h n e l l  (C. 1926- 1. 917) dargestellt wurde. Wahrend 
das Anil IY tief blau u. monomolekular ist, ist Y farblos, allerdings nur in fester Form 
u . kurze Zeit in  k. Lsgg. Letztere farben sich bei lan g erem  Stehen, rasch beim Erhitzen 
tief violettrot, z. B. stets beim Umkrystallisieren. Die rote Form lconnte bisher nicht 
gefaBt w erden. Mol.-Gew.-Bestst. (kryoskop. u. ebullioskop.) gaben zwischen 308 u. 
616 liegende Werte, aus denen m an  sclilieBen darf, daB die farblose Form dimolekular, 
die roto monomolekular ist. V stellt somit einen Grenzfall dar zwischen dem stets 
farblosen (dimeren) 3,4-Diphenylcyclopentadienon u. dem stets tieffarbigen I, insofem, 
ais bei ih m  beide Formen auftreten. Y ist zwar nur in  der farblosen dimeren Form 
faBbar, aber die diese zu sam m en h a lten d en  Kriifte sind so schwach, daB sie n ic h t  nur 
in L sg., sondern auch durch konz. H 2S 04 gesprengt werden, mit welcher die Verb. 
prachtige Halochromie gibt. In  dem JA PPschen Dimeren, welches keine Halochromie 
gibt, sind beide Teile fest gebunden; in I  ist durch die róllige Phenylierung die Rk.- 
Fiihigkcit der Athylenliicke stark herabgesetzt. Folghch diirfte in Y die linkę Athylen- 
liicke fiir die Dimerisierung Yerantwortlich sein. — Auffallend ist, daB der KW-stoff III 
nicht zur Dimerisierung neigt. Die Rk.-Fahigkeit der Athylenlucke wird also durch 
das CO erheblich gefórdert. Uber die Konst. des Dimeren laBt sich noch nichts Sicheres 
sagen; erwahnt sci, daB es, ebenso wie I  u. analoge Ketone, m it Maleinsaureanhj-drid 
nach D ik ls -A ld e r  reagiert.

Y e r s u c h e .  2,3,-5-Triplieiiylcydopentadien, C23H 1S (III). Aus Benzyliden-

penladien, C5Hc, zeigte K p .767 41°, D.19-5, 0,7983, nD18’6 =  1,4398, 
Md =  21,80 (ber. 22,15). — Durch Leiten desselben iiber Pt-ICohle 
im H-Strom bei 160° wurden erhalten: 1. Cydopentan, Kp. 49°, 
no 19 =  1,4070; 2. das von E l j k m a n  (C. 1903. II. 989) beschriebene

477—78. 5/4. 1933. Moskau, Univ.) L in d e n b a u m .

farbę zu erblicken ist. Ais Beweis kann das Keton V dienen, welches aus III -iiber IY
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bisacetophenon iiber das Pinakon (F. 142—143°) nacli bekanntem Verf. F. 149— 150°. 
H 2SO.,-Lsg. gelb, allmahlich gelbgriin fluorescierend. — p-Dimethylaminoanil des
2.3.5-Triphenylcyclopentadienons, C31H ,c'N2 (IV). Aus III u. p-Nitrosodimcthylanilin. 
Aus PAe. tief blaue Krystalle, F. 172—173°. H 2S 04-Lsg. yiolettstichig blau. —-
2.3.5-Triphenylcyelopentadienon, C23H ,60  (V). Durch Hydrolyse yon IV. Aus Bzl.- 
PAe., Aceton oder Chlf., F. 183—184° (Rotfiirbung, Zers.). H 2S 04-Lsg. fuchsinrot. 
(J. prakt. Chem. [N. F .] 136. 293—98. 21/3. 1933. Bonn, Univ.) L i n d e n b a u j i .

Arnold Weissberger, Zur Frage der Existenz optisch-aktiver Diazoverbindungen.
I II . Mitt. (II. vgl. C. 1 9 3 2 .1. 1514.) Bemerkungen zu Verss. von N o y e s  u. M e i t z n e r  
(C. 1932. I. 3419. II. 2640)-—- Zwischen Ring- u. Kettenformel yon Diazoverbb. kann 
noch nicht entschieden werden. — Die Argumente fiir die Existenz opt.-akt. Diazo- 
verbb. werden kritisiert: 1. Die Bldg. opt.-akt. D eriw . aus opt.-akt. Aminoverbb. 
durch Desamininierung m it H N 0 2 ist kein Beweis, da Diazoyerbb. nicht notwendig 
ais Zwischenprodd. aufzutreten brauchen. 2. Die Verschiedenheit der Diazoyerbb., 
die sich vom n.- u. neo - Bornylamin (vgl. H e u b a u m  u . N o y e s  C. 1931. I. 775) 
bzw. von den cis- u. trans-Lauronsauren (ygl. R ay , C. 1930. II. 1543) lierleiten, ist 
recht zweifelhaft. 3. Opt.-akt. Diazoyerbb. selbst sind m it Sicherheit nicht nachgewiesen 
(vgl. C. 1932. I. 803). (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 559—62. 5/4. 1933. Leipzig, Univ. 
Chem. Labor.) LORENZ.

P. Carre und D. Libemiann, Reaktion des Phosphorpentachlorids au f die neutralen 
Arylsulfiłe. (Vgl. C. 1933. I. 927.) Diese Rk. yerlauft anders ais bei den neutralen 
Alkylsulfiten, namlich hauptsachlich nach der Gleichung:

(A) 2 SO(OAr)2 +  PC15 =  2 SOCl2 +  ArCl +  PO(OAr)3 .
LaCt man 1  Mol. PC15 auf 1 Mol. Diphenylsulfit wirken, so scheint nur die Halfte des 
PC15 zu reagieren; durch Dest. erhalt man SOCl2, etwas C6H 6C1, gemischt mit POCI, 
u. PC15, u. unreines Triphenylphosphat bleibt zuriick. Gibt man aber 21 g PC15 (1 Mol.) 
langsam zu 47 g Diphenylsulfit (2 Moll.), so daB Raumtemp. nicht iiberschritten wird, 
so erhalt man durch Dest. 19—20 g SOCl2, nur eine Spur POCl3, 8—9 g CeHsGl u. aus 
dem Riickstand 28 g Triphenylphosphat. — Es konnte gezeigt werden, daB Rk. A die 
Resultante folgender Rkk. ist:

Erwarm t man 3 Moll. Phenylschwefligsaurechlorid m it 1 Mol. POCl3 schwach auf 
dem Wasserbad, so bilden sich bald SOC1. u. Triphenylphosphat. Diese Rk. (2) yer
lauft so leicht, daB man C„H60-S0-C1 nach Rk. 1 nicht darstellen kann. Wahrend 
ferner Rk. 3, wie friiher (C. 1933. I. 413) gezeigt, schon bei Raumtemp. yor sich geht, 
wirkt POCl3 auf Diphenylsulfit erst bei 120—130° ein, wobei ein Gemisch von SOCl2 
u. P0C13 iiberdest. Es bildet sich wohl auch Triphenylphosphat, aber es entwickelt 
sich auch S 0 2, wohl herruhrend aus der Zers. von gebildetem CeH 30-SO-Cl. — Di- 
$-naphthylsulfit yerhalt sich gegen PC15 analog. Da die Rk. lebhafter ist, verd. man 
besser m it einem Lósungsm., z. B. Chlf. Man erhalt hauptsachlich Tri-fi-naphlhyl- 
pliosphal u. wenig f)-Chlornaphthalin. Arbeitet man ohne Lósungsm., so findet man 
auch etwas {S-Dinaplithol, F. 215°. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 864—66.

A. H. Kohlhase, Der Mechanismus der Reduktion von Sulfonylhalogeniden durch 
Phosphortribromid. HUNTER u. SORENSON (C. 1932. II . 2036) haben dio vom Vf. 
(C. 1932. II. 1615) gegebene Deutung des Rk.-Verlaufs abgelehnt u. eine andere Er- 
ldarung dafiir gegeben. Vf. ist der Ansicht, daB in bestimmten Fallen nur die von ihm 
gegebene Erklarung móglich ist; es kónnen auch beide Mechanismen nebeneinander 
wirksam sein; u. die meisten zu Thiolen fiihrenden Redd. durften nach dem Mechanismus

20/3. 1933.) L in d e n b a u m .
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von H u n t e r  u . S o r e n s o n  yerlaufen. (J .  A m er. chem. Soc. 55. 1291— 92. Marz 1933. 
Minneapolis, Univ. of Minnesota.) O s t e r t a g .

Jean Decombe, Uber die Kondensation der Phenole mit Dimethylamin und Form
aldehyd. Naeh Patenten von B a y e r  (1896) kondensiert sich Phenol m it Dimethyl
amin u. Formaldehyd u. soli 2 Verbb. liefern:

C6H5-OH +  CH20  +  NH(CH3)2 — ^ H O -C 6H 4-CH2-N(CH3)2 (1) u.
C0H 5' O- CH2-N(CH3)2 (II).

Vf. hat gefunden, daB die Kondensation m it aquimolaren Mengen der Komponenten 
in wss.-alkok. Lsg. schon in der K alte vor sich geht. Aber ein atherartiges Prod. (H) 
bildet sich nicht; die Rk.-Prodd. sind 1. in NaOH u. geben Benzoylderiw. E in Ansatz 
mit 70 g Phenol lieferte 48 g eines schwaeh gelblichen Ols von K p .17 104—108° u. 20 g 
eines farbloscn Ols von K p .3 134—135°. Die 1. Fraktion war fast reines o-Oxybenzyl- 
dimelhylamin (I). Gab ein Hydrochlorid u. ein Benzoylderiv.-Hydrochlorid, letzteres 
das Benzoylderiv. selbst, viscose FI., K p .4 171,5°, u. dieses durch Verseifung reinstes I, 
K p .13 104°. Durch Alkalischmelze von I  unter Zusatz von CuO wurde Salicylsaure 
erhalten. Die Analysen der 2. Fraktion stimmten auf Cl2H 20ON2. Gab ein Benzoylderiv.- 
Dihydrochlorid. Alkalischmelze wie oben ergab Harze, aus denen durch Veresterung 
m it CH3OH sehr wenig Nadeln von F. 137° m it kirschroter FeCl3-Farbung isohert 
werden konnten, anscheinend 2-Oxyisophlhalsduremonomethylester. Danach ware der 
fraglichen Verb. die Konst. CcJlJ,011)1 [CH2• jN’(C//3)2]22>0 zuzuschreiben. Dieselbe 
wird bei UbersehuB von CH20  u. NH(CH3)2'in  groBorer Menge erhalten. — Dieses 
Resultat wird iibrigens durch Verss. m it Phenolhomologen bestatigt, aus denen heryor- 
geht, daB die Kondensation nicht in p zum OH erfolgt. Mit o-Kresol: 2-Oxy-3-methyl- 
benzyldimetliylamin, Kp.1 3 110—112°. M it p-Kresol: 2-Oxy-5-methylbenzyldimethyl- 
amin, K p .24 117—120°, u. ein Prod. doppelter Kondensation, Kp.s 134°. Mit 2-Methyl-
4-athylphenol: 2-Oxy-3-methyl-5-a.thylbenzyldimeihylamin, K p .15 136—137°. Alle Verbb. 
liefern Benzoylderiw.-Hydrochloride, welche unscharf schm. u. hygroskop. sind. — 
Mit 2-Methyl-6-athylphenol verlauft die Kondensation auBerst langsam; erst naeh 
iiber einer Woche ist der CH20-Gerueh versehwunden. Man erhalt nicht das n. Konden- 
sationsprod., sondern erstens das Diphenylmethanderiv. 6'//„[C'6ff2(0 //)(C //3)(6,o//5)]2, 
ledergelbe Nadeln, F . 105°, zweitens ein bas. 01 von K p .0>2 135—145° (Zers.), unl. 
in NaOH; bildet ein Hydrochlorid m it 15,37°/0 Cl u. ist wahrscheinlich das atherartige 
Prod. (CM,)(GH3)GeH3-0-C H 2-N(GH3)„. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 866 
bis 868. 20/3. 1933.) L in d e n b a u m .

Howard J. Lucas und Yun-Pu Liu, Die Nitrierung von p-Kresol und von p-Kresyl- 
carbonat in Gegenwart von Schwefdsaure. Die o-dirigierende K raft des OH im p-Kresol 
wird durch Zusatz von H 2S 04 yerringert, die Ausbeute an m-Nitroderiv., das bei Ab- 
wesenheit von H 2S 0 4 iiberhaupt nieht auftritt, steigt m it zunehmender H 2S04-Mengo 
bis zu einem m : o-Verlialtnis von 0,8: 1 an. Diese Anderung der dirigierenden Wrkg. 
laBt sich wie bei den analog verlaufendon Nitrierungen von Aminen in H 2S04 auf Salz- 
bldg. zuruckfuhren. Das auch bei groBem H 2S 04-t)berschuB festzustellende Ober- 
wiegen der o-Substitution ist wohl dadurch zu erklaren, daB das Oxoniumsalz teilweise 
in unionisiertem Zustand vorliegt. p-Kresylcarbonat Hefert bei Abwesenheit von 
H 2S 04 geringe Mengen m-Nitroverb.; das Verhaltnis m : o steigt bei Zusatz von H 2S 04 
bis auf 2,4: 1 an. Auch hier liegt wahrscheinlich Osoniumsalzbldg. vor. In  beiden 
Fiillen verlauft die Zunahme der m-Nitroverb. nicht kontinuierlich, sondern sprung- 
weise, entsprechend der Zus. der einzelnen H 2S 04-Komplexe. — p-Kresol, F . 36,0°, 
K p .22 102— 102,5°. p-Kresylcarbonat, F . 113° (aus A.). 3-Nitro-4-oxytoluol, aus 108 g 
p-Kresol, 135 g konz. H N 03, 200 g konz. H 2S 04 u. 500 ccm W. bei 5—10°. F. 32—32,5°. 
Benzoat, Schuppen aus A., F. 96°. 2-Nitro-4-oxytoluol, durch Nitrierung yon p-Kresyl
carbonat u. Verseifung. Gelbe Nadeln aus A., F. 78,5°. Benzoat, gelbliche Nadeln aus 
A., F. 90°. 3,5-Dinitro-4-oxytoluol, aus 36 g p-Kresol, 135 g HNOa u. 200 g H 2S04 
bei 30—40°. F . 85° (aus A.). — Einzelheiten der Nitrierungsyerss. s. Original. p-Kresol 
wurde wegen heftiger Nebenrkk. in Eg. nitriert. Zur Analyse der Bk.-Prodd. wurde 
m it Wasserdampf destilliert u. im Ruckstand (2-Nitro- u. 3,5-Dinitro-4-oxytoluol) u. 
Destillat (p-Kresol u. 3-Nitro-4-oxytoluol) das Verhaltnis der emzelnen Komponenten 
durch T itration m it Tiln -Sulfat u. durch naehfolgende Bromierung das Verhaltnis 
der einzelnen Komponenten erm ittelt (vgl. dazu F r a n c is  u . H i l l ,  C. 192 5 .1. 414). (J .  
Amer. chem. Soc. 55. 1271—80. Marz 1933. Pasadena, California Inst. of Techn.) O g.

Antonino Giacalone, Kondensation zwisehen Aldehyden und Hydrazonen. VTI. Mitt.
VI. vgl. C. 1932. I. 1231.) Vf. kondensiert Benzaldehyd mit seinem p-Tolylhydrazon



1 9 3 3 .  I . D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 3 1 8 9

HSC,HC:N
H6C6 • HC: N • N—OH Sr-N:CH-C6H6 ^  Jk—GH-
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I  c 8H6
in Ggw. yon geschmolzenem, foin zerriebenem ZnCl2 durch melirstd. Erhitzen auf dem 
Wasserbad. Nach dem Auskochen m it W. u. Auswaschen m it A. bleibt ein krystallines 
Pulyer zuruck: Verb. F . 245°. Bei Verwendung von konz. H 2S04 s ta tt ZnCl2
wird kcin Kondensationsprod. erhalten. Fiir die Konst. der Yerb. kamen Formel I, 
oder II in Betracht. (Gazz. chim. ital. 63. 20—22. Jan . 1933. Palermo, Univ.) F i e d l .

Mary B. Harf ord, Joseph Kenyon und Henry Phillips, Das Drehungsvermdgen 
der durcli Erhitzen einiger Chlorformiate in  LósungsmiUelń gebildeten Chloride. Die Chlor- 
formiate R-O-COCl aus 1-Mandelsaureathylester u. l-/J-Óctanol geben beim Erhitzen 
CO, u. linksdrehende Chloride BC1 ( K e n y o n ,  L irscO M B  u. P h i l l i p s ,  C. 19 3 2 . I. 57; 
H o u s s a  u . P h i l l i p s ,  C. 1 9 3 2 . I. 2008); hierbei erfolgt keine Umkehrung. Zers. man 
die Chlorformiate aber in Ggw. von tert. Basen, so erhalt man unter Konfigurations- 
wechsel rechtsdrehende Chloride. Um den Mechanismus dieser Rkk. aufzuklaren, unter - 
suchten Vff. die Zers. der beiden Chlorformiate in yerschiedenen Losungsmm. Die Zers.- 
Tempp. liegen zwischen 110 u. 165°. l-ChlorfonnylozyphenylessigsiiureMhyleslcr (I) gibt 
Prodd., dereń Drehungsyermogen a5481 (l =  10 cm) zwischen 7,0° (in Nitrobenzol) u. 
75,12° (in Athylbenzoat) schwankt, wahrend opt. reiner PhcnylcMoressigcstir <x5101 =  122° 
zeigt. Im  Gegensatz dazu wird die Drehung der aus l-fl-Oclyłchlorformiat (II) ent- 
stehenden (1-Chloroctane durch die Losungsmm. nur wenig beeinflufit, u. liegt zwischen 
16,84° (in Nitromethan) u. 22,32° (in a-Nitronaphthalin). Beide Ester, besonders II, 
spalten bei der Zers. H ć l  ab, u. zwar in allen Losungsmm. in ungefahr gleicher Menge. 
Die Zers. von II in Nitrobenzol u. Athylbenzoat liefert auch bei niedrigerer Bk.-Temp. 
die gleiche Menge HC1. Verss. mit d,I-/?-Chloroctan ais Lósungsm. deuten an, daB der 
Verlauf der Bk. durch die Zers.-Prodd. beeinflufit wird. Man kann annehmen, dafi die 
anderen Losungsmm. nur die Zers.-Geschwindigkeit, aber nicht die Richtung der Rk. 
andern; trotzdem kónnen sie bei der Zers. von I  das Dreliungsvermógen des Chlorids 
stark yerandern. Das Verh. von II deutet auf eine Zers. in 2 Richtungen, von denen dio 
eine unter gewisser Raeemisierung, aber ohne Umkehrung, zu Octylchlorid, die andere 
zu Ootylen u. HC1 fiihrt. Octylen entsteht bei allen unter Umkehrung verlaufenden 
Zerss. von l-/?-Oetylderivv. Es liegt Grund zu der Annahme vor, dafi bei diesen Rkk. 
das /?-Octylradikal durch den Kationzustand hindurehgeht, u. dafi das Octylen durch 
irreversible Umwandlung momentan freiwerdender kation. Radikale entsteht: 

C6H 13-CH+(CH3) +  Cl- +  C02 — /  C6H 13• C H : CH2 +  HC1 +  C 02.
Boi glattem Verlauf der Radikalbldg. wiirde man d- oder d,l-Chlorid erhalten. Das 

aus I entstehende kation. Radikal C6H5 • CH+ ■ C02C,H5 kann nicht in ein ungesatt. 
Prod. ubergehen; es liefert durch Abgabe eines Protons ein zweiwertiges Radikal, das 
sich m it HC1 zu racem. Phenylchloressigester yereinigt; diese Rk. wird im Gegensatz zu 
der zu Octylen fiihrenden Zers. von II durch die Losungsmm. beeinflufit. Die Hauptrkk. 
sind bestimmend fiir Grófie u. Richtung der Drehung der entstehenden Chloride; wahr- 
scheinlich andern die Losungsmm. iiberhaupt nur den Verlauf der Nebenrkk. (J . chem. 
Soc. London 19 3 3 . 179—81. Febr. London S. W. 11, Battersea Polytechnic.) Og.

C. F. H. Allen, G. F. Frame, J. B. Nonnington und C. V. Wilson, Die Kon- 
densation einiger y-Ketonsaureester mit aromatischen Aldehyden. II. (I. vgl. C. 1932 . 
II. 3880.) Durch Kondensation yon Benzaldehyd m it oc-Phenyl-/?-benzoylpropionsaure- 
methylester u. -athylester in Ggw. yon NaOCH3 entsteht a-Phenyl-/9-benzoyl-/!-benzyl- 
acrylsaure (I). Dieses Resultat ist uberraschend, da bei den C. 1 9 3 2 . II. 3880 beschrie- 
benen Kondensationen von a-Phcnyl-/?-p-chlorbenzoylpropionsaureestern mit Aldehyden 
Lactone erhalten wurden. I  yerliert beim Erhitzen C02 u. geht in a-Benzylbenzalaceto- 
phenon iiber, dessen Konst. sich aus dem Ozonabbau u. der Cr03-0xydation des aus 
I  C6H5 • CH2 • C(CO • C6H5) : C(C6H5) • C0 2H n  C6H5. CHCl • CH(CH2 • C6H5) • CO • C6H5
a-4-Methoxyphenyl-/?-benzoylpropionsaureester erhaltenen methoxylierten Analogen 
ergibt. — a-Benzylbenzalacetophenon Uefert m it HC1 zwei stereoisomere Chlorketone 
(H), dereń Konst durch Synthese bestatigt wurde. — a -Phenyl-P-benzoylpropionsdure- 
methylester, F . 103°. Athylester, F. 41°. a.-4-Methoxyphmyl-p-benzoylpr(ypi<msaure, aus
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Anisalacetophenon iiber das Nitril. Methylesler, I?. 105°. — Kondensation der Ester 
m it den Aldehyden wie C. 1932. II. 3880 angegeben; s ta tt absol. kann man auch ge- 
wóhnlichen A. yerwenden. a-Phenyl-fl-benzoyl-(l-benzylacrykaure, C23H i80 3 (I), aus 
Phenylbenzoylpropionsaureester u. Benzaldehyd, Tafeln, F. 145°. Oxim, C23H 190 3N, 
Tafeln aus Butylalkohol, F. 181°. Chlońd, C23H 170 2C1, Nadeln aus A., F. 79°. p-Brom- 
anilid, C29H220 2NBr, mkr. Nadeln aus Aceton, F . 179°. Krystallisiert aus Bzl. mit 
Lósungsm. p-Jodanilid, C29H 220 2N J, Krystalle mit 1 C0H 0 aus Bzl. -}- Cyclohesan, 
F. 200°. Beide Anilide geben m it konz. H 2S 04 rotyiolette Farbungen. Essigsaure- 
[a-phenyl-p-benzoylpropionsd/ure]-anhydrid, aus dem Chlorid yon I  u. Ag-Acetat in A. 
oder aus I  u. Acetanhydrid m it H 2S04. Prismen aus Methanol, F. 126°. — a-4-Mcth- 
oxyphenyl-P-benzoyl-f3-benzylacrylsaure, C21H20O.j, aus Methoxyphenylbenzoylpropion- 
saiiremethylester u. Benzaldehyd. F. 136°. Bei Anwendung von Anisaldehyd, Piperonal 
u. p-Clilorbenzaldehyd erhalt man ólige Sauren. — Oxydation von I  m it CrO., in Eg. 
liefert Phenylbenzyldiketon {Ghinoxalinderiv., F. 97°), das m it alkoh. FeCl3 eine tiefe 
violettbraune Farbung gibt. Methosyphenylbcnzoylbenzylacrylsaure gibt m it Cr03 
Anissaure u. Phenylbenzyldiketon. — a-Benzylbetizalacelophenon, C22H 180 , aus I  beim 
Erhitzen auf 230—240°. Prismen, F. 48°. K p .6 238—250°. Nicht ganz reine Praparate 
werden ólig unter Bldg. von Benzaldehyd u. Benzoesaurc. Gibt m it KM n04 Benzoe- 
saure, m it CrOa Benzoesaure u. anscheinend etwas Phenylbenzyldiketon, m it Ozon 
Benzaldehyd. Oxim u. Phenylhydrazon sind ólig. 2,4-Dinitrophe.nylhydrazon, 
C2SH 220 ,N „  carminrote Nadeln aus Chlf. -f  Methanol, F. 189°. Das entsprechende 
Methoxyketon ist ólig u. gibt m it Ozon Anisaldehyd. — a-Benzyl-P-chlor-fi-phcnyl- 
propiophenon, C29H 190C1 (II), aus a-Benzylbenzalacetoplienon u. HC1 in Methanol 
oder aus Benzaldehyd, Benzylacetophenon u. HC1. Trennung der Isomeren durch 
sehr langsame Krystallisation aus Cyclohexan. Niedrigschm. Form, Tafeln, F. 126°. 
Hdherschm. Form, Nadeln aus Methanol, F. 132°. — Das C. 1932. II. 3880 beschriebene 
Methoxylacton, C21H 190 3C1, h a tF . 78°. (Canad. J . Res. 8 . 137—41. Febr. 1933. Montreal, 
Mc G i l l  Univ.) Os t e r t a g .

S. S. Nametkin und A. I. Schawrigin, Der lertidre Propylbomylalkohol und seine 
Umwandlungen. Vff. haben die friiher (C. 1928. I. 904. 1930. II. 239) durchgefiihrten 
Umwandlungen von KW-stoffen des Camplientypus in Alkohole vom Isoborneoltypus 
um einen weiteren Fali vermehrt. Ais Ausgangsmaterial diente der ter i. Propylbornyl- 
alkohol (II), welcher allerdings nicht direkt aus Campher u. C3H,MgBr erhalten werden 
konnte. Daher ’.vurde zuerst der tert. Allylbornylalkohol (I) dargestellt u. dieser zu II 
hydriert. Die Umwandlungen von II sind analog den 1. e. beschriebenen durch die 
Formeln III (a.-Propylcamplien), IV u. V wiederzugeben u. liefien sich auch mittels der 
friiheren Verff. yerwirklichen.

I  C3H I0> C < Q p j2' CH: CI 2̂ ILC- -CH-

II C9H IS> C < ^ | 2-0112 • 003

III

IV

-C(CH3)- 
CH.-Ó-CH.

-CH • OH
H2C -
h 2c -

H..C- -C(C8II7)------- CH,

-C(CH3)j
I

c h 2

-C(C3H 7)-C:CHs 
—  C(CH3)---- co

CH3.C.CH,
H 2C----- C(C3II7)- -CHo

V e r s u c h e .  tert. Allylbornylalkohol, C13H 220  (I). Aus d-Campher u. C3H 5MgBr.
D.20, 0,9493, n D20 =  1,4910, MD =  59,55 (ber. 58,89). — tert. PropylbornylalJaihol, 
C13H 2.,0 (II). Durch Hydrieren von I in A. m it P t. K p .24 133°, F. 34—36°, ziemlich 
fliiehtig, unl. in W. — K W -stoff G,3/ / , 2. Aus II mit 2 Teilen N aH S04 bei 120—125° 
(3 Stdn.). K p .„2 100—101°, D .204 0,8702, n D20 =  1,4778, Md =  57,94 (ber. 57,37), 
camphenahnlieh riechend. Wurde zur Hydratisierung m it 3 Teilen Eg. u. etwas H 2S 04 
7 Stdn. auf 50—60° erwarmt, Prod. i. V. dest.; es ging nur nicht in Rk. getretener 
KW-stoff iiber (Riickstand ygl. unten), dessen Konstanten kaum geandert waren, u. 
der durch alkal. KMnO.,-Lsg. zu Camphersaure oxydiert wurde. Die Hauptmenge des 
KW-stoffs Cl3H 22 war demnach nicht HI, sondern yielleieht Propylbornylen oder Pro- 
pylideneamphan. — -l-Propylisoborneol, C13H 240  (IV). Obigen Riickstand (Acetyl- 
deriy. yon IV) mit alkoh. KOH 4 Stdn. erhitzt, in W. gegossen, aus dem 01 noeh yor- 
.handenen KW-stoff i. V., abdest., erstarrten Riickstand abgepreBt. Krystallin, F . 57
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bis 58°, borneolalmlich riechend, aus Bzu. beim Verdunsten dicke Rhomboeder. —
4-Propylcampher, C13H 220  (Y). Aus IV m it H N 03 (D. 1,4). Ziemlich ta r te  Krystalle, 
F. 62—63°, wenig campherahnlich ricckcnd, sehr fliichtig, swl. in W., auf desson Obor- 
flache schwach rotierend. Semicarbazon, aus CH3OH, F. 203—204°. — Oxydation 
yon V m it h. KMnO,r Lsg. ergab l,2,2-Trimelhyl-3-propylcydopentan-l,3-dicarbonsdure 
(Propylcamphersaure), F . 189,5—190°. Anhydrid, F . 94—95°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 
66 . 511—14. 5/4. 1933. Moskau, Univ.) LlNDENBAUM.

W . Treibs, Zur Autozydation a.,fS-ungesdttigter Ketone. VI. Mitt. Reaktionsverlauf 
und Reaktionsprodukte der Autoxydation des Piperitons. (V. vgl. C. 1932. II. 3088.) 
Wahrend fiir dio Autoxydation des Caryons in  alkal.-alkoh. Lsg. dio Entstehung eines 
Ketoxyds bereits friihor wahrscheinlich gemacht worden war (vgl. C. 1932. II. 3088), 
wird nunmehr bei der Unters. des Piperitons (I) experimcntell bewiesen, daB die Ket- 
oxyde die unbestandigen Zwischenprodd. der Autoxydation dor a,/J-ungesatt. Ketone 
sind. Bei Alkaliabwesenheit entsteht aus I  mit H 20 2 ein dem Ketoxyd isomeres Super- 
oxyd, C10H 18O2, von entgegengesetzter Drehung; analoge Superoxyde geben Isophoron 
u. Carvenon. Mit uberschussiger h. alkoh. Lauge lagert sich das Ketoxyd des Piperitons 
(m ), bei dessen Darst. H 20 2-Uberschul3 zu vermeiden ist, in die Oxysaure I I  um. Gleich 
Isophoronoxyd addicrt auch I II  A. u. liefert 2 M ethoxylderiw .: bei Kiihlung den Ester 
der Oxysiiure (IV), beim Sieden der alkoh. Lsg. in Ggw. yon wenig Alkali das Methoxyl- 
deriv. des Diosphenols (V). Ein UberschuB von H 20 2 bei der Darst. von I I  aus Piperiton 
laBt daneben noch den tertiaren Alkohol C9H I60  (VI) entstehen, der aus einer unbestan- 
digen Carbonsaure gebildet sein muB. Hydrierung nach S k i ta  fiihrt VI in den gesiitt. 
KW-stoff C9H 1s, Pulegan (VII) iiber, KMnO., gibt ein Glyeerin, C9H 180 3 (VIII), mit
2 tertiaren OH-Gruppen; m it h. H„SO., entspreehend Bldg. eines ungesatt. Kelons 
CgHu O (IX) daraus; Kp. 192—193°,'nD =  1,4630 (Semicarbazon F. 177— 178°). W - 
Abspaltung aus VI fiihrt zu 2 isomeren KW-stoffon C9H 14 X u. XI, dereń erster bei 
Hydrierung nach S k i ta  VII liefert, wahrend XI ident. ist m it einem yon W a l la c h  
(Liebigs Ann. Chem. 414 [1918]. 222) aus Isopropylcyclopentenon u. CH3MgJ erhaltenen 
KW-stoff. Das aus XI bei Hydrierung nach S k i ta  gebildete Tetrahydrid C9H 18 ist 
wahrscheinlich m it Hexahydrocumol ident. — Dem uberwiegenden Teil der bei der 
Autoxydation von I  in alkal.-alkoh. Lsg. anfallenden harzartigen Prodd. kommt dio 
Zus. C20H 26O5 z u  (Mol.-Gew. =  Aąuiyalentgewicht ). E r entspricht dem analogen 
Autoxydationsprod. des Caryons C20H2.,O., m it ehinoidem oder indigoidem Bau (vgl.
V. Mitt.), besitzt insgesamt 3 OH-Gruppen, darunter eino tertiare. Die Ausbeute an 
don monomolekularen Autoxydationsprodd. des Piperitons, im ganzen ca. 50% von 
I, dio nochmals einzeln angegeben sind, andert sich je nach den Bedingungen. Dio
O-Bilanz der Autoxydation yon I  wird durch die beiden Gleichungen wiedergegeben;

I. 2 C10H 1gO +  4 0 2 =  C20H 20O5 +  2 H 20 2 +  H 20
II. 2 C10H16O +  2 H 20 2 =  2 C10H 16O2 +  2 H 20 .

Wahrend I I I  m it h. verd. H 2SO., groBenteils das isomere Diosphenol liefert, gibt 
Carvonoxyd eine Verb. von phenol. Charakter der wahrscheinlichen Formel XII, F. 174 
bis 178°.

/O H  , yOR

0 0
r O H

VI > V II I

V e r s u c h e .  Piperilcnmperoxyd, C10H 16O2, yiscoso FI., nD =  1,476; aD =  
+34,5°. — Piperitonoxyd, C]0Hi6O2 (III); K p .15 108— 109°, Kp. bei gewóhnlichem 
Druek 225— 228°; d 15 =  1,005; an =  +22°; nn =  1,468. Semicarbazon, F. 213, 
Zers., regeneriert beim Erhitzen m it H 2S 04 Diosphenol. — Oxysdure C10Hn O3 (II), 
aus H I mit h. methylalkoh. KOH. Methylester, Cu H 20O3 (IV). Aus H I in der Kalte;
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wird zum Oxysaurelacton entmethyliert, welches m it Alkali II, F. 114°, zuruckbildete.
— Diosphcnolmethylather, Cu H jS0 2 (V); K p .15 115— 117°; «P# =  0,990; nn =  1,4875. 
Entmethylierung gibt Diosphenol, F. 84°. Neben V eine Fraktion vom K p .,5 105—110°, 
dereń Entmethylierung eine FI. von den Eigg. des Garmcrols bildete. — Tertidrer 
Alkohol CsHu O, K p .15 79—81°, ist auch aus I I I  mittels H 20„ erhalthch. Daraus Gly- 
ccrin C^Hw0 3 (VIII), K p .15 160—163° u. durch Hydrierung naeh S k i t a  Tetrahydrid 
CaHls, Kp. 141—142°, rf16 =  0,781, n D =  1,426 (Pulegan nach W a l la c h :  Kp. 141,5 
bis 142°, d-<> =  0,7799, n D =  1,4250). — KW -stoff GSHU (X), Kp. 147— 149°, d«  =
0,825, no =  1,4630; das Tetrahydrid daraus stimmt m it VII vóllig uberein; Kp. 141°, 
ri15 =  0,778, nD =  1,426. — KW -stoff C9HU (XI); Kp. 165—167°, nD =  1,495; Tetra
hydrid C0H1 s ; Kp. 145—147°, dn  — 0,782, nn =  1,428, verschiedon von VII. — Bei 
der Darst. von Diosphenol aus I I I  entstand ais Nebenprod. ein Keton, das ein Semi- 
carbazon vom F. 196° gab. — Autoxydation des Piperitons: Ilarz C'20/ / 2SO5, wird durch 
C02 aus der alkal. Lsg. abgeschieden. Spaltet bei 150° i. V. W. ab zu C'20/ / 2,O.j. Methy- 
Jierung gibt C„JIn O.„ wird bei Ked. m it Zn-Staub u. KOH fast vollig entfarbt. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges". 66. 610—20. 5/4. 1933. Freiburg i. B.) H e l l r i e g e l .

Antonino Giacalone, Beitrag zur Kennlnis der Farbstoffderivale des Triplienyl- 
methans. II . Mitt. (I. vgl. C. 19 3 2 . II. 532.) In  Fortsetzung der friiheren Verss. werden 
weitere D eriw . des Triphenylmethans der Sulfurierung unterworfen, um Beziehungen 
zwischen ihrer Fahigkeit, sich gleichzeitig zu oxydieren u. den Substituenten festzustellen. 
Es zeigt sich, daB die Kondcnsationsprodd., die den Sałicylaldehydrest enthalten, 
schwer oxydierbar sind, was auf die „antioxygene“ Wrkg. der OH-, sowie auch der 
OCH3-Gruppe zuriickzufuhren ist. — Diozydiformyllriphenylmełhanbisphenylhydrazon 
(vgl. C. 19 3 1 . II. 1138) wird in rauchender ELSO, (20% S 03) gel. u. einige Stunden auf 
dem Wasserbad erhitzt. Die rotviolette schwefelsaure Lsg. wird nach dem Erkalten 
in W. gegossen, wobei eine klare smaragdgriine Lsg. der Penlasulfonsdure entsteht. 
Ba-Salz, (Ba/2)6C33H„30 17N4S5, hellgelblichgriin. In  der Kalte entsteht dieselbe Verb. 
u. dasselbe Ba-Salz. — 4,4'-Bis-[oxybenzylidenhydrazino\-lriphenylmełhan (vgl. C. 1 9 3 1 .
II. 113S) wird in rauchender H2SO., gel. Die dunkehote Lsg. wird reichhch 1/s Stde. 
auf dem Wasserbad erhitzt u. nach dem Erkalten in W. gegossen, wobei eine schwach- 
griine Lsg. der Pentasulfonmure entsteht. Ba-Salz, (&</2)5C33H 23Oi;N4S5, grunlich- 
gelb. In  der Kalte entsteht dieselbe Verb. u. dasselbe Ba-Salz. — 4,4'-Bis-[2-oxyben- 
zylidmhydrazino}-2"-oxylriphenylmelhan (vgl. C. 1931- I. 1275) wird ebenso, wie oben 
beschrieben behandelt. Die purpurrote Lsg. wird in W. gegossen u. liefert die griinliehe 
Lsg. der Pentasulfonsdure. Ba-Salz, (Ba/2)5C33H230 J8N4S5, braungelb. — 4,4'-Bis- 
[4-methoxybenzylidenhydrazino\-4"-methoxytriphenylmethan (vgl. C. 19 3 1 . L 1275) wird 
in rauchender H 2S 04 gel. u. die rotviolette Lsg. ca. 1 Stde. auf dem Wasserbad erhitzt, 
dann nach dem Erkalten in W. gegossen, wobei die klare griine Lsg. der Pentasulfon- 
sdure entsteht. Ba-Salz, (Ba/2)5C30H 29O18N4S5, griinlich. (Gazz. chim. ital. 63. 16—20. 
Jan . 1933. Palermo, Univ.) F i e d l e r .

William M. Cumming vmd George Howie, Dinaphthylbasen. 2. Mitt. Reduktimi 
von 1,1'-Azoxy- und 1,1'-Azonaphtlialin. Isoliemng von 1,1'-Hydrazonaphthalin (I. vgl. 
C. 19 3 2 . I. 2174.) Durch neutrale Red. von symm. Azoxynaphthalin u. durch alkal. 
Red. von symm. u. asymm. Azoxy- u. Az onaphthalin wurden farblose Platten vom 
F. 153° erhalten, dereń alkoh. Lsg. beim Konzentrieren unter yermindertem Druck 
l,l'-Azonaphthalin, F. 186—-187° bildete u. die bei Saurebehandlung in Dinaphthylin, 
F. 281°, ubergingen, also l,l'-H ydrazonaphthalin darstellen. Beim F. wird das Prod. 
in l,l'-Azonaphthalin u. 1-Naphthylamin ubergefiihrt. Ais idcnt. mit Dinaphthylin 
erwies sich nun eine von Cu m m in g  u . St e e l  ( J .  chem. Soc. London 123  [1923], 2464) 
durch neutrale Red. von 1-Nitronaphthalin erhaltene Verb. vom F. 274°. Beim Um- 
krystalhsieren aus S 0 2-halt. A. hatten genannto Autoren daraus eine Verb. vom F. 271° 
erhalten. Erstere war ais l,l'-H ydrazonaphthalin angesprochen worden, letztere 
sollte m it ihr im Sinnc des symm. u. asymm. Azoxynaphthalins isomer sem (R-NH- 
NH R bzw. R- N:  jStH 2R), eine nunmehr hinfallige Auffassung, da sich zeigte, daB die 
Hydrazoverb. in jedem Fali m it S 0 2 in Dinaphthylin iiberzugehen vermag. AuBer- 
dem ist m it diesem ident. das l,l'-H ydrazonaphthahn von NlETZKI u. Go l l  (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 18  [1885] 3252). —■ In  Anwendung auf die Hydrazonaphthaline 
tr i t t  die Benzidinumlagerung bei 1,1'- u. 2,2'-Derivv. ein, u. zwar in saurer, neutraler 
u. alkal. Lsg.

V e r s u c h e .  1,1'-Azonaphlhalin, F. 188°. Wurde in Abanderung des Verf. von 
N i e t z k i  u . G o l l  (1. c.) aus 9-Amino-l,r-azonaphthalin u . nach H a n t z s c h  u .
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S c h m ie d e l  (B er. dtsch. chem. Ges. 30 [1897] 82) iiber 1-Naphthalinsyndiazonium- 
sulfonat dargestellt. — 1,1'-Hydrazonapthlhalin, C20H ,6N2. D arst.: 1. durch Red. von 
symm. l,l'-Azoxynaphthalin m it Zinkstaub (nach Cu m m in g  u . St e e l , 1. c.); F. 153°.
2. Aus demselben m it Zinkstaub in KOH-haltigem A., F. 153°. 3. Aus asymm.
l.l'-Azoxynaphthalin wie hei 2. 4. Aus l.l'-A zonaphthalin m it NaOH-haltigęm
A. u. Eingiefien in NH.,HS-haltiges W. F. 153°. — Naphthidin. Aus asymm. 1,1'- 
Azosynaphthalin wie bei 1 ., F . 202°. Ferner nach C u m m in g  u . S t e e l  (1. c.) durch 
Red. von symm. u. asymm. Azoxynaphthalin m it SnCl2 u. nach N lETZKI u. G o l l  
(1. c.) aus l,l'-Azonaphthalin, F. 202°. — Dinaphthylin. Aus l,l'-A zonaphthahn 
wie bei 1., F. 281° u. aus symm. l,l'-Azoxynaphthalin wie bei 2. in Ggw. von 
NaOH, F. 281°. — Oinaphlhylenimin. Durch Behandeln von symm. l,l'-Azoxynapli- 
thalin in A. m it HC1 u. Zinkstaub, F. 221°. (J. chem. Soc. London 1 9 3 3 . 133—35. 
Febr. Glasgow, Techn. Coli.) H e l l k i e g e l .

A nukul Chandra S ircar und M. D. R a ja  Gopalan, Untersuchungen tiber Ace- 
naphthenon. I II . Uber die Reaklionsfahigkeit seiner CIJ,-Gruppe. (II. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 
3394.) Verss., Aczna.phllie.non (I) mit aromat. Nitrosoyerbb. in Ggw. yon Acetanhydrid 
zu kondensieren, ergaben dunkle Harze, aus denen kein definiertes Prod. isoliert werden 
konnte. Daher wurden Eg. u. geschm. Na-Acetat ais Kondensationsmittel benutzt. 
Bei 60—80° wurde m it p-Nitrosophenol, p-Nitrosodimethylanilin u. Nitrosothymol 
ubereinstimmend kein Kondensationsprod., sondern das bekannte Bisacenaphthyliden- 
dion (II) erhalten, welches auch durch Kondensation von I  m it Acenaphthenchinon 
dargestellt w'urde. Demnach wird ein Teil von I  durch die Nitrosoyerbb. zu Acenaphthen
chinon oxydiert. Ais obige Rk.-Gemische bei Raumtemp. stehen gelassen wurden, 
war auch nach 3—4 Tagen keine Veranderung eingetreten. — Sodann wurden dieselbon 
Kondensationen in A. m it alkoh, KOH, Piperidin oder Diathylamin auszufiihren vcr- 
sucht, aber wieder olme Erfolg. Ais Rk.-Prodd. wurden I I  u. eine m it I  gleich zusammen- 
gesetzte, aber viel hijher schm. Verb. erhalten, anscheinend aus 2 oder mehr Moll. I  
ohne Eliminierung von W. gebildet. — Mit o-Diketonen kondensiert sich I  entweder 
unter W .-Austritt zu einer ungesatt. Verb. oder ohne W .-Austritt zu einem Aldol. 
Mit Acenaphthenchinon ist bisher nur I I  erhalten worden. Vff. haben gefunden, daB 
daneben auch das Aldol I I I  u. unter yeranderten Bedingungen sogar ais Hauptprod. 
entsteht. Mit Phenanthrenchinon wurdo nur das Aldol, m it Bcnzil nur das ungesatt. 
Prod. erhalten. — Sodami wurde I  mit mehreren aromat. Aldehydcn zu den Aryliden- 
deriw. kondensiert. — Mit Amylnitrit u. IIC1 liefert I  das Isonitrosoderiv., ident. mit 
Acenaphthenchinonmonozim.

V e r s u c h e .  Verb. G12HsO. I  u. p-Nitrosophenol (oder eine andere Nitroso- 
verb.) in wenig A. gel., einige Tropfen 10%ig. alkoh. KOH (bzw. Piperidin oder Di
athylamin) zugefiigt, nach 10— 12  Stdn. Krystallgemiseh abfiltriert u. m it sd. Eg. 
ausgezogen. Riickstand lieferte aus Chlf. -|- A. oder PAe. Platten, F. 289—290°. Mit 
konz. H 2S 04 strohgelb, nach einiger Zeit grunlich fluorescierend. Aus dem Eg.-Extrakt 
m it W. II. — Bisacenaphlhylidendion, C21H i20 ,  (II). Aus I  u. Acenaphthenchinon in 
Eg. +  geschm. Na-Acetat (W.-Bad, 3—4 Stdn.). Aus Eg. orangegelbe Nadeln, F. 287 
bis 288°. •— Aldol C2iH u 03 (III). 1- Aus dem urspriinglichen F iltra t von I I  m it W. 
nach grundlicher Reinigung. 2. Ais einziges Prod., wenn vorst. Ansatz 5— 6 Stdn. 
nur auf 60—70° erwarmt wird. Aus h. Pyridin +  h. W. Platten, F . 168—169°, wl. 
in wss. KOH m it blauer Fluorescenz, 11. in alkoh. KOH (griin). Geht beim Erhitzen 
mit Acetanhydrid u. Na-Acetat schnell in I I  iiber. — Aldol 0 lsH le0 3. I  u. Phenanthren
chinon in Eg. +  Na-Acetat 6— 8 Stdn. auf W.-Bad erhitzt, m it W. gefallt, Nd. mit 
A. gewaschen u. wiederholt aus Eg. +  W. fraktioniert umgefallt. Mikrokrystallin, 
Zers. 185—187°. H 2SO.,-Lsg. griinlichgelb. — Yerb. 0 26i / le0 2. I  u. Benzil in wenig 
A. m it etwas 10°/oig- alkoh. KOH versetzt, sofort gebildeten Nd. m it 50°/o>g- A. ge
waschen. Aus verd. A. hexagonale gelbe Platten, F . 205°. H 2S 0 4-Lsg. scharlachrot. — 
Anisylidenacenaphthenon, C20H 14O2. Aus I  u. Anisaldehyd wie vorst.; harziges Prod. 
m it 40°/oig. A. gewaschen, in A. m it Kohle gekocht, F iltra t m it Spur W. yersetzt. 
Gelbe Krystalle, F . 126,5—127°. H 2S 04-Lsg. scharlachrot. — Darst. der folgenden 
Yerbb. analog. — m- u. p-Nilrobenzylidenacenaphthenon, C19H 110 3N, ersteres aus verd. 
A. strohgelbe Platten, F . 177—178°, letzteres aus Eg. gelbe, seidige Nadeln, F . 239 
bis 240°. H 2S 04-Lsgg. tief rot. — Cinnamylidenacenaphthenon, C21Hu O, aus A. +  salz-

I I I I I
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saurem W. (wiederholt) mikrokryatallin, bei 196° sinternd, F. 214—215°. H 2S 04-Lsg. 
gelbliehbraun. -— Salicylidenacenaphłhenon, C19H i20 2, F . 186— 187° (vgl. I. Mitt.). — 
m-Oxybenzylidcnacenaphlhenon, C19H i20 2, aus verd. A. hellgelbe Platten, F . 191—192°. 
Lsgg. in Alkali u. konz. H 2S 04 rotlichgelb. — p-Acetaminobenzylidenacenaphtheiicm, 
C21H 15OaN, aus A. gelbe Nadeln, F . 255,5—256°. H 2S 04-Lsg. rótliehorangen. — 
Isonilrosoacetonaphthenon (Acenaphthenchinonmonoxim). In  die sd. alkoh. Lsg. yon I  
u. Amylnitrit langsam HĆ1 (D. 1,19) getropft, nach Erkalten mit W. yerd., Nd. m it 
yerd. NaOH ausgezogen, F iltra t m it Essigsaure gefallt. Aus yerd. A. aschgraue Nadeln. 
(J . Indian chem. Soc. 9. .639—48. Dez. 1932. Caloutta, Presid. Coli.) L in d en b au m .

Luigi Mascarelli, tjber die Bildung von heierocyclischen Jod-, SlicJcstoff- und 
Sauersloffringeji. Vf. berichtet im Zusammenhang iiber Rkk., bei denen ein neuer
5-atomiger heterocyel. Ring durch Jod, Stickstoff oder Sauerstoff entsteht, u. ver- 
sucht, die Resultate der Rkk. theoret. zu interpretieren. ■— Es wird gezeigt, daB bei 
Anwendung der SANDMEYERsehen Rk. auf ein 2-Diazodiphenyl der RingsehluB zu 
einem dritten heterocycl. Ring (rnitt. J ,  N  oder 0) nur erfolgt, wenn sich gleichzeitig 
in 2'-Stellung ein geeigneter Substituent befindet. (Mem. R. Accad. Italia, Classe Sci. 
fisich. mat. nat. 3 . Chimica Nr. 2. 5—15. 1931.) F i e d l e r .

Michizo Asano und Fumio Nakatomi, Scharfschmcckende Subsianzen und ihre 
chemische Konstitution. I I .  (I. ygl. C. 1 9 2 6 . I I .  1147; vgl. auch C. 1 9 3 3 . I. 3183.) 
S ta u d in g e r  u . Mitarbeiter (C. 1923- I. 1091 u. friiher) haben zahlreiehe co-Phenyl- 
fettsaurepiperidide untersucht u. festgestellt, daB die Piperide vom Typus C6H 5• C• C■ 
C-C-CO-N<C5H 10 am scharf sten schmecken. Vff. haben diese Regel bei den a>-Furyl- 
feltsaurepipcrididen bestatigt gefunden. — Brenzschleimsaurepiperidid, C,H;!0 ■ CO ■ 
N < C 5H 10, K p .20 160—165°, Krystalle, F. 57°, kaum scharf schmeckend. — (S-Furyl- 
(2)-propionsaurepiperidid, C.jH30-C H 2-CH2-CO -N <C6H10, 01, Kp.! 153—154°, schwach 
scharf schmeckend. — d-Furyl-a.,y-butadien-ai,a.-dicarbonsdure, C.jH30-C H : CH-CH: 
C(C02H)2. A u s  Furfuraerolein, Malonsaure, Pyridin u. etwas Piperidin (W.-Bad, 
4 Stdn.). Aus W. orangerote Nadeln, F. 186°. —  d-Furyl-a,y-butadien-a.-carbonsaure, 
C4H 30 - CH:  CH-CH: CH -C02H. Durch Erhitzen der yorigen. Aus W. hellgelbe 
Nadeln, F. 158—159°. — S-Ftcrylvaleriansdure, C,H30- [CH2].,- CO,H. Durch Hy- 
drierung der yorigen. Kp.x 127°, F. 34—36°. — Piperidid, C.,HnÓ • [CH,],- CO • N <  C5H,p. 
Aus dem Chlorid der yorigen (mit S0C12 dargestellt) durch Erhitzen in Hexanlsg. mit 
Piperidin. Ol, K p .3 175— 176°, sehr scharf schmeckend. — (i-Furfuroyl-(2)-propion- 
saure, C4H 30-CO-CH 2-CH ,-C02H. Furfuroylessigester m it Chloressigester zum Fur- 
furoylbemsteinsaureester (F. 56°) kondensiert, diesen m it 5°/0ig. H 2SO_, bis zur Lsg. 
erhitzt. Aus A.-Bzl., F . 113—114°. Semicarbazon, Cgll^O^Nj, F. 184°. Uberfuhrung 
des Hydrazons in y-Furylbuttersiiuro gelang nicht. — A a'fi-Nonensduredidthylamid, 
CH3-[CH,]5'C H : CH-CO-N(C2H 5)2, K p .7 152—153°, nicht scharf schmeckend, im 
Gegensatz zum Piperidid (I. Mitt.). (J . pharmac. Soc. Japan 53 . 36—38. Febr.
1933.) L indenbaum .

R . Stolle und O. Roser, Uber Saureabkómmłinge des Aminotełrazols. Durch 
Kombination von 5-Aminotetrazol m it den entsprechenden Saurehalogeniden wurden 
die Verbb. I, I I  u. H I dargestellt. Yorss., das Ag- oder Na-Salz yon II  zu einer dieycl. 
Verb. zu kondensieren, miBlangen; unter HBr-Abspaltung entstand IY. Mit Diathyl- 
malonylchlorid wurde kein Doppelring erhalten, sondern je nach den Rk.-Bedingungen Y 
bzw. dessen Decarboxylierungsprod. I  oder VI. — Die Einw. von N3Na u. PbO im 
C02-Strom auf 2-Thioyeronal ergab ebenfalls keine dieycl. Verb., sondern wieder nur I ;  
die Rk. ist wie folgt zu erklaren:

(c1H6)Jc<gg;gg>cs -=»s > (c2H5)jc<gg;g>c _ ± £ .^
CO-NH

(CjH J jC /  \ C : N  + H»° ^  V I.
CO—N—-N :N

Die gleiehe Rk. m it 2-Thiohydantoin ergab nur 5-Aminotetrazol.
—c ------- N 1  (OjH,)tCH • CO • N H -R  I I  (CsH 6)sC B r.C O .N H .R

R =  | I I I I  (CH3)2CH • CH Br • CO ■ NH • R IV  CHS • C H : CfCjIIJ • CO • NH • R 
N H -N :Ń  y  COsH • C^CjH^j■ CO• N H • R YI R-NH.CO.C(CsH5)s .C O .N H .R  

V e r s u c h e .  5-[Didthylacetamino]-tetrazol, C-H13ON5 (I). 5-Aminotetrazol m it 
Diathylacetylchlorid bis zur beendeten HCl-Entw. erwarmt, Prod, m it A. yerrieben.
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Aus CH3OH oder 50%ig. A. Nadelchen, F. 238° (Gasentw.), sauer reagierend, in CH3OH 
m it 0,1 -n. KOH u. Phenolphthalein titrierbar. Mit alkoh. AgN03 Nd., auf Zusatz 
von H N 0 3 nicht 1. Durch Neutralisieren der methylalkoh. Lsg. m it NaOH u. Ver- 
dampfen i. Y. das Na-Salz, C7H 12ON5Na, aus absol. A. Krystallpulyer, F. 285° (Gas
entw.). — 5-[Diat7iylbromacetamino]-lelrazol, C7H 12ON5Br (II). Mit Diathylbromacetyl- 
bromid; mehrere Stdn. untor FeuchtigkeitsabsoUuB stehen gelassen, dann vorsiehtig 
auf 90° erwarmt. Aus 50%ig. CH3OH. Na-Salz, C7H n ON6BrNa, F. unscharf 191°. —
5-[&-Athylcrotonylamiiw]-letrazol, C-Hn ON6 (IV). 1. II m it Dimethylanilin 4 Stdn 
auf 140° erhitzt, m it A. yerrieben. 2. Na-Salz yon II mehrere Stdn. auf 150° erliitzt 
m it W. ausgezogen. Aus 50°/oig- CH3OH Nadelchen, F. 240° (Gasentw.), sauer reagie 
rend. E n tfarb t KMnO.j. Mit alkoh. AgN03 Nd., in alkoh. NH4OH 1. — 5-[a-Bromiso 
valeraminó\-telrazol, C6H 10ON5Br (DI). Mit a-Bromisovalerylbromid wie bei II; Roli 
prod. m it A. u. verd. HC1 gewaschen. Aus W. oder A. Nadelchen, F . 205° (Gasentw.) 
spielend 1. in Soda. In  NH4OB mit AgN03 Nd., 1. in mehr NH4OH. Na-Salz. 
C6H 9ON0BrNa, F. unscharf ca. 100°. — Dialhylmalontetrazolyl-(5)-amidsaure, CsH 130 3N5
(V). 8,8 g Diathylmalonylchlorid in eisgekiihltes Gemisch yon 8,5 g 5-Aminotetrazol 
u. 5 ccm Pyridin getropft, einige Stdn. in Eis, einige Tage bei Raumtemp. stehen 
gelassen, Pyridin yerdampft, mit verd. HC1 gewaschen. Aus Eg. Krystallpulyer, F . 188°, 
wieder fest, dann F. 225°, 1. in W. Geht bei 175° unter C02-Verlust in I  iiber. — 
DidlhylniaUmdi-[tetrazolyl-(5)]-aniid, C9H 14O2N 10 (VI). 1 Mol. Chlorid u. 2 Moll. Amin 
in Pyridin einige Zeit gekocht, i. V. yerdampft, m it yerd. HC1 yerrieben. Aus viel 
Eg. Nadelchen, F. 287°, wl., sauer reagierend. Nd. m it AgN03 in H N 03 wl. (J .  prakt. 
Chem. [N. F.] 136. 314—20. 21/3. 1933. Heidelberg, Univ.) L in d e n b a u m .

C. Candea, Uber die. Konstitution des Bis-diathylanilinisatins und des durch 
Oxydation daraus erhallenen grunen Farbsłoffs. Vf. kondensiert Isałin  m it Diathyl- 

Ó^ C 6H 4N(C,EU ^ . H 4N(C,Hb),
/ Y < C6H4N(CiH5)2 / C - C Ą N f t ą ) ,

1  CaH /  CO I I  c 6H /  0H
XNH \ NHS

anilin  u. erhalt ein farbloses Kondensationsprod., C2SH 33ON3 (I), das sich leicht unter 
Bldg. eines dunkelgriinen Farbstoffs, C27H 35ON3 (II) m it PbOa in essigsaurer Lsg. 
oxydiert. (Gazz. chim. ital. 63. 75—80. Jan . 1933. Timisoara [Rumanien].) F i e d l e r .

Wilson Baker, Robert Robinson und N. M. Simpson, Synthetische Versuche 
in  der Isoflavonreihe. VH. Synthese von Daidzein. (VI. vgl. C. 1932. II. 1450.) Daidzein 
ist von W a l z  (C. 1931. n .  3001) durch Spaltung des Glucosids Daidzin aus Soja 
hispida dargestellt u. ais I (R =  H) erkannt worden. Mit Daidzin ist das Ononin aus 
Ononis spinosa L. (H e m m e l m a y r , Mh. Chem. 25 [1904]. 555) nahe yerwandt. Ononin 
(wahrscheinlich II) gibt bei der sauren Hydrolyse Formononetin (I, R  =  CH3), das 
durch sd. Barytwasser in Ononetin (HI) u. HC02H gespalten wird. Formononetin 
steht wahrscheinlich zu Daidzein in derselben Beziehung wie Prunetin zu Genistein; 
Ononin ist wahrscheinlich der Methylather des Daidzins. Ononetin ist von B a k e r  
u. E a s t w o o d  (C. 1930.1. 1146), das Acetylierungsprod. des Ononetins yon WESSELY 
u. L e c h n e r  (C. 1931.1. 2883) synthetisiert worden. Vff. haben die Verb. IV (R =  CH3) 
mit Benzaldehyd kondensiert u. das erhaltene Styrylisoflavon zur Carbonsaure oxydiert, 
die durch Decarbosylierung u. Demethylierung in Daidzein iibergefiihrt wird.

i H° m  n ĉ “o-°-r"n
- ° 8H ‘ • 0 E  k / \  C«H > ■ 0CH 3

CO CO

H0 f n i ' | 0H R 0' f i v f S ' CHa ch 8° . / Y YL J-CO.CH,.C,H4.OCHi k  / k  > C , H 4.OCH, L 1  I c , h 4. o c h ,
CO co

V e r s u c h e .  7-Acetoxy-4'-methoxy-2-mełhylisoflavon, C10H 16O5 (vgl. W e s s e l y  
u . L e c h n e r ) ,  Tafeln aus A ., F . 193°. Durch Hydrolyse m it wss. alkoh. KOH 7-Oxy- 
4'-methoxy-2-methylisoflavon, C17H 140 4, Prismen oder Tafeln, F . 281°. Daraus m it 
(CH3)2S 04 u . KOH 7,4'-Dimethoxy-2-methylisoflav<m, C18H 160 4 (IV, R  =  CH3), Prismen
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aus A., F. 167°. Liefert m it Benzaldehyd u. NaOC2H 5 7,4'-Dimethoxy-2-styrylisoflavon, 
C25H 20O4, gelbliche Prismen aus A., F . 197—198°, 1. in H 2SO., m it griinlichgelber Fluores- 
eenz. 7,4'-Dimethoxyisojlavon-2-carbonsdure, Ci8H 14O0 (V, R  =  C02H), aus dem vorigen 
u. KM n04 in wss. Pyridin. Prismen aus A., F. 243° (Zers.). Gibt mit konz. HC1 citronen- 
gelbe Fiirbung. Spaltet bei 250° C02 ab u. gibt 7,4’-Dimethoxyisoflavon (O-Dimethyl- 
daidzcin), C17H 140 ;1, Tafeln aus A., F. 155°. Daraus durch Erhitzen m it H J  u. Phenol 
auf 160—160° 7,4'-Dioxyisoflavon (Daidzein), ClsH 10O., (I, R =  H), gelbliche Prismen 
aus verd. A., F. 315— 321° nach Dunkelfarbung bei 300°. Diacetylderiv., Tafeln u. 
Nadeln aus verd. A., F. 181°. (J. chem. Soc. London 1933. 274—75. Marz. Oxford, 
Dyson Perrins Labor.) OsTERTAG.

Fritz K róhnke, Uber einen Abbau von Methyl- und Melliylen-ketonen zu Sauren. 
Ebcnso wio B a b c o c k , N a k a m u r a  u . F u s o n  (C. 1933-1 . 1447) fand Vf. im Lauf anderer 
Verss., daB Pyridiniumsalzo m it der Gruppe R-CO-CH2-N: durch Alkalien sehr leicht 
unter Bldg. von Sauren gespalten werden. Vf. ging bei seinen Verss. davon aus, daB 
dio yon ZlNCKE (Liebigs Ann. Chem. 330 [1903]. 361) u. spater beobachtete Auf- 
spaltung von Pyridiniumsalzen zu D eriw . des Glutacondialdehyds durch Aminę boi 
Pyridiniumsalzen aus Ketonen R • CO • CH2Hlg wenig wahrscheinlich is t. Es schien 
aber aussic litsre ieh , d ie negative N a tu r  des Rests R-CO-CH2 du rch  geeignete S ubsti- 
tution so zu erhohen, daB eine Spaltung móglich wird, bei der NH2 in den Ketonrest 
tr i t t ;  zuglcich war u. U. eine yeranderto Rk.-Weise des an Pyridin angelagerten R- CO• 
CH2-Rests donkbar. Bei der Umsetzung von Phenacylpyridiniumbromid (I) in verd.- 
alkoh. Alkali m it B en za ld eh y d  entstanden Benzoesaure u . eine Verb„ die auch aus 
Benzaldehyd u. Pyridinbrommethylat erhalten werden konnte u. vorlaufig ais II 
formuliert wird. Vor der AbstoBung des Phenacylrests wird der Pyridinkern verandert; 
dio farblose Lsg. von I  in W. wird durch geringste Mengen alkal. Mittel, auch organ. 
Basen, intensiv gelb u. zeigt Indicatoreigg. 10-n. NaOH fallt ein gelbes Ol, das unter- 
halb 0° einige Zeit bestandig ist u. sich m it Chlf. ausschutteln laBt; es gibt mit HCIO,, 
Phonacylpyridiniumperchlorat; Phenacyl sitzt also noch am N; es liegt eine Carbinol- 
base (im Sinn von DECKER, J . prakt. Chem. [2] 84 [1911]. 219. 425) vor. Bei Analogen 
von I  wurden feste Prodd. erhalten, die vielleicht eino Aufklarung der Rk. ermóglichen.
— D ie Spaltung von I  verliiuft nicht katalyt., sondern verlangt mindestens 1 Aqui- 
valent Alkali; K-Benzoat u. K-Acetat rufen Gelbfarbung, aber auch im t)berschuB 
u. beim Erhitzen keino Saurespaltung hervor. Sd. Pyridin spaltet beim Kochen sehr 
langsam, reichliclier in Ggw. von W. So erhielt V. A u w e r s  (Ber. dtsch. chem. Ges. 47 
[1914]. 2335. 53 [1920]. 433) beim Kochen von a-Bromisobutyro-p-kresol u. a-Brom- 
butyrophenon m it Pyridin p-Kresotinsaure bzw. Benzoesaure; Chinolin bewirkte 
keino Spaltung, was m it den Befunden des Vfs. iiber die schwierigere Spaltung von 
Chinoliniumsalzen ubereinstimmt. — Mineralsauren wirken auf I  nicht ein. — Phenacyl- 
piperidinhydrobromid wird dureh Alkali nicht gespalten. Propiophononylpyridinium- 
bromid liefert keine Sauren, sondern andere, noch nicht untersuchte Spaltprodd. — 
Dio Spaltung der Analogen von I  kann infolge der Beschrankung auf Verbb. mit 
—CO-CH2— diagnost. W ert haben; auBerdem liiBt sich die Rk. in manchen Fallen 
zur Darst. von auf anderen Wegen schwerer zuganglichen Sauren verwenden. — p-Brom- 
phenacylpyridiniumbromid wurde entgegen B a b c o c k ,  N a k a m u r a  u . F u s o n  ohne 
Krystallwasser erhalten; das Krystallwasser h a t bestimmt nicht den von diesen Autoren 
angenommenen EinfluB auf die Spaltung.

I C5HsNBr• CH„• CO• C6H5 n  C5H5NBr.CH2.CH(OH)-C6H5
HI C5H5NBr • CH(CO • CH3) • CH2 • C6H5

V e r  s u e h e. Darst. der Brommethylkeione aus den Methylketonen u. Br in Eg. — 
Phcnacylptjridiniumbromid (I), wasserfreie Tafeln aus A., Krystalle m it 1 H20  aus W. 
Gibt m it Br in W. ein Perbromid (tiefgelbe Prismen), m it Nitroprussid-Na etwas rót- 
liche Krystalle, vielleicht eine Mol.-Verb. Phenacylpyridiniumperchlorat, C13H 12ON• 
C104, Blatter, F . 189°, 1. in h. W. 1: 25. — Verb. G13FIu ONBr (II?), durch Einw. von 
Benzaldehyd u. wss.-alkoh. NaOH auf I  oder auf Pyridinbrommethylat. Krystalle 
aus W., F . 222—230° (Zers.). Perchlorat, C13H 140N 'C 104, Krystalle aus W., F. 212 
bis 215°. F erb. ClsH lsOsX B r, analog bei Anwendung von m-Nitrobenzaldehyd. F ast 
farblose Prismen aus W., F. 210—212°. — Acetonylpyridiniumchlorid (aus Chloraeeton; 
F. 201° [Zers.]) gibt m it verd. NaOH Essigsaure. — a-Naphthacylpyridiniumbromid, 
Cj.Hu ONBr, aus a-C10H T ■ CO • CH2Br u. Pyridin, Blattchen aus W., F. 170°. Gibt 
mit wss.-alkoh. NaOH a-Naphtiioesdure. p-Naphthacylpyridiniumbromid, C1TH 14ONBr, 
Blattchen aus W., F . 160° (Zers.), gibt p-Naphthoesaure. — p-Phenylphenacylpyri-
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diniumbromid, C10H j6ONBr, aus CcH6• CGH4• CO• CH2Br, Prismen m it 1 H20  aus A.,
F . 233°. Liefert m it wss.-alkoh. NaOH p-Phenylbenzoesdurc, F . 221,5°. — Die olige 
Pyridiniumverb. aus Phenyl-a-bromathiylketon liefert m it NaOH Benzoesdure. — 
p-Methylphenacyl-a-picoliniumbromid, C15H 16ONBr, aus p-Tolylbrommethylketon u. 
a-Picolin, Krystalle aus A.-A., F. 177—180°, die Scłimelze wird oberhalb 205° tiefblau. 
Liefert m it NaOH p-Toluylsaure, F. 179°. — p-Chlorphenacyldiinoliniumbromid, 
C17H 13ONClBr, aus p-Chlorphenacylbromid u. Chinolin. Nadeln aus A., F. 220° (Zers.). 
Liefert m it wss.-alkoh. NaOH bei 30° einen roten Nd., der allmahlieh in eine braunliche 
M. iibergeht; diese 1. sich bei 90° nur teilweise; die Lsg. gibt beim Ansauern p-Chlor- 
benzoesdure, Blattchen, F. 240°. — p-Melhylphenacylisodiinoliniunibromid, C18H leONBr, 
aus CH3• C6H4• CO• CH2Br u. Isochinolin, F. 219° aus A.-A. Gibt m it NaOH nur wenig 
p-Toluylsaure ( ?). — N-\l-Acetyl-2-phenyldthyl\-pyridiniumbromid (III), aus a-Brom- 
a-benzylaceton (olig) u. Pyridin. Zahes, dunkelbraunes Ol. Perchlorat, C16H 160N-C10.„ 
Blattchen aus A., F. 105°. Spaltung mit wss.-alkoh. NaOH gibt Benzylaceton, Essig- 
saure u. N-Phenaihylpyridiniumperchlorat, C13H 14N-C104, Prismen aus W., F. 140 
bis 141°. — Phenacylpiperidiniumperchlorat, C13H 170N-HC104, Blattchen, F. 181°. 
Das Bromid wird beim Kochen m it wss. alkoh. NaÓH nur wenig verandert. Diphen- 
acylpiperidiniumbromid gibt einen rotgelben krystallin. Farbstoff; Benzoesilure u. 
Acetophenon sind nicht nachweisbar. — Propioplienonylpyridiniunićhlorid, C14H 140NC1, 
aus jS-Chlorpropiophenon u. Pyridin. Prismen aus A.-A., F . 271°. (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 66. 604— 10. 5/4. 1933. Berlin, Chem. Inst. d. Univ.) Os t e r t a g .

W- V. Drakę und S- M. Mc Elvain, Die Reaktion organischer Halogenide mit 
Piperidin. I II . Cydohexylbromid und die Butylbromide. (II. vgl. C. 1932. I. 2180.) 
Sic.mb u. M c E l v a i n  (C. 1931. I. 2479) haben beobachtet, daB Cyclohexylbromid 
m it Pi. [ =  Piperidin] in anderer Weise reagiert ais aliphat. sek. Bromide u. haben 
diesen Unterschied auf eine Umlagerung der aliphat. sek. Bromide zu den reaktions- 
fahigeren prim. Bromiden zuriickgefiihrt. Es wurde aber inzwischen gefunden, daB 
bei der Umsetzung der verschiedenen Butylbromide m it Pi. 4 versclnedene Butyl- 
piperidine entstehen; die sek. Bromide erleiden also keine der Rk. yorausgehende 
Umlagerung, u. die fruher gegebene Erklarung fiir das abweichende Verh. von C0H u Br 
ist unlialtbar. — Bei 48-std. Erhitzen mit 2 Moll. Piperidin auf 150—155° setzen sich 
n-C.lH 9Br zu 100%! sek.- u. iso-C4H 9Br zu 98%, tert.-C4H9Br zu 92%  um ; C6H n Br 
wird in 120 Stdn. zu 97% umgesetzt. — N-Butylpipendin, K p .710 171—172°, D .a523
0,8210, nD25 =  1,4442. C9H 19N +  HC1, F. 239—240° (aus A. +  A.). N-sek.-Butyl- 
piperidin, K p .740 169—170°, D.mj3 0,8334, nn25 =  1,4468. C8H t9N +  HC1, F. 208 bis 
209°. N-Isobuiylpiperidin, K p .740 160—161°, D .2525 0,8161, nD25 =  1,4382. C9H 19N +  
HC1, F. 257—258° (Zers.). N-tert.-Butylpiperidinhydrochlorid, C9H 19N +  HC1, F. 268 
bis 269° (Zers.). N-Cydohexylpiperidinliydrochlorid, CUH 21N -j- HC1, F. 292—293° 
(Zers.). — N-Isopropylpiperidinhydrochlorid, F. 272—273°. — Bei der Umsetzung von 
Pi. m it sek.-C4H9Br u. mit C6H u Br treten ungesatt. KW-stoffe auf, die sich durch 
Entfarbung von Br-Lsg. nachweisen lassen. Cydohexen liefert m it Pi. kein Cyclohexyl- 
piperidin; die Alkylpiperidine entstehen demnaeh nicht durch Anlagerung von 'Pi. 
an ungesatt. KW-stoffe (vgl. auch N o l l e r  u . D in s m o r e ,  C. 1932. 1. 2586). (J . Amer. 
chem. Soc. 55. 1155—58. Marz 1933. Madison [Wisconsin], Univ.) O s t e r t a g .

Toshio Maki, Untersuchungen uber die Indanthrenschmelze. V II. Uber die Existenz 
von Indanthren A , B  und C. (VI. vgl. C. 1931. II . 2163.) Bekanntlich liefert teehn., nicht 
gereinigtes 2-Aminoanthrachmon in der Kalischmelze Indanthrenblau RS, gcreinigtes 
dagegen Indanthrenbrillantblau R. Vf. hat gefunden, daB das bei der Darst. von RS 
entstehende braun kupende sogen. Indanthren B aus 2 Farbstoffen besteht. Der eine, 
weiter Indanthren B  genannt, ist zl. in hochsd. Solvenzien; der andere, Indanthren C 
genannt, ist swl. Bei der Darst. von R entsteht auBer dem reinen Indanthren A  mir B 
u. fast kein C. RS enthalt neben A zweifellos etwas C, da das zl. B glatt entfernt werden 
kann. Die C liefemde Substanz findet sich nur in dem nicht gereinigten 2-Aminoanthra- 
chinon. — Trennung yon A, B u. C: Alkahunl. Rohprod. bei 120° troeknen, in 20 Teilcn 
konz. H 2S 0 4 losen, 1 Stde. auf W.-Bad erhitzen, in 150 Teile W. gieBen, gewaschenen 
Nd. in_ 100 Teilen W. u. 4 Teilen 25%ig. NaOH bei 55—60° m it Lsg. von 2 Teilcn 
Hydrośulfit, 2 Teilen 25%ig. NaOH u. 15 Teilen W. 15 Min. yerkupen, luftdicht ver- 
sehlieBen u. erkalten lassen. Ausgefallenes Leukoindanthren A (dunkelyiolett, metall- 
glanzend) abfiltrieren, m it Hydrosulfitlsg. wraschen, in W. suspendieren u. durch Luft 
osydieren. Obiges F iltra t von Leuko A durch Luft oxydieren, Nd. troeknen, m it 
60 Teilen Nitrobenzol 2 Stdn. kochen u. h. filtrieren. Riiekstand ist C; aus der stark
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eingccngten Lsg. wird B durch A. gefiillt. B ist blauschwarz, zl. in sd. Nitrobenzol; 
H 2S 0 4-Lsg. u. Kiipe gelbbraun; Farbung auf Baumwolle blaugrau. C ist griinschwarz, 
swl., etwas in sd. Chinolin; H 2S04-Lsg. u. Kiipe gelbbraun; Farbung auf Baumwolle 
graugriin. — Darst. yon E S : Ausfuhrung der Schmelzen m it 10 g nicht gereinigtem
2-Aminoanthrachinon, 40 g 85%ig. KOH u. 6 g Phenol bei yerschiedenen Ternpp. 
(180—240°) wie friiher (III.—V. M itt.); Trennung von A, B u. C wie oben. Beste 
Temp. fiir die Bldg. von A ist 220° (20 Ślin.); Ausbeute iiber 42%. B u. C entstehen 
reichlich bei 200° u. darunter. Bei 220° Ausbeute an B ca. 11, an C ca. 9%. — D arst. 
von R : Reinigung des 2-Aminoanthrachinons durch Lósen in 5 Teilen 82%ig. H 2S 0 4 
(W.-Bad), Abkiihlen, Absaugen des Sulfats, Waschen m it 82%ig. H 2SÓ,„ Kochen 
m it viel W. usw. Schmelze m it diesem gereinigten Amin bei 220° (20 Min.) u. weitere 
Verarbeitung wie oben. Ausbeute an A iiber 42, an B ca. 21% ; fast kein C. (J . Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 44 B—48 B. Febr. 1933. Tokio, Uniy.) Ł in d e n b a u m .

G. A. Rasuwajew und w. S. Malinowski, Uber die inłensiv gefarbten Reduktions- 
produkte der Dihydrophenarsazinderivate. (Vgl. C. 1929. I. 2991.) Die bei der Red. yon 
Dihydrophenarsazinderiw. auftretenden intensiy gelben ungesatt. Verbb. werden in 
der L iteratur sehr yersehieden aufgefaCt u. werden teils mit offenen Phenarsazinringen 
(G ib s o n , J o h n s o n  u. V i n in g , C. 1930. II. 3772), teils ais Radikale mit As11 formuliert 
(N e k r a s s o w , Die Chemie der Giftstoffe [Leningrad 1930], S. 225). Vff. halten die 
Formel eines ionisierten Radikals (I) fiir wahrscheinlicher. Wenn ein Radikal m it As11 
yorlage, miiCte sich ein von der Temp. abhangiges Gleichgewicht zwischen dem Radikal 
u. dem Dimeren feststeOen lassen; dies ist aber nicht der Fali; reduzierte ameisensaure 

I j c aH4< ^ > C aH ,]+X -  II  C6H 6.N H .C 0H4. A ^ s . C 8H4.N H .C 8H6

Lsgg. von Dihydrophenarsazinoxyd enthalten bei 75° u. bei —15° gleich viel ungesatt. 
Verb., die sofort Halogen (J) anlagert unter Bldg. yon 10-Halogen-9,10-dihydrophen- 
arsazin, was m it der Formel von G ib s o n  schwer zu yereinbaren ist. — Die Geschwindig- 
keit der Bldg. der ungesatt. Verb. aus dem Oxyd u. Ameisensaure wurde bei 25, 35 u. 
50° gemessen; bei hoherer Temp. yerlauft die Rk. so rasch, daB keine Messungen vor- 
genommen werden kónnen. Zu Beginn der Rk. entspricht dio Geschwindigkeit einer 
Rk. 1. Ordnung; Z 25 =  0,0397, K sr> =  0,124, K b0 =  0,584; Temp.-Koeff. 3,13. Nach 
Ablauf yon 50—60% beginnt die Rk.-Geschwindigkeit zu sinken; die Ursache des 
Umschlags ist unbekannt. — Verd. man eine erwarmte ameisensaure Lsg. yon Dihydro- 
phenarsazinoxyd m it W. oder NaOH, so scheidet sich ein gelbes Oxyd aus, das in Sauren
1. ist; die Lsgg. enthalten ungesatt. Verbb., die O absorbieren u. Halogene anlagern 
u. bei Einw. von Luft farblos werden. Bei der Einw. von J  entsteht Phenarsazinsiiure; 
es werden 6 Atome J  yerbraucht; diese Rk. liiBt sich m it der von G ib s o n  fiir das Oxyd 
yorgeschlagenen Formel II nicht yereinbaren. — Oxyd C24H 20ON2As2, durch Erwiirmen 
von Dihj'drophenarsazinoxyd mit Ameisensaure auf dem Wasserbad im C02-Strom 
u. Ausfaflen m it NaOH. Gelb, in trockenem Zustand ziemlich bestiindig. L. in HC02H, 
CH2C1-C02H, H jP 0 3 +  Eg., HC104 -f-Eg., Toluolsulfonsiiure +  Eg. yiolettrot, in 
H 2S04 -f- Eg. rot, Eg., Oxybuttersaure + ' Eg. u. Nitrobenzoesaure +  Eg. gelb. Gibt 
mit 6 Atomen J  in A. +  NaHCOa Phenarsazinsaure, C12H 10O2NAs. (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 66 . 463—66. 5/3. 1933. Leningrad, Chem. Inst. d. Akad. d. Wiss.) Os t e r t a g .

Edward H. Charlesworth und Robert Robinson, Anthoxaniine. X III. Syn- 
these eines Farbsłoffs aus Robinia pseudacacia. (XII. ygl. C. 1930. II. 244.) Ein von 
Sc h m id  u. P ie t s c h  (C. 1931. I. 2884) aus dem Holz von R. pseudacacia isolierter 
gelber Farbstoff ist inzwischen ais 3,7,3',4',5'-Pentaoxyflavon (I) erkannt worden 
(S c h m id  u . T a d r o s , C. 1932. II. 3900; ygl. auch B r a s s  u . K r a n z , C. 1932. II. 3427). 
Der Farbstoff wurde durch Kondensation yon co-Methoxyresacetophenon m it dem 
Anhydrid u. dem Na-Salz der Trimethylgallussaure u. Demethylierung des entstandenen 
Tetramethylatkers synthetisiert. Vff. schlagen fiir den Farbstoff die Bezeichnung

Robinetin vor. — 7-Oxy-3,3',4',5'-tetramethoxy- 
p  t t  s.j.5 flavon, C19H 180 7, durch Erhitzen yon Trimethyl-
0 6Hj(Uxl)s • ' J gallussaureanhydiid, Na-Trimethylgallat u. co-
OH Methoxyresacetophenon auf 180—185° u. nach-

folgendes Kochen m it yerd. KOH. Gelbliche
SpieBo aus A., F . 250—251°, 1. in konz. HC1 u. 

H2S04 u. in Alkali gelb. Acetylderiv., C2lH20O8, Nadeln aus A., F. 149—150°. —
3,7,3',4',5'-Pentaoxyflavon, Robinetin, C15H 10O7 (I), aus dem Tetramethylather durch 
Kochen mit H J  (D. 1,7) u. Acetanhydrid. Griinlichgelbe Nadeln aus Essigsaure -{-
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etwas A., wird beim Erhitzen graubraun u. zers. sich bei 325—330°, ohne zu sehm. 
Unl. in Lsgg. von ph =  9,2; zeigt in starker alkal. Lsgg. bei Einw. von Luft charak- 
terist. Farbumschlage. F arb t Baumwolle auf Al-Beize braunorange, auf Fe-Beize 
Schwarz, bei schwacher Farbung braunoliye. — O-Pentamethylrobinelin, C20H 20O;, aus 
Oxytetramethoxyflavon (s. o.) m it Dimethylsulfat u. verd. NaOH in Aceton. Prismen 
aus Methanol, F. 149°. Gibt m it konz. HC1 ein orangegelbes HCl-Salz. — O-Penta- 
acetylrobinetin, C25H 20O12, aus I  mit Acetanhydrid u. Pyridin. Krystalle aus A., F . 223°. 
( J .  chem. Soc. London 19 3 3 . 268—70. Marz. Oxford, Dyson Perrins Labor.) O s t e r t a g .

Kakuji Goto und Hideo Shishido, Ober (—)-Sinomenin$dure und (—)-l-Brom- 
sinomenilon aus Thebain. XXXV. Mitt. iiber Sinomenin. (XXXIV. vgl. C. 1933.
I. 63.) Nachdem S ch o p f u. Mitarbeiter (C. 1 9 3 2 . I. 1376) u. Vff. (C. 1 9 3 2 . I I .  2656) 
gezeigt haben, daB (—)-Dihydrothebainon bzw. Demethoxydihydrosinomenin [( +  )-Di- 
hydrothebainon] bei der Bromierung mit 3 Br2 hauptsachlich (—)- bzw. (-f)-l-Brom - 
sinomeninon liefern, ist ein Weg gegeben, um vom Thebain zu (— )-Sinomeninsaure 
u. (—)-l-Bromsinomenilon zu gelangen. Die nachst. beschriebenen (—)-Verbb. wurden 
aus (—)-l-Bromsinomeninon analog den (+)-Verbb. dargestellt (vgl. C. 1 9 3 2 . I. 3066.
II . 382) u. m it diesen racemisiert.

V e r s u c h c .  (— )-l-Bromsinomeninsdurelacton, C18H 20O6NBr, Prismen, F. 251°, 
[a]D22 =  —70,80° in W. — d,l-l-Bromsinomeninsdurelacton, Nadeln, ab 190° sinternd, 
bei 251° schwarz. Na-Salz krystallisiert gut aus W. — (— )-Sinomeninsdurelacton, 
C18H 210 5N. Durch Hydrieren des yorvorigen in Eg. m it Pd-B aS04 u. PdCl.,. Derbe 
Prismen, F. 289°, [<x]d22 =  —90,24° in W. — d,l-Sinomeninsdurelaclon, Prismen, 
F. 286° — (—)-l-Bromsinomenilsaure, C18H 20O6NBr. Da auch bei sorgfaltiger Bro
mierung yon (—)-l-Bromsinomeninon in yiel Eg. mehr 1,7-Dibromsaure ais 1-Brom- 
saure entsteht, wird letztere besser durch Red. ersterer m it Na-Amalgam u. C 02 in 
W. dargestellt. F. 290—293°, [oc]d2<1 =  —91,14° in verd. NaOH. Acetylderiv., C20H 22O0 
NBr, F . 165°. Die (Jr)-Saure zeigte [<x]d22 =  +91,58°. [Fiir ihr Acetylderiy. ist 1. c.
F. 265° angegeben. D. Ref.] — d,l-l-Bramsinomenilsdure, Prismen, F . 293°. — 
(— )-l,7-Bibromsinomenilsaure, Ci8H 190 5NBr2. 4 g (—)-l-Bromsinomeninon m it 2 g Br 
bromiert, dann wie 1. e. F. 226°, [<x]d26 =  -—79,50° in verd. NaOH. Die (+ )-Sa«re 
zeigte nach Reinigung iiber das Ba-Salz F. 235°, [a]D22 =  +80,33°. — d,1-1,7-Dibrom- 
sinomenilsaure. Na-Salz krystallisiert aus W. — (— )-l-Bromsinomenilon, C17H 180 3NBr, 
Prismen, F. 182°, [cc]d19 =  —246,04° in A. — d,l-i-Bromsinomenilon, derbe Prismen,
F. 155—158°. (L ie b i g s  Ann. Chem. 5 0 1 . 304—08. 29/3. 1933. Tokio, K it a s a t o - 
Inst.) _ L in d e n b a u m .

A. Orechow und D. Brodsky, Ober die Alkaloide von Anabasis aphylla. VI. Ober 
die Hydrierung des Anabasins. (V. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 1633.) Anabasin lieferte sowohl 
durch katalyt. Hydrierung ais auch mit Na u. A. ein Basengemisch, aus welchem sich 
mittels des in A. wl. Hydrochlorids ein linksdrehendes a.,f)-Dipiperidyl abscheiden lieB. 
Dieses besitzt fast denselben F. wie das inakt. a,/?-Dipiperidyl (F. 68—69°) von B la u  
(1891), aber seine D eriw . sehm. hóher. Bemerkenswert ist das starkę Drehungsyermogen 
des Dibenzoylderiv.

V e r  s u o h e. l-afi-Dipiperidylliydrochlorid, C10H 20N2, 2 HC1. Anabasin in n. HC1 
m it P t0 2 unter schwachem tlberdruck bis zur beendeten H-Aufnahme hydriert, F iltrat
i. V. yerdampft, Prod. m it absol. A. ausgezogen. Farbloses Krystallpulyer, F . >  300°. —
l-a,f)-Dipiperidyl. Aus yorigem mit konz. NaOH u. A.; iiber KOH getroeknete Lsg. 
un ter FeuchtigkeitsausschluB yerdampft. Aus A. Nadeln, F . 66—68°, K p .6 113—114°, 
[<x]d20 =  —5° in A., sehr hygroskop., begierig C02 anziehend. Pikrat, aus W., F . 214 
bis 215° (Zers.). Ghloroaurat, aus W., F. 211—212° (Zers.). Chloroplatinal, orangegelbe 
Krystalle, F . 231—232° (Zers.). — Dinitrosoderiv., C10H 18O2N4. In  10°/oig- H 2SO., 
mit yiel N aN 02. Aus W. Nadeln, F. 112—113°. — Dibenzoylderiv., C21H 280 2N2, aus 
PAe. Prismen, F . 149—150°, [a]D20 =  — 180° in A. — Die Hydrierung des Anabasins 
m it Na u. A. wird ebenfalls beschrieben. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 466— 68. 5/4.
1933. Moskau, Pharmazeut. Inst.) _  L in d e n b a u m .

Sankichi Takei, Shikiro Miyajima und Minoru Ono, Ober Itolenon, den wirk- 
samen Beslandleil der Derrisumrzel. X. Oxydation und Reduktion des Rotenons in  
schwach alkalisclier Lósung. (IX. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 717.) Rotenon (I) nimmt aus sehr 
sehwaeh alkal. alkoh. Lsg. (ph =  9—11) aus der Luft schnell 1 O auf u. geht in 
Rotenolon-I (dieses vgl. L a  F o r g e  u . S m i th ,  C. 1 9 3 0 . I. 3061) u. Rotenolon-II iiber. 
Beide werden leicht zu Dehydroroienon (Formel vgl. IX . Mitt.) dehydratisiert. Da 
nur Rotenolon-II leicht ein Oxhn bildet, erteilen Vff. demselben Formel III u. dem
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Isomcrcn Formel II. Gewoknlich entstelit mehr I I  ais III . Wenn man II  u. I I I  nicht 
isoliert, sondern daa Gemisch glcich dehydratisiert, kann man die Mengen I, die bei 
verschiedenen Alkalikonzz. zu I I  u. I I I  oxydiert werden, quantitativ bestimmen. —
I  liefert, in sehr schwach alkal. Lsg. m it Pd hydriert, neben Dihydrorotenon (IV) 
(vgl. C. 1930. 1. 1802) auch das alkalil. Isodihydrorotenon (V). V ist weiter zu VI 
hydrierbar, IV nicht. Die Ausbeuten an IV u. V liangen von der Alkalikonz. ab. Das 
bei hóherer Alkalikonz. gebildete V schm. tiefer ais das gewohnliche u. ist nach H a l l e r  
u. L a  F o r g e  (C. 1931. II. 2744) die d,l-Form. Hydriert man I  in neutraler Lsg. m it 
einem aus PtCl., u. N aN 03 bei 5—600° hergestellten u. daher etwas alkal. P t0 2, so 
entsteht ebenfalls V neben IV. — Vorst. Befunde lassen verstehen, warum der Derris- 
extrakt in wss., besonders alkal. Suspension bald seine physiol. Wrkg. verliert.

V e r s u c h e .  Rotenolon-I u. - II , C23H220 7 (II u. III). 20 g I in 500 ccm A. u. 
14 ccm n. NaOH bei Raumtemp. 4 Stdn. an der Luft gesehiittelt, Blattchen von III 
abfiltiert; aus A., F. 210°. F iltra t m it Essigsaure angesiiuert, eingeengt, m it W. verd. 
u. ausgeathert, A.-Lsg. m it yerd. NaOH gewaschen u. verdampft. Aus A. zuerst noch
III, dann langsam II, aus CH3OH, F. 137—138°. — Oxim von III, C23H 230,N , aus 
CH3OH ICrystalle, F . 175°. — Dehydrorotenon. Durch 3-std. Kochen von II oder III 
mit 5%ig. alkoh. H„S04. Gelbe Nadeln, F. 218°. — Iso- u. d,l-Isodihydrorolenon, 
C23H 210„ (V). I in A. +  wechselnden Mengen alkoh. KOH m it Pd-BaSO., hydriert, 
Prod. m it A. u. verd. NaOH aufgearbeitet. Alkalil. Teil war V, F. 206° oder 188°. 
Alkaliunl. Teil war IV (F. 214°). — Tetrahydrorotenon, C23H 260 6 (VI). Durch weitere 
Hydrierung yon V. F. 210° bzw. 194° (d,l-Verb.). (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 479-—83. 
5/4. 1933. Kyoto [Japan], Univ.) .. LlNDENBAUM.

Sankichi Takei, Shikiro Miyajima und Minoru Ono, Uber Rotenon, den wirk- 
samen Bestandteil der Derrisieurzel. XIV. Ozydation und Reduktion des Rotenons in  
schicaeh alkałischer Lósung. (X III. ygl. C. 1932. II. 1184.) (Sci. Pap. Inst. physie. 
chem. Res. 20. Nr. 404/08. Buli. Inst. physie. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 12. 11— 16. 
Febr. 1933. — Vorst. Ref.) L in d e n b a u m .

G. Florence, J. Enselme und M. Pozzi, Beitrdge zum Studium der pflanzlichen 
Proteide. I . Mitt. Die Darstellung eines gereinigten Edeslins. Es ist auch bei vorsichtigem 
Arbeiten schwierig, Edestinpraparate m it reproduzierbar gleiehen Eigg. herzustellen. 
W ahrend das Krystallisationsyermogen kein Beweis fiir die Reinheit ist, hat die Unters. 
der Vff. folgendes gezeigt: Edestin ist um so reicher an Stiekstoff, je armer es an eycl. 
Aminosauren ist u. je schwiicher sein ultrayiolettes Absorptionsvemiogen ist. Yff. 
nehmen an, daC das naturliche Edestin ein Mol. darstellt, in dem um einen inneren 
Kern aus Diaminosauren eine Schale aus Monoaminosauren locker herumgelegt ist. 
Bei der Reinigung wird diese Schale z. T. entfernt. Ais „reines Edestin" wird ein 
Priiparat definiert, das 18,7% N  enthalt u. eine bestimmte Absorptionskurve (siehe 
im Original) besitzt. E s wird eine genaue Vorschrift fiir die Darst. yon Edestin aus 
Hanfkómern angegeben. (Buli. Soc. Cliim. biol. 15. 135— 16. Jan. 1933.) B e r g m a n n .

Otto Gemgross. Karl Voss und Hans Herfeld, Uber eine hochanpfindliche, streng 
lyrosinspezifische Farbreaktion au f para-substituierte Phenóle. Der Tyrosingehalt ver- 
schiedener Proteine, insbesondere von Kollagen und Gelatine. 1,2-Nitrosonaphłhollsg. in 
Essigsaure, bisher ais Kobaltreagens bekannt, wird ais spezif. Reagens auf Tyrosin 
erkannt. Versetzt man die m it dem Reagens yersetzte h. TjTosinlsg. m it starker Sal-
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petersaure, so tr it t  eine lebhaft rote Farbung ein. Vorsehriftcn fiir die Durchfuhrung 
der Rk. werden angegeben. Die Verfarbung ist noch bei einer Tyrosinyerdunnung 
von 1: 106 deutlieh zu erkennen. Die Rk. gelingt auch m it don Lsgg. bzw. Hydroly- 
saten der Proteine, sowie auch m it festen Proteinen. Sie ist streng spezif. fiir Tyrosin 
u. unbeeinfluBbar durch Begleitstoffe. Fiir die quantitative Best. versagt die iibliche 
Colorimetrie. Deshalb wird von Vff. ein Verdunnungsverf. angegeben, nach dem ein 
unbekannter Tyrosingeh. durch Vergleich der Sichtbarkeitsgrenze der Rk. bei der zu 
untersuchenden Substanz u. dcrjenigen bei einer Lsg. yon bekanntem Tyrosingeh. 
erm ittelt wird. Auf ahnliclie Weise kann auch der p-Kresolgeh. bestimmt werden. 
Diese Methode, sowie die Modifikation der MiLLONschen Rk. nach W eiss-Z uw er- 
k a lo w  wird an Gelatinen yon yerschiedenem bekanntem Tyrosingeh. kontrolhert. 
Die Fehlergrenze der GERNGR0SS-V0SSschen Rk. betrug ±  8% , die der anderen Rk. 
±  14%. Eine Unters. von Kollagen, Leim  u. Oelałine nach den beiden Methoden er
gibt einen Tyrosingeh. von Kollagen u. Knochenleim yon 0,8—1%, yon Hautleim 
u. alkal. gereinigten Gelatinen von 0,3—0,4%, von m it salpetriger Saure behandelter 
Gelatine (sog. „diazotiertes EiweiC“ ) von 0,05% u. bei v61iiger Zerstórung des Tyro- 
sins durch Behandlung von Gelatine mit C102 (nach dem Schm idtschen Reinigungs- 
yerf.) von 0%. Der Tyrosingeh., der ais Verunreinigung von Kollagen u. Gelatine 
in Betracht kommenden tyrosinhaltigen Proteine (Bluł-Albumin, Elastin, Fibrin, 
Keratin) wird zu ca. 4%  festgestellt. Demnach erscheint es fraglich, dafi das in Kollagen, 
Leim u. Gelatine gefundene Tyrosin von dieser Verunreinigung herruhren kónnte, was 
einer 25%ig. Verunreinigung dieser Stoffe m it nicht kollagenem Materiał entsprechen 
muCte. Die Tatsaehe des sinkenden Tyrosingeh. bei der Weiteryerarbeitung yon 
Kollagen zu Leim u. Gelatine, sowie die Zerstórung des Tyrosins durch C102 ohne wesent- 
hche Anderung der physikal. Eigg. der Gelatine spricht gegen die Zugehorigkeit des 
Tyrosins zum eigenthchen Kollagenprotein. Der rote, durch die Rk. entstehende Farb- 
stoff ist in alkal. Lsg. gelb. Die Rolle der Salpetersaure ist bei der Rk. eine oxy- 
dierende. Die Saure kann durch Braunstein u. Bleidioxyd ersetzt werden. Die Rk. 
wird auch durch 1,2-Nitronaphthol ausgelost. Der Nitrosorest spielt keine Rolle. Wesent- 
lich ist die Naphtholkomponente, sowie die 1,2-Stellung. Uherschussige salpetrige 
Saure yerhindert durch o-Substitution die Rk. Die Rk. ist an ein Phenol m it freier 
OH-Gruppe gebunden, die in o-Stellung gar nicht oder nur an einer Stelle durch die 
CH3-Gruppe substituiert sein darf, in p-Stellung substituiert sein muB. Rcines Phenol 
u. 1-Naphthol reagieren nicht, p-Kresol u. 2-Naphthol reagieren stark. S tark redu- 
zierende Systeme (z. B. Hydrochinon, p-Aminophenol), sowie Hydrierung (p-Methyl- 
cyclohexanol) yerhindem die Rk. Eine Aufstellung von positiy u. negatiy reagierenden 
Substanzen wird gegeben. Die Rk. wird nur dann ais positiy betrachtet, wenn auch 
bei starker Verdiinnung (Eingiefien von 1 ccm 0,l% ig. gefiirbter Lsg. unmittelbar 
nach Durchfuhrung der Rk. in 100 ccm W.) die rote oder yiolette Farbung sichtbar 
bleibt. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 435—42. 1/3. 1933.) B a c h .

E. K lenk  und W . Diebold, Uber die Cerebronsdure. X III. Mitt. iiber Cerebroside. 
(XII. vgl. C. 1931. II. 1009.) Cerebronsaure, C24H JB0 3, vom F. 101—101,5° (vgl. 
K l e n k , C. 1927. II. 585) wurde nach L e v e n e  u. T a y l o r  (C. 1922. I II . 342) in Aceton- 
lsg. m it KM n04 oxydiert u. das Oxydationsprod. aus h. 5%ig. methylalkoh. Lsg. mit 
CH3C02Li abgeschieden. Ausbeute 70%. Die Reinigung erfolgte durch fraktionierte 
Dest. des Methylesters. K p .0l5 220—235°. Die daraus dargestellte freie Saure krystalh- 
siert aus Aceton oder Bzl. in Blattchen. Die niedrigersd. Esterfraktionen enthalten 
neben Tricosansaure niedrigere Homologo, wahrscheinlich C21- u. C22-Siiuren. Fiir die 
Anwesenheit hóherer Homologer der Tricosansaure ergaben sich keine Anhalts- 
punkte. F. der aus den hóhersd. Esterfraktionen isolierten Sauren 79—80°. F. von 
synthet. dargestellter n-Tricosansaure 80—80,5°. Die Synthese erfolgte iiber folgende 
Stufen: Erucasaure — C21H43.COOC2H5 — >- C21H43 • CH20 H  — >- C21H43CH2J  — )- 
C2lH 13-CH2-CN — >- C21H 43-CH2-COOH. Bei der von T a y l o r  u. L e v e n e  durch 
Abbau von Lignocerinsaure erhaltenen Isotricosansaure vom F. 76—77° handelt es sich 
wahrscheinlich um unreine n-Tricosansaure. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 215. 
79—86. 18/2. 1933. Tiibingen, Physi.olog.-chem. Inst. d. Univ.) G u g g e n h e im .

Y. Y oshiki und T. Ishiguro, Uber die krystallisierten Bestandteile des Hinokióls. 
Aus dem mittleren, roten Teil des japan. Hinokiholzes (Chamaecyparis obtusa, Sieb. 
e t Zucc.) wird dureh A.-Extraktion ein 01 gewonnen, welches sich nach ca. 1 Monat 
in 2 Schichten getrennt hat, oben ein hellgelbes, zahes 01, unten ein dunkelrotes Harz. 
Aus ersterem wird das Hinokiól des Handels gewonnen. Das Harz wird im Winter
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ganz h art u. ist dann m it Krystallen durclisetzt. Vff. haben das H arz m it Dampf 
dest. (Entfernung von 6—8°/„ ather. Ol) u. den Riickstand in viel Bzl. gel., worauf 
sieli Krystalle (3— 4°/0 des Harzes) einer Substanz ausschieden, welche Vff. Hinokiol 
nennen. Das yerbleibende Harz wurde m it 2°/0ig. NaOH behandelt (Entfernung der 
roten Prodd.), mit 10°/oig. NaOH auf W.-Bad erhitzt, Lsg. m it HC1 gefiillt, brauner, 
ziiher Nd. aus CH30 H  umkrystalhsiert. Die so erhaltene Substanz (ca. 30°/0 des Harzes) 
wird Hinokinin genannt.

I. Hinokinin (I) besitzt die Bruttoformel C20H 18Oc u. bildet weiBe, gerueh- u. 
geschmacklose rhomb. Krystalle, E. 64—65°, [<x]d21 =  —32,39°, 1. in organ. Solvenzien, 
unl. in W., Soda, k. verd. Lauge, 1. in li. konz. Lauge, b estan d ig  gegen konz. HC1. 
Mit konz. H2S 04 dunkelrot, d a n n  dunkelblau. Gibt keine FeCl3-Rk. u. wirkt n ic h t 
reduzierend. OCH3, OC2H5, C02H, OH, CO, Doppelbindung nicht yorhandeh, dagegen 
0 2>  CH2 d u rc h  die GAEBELsche Rk. nach w eisb ar. — Durch Einw. von konz. H N 0 3 
auf die Eg.-Lsg. yon I  e n ts te h t  Dinilrohinokinin, C2qH16OX0N2, gelbe Prismen, F . 184 
bis 185°, [oOd22 =  —90,51°, unl. in W., 1. in h. Lauge. Wird d u rc h  katalyt. Hydrierung 
oder m it Sn u. HC1 zu Diaminohinokinin reduziert; Hydrochlorid, weiBe Krystalle,
F. 310°; freies Amin nicht u n te rsu ch t, da sehr unbestandig, schnell unter Farbung 
yerharzend. — Mit Br in Chlf. liefert I  Dibromliinokinin, C20H 16O0Br2, F . 137—138°, 
[<x]d22 =  —26,94°, unl. in W., 1. in h. Lauge, katalyt. nicht reduzierbar. — Durch 
Erhitzen yon I  m it konz. NaOH entsteht ozyhinokininsaures Na, C20H 19O7Na, weiBe 
Sehuppen, F . 200—205°, [a]n15 =  —7,61°, 1. in W. m it neutralerR k. Beim langsamen 
Eindampfen dieser Lsg. bilden sich groBe, wasserhaltige Tafeln, bei ca. 70° sinternd, 
wieder fest, dann ab ca. 230° schm., aus Essigester wasserfreic Sehuppen; reagiert 
nicht m it (CH3)2SO., oder CH3J  in Bzl. Aus der wss. Lsg. des Na-Salzes m it AgN03 
das Ag-Salz, C20H i9O;Ag, weiB, krystallin, am Sonnenlicht braunyiolett; m it BaCl, 
das Ba-Salz, (C20H 19O7)2Ba. Diese Salze liefern m it Sauren nicht die freie Oxysiiure, 
sondern direkt I. — Siittigt man die methylalkoh. Lsg. von I  m it HCl-Gas, so bildet 
sich Chlorhinokininsauremethylester, C21H 210 6C1, Nadeln, F . 92—93°, [<x]d16 =  + 1 4 ,6 4 ° , 
wclcher dem Oxyhinokininsaurecster entspricht (Ersatz yon OH durch Cl). Liefert 
m it alkoh. KOH direkt I  zuriick. Is t weder katalyt. noch durch amalgamiertes Al 
in A. reduzierbar. — Naeh diesen Befunden ist I  ein Lacton, u. zwar wegen der Un- 
bestandigkeit der Oxysiiure wahrscheinlich ein y-Lacton.

Sodann -wurde I  m it Zn-Staub im H-Strom dest. u. das braune, naeh Phenol 
rieehende Ol in saure, phenol. u. neutrale Anteile zerlegt. Der sehr geringe saure Teil 
war harzig. Die bei 180—190° u. 191—215° sd. phenol. Anteile lieferten m it p-Nitro- 
benzoylchlorid p-Nilrobenzoesdurephenylesler, CI3H90 4N, F. 127— 128°; folglieh ent- 
hielten obige Fraktionen Phenol. Aus Fraktion 216—260° wurde Brenzcalechin iso- 
liert. Der bei 190—215° sd. Teil der neutralen Prodd. war wohlriechend, wurde durch 
konz. H 2SOj ro t gefarbt, gab die GAEBELsche Rk. u. wurde d u rc h  KMn04 in Aceton 
zu Piperonylmure oxydiert. E r lieferte m it H N 03 in Eg. eine Nitroyerb. CsH 70 4N, 
hellgelbe Prismen, F . 75—76°, u. m it Br in Chlf. je naeh der Br-Menge die Yerbb. 
C8H 70 2Br (01, K p .4 98— 101°), C8H 0O2Br2 (Tafeln, F . 94— 95°) u . C8H 50 2Br3 (Nadeln,
F. 177—178°). Diese 4 Verbb. wurden durch Synthese vom Piperonal aus ais Nitro-, 
Mono-, Di- u. Tribromhomobrenzcatechinmethylenather erkannt. — I wurde m it li. 
konz. KOH in das K-Salz der Oxysaure iibergefiihrt u. dessen wss.-alkal. Lsg. m it 
KM n04 oxydiert. Aus der alkal. Lsg. wurde m it A. wenig Piperonal, darauf m it Saure 
u. A. Piperonylsdure isoliert. In  der yerbleibenden Lsg. wurde reichlich Ozalsaure 
ais Athylester nachgewiesen. — Auf Grund dieser Resultate enthalt I  den Piperonyl- 
kern, u. zwar offenbar 2-mal, denn es liefert unter den gleichen Bedingungen ein 
Dinitro- u. Dibromderiy., unter denen Homobrenzeatechinmethylenather Monoderiw. 
liefert. Da I  ferner eine y-Laetonfunktion enthalt, so kann seine Formel naeh l a  aufgel. 
werden. Im  Dinitro- u. Dibromderiy. nehmen die Substituenten die Stellen 6 u. 6' 
ein. — F ast naeh AbschluB dieser Unterss. fanden Vff., daB I  der opt. Antipode des 
yon Ma ME LI (Gazz. chim. ital. 42 [1912]. II. 551) durch Oxydation des Cubebins, 
C20H 200 0, aus Piper Cubeba erhaltenen Cubebinolids, C20H 18O6, ist. Letzt-eres soli naeh 
M a m e l i  die Konst. I I  besitzen, was aber noch keineswegs feststeht.

II. Hinokiol (III, R  =  CjjHjj) besitzt die Bruttoformel C20H30O2 u. bildet aus 
A. weiBe, gerueh- u. geschmacklose rhomb. Prismen, F. 234— 235°, K p .5 240— 247° 
(teilweise Zers.), [a]n2° =  + 7 4 ,4 0 ° , in der Nahe des F. sublimierend, wl. in organ. 
Solyenzien, unl. in W. u. selbst h. Alkalien, bestandig gegen sd. konz. HC1 u. k. konz. 
HNOj, dureh h. H N 03 oxydiert. Mit konz. H 2S 04 purpurrot. Mit alkoh. FeCl3 keine
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Farbung. Rkk. von W lENHAUS, DENIGŻS, LlEBERMANN negatiy. Die beiden 
O-Atome gehóren alkoh. OH-Gruppen an, wie die folgenden D eriw . zeigen: Diacelyl- 
deriv., C24H340 4, Prismen, F . 143°, [a]D24 =  +70,39°. Dibenzoylderiv., C31H 380 4, 
Prismen, F . 207°, [cc]d22 =  +93,78°. Bis-phenylcarbamat, C34H 40O4N2, Prismen, F . 246 
bis 247°. — Mit (CH3)2S 04 u. Alkali entsteht der DimełhyliUher. Mit Diazomethan 
reagiert I I I  nicht. Mit CH3J  in Bzl. oder im Rohr ohne Bzl. entsteht der Monomethyl- 
ather, C21H 320 2 (IV), seidige Nadeln, F. 95—96°, [gc]d18 =  +59,46°. Acelylderiv., 
C23H340 3, rhomb. Prismen, F. 138°, [a]D23 =  +78,86°. — I I I  ist weder katalyt. noch 
durch Na u. A. hydrierbar, entfarbt KMn04 nicht, absorbiert kein Br, wird durch 
30°/oig. H 20 2, Zn-Staub oder KOH nicht angegriffen. Oxydation m it K M n04, Chromat- 
H 2S 04 oder Cr03 ergibt harzige Prodd.; m it H N 03 entsteht etwas Oxalsaure. Trockene 
Dest. m it S, Se oder akt. Kohle fiihrt zur yolligen Zers. — Wird I I I  m it Zn-Staub im 
H-Strom dest., so sublimiert ein Teil unzers. Der Rest wird auffallenderweise dehydriert 
zum Hinokion, C20H 28O2 (V), Tafeln, F. 188—189°, [gc]d20 =  +103,38°, wl., unl. in 
Alkalien. Acełylderiv., C22H 30O3, rhomb. Krystalle, F. 119°, [cc]d19 =  +105,26°. Semi
carbazon, C21H 310 2N3, Krystalle, Zers. 248—249°. — Hinokiomnethylalher, C2lH 30O2 
(nach V). 1. Aus V m it CH3J  in CH30H . 2. Aus IV durch Dest. m it Zn-Staub oder 
durch Oxydation m it Na2Cr20 ; in Eg. Nadeln, F. 126—127°, [a]c23 =  +115,46°, 
+  119,87°, unl. in h. Alkalien. Wirkt nicht reduzierend u. reagiert nicht m it Fuehsin- 
H 2S 0 3. Semicarbazon, C22H 330 2N3, Nadeln, Zers. 101—102°. — Bei weiterer Oxy- 
dation des yorigen mit CrÓ3 entsteht Ketohinokionmethyliither, C21H 280 3 (VI), rhomb. 
Tafeln, F . 171,5°, [a]n22 =  +10,96°. Disemicarbazcm, C^H^OjN,;, Krystallpulver, 
Zers. 229—230°; die eine CO-Gruppe reagiert leicht, dio andere erst bei yielstd. Er- 
liitzen. — IV wird durch KMn04 in Aceton oxydiert zum Ketoliinokiolmethylather, 
C21H 30O3 (VII), aus A. Prismen mit l/2 H ,0 , F. 160°, [a]D21 =  +25,92°, bei 110° 
wasserfrei, dann aus PAe. rhomb. Tafeln, ebenfalls F . 160°. Acelylderiv., C23H 320 4, 
Tafeln, F . 121°, [<x ]d 23 =  +54,40°. Benzoylderiv., C26H 340 4, Nadeln, F . 214°. Bei 
8-std. Kochen in A. das Semicarbazon, C22H 330 3N3, Prismen, Zers. 221—222°. — Das 
Acetylderiv. von VII wurde auch aus dom yon IV m it Cr03 in Eg. erhalten. F . 122°, 
[a] D22 =  +61,63°. — VII wird durch Cr03 in Eg oxydiert zu VI, F. 171—172°, [a] D22 =  
+  11,05°. — Wird VII oder sein Acetylderiv. in A. m it P t0 2 oder PdCl2 hydriert, so 
bildet sich un ter Aufnahme von 2 H 2 IV oder sein Acetylderiy. zuriick.

Hydriert man V in A. m it P t0 2, so wird ein Teil zuriick zu I I I  reduziert. Der Rest 
liefert Isohinokiol, C20H3„02 (Formol wie III), Prismen, F. 203—204°, [a] D16 =  +46,87°. 
Diacelylderiv., C24H 340 4, F . 65—67°, [ot]D17=  +28,17°. Monomethylather, C21H320 2 
(Formel wie IV), F. 117—118°, [<x ]d 19 =  +45,25°. — Hinokionmethylather (nach V) 
lieferte, in Ggw. von PtO„ hydriert, einen weiBen Sirup. Daraus durch Acetylierung 
Acetylisohinokiolniethylather, C23H 340 3, aus A. Nadeln, F. 168— 169°, [cc]d23 =  +11,77°, 
u. aus dieseni durch Verseifung obigen Isohinokiolmethylather (Iso-IV), C21H 320 2, Nadeln,
F. 118—119°, [a]D20 =  +42,92°. Aus der alkoh. Mutterlauge des obigen Acetylderiy. 
wurde das Acetylderiy. von IV, F. 138°, isoliort. Der Methyliither von V yerhalt sich 
domnach bei der Red. wie V selbst. — VI nimmt in Ggw. yon PdCl2 u. akt. Kohle 
nur 2 H 2 auf u. geht in Hinokionmethylather iiber. Wird aber die Red. in Ggw. yon 
P t0 2 fortgesetzt, so entstehen IV u. Iso-IV. — Durch Oxydation von Iso-IV m it Na2Cr20 , 
in Eg. entstehen nacheinander dieselben Prodd. wie aus IV, namlich Hinokionmethyl
ather (nach V) u. VI. — Das Acetylderiy. yon Iso-IV wird durch Cr03-H2S04 oxydiert 
zum Acełylketoisohinokiolmelhylather, C23H320 4, Nadeln, F. 231—232°, [a]o17 =  +  4,93°. 
Daraus m it alkoh. KOH KeloisoMnokiolmethyluther, C21H 30O3 (Formel wie VII), Nadeln,
F . 165—166°, [cc]d2° =  +  24,04°. Dieser liefert durch Oxydation mit CrÓ3 in Eg.
VI, F. 173—174°, [<x] d2° =  +  10,69°, u. dureh Hydrierung in A. m it Pd Iso-IY zuriick.

Zusammenfassung: Die eine OH-Gruppe in I I I  ist sicher sekundiir. Dio andere 
ist nicht tertiar, aber ob sie primar oder sekundar ist, laBt sich noch nicht entscheiden.
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An ikr setzt wohl die zur Zers. fiihrende Osydation von I I I  an, da IV gegen Oxydation 
relatiy bestandig ist. Typ. ist die Dekydrierung von I I I  zu V bei der Zn-Staubdest.
I I I  enthiilt eine charakterist. CH2-Gruppe, welehe leicht zu CO oxydiert wird; ebenso 
leicht wird das CO wieder zu CH2 reduziert. Bemerkenswert ist, daB bei der Oxydation 
von IV m it KM n04 das CH2, m it Cr03 das CH-OH oxydiert wird (Bldg. von VII 
bzw. Methylatlier yon V). Die so gebildeten beiden CO-Gruppen yerhalten sich sehr 
yerschieden: Die eine (aus CH2) reagiert m it Semicarbazid schwer, die andere (aus 
CH'OH) leicht; erstere wird durch katalyt. erregten H leicht (PdCl2 u. akt. Kohle) 
reduziert, u. zwar direkt zu CH2, letztere dagegen schwer (P t0 2), u. zwar nur zu CH- OH. 
Hicrbei wird nur teilweise der urspriingliche Alkohol zuriickgebildet, wahrend ein anderer 
Teil eincn isomeren Alkohol liefert, zweifellos infolge anderer raumlicker Lagerung 
von H  u. OH. Polglich muB sich die CH- OH-Gruppe in einem gesatt. Ring befinden. 
Die beiden CO-Gruppen sind nicht oc-standig, denn V l ist farblos, bildet kein Chinoxalin 
u. ist bestandig gegen KMnO.,. -— Krystallograpk, Messungen ygl. Original. (J . pharmac. 
Soc. Japan 53. 11—30. Febr. 1933. Tokyo, Uniy.) L in d e n b a u m .

Roger Adams and  John  R. Johnson, E lem en tary  experim cnts in organie chem istry ; rcv. cd.
New Y ork : M aem illan 1933. (376 S.) 8°. §1 .9 0 .

E. Biochemie.
Niels Bohr, Liclti und Leben. Vortrag uber die Bedeutung der neuen Physik 

des Lichtes fiir dio Stellung der biolog. Wissenschaften innerhalb der Naturwissen- 
sehaften. (Naturwiss. 21. 245—50. 31/3. 1933. Kopenkagen.) Sk a l i k s .

W. W. Siebert und H. Seffert, Physikalucher Nachweis der Gurwitschslrahlung 
mit Hilfe eines Uifferenzverfahrens. Vff. haben zunachst das Elektronenzahlrohr in 
der yon R a JEWSKY angegebenen Weise yerwandt. Doch waren die Verss. nicht 
beweisend, weil haufig dio Vorversucksleerwerte nickt iibereinstimmten. — Nun 
fanden dio Vff. in einer groBen Reihe von Verss. m it yerschiedenen Zahlrohren, daB 
unter gewissen Bedingungen zwei gleichgebaute Rohre die gleiche Anzahl von Spontan- 
stóBen pro Min. liefern konnen u. gleiche UV.-Empfindlichkeit besitzen. Vff. be- 
schickten Rohr A  m it einem mitogenet. Strahler u. Rohr B  mit einer indifferenten 
FI. Die erwartete Wrkg. tra t  ein: Der positive Effekt driickte sich durch hohere StoB- 
zahlen des Rohres A  gegeniiber denen des Rohres B  aus. Besonders anschaulich 
wird dies bei kurvenmaBiger Verfolgung der Minutenwerte beider A pp.: Im  Leeryers. 
liegen beido Kuryen auch bei starksten Minutenschwankungen aufeinander, boi Be- 
strahlung erhebt sich dio ^4-Kuryo iiber die i?-Kurve. Eine groBe Anzalil von Leer- 
yerss. iiber liingero Zeit (30 Min. u. mehr) ergab bei einwandfreiem Arbeiten eine nicht 
groBere Abweichung ais 3%  der in dieser Zeit summierten StoBzahlen. Bei positiyen 
Effekten betrug die Differenz einzelner Minutenwerte bis zu 100% u. die Erhebung 
der yl-Kurve iiber die j5-Kurve in der Zeit der Abweichung 40—60% . Solche deutliche 
Wrkgg. wurden mit Objekten erhalten, dereń Strahlungsyermógen friiher mittels biolog. 
Methoden festgestellt worden war: Blut, Carcinom, Urin, Oxydationsmodelle usw. 
(Naturwiss. 21. 193—94. 3/3. 1933. Berlin, I. Medizin. Uniy.-Klinik.) S k a l i k s .

R. Beutner, Physical chemistry of liying tissues and life processes; as studied by artificial 
imitation of their single phases. London: Bailliere 1933. 8°. 29s.net.

Rudolf Degkwitz, Lipoido und Ionen. Eine allg. biol. u. Srztl. Studie iiber d. pkysiol. Be- 
deutg. d. Zcll-Lipoide. Dresden u. Leipzig: Steinkopff 1933. (XVI, 323 S.) 8°. =  
WissenschaftlicheForsehgsberichte. Naturwiss. Reihe. Bd. 31. M. 28.—; geb. M. 29.20

E 2. P flanzenchem ie.
C. Charaux und J. Rabatę, Beilrag zur biochemischen Unłersuchung der Gaitung 

Salix. V. Uber Isosalipurposid. (IV. ygl. C. 1932. II. 71.) Bei den Rinden alter Exem- 
plare von Salix purpurea L. ist die Innenflache des Cambiums mit einer sehr diinnen 
goldgelben Schicht iiberzogen. Dieso Farbung wird durch ein neues Heterosid hcrvor- 
gebracht, welches Vff. Isosalipurposid (I) nennen. Bei 100-jahrigen u. noch iiltcren 
Baumed kann man die gelbe Cambialzone yon der Rinde m it dem Messer abschalen. 
Man kann auch im Fruhjahr dio Rinde ringfórmig 5 mm breit bis aufs Holz entfernen 
u. im H erbst den uber cifem Ring liegenden, an 1 angereicherten Rindenteil wie oben 
behandeln. —: Trockenes Pulyer mit W.-gesiitt. A. im Soxklet extrahiert, Lsg. 10 Tage 
stehen gelassen, A. vom Krystallgenńsch [Salipurposid (II) u. I] dekantiert, dieses- m it
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wasserfreiem Aceton vcrrieben, Lsg. (I enthaltend) im Vakuum yerdampft, Krystalle 
m it eisk. absol. A. verrieben, yon wenig II filtricrt, im Vakuum yerdampft. Ausbeute 
an I  bis 3 g aus 100 g trockenem Pulver. — I  bildet aus W. gelbe, gerueh- u. geschmack- 
losc Krystalle, im Vakuum 6,5°/0 W. yerlierend, F. (bloc) 175°, [a]n =  — 19,01° 
(wasserhaltig) bzw. — 20,4° (wasserfrei), fast unl. in k., 11. in sd. W., k. A. u. Aceton,
1. in verd. NaOH u. Soda (orangerot). Lsg. in konz. HC1 intensiy ziegelrot (Unter- 
schied von II). Hydrolyse m it verd. H 2S04 ergab 62,27°/0 Salipurpol, Krystalle, F. 257°

O (ygl. C. 1931. II. 725), u. 41,2°/0 d-Glykose. Hydro-
HO • / Y ^ C H  • C6H4 • OH(p) }ysef, Em,ulS,in fiih rtf U ,do T ° lbeA r  r°dłd -’ 7 er'| 6 4  1 lauft aber sehr langsam (zu 42%  m 3 M onaten).—

I  liefort somit dieselben Hydrolysenprodd. u. in 
J CO denselben Mengenverhaltnissen wie II. Vff. haben

friiher dem Salipurpol die Chalkonformel zugc- 
geschrieben u. yermuten, daB dasselbe in I  der Flayanonstruktur (nebenst.) entspricht. 
Tatsachlich besitzt I  iihnliche physikal. Eigg. wie die Flayonoside. Im Laufe der Hydro- 
lyse wurde sich dann das Flavanon zum Chalkon isomerisieren. (C. R. hcbd. Sćances 
Aead. Sci. 196. 816—18. 13/3. 1933.) L in d e n b a u m .

A. Kramer, Beitrag zur Kenntnis der Hcleroside von Philyrea lalifolia L. (Oleaceae). 
Nach iilteren Unterss. enthalt genannte Pflanze das Heterosid Philyrin, welches jetzt 
ais Philyrosid (I) zu bezeichnen ist; dessen Zus. steht noch nicht fest. Vf. hat dio Zweig- 
rinden m it sd. A. erscliopft, A. abdest., wss. FI. m it A. gewaschen u. m it Mg(OH)2 
behandelt, fl. M. getrocknet, gepulyert, mit sd. A. erscliopft, Lsg. yerdampft, Riickstand 
m it sd. W. aufgenommen, Lsg. eingeengt u. m it A. gesatt. Das erhaltene I  besitzt 
wasserfrei die Zus. Co7H 34On , iibereinstimmend m it B e r t a g n in i u . L u ca  (1855), u. 
bildet Tafelehen m it 4,76%  Krystallwasser, wasserfrei F . (bloe) 162°, [a]o =  +  46,71° 
in A., unl. in k. W. Hydrolyse mit H 2S04 lieferte 33 ,9 2 %  d-Glylcose u. ein Aglykon, 
Philygenol (II) genannt, welches hierbei jedoch angegriffen wird. I wird auch durch 
Emulsin oder Aspergillus niger, nicht dagegen durch Milchsaureferment oder Bierhefe 
hydrolysiert. Mit Emulsin wurden 33,89%  Glykose u. 69 ,7 %  reines II erhalten. II be
sitzt die Zus. C2lH 240 6 (wieder iibereinstimmend m it B. u. L.) u. bildet kleine Prismen,
F. (bloc) 134,5°, [a]o =  +  121,70° in A., schwach bitter. In  II konnten 1 phenol. OH 
u. 3 OCH3 nachgewiesen werden. Die Kalischmelze ergab Protocatechusaure; Zn- 
Staubdest. u. Oxydation lieferten keine dcfinierten Prodd. ■— Neben I  konnte noeh ein 
zweites Heterosid isoliert werden. Es besitzt wasserfrei die Zus. C17H 240 9 u. bildet 
seidige Nadeln m it 4 ,6 0 %  Krystallwasser, wasserfrei F . (bloc) 189—190°, [g£]d=—17,5°. 
Es wird durch 3%ig. H 2S 04 oder Emulsin hydrolysiert zu d-Glykose u. einem Aglykon, 
welches bei der sauren Hydrolyse angegriffen wird. Das m it Emulsin erhaltene Aglykon 
besitzt die Zus. Cn H 140 4, ist gelb, amorph u. schm. nicht scharf. Es enthalt 20H,
2 OCH3 u . eine Doppelbindung u. liefert in der Kalischmelze ein Homologes des Brenz- 
catechins. Dieses Heterosid ist ident. m it dem in den Oleaceen sehr yerbreiteten 
Syringosid (Syringin); Vf. hat es auch aus Philyrea decora L . isoliert. (C. R. hebd. 
Seances Aead. Sci. 196- 814—16. 13/3. 1933.) L in d e n b a u m .

E. P. Clark, Vorkommen von Rotenon und rerwandten Verbindungeii in den Wurzeln 
von Cracca mrginiana. Durch A.-Extraktion genannter Wurzeln wurden 4—6%  
eines harzigen, angenehm riechenden Prod. erhalten. Dasselbe zeigte ais Fischgift 
etwa dieselbe Wrkg. wie reines Rotenon, enthielt 9%  OCH3 u. ahnelte den nicht 
krystalhsierbaren Extrakten von Derris- u. Cubćwurzeln (C. 1930. II . 1383). Die
4 folgenden Substanzen wurden in kleinen Mengen aus dem Prod. isoliert: 1. Rotenon. 
Durch Lósen in der gleiehen Menge n-Butylather u. ca. 3-wóchiges Stehen. Ausbeute 
ca. 5%  des Harzes. — 2. Dehydrorolenon. Durch Lósen in wenig KOH enthaltendem 
CHjOH. Krystallisation bald oder auch erst nach ca. einem Monat. Die 1. Probe 
zeigte F. 217°; Analysenwerte lagen zwischen Dehydrorotenon u. Dehydrotoxiearol; 
weitere Reinigung gelang nicht. Mit alkoh. KOH wurde Derrissaure erhalten. Nach 
der opt. Priifung enthielt das Prod. yiel Dehydrorotenon; es yerhielt sich wie Gemische 
von Dehydrodeguelin u. Dehydrotoxicarol (C. 1933. I. 2262). Andere Proben lieferten 
reines Dehydrorotenon. Ausbeute ca. 2%. — 3. Tephrosin. Aus den Mutterlaugen 
des yorigen durch Verdampfen des CH3OH, Losen im gleiehen Vol. n-Butylalkohol 
u. mehrwóchiges Stehen. — 4. Verb. C22i / 240 4. Aus den alkal. CH3OH-Lsgg. beim 
Stehen oder nach Z u sa tz  yon ca. 5%  W.; evtl. 01 in sd. PAe. gel. u. eingeengt. Aus 
PAe. S tab ch en , F. 131°, unl. in wss. Lauge. Mit alkoh. FeCl3 g ru n lic h p u rp u m . Gab 
mit H J  die ZElSELsche Rk., schien aber weder OCH3 noch OC2H 5 zu enthalten. Fiir
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Goldfische nicht giftig. (Science, New York 77- 311—12. 24/3. 1933. Washington, 
Bureau of Chemistry and Soils.) L in b e n b a u m .

E s. P flan zen p h ysio log ie . B akterio log ie .
H. Mengdehl, Studien zum Phosphorstoffwechsel in der hoheren Pflanze. I. Die 

Bestimmung von Pyro- und Metaphosphai, souiie von Phosphit und Hypophosphit in  
Pflanzenmaterial. Es wurden fiir pflanzenphysiolog. Zwecke Methoden zur Best. von 
Pyrophosphat, Metaphospliat, Phosphit u. Hypophosphit angewandt bzw. neu aus- 
gearbeitet. (Z. wiss. Biol. Abt. E, P lanta Arch. wiss. Bot. 19 . 154—69. 21/2. 1933. 
Biolog. Laboratorium Oppau der I .  G. Farbenindustrie A.-G., Ludwigshafen-Rh.) T a u b .

j .  Weissflog, Studien zum Phosphorstoffwechsel in  der hoheren Pflanze. II. Zur 
sterilen Kultur der hoheren Pflanze. (I. vgl. vorst. Bef.) Die Methode von K l e i n  u . 
IClSSER zur sterilcn K ultur lióherer Pflanzen wird in einzelnen Teilen verbessert. Zum 
AbschlieBen der Lsgg. gegen Luftinfektion wird ICieselgel verwendet. Ein App. zur 
Entkeimung der zum Fiittern bestimmten Nahrstoffe wird beschrieben. (Z. wiss. Biol. 
Abt. E, P lanta Arch. wiss. Bot. 19 . 170—81. 21/2. 1933. Biolog. Laboratorium Oppau 
der I. G. Farbenindustrie A.-G. Ludwigshafen-Rh.) T a u b ó CK.

J. Weissflog und H. Mengdehl, Studien zum Phosphorstoffwechsel in der hoheren 
Pflanze. H I. Aufnahme und Verwertbarkeit organischer Phosphorsdureverbindungen 
durch die. Pflanze. (II. vgl. vorst. Ref.) Es wurde eine Reihe von organ. P-Verbb., 
namlich Glycerinphospliorsaure, Hexosemonophosphorsaure, Hexosediphosphorsaure, 
Saccharosephosphorsilure, Phytinsaure u. Nucleinsaure auf ihre Verwertbarkeit ais 
P- (Juelle fiir dio hóhere Pflanze (Vers.-Pflanze war M ais in steriler Kultur) uberpriift. 
Alle waren gute P-Quellen u. erwiesen sieh bei saurer Rk. der Nahrlsg. im Ertrag an 
Pflanzensubstanz der Orthophosphorsaure iiberlegen. Bei einigen der gefiitterten 
Ester konnte bereits Aufspaltung in der (sterilen) Nahrlsg. beobachtet werden. Analyt. 
bestimmt wurden die in Teil I  dieser Arbeitenfolge angegebenen P-Fraktionen. (Z. wiss. 
Biol.. Abt. E, P lanta Arch. wiss. Bot. 19 . 182—241. 21/2. 1933. Biolog. Laboratorium 
Oppau der I. G. Farbenindustrie A.-G., Ludwigshafen-Rh.) T a tjb o c k .

J. Weissflog und H. Mengdehl, Studien zum Phosphorstoffwechsel in der hoheren 
Pflanze. IV. Aufnahme und Verwertbarkeit anorganischer Phosphorverbindungen durch 
die hóhere Pflanze. (III. vgl. vorst. Ref.) Es wurden noch folgende anorgan. P-Verbb. 
auf ihre Verwertbarkeit fiir die hóhere Pflanze (Mais) gepriift: Kaliumorthophosphat 
(primar), Ammoniummagnesiumpliosphat, K-Pyrophosphat, K-Metaphosphat, Ca- 
Metaphosphat, K-Phosphit, K-Hypophosphit. Nur die vom Phosphorpentoxyd ab- 
geleiteten Salze erwiesen sich ais geeignete P-Quellen. Ammoniummagnesiumphosphat 
liefert hóchsten Ertrag. Der groBte Teil des vorhandenen P  liegt in allen Organen ais 
Orthophosphat vor. Diese P-Form macht auch in der P-frei ernahrten Pflanze einen 
betriichtlichen Teil des Gesamt-P aus. (Z. wiss. Biol.. Abt. E, P lanta Arch. wiss. Bot. 
19 . 242—71. 21/2. 1933. Biolog. Laboratorium Oppau der I. G. Farbenindustrie A.-G., 
Ludwigshafen-Rh.) T a u b o c k .

Walter Stiles und William Leach, Untersuchungen uber Pflanzenatmung. I. Der 
Atmungsverlauf bei Laihyrus odoratus wahrend der Keimung und der friihen Entwicklung 
der Pfldnzchen. Bei beginnender Wasseraufnahme der Samen setzt starkę Atmung 
ein, die schlieBlieh auf einer bestimmten Hóhe langere Zeit hindurch konstant bleibt, 
u. zwar bis die Samenschale zu zerreiCen beginnt. Dann steigt die Atmung wieder an, 
bis sie ein Maximum erreicht u. fallt nacli diesem langsam ab. Der letztere Abfall 
wird den Versuchsbedingungen zugeschrieben, die eine Transpirationshemmung im 
yorgeschritteneren Stadium m it sieh brachten, so daB zu wenig Nahrmaterial in die 
wachsenden Organe nachgeliefert werden konnte. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. B.
1 1 1 . 33S—55. 1/9. 1932.) L i n s e r .

G. J. A. Galestin, Wird bei der Assimilalion von Luft-stickstoff durch Lcguminosen 
elementarer Stickstoff durch die Wurzdkndllchen adsorbiert ? Nach besonderer Unters.- 
Technik (iiber Einzelheiten u. Abbildung der App. vgl. Original) m it 550 g ab- 
geschnittenen Wurzelknóllchen wurde keine N-Bindung beobachtet. Das Problem der 
N-Bindung durch Leguminosen in der N atur bedarf noch weiterer Aufklarung. (Chem. 
Weekbl. 30 . 207—09. 11/3. 1933. Delft.) Gr o s z f e l d .

F . M. M uller, Einige Betrachtungen uber den Chetnismus der Kohlmsaureassi- 
milation. Bespreehung u. Kritik der wichtigsten Assimilationstheorien. Der Stoff- 
wechsel der Schwefelbakterien ist ais photochem. Hydrogenisierung der C 02 mit H  aus 
osydierbaren anorgan. S-Verbb. zu deuten. Aus der Yerwandtschaft dieses Yorgangea



1 9 3 3 .  I . E s. T ie k p h y s io l o g ie . 3 2 0 7

m it der C02-Assimilation der griinen Pflanzen wird geschlossen, daB auch diese eino 
Hydrogenisierung der C02' m it W. ais H-Donator ist, wobei das W. an Carotin gebunden, 
aktiyiert wird. Aus energet. u. photochem. tlberlegungen wird gefolgert, daB fiir jo
1 Mol. C02 4 Lichtąuanten aufgenommen werden, u. daB die Red. yon C02 zu CH20  
sich in 2 Stufen yollzieht. Darst. des Assimilationsvorganges: C02 ist am Mg des Chloro- 
phylls u. H20  an Doppelbindungen des Carotins, beide Farbstoffe sind nahe beieinander 
am EiweiB des Chloroplasten gebunden. Die Aufnahme der Lichtąuanten lóst im Chloro- 
phylhnolekiil eine Elektronenyersehiebung aus, die sich cntlang den konjugierten Doppel
bindungen des Chlorophylls in die konjugierten Doppelbindungen des Carotins hinein 
fortpflanzt. So entsteht am C02 ein negativer, am Carotin bei den W.-Molekulen ein 
positiver Pol, zwischen denen das W. elektrolyt. abgespalten wird. Die H-Ionen ent- 
laden sich an der Kathode u. reduzieren das C02, die OH-Ionen yereinigen sich an der 
Anodę zu H 20 2, das von der Katalase zers. wird. Die CO, wird so zuerst zu HCOOH, 
spater zu Formaldehyd (CH20  +  H 20) reduziert. In jeder Rk.-Stufe werden 2 Licht
ąuanten aufgenommen u. 2 H-Atome yon 2 H 20-Molekulen auf das C02-Molekiil iiber- 
tragen. (Chem. Weekbl. 30 . 202—07. 11/3. 1933. Rotterdam.) G r o s z f e l d .

Julius Hirsch, Zur Physiologie und Chemie der Keimvermehrung. Wahrend der 
Vermehrung u. m it fortschreitendem Alter ein u. derselben K ultur treten erhebliche 
Schwankungen in der chem. Zus. der Bakterienlciber auf. Der stiindliche Keimzuwachs 
zeigt abweichend von der allgemeinen Tendenz der Vermehrung abweehselnde Steige- 
rungen u. Verminderungen. Diese Schwankungen sind m it den Veranderungen im 
chem. Aufbau der Keime zeitlich yerkniipft. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde, Infektions- 
krankh. Abt. I. 127. 116—22. 30/12. 1932. Berlin.) S im o n .

E. Eckstein, Uber die Wirkimg vergriinender Mikroorganismen au f eztracelluldres 
Hamoglobin. Bei Pneumokokkenstammen, vergriinenden Streptokokken u. einer ver- 
griinenden Sarzine laBt sich eine Heranziehung u. "Oberschicbtung von Blutfarbstoff 
nachweisen, weim das dem Agar beizumengende Blut auf ca. 68° erwarmt wird. Ver- 
antworthch hierfur ist die durch die Erhitzung bedingte Hamolyse. (Zbl. Bakteriol., 
Parasitenkunde, Infektionskrankh. Abt. 1 .127. 136—38. 30/12. 1932. Erlangen.) S im o n .

E 6. T ierphysiologie.
Rudolf Hober und Rodolio Ferrari, Unter suchungen iiber die Chemodynamik der 

Driisen. Unterss. an Submaxillardrusen von Katzen u. an Leber u. Nieren vom Frosch. 
Vff. stellten fest, daB der Stoffwechsel der arbeitenden Driisen seiner N atur nach dem 
des arbeitenden Muskels an die Seite gestellt werden kann. (Klin. Wschr. 12. 433. 
18/3. 1933. Kieł, Physiolog. Inst. d. Univ.) F r a n k .

Ernst Gellhorn und David Northup, Quanlitative Unter suchungen uber den 
Einflup ton Hormonen auf die Hesorption. Innerc Sekrełion und Permeabilitdt. II . Beim 
Frosch wurde der Darm m it isoton. Glucoselsg. u. die BlutgefaBe m it der zu priifenden 
Hormonlsg. durchstromt; die vom Darm aufgenonimene Glucose wurde bestimmt. 
Adrenalin erhóht die Rcsorptionsgesehwindigkeit in Konzz. yon 1: 500000 bis 1: 5 Mili. 
u. yermindert sie in Konzz. yon 1: 10 Millionen bis 1 : 25 Millioncn. Diese Verande- 
rungen in der Resorption sind unabhangig^ von den unter der Adrenalineinw. auf- 
tretenden GefaBerscheinungen. Thyroxin (1: 50000 bis 1: 200000) erhóht die Resorption; 
Insulin in Konz. yon 0,02—0,01 Einheit pro ccm erhóht sie ebenfalls, in Konz. von 
0,005 Einheit pro ccm yermindert Insulin die Resorption. (Amer. J .  Physiol. 103 . 
382—91. 1/2. 1933. Eugene, Univ. of Oregon; Dep. of Animal Biol., Chicago, Uniy. of
Illinois, Coli. of Med.) W a d e h n .

Heinrich Kun, Keimdrilsenforschung und landmirtschaftliche Tierzucht. D ie
STElNACHsche Vasoligatur u. die Einpflanzung von Hoden haben sieh zur Behebung 
des Infantilismus oder der Senilitat von Stieren ais yolkswirtschaftlich wichtig erwiesen. 
Gleiche Bedeutung ha t die Implantation von Eierstócken bei prasenilen Kuhen erlangt. 
(Umschau Wiss. Techn. 37. 321—23. 22/4. 1933.) W a d e h n .

Angelo Migliavacca, Uber das Vorkommen des luteinisierenden Hormons in  der 
Nebennierenrinde. Die Injektion kleiner Dosen yon R indenestrakt (nach S w in g i /E u. 
PFIFFNER) iiber 7—21 Tage in infantile Mause fiihrtc zu einer iiberaus starken Luteini- 
sierung des Ovars. Bei infantilen Meerschweinchen, dereń Hypophyse durch Róntgen- 
bestrahlung ausgeschaltet war, traten nach der Injektion in der peripheren Zone der 
atret. Follikel charakterist. Elemente der Gelbkorper auf. Bei erwachsenen bestrahlten 
Meerschweinchen waren die Follikel in der Theka interna u. in der Peripherie weit-
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gohend luteinisiert; sogar im Verbindungsgewebe waren luteinisierte Stellen zu beob- 
achten. (Arch. int. Physiol. 36- 137—40. ApriI 1933. Wien, Univ., Gynakol. Klin.) W a d .

J . Freud, S. E . de Jongh und E. L aąueur, Weibliches Hormon (Menformon) 
und sekundare mannliche Geschlechtsorgane. Menformon, aueh kiystallin., wirkt auf die 
mannhchen Geschlechtsmerkmale nur indirekt durch Beeinflussung der Testes bzw. 
der diesen iibergeordneten Hypophysenvorderlappen antagonist., hemmend; kastrierte 
Tiere zeigen im Gegenteil eine VergroBerung einzelner Organe, besonders der Samen- 
blase. Die VergroIJerung kann nicht durch Beimischung von mannlichem Hormon 
bedingt sein, das anders wirkt. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 77. 1109—17. 11/3.
1933. Amsterdam, Univ.) Gr o s z f e l d .

W arren  O. Nelson und George K . Smelser, Untersuchungen iiber die. Physiologie 
der Lactaticm. II. Uber die Lactation beim mannlićheń Meerschweinchen und ihre Bedeutung 
fiir dasCorpus luteum-Problem. Kastrierte oder kryptorchide mannliche Meerschweinchen 
erhielten Ovarien implantiert; nach 3— 10 Monaten wurde diesen Tieren ein Hypo- 
physenextrakt unbekannter Herstellung injiziert. Nach 2—3 Tagen tra t eine mehr 
oder weniger starkę Milchabsonderung aus den Brustdriisen ein. Die Transplantate 
waren frei von Gelbkorpern. Um das Eingreifen eines Gelbkorperhormons m it Sicher- 
heit ausschlieBen zu konnen, wurden die Transplantate einige Zeit vor Beginn der 
Hypophyseninjektionen entfem t; die Milchabsonderung tra t etwa in derselben Starko 
wie vorner auf. Ein ahnliches Ergebnis wurde erhalten, wenn die Brustdriisen nicht 
durch ein Ovartransplantat, sondern durch Óstrininjektionen zur Entw. gebracht worden 
waren. Der Hypophysenextrakt, der nach Absetzen des Ostrins injiziert wurde, braehte 
auch in diesem Fali Lactation herror. Das Gelbkórperhormon ist fiir das Zustande- 
kommen der Lactation nicht notwendig. Die n. Lactation dtirfte in Gang kommen, 
wenn durch den Fortfall des oyariellen Einflusses auf die Hypophyse der lactations- 
erregende Faktor entriegelt wird. (Amer. J . Physiol. 103. 374—81. 1/2. 1933. Univ. 
of Chicago, Hull Zool. Laborr.) WADEHN.

Carl Clauberg, Akute „Vorderlappen“-Hormonwirhingen am Ovar und dereń 
diagnostische und tlierapeutische Ausnutzung. Zur Ausfiihrung des Schwangerschafts- 
testes nach A s c h h e im  u . Z o k d e k  eignen sich besonders Kaninchen im Gewicht von 
1200—1600 g, da diese Tiere ausreichend schnell ansprechen u. andererseits niemals 
spontan Gelbkórper oder Blutpunkte im Ovar aufweisen. Zur Diagnose des Chorion- 
epithehoms sind Kaninchen von 600—800 g.zu henutzen; Injektion von je 1 ccm H am  
an 2 Tagen. Therapeut. war bei juvenilen Blutungen die Bluttransfusion von 350 
bis 400 ccm Schwangerenblut wertvoll. (Dtsch. med. Wschr. 59. 525—27. 7/4. 1933. 
Kónigsberg, Univ., Frauenklin.) W a d e h n .

H erm ann E ite l, H ans Adolf K rebs und A rnold Loeser, Hypophysenvorder- 
lappen und Schilddriise. Die Wirkung der thyreotropen Substanz des Hypophysen- 
rorderlappens au f die Schilddruse in  vilro. Gewebsschnitte nach W a r b u r g  von iiber- 
lebendem Schilddriisengewebe junger Hunde wurden 24 Stdn. bei 37° im eigenen 0.,- 
gesatt. Serum der Einw. von thyreotropem Hormon der Priihypophyse uberlasseń. 
Es tra ten  in diesem isoherten Schilddriisengewebe dieselben Veranderungen auf, wie 
sie in vivo durch das thyreotrope Hormon an der Schilddriise bewirkt werden. Der 
Beweis einer u n m i t t e l b a r e n  Wrkg. des thyreotropen Hormons auf die Schild
druse ist damit erbracht. (KUn. Wschr. 12. 615— 17. 22/4. 1933. Freiburg i. Br., Univ., 
Chirurg. Klin., Med. Klin., Pharmakol. Inst.) W a DEHN.

Z. M. B acą, TJntersuchungen iiber die Physiologie des autonomen Nertensystems.
III . Die biologischen und pliysikochemischen Eigenschaften des Sympathins im  Ver- 
gleich mit dem Adrenalin. (Vgl. B acq  u. H e n r i ., C. 1933. I. 2422.) Es wurde bereits 
friiher ausgesproehen, daB nach Keizung des Sympathikus eine adrenalinahnliche 
Substanz — das Sympathin — in der Blutbahn u. in den serósen FU. auftritt. — Die 
nach Reizung des Sympathikus zu beobachtenden Erscheinungen, die dem Auftretcn 
des Sympathins zuzuschreiben sind, werden eingehend geschildert. Durch umfang- 
reiche operative JlaBnahmen am Versuchstier werden Fehlerquellen ausgeschaltet. 
Es ergab sich, daB das Sympathin bei der Katze den Blutzucker erhóht, den nicht- 
graviden Uterus u. den Darm hemmt, die Zusammenziehung der Milz u. des Kon- 
trakf.ormuskels des Penis bewirkt u. die Pupille erweitert. Die Wrkg. des Sympathins 
auf Uterus, Darm, Penis u. Iris ist besonders deutlich nach postganglionarer sympath. 
Entnervung. Diese Erscheinungen sind die gleichen wie nach Adrenalin. — Nach 
der Reizung der sympath. Augennerven war die Rk. nach V ia l  auf Polyphenole 
in der Augenfl. yerstarkt. Das gleiche war der Fali bei Schropfserum aus dem Schwanz
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naeh der Reizung der zugehórigen sympath. Fasern. Bei der Katze m it ausgeschalteten 
Nebennieren ist naeh der Reizung die Rk. von VlAL im Blut yerstarkt; diese Ver- 
starkung tr itt aber nicht ein, wenn die Katze total sympathektomiert ist. Dieser U nter
schied ist durch das fehlende Sympathin bedingt. Naeh der Sympathektomie ver- 
schwindet aus den Extrakten des Endokardes der Katze die vialpositive Substanz. 
In  den Perfusaten des gereizten Eroschherzens m it RlNGER-Lsg. ergab die spektro- 
graph. Unters. das Auftreten von Polyphenolen, wie bereits B a c q  u . H e n r i  dar- 
legten. Naeh den vorliegenden Befunden diirfte Sympathin m it Adrenalin nahe ver- 
wandt sein, jedenfalls ais ein Aminoderiv. des Brenzcatechins oder ais ein Gemisch 
solcher D eriw . aufzufassen sein. — Bei der Reizung des sympathiko-adrenalen Systems 
wird eine geringe Menge hoehaktiver Polyphenole erzeugt. Die entstehenden Poly- 
phenole werden von den Nebennieren in den Kreislauf abgegeben. Die vom Sym- 
pathikus erzeugten Polyphenole wirken bereits an der Stelle ihrer Entstehung. Die 
Auffassung, daB die Reizung des Sympathikus zur Ereisetzung der aktiyen Poly
phenole fiihrt, beseitigt die friihere Vorstellung, daB die Adrenalinsubstanzen durch 
Erregung der Sympathikusendigungen wirksam werden. Es ist dagegen wahrschein
lich, daB das Adrenalin direkt auf die Zelle wirkt, u. zwar dadurch, daB es sich mit 
einem Rezeptor verbindet. Die neuen Gedankengange werden eingehend besprochen. 
(Arch. int. Physiol. 36. 167—246. April 1933.) W a d e h n .

Norman E. Freeman, Cortin und traumatischer Shock. SwiNGLE u . Mitarbeiter 
(ygl. C. 1933. I. 2964) haben eine groBe Reihe yon Vergleichspunkten aufgeftihrt, aus 
denen hervorgehen soli, daB die Erscheinungen bei traum at. Shock u. bei Neben- 
niereninsuffizienz auf Absinken des Blutvol. u. dem Versagen des Blutverdiinnungs- 
mechanismus zuruekzufuhren sind u. letzten Endes auf einem Mangel an Rindcnhormon 
beruhen. Es ist aber nicht zu vergessen, daB bei traum at. Shock Hyperglykamie, bei 
Nebenniereninsuffizienz Hypoglykamie vorherrsclit. Die Wichtigkeit dieser Diskrepanz 
wird eingehend heryorgehoben. Es werden die Griinde dargelegt, die die SchluB- 
folgerungen von S w i n c l e  noch zweifelhaft erscheinen lassen. (Science, New York 
77. 211—12. 24/2. 1933. Boston, Massachusetts Gener. Hosp.) W a d e h n .

Lewis M. Hurxthal, Blutcholesterin bei Schilddrusenerkrankung. I. Analyse der 
Befunde bei łoxiscliem und niclUlozischem Kropf vor der Behandlung. Hyperthyreoidismus 
ist m it niedrigen Blutcholesterinwerten vergesellschaftet. (Arch. internal Med. 51. 
22—32. Jan . 1933. Boston, Chem. Labor. of the New England Deaconess Hosp.) O p p .

Karl Damble, Uber den Einfluji des Tliyrozins a u f die Erythropoese. Die Injektion 
von Thyroxin hatte bei sekundarer u. primarer Anamie einen giinstigen Effekt auf 
die Erythropoese. Auch bei pernizióser Aniimie war diese Wrkg. zu beobachten. Die 
Thyroxinbehandlung kurz te die Latenzzeit bis zur Wrkg. der Leberextrakte ab u. 
sensibilisierte sogenannte leberrefraktare Falle. (Klin. Wschr. 12. 497—98. 1/4. 1933. 
Kiel, Uniy., Med. Klin.) WADEHN.

Franz Giinther, Uber die Wirkung von Dijodtyrosin bei der Basedowschen Krankheii. 
Die Erfolge der Dijodtyrosintherapie — yerwandt wurde Jodgorgon, PROMONTA — 
werden gesehildert. (Klin. Wschr. 12. 625—26. 22/4. 1933. Berlin, R u d o l f  V ir c h o w - 
Krankenhaus, I. Innerc Abt.) W a d e h n .

M. Taubenhaus, Uber Paratkormonbehandlmig der posloperativen Tetanie und 
Parathormonwirkung a u f Blutcalcium, Blutphosphor und Bluteiweijibild. In einem 
Ealle von postoperativer Tetanie wurde durch kleine Dosen Parathormon-Lilly Besse- 
rung erzielt. Der Ca-Spiegel im Blut wurde wenig yerandert, der P-Geh. sank deut- 
lich ab; auffallend war eine starkę Verminderung des erhohten Albumins u. das Steigen 
des Globulins. (Klin. Wschr. 12. 626—29. 22/4. 1933. Krankenhaus d. S tadt Wien, 
Abt. f. Stoffwechselkrankheiten u. Ernahrungsstorungen.) WADEHN.

I. M. Gage, Alton Ochsner und R. A. Cutting, Die Wirkung von Insulin und 
Glucose au f den normalen und den verschlossenen Darni. Die bereits friiher mitgeteilten 
Ergebnisse (vgl. C. 1933. I. 960) werden ausfiihrlich gesehildert. (Arch. Surgery 26. 
658—83. April 1933. New Orleans, TulaneUniy., School of Med., Dep. of Surg.) W a d .

J. W. Sopp und H. Selbach, Untersuchungen zur Frage der Insulinwirkung auf. 
die Umwandlung fon Kohlehydrat in Feit. In  einer mehrtagigen Periode yon Mast- 
futterung m it Insulininjektionen naeh yorangegangener Hunger- u. Mastperiode ohne 
Insulin zeigt sich, daB in zeitlichem Zusammenhang m it der Insulingabe die Fett- 
hochstwerte m it den Zuekertiefstwerten synehron liegen; ferner daB die Hyperlipamie 
eine Funktion der Hyperlactacidamie ist. Insulin wirkt demnach bei der Kohlehydrat- 
Fettumwandlung m it u. der chem. Weg dieser Umwandlung geht uber die Milchsaure.
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(Pfliigers Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 231. 543—62. 24/1. 1933. Bonn, physiol. 
Inst. Chem. Abt.) OPPENHEIMER.

John T. Perry, Eine moglicherweise ein Hormon produzierende Region in  der 
Grascoleoptile. Der Produktionsort des Wuchsstoffes bei Coleoptilen von Avena sativa 
durfte der Vegetationspunkt sein. (Science, New York 76. 215—16. 2/9. 1932. 
Columbia Univ.) L i n s e r .

Hsien Wu, Wirkung vcm Sauren und Alkohol a u f Oxyhamoglobin unter besonderer 
Beriicksichtigung der entwickdten Sauersloffmenge. Bei der Einw. von Sauren u. A. 
auf Oxyhamoglobin erscheint nicht der gesamte 0 2. Vi davon wird zur Oxydation 
des Fe in Hamin vom Ferro- in das Ferristadium benutzt. Ein anderer Teil wird ver- 
mutlich vom denaturierten Globin adsorbiert. Das Rk.-Prod. der Einw. von Saure auf 
red. Hamoglobin, das unm ittelbar 0 2 ausgesetzt worden ist, unterscheidet sich vom 
Rk.-Prod. der Sauren auf Oxyhamoglobin u. dieses wieder vom Rk.-Prod. des Met- 
hdmoglobins. Folglieh existieren 3 Formen von Kathdmoglobin, die sich vermutlich 
durch yerschiedene A rt der Bindung zwischen Hamin u. denaturiertem Globin aus- 
zeichnen. (Chin. J . Physiol. 6 . 13—20. 1932. Peiping, Union Med. Coli. Dep. of Bio- 
chem.) O p p e n h e i m e r .

F. Gebhardt und J. Klein, Uber die Wirkung injizierbarer Leberextrakle auf 
Gliólesterin und Cholesłerinesler im  Blute. Klin. Verss. Bei Patienten m it pernizioser 
u. sekundarer Anamie u. sonstigen Erkrankungen der Leber u. der Gallenwege fanden 
Vff. nach parenteraler Verabreichung von Leberextrakten (Campolon, Hepatopson, 
Hepatrat u. Heprakton) stets einen deutlichen Anstieg des Cholesterins u. der Cholesterin- 
estcr im Serum. Die injizierbaren Leberpraparate unterschciden sich hinsichtlich 
ihrer Einw. auf das Cholesterin nicht von Frisclileber u. peroral wirksamen Leber- 
extrakten. (Klin. Wschr. 12. 494—97. 1/4. 1933. Leipzig, Med. Uniy.-Poliklin.) F k .

David Fyfe Anderson und Sidney Lionel Tompsett, Beobachtungen uber den 
anorganischen Sulfatgehalt des Blutes bei der Eklampsie. N ur bei Eldampsie — nicht 
bei n. Graviditat oder Graviditatstoxikosen — ist der anorgan. SOr Gek. des Serums 
erhóht. Da SO., friiher ansteigt ais der Rest-N oder Harnstoff, liiBt sich die S 04-Unters. 
diagnost. yerwerten. (Brit. J . exper. Pathol. 13. 130—32. 1932. Glasgow, Roy. Infirm. 
Biochem. Labor.) ’ O p p e n h e im e r .

David Fyfe Anderson, Calciumgchall des Serums bei Eklampsie. Unterss. des 
Ca im Serum geben keine Anhaltspunkte fiir dio Brauchbarkeit der therapeut. Ver- 
wendung von Ca-Gluconat bei Eklampsie. (Brit. J . exp. Pathol. 13. 182—88. 1932. 
Glasgow, Womens Hosp.) O p p e n h e im e r .

Noah Morris, J. Basil Rennie und Samuel Morris, Uber die Wirkung intra- 
vendser Glycininjektionen auf den Serumkalk. Glycin senkt das Ca des Serums. Viel- 
leicht ist die Uberproduktion an Aminosauren bei Nebenschilddriisenentfernung der 
Grund fiir den niedrigen Ca-Geh. des Serums. (Brit. J . exp. Pathol. 13. 132—34. 1932. 
Ayr Hannah Dairy Res. Inst.) O p p e n h e im e r .

H. Rudy, Uber die chemische Natur der Lipoidantigene, insbesondere die des Hirti- 
antigens. Vf. gibt eine Methode an, um das Cholesterin ohne wesentliche Mitextraktion 
anderer Stoffe u. ohne besonderen Verlust an H im antigm  einwandfrei bei der Rein- 
darst. des Hirnantigens zu entfernen. Es konnte ferner gezeigt werden, daB das Hirn- 
antigen keinen P  im Molekuł entkalt u. daB es durch alkoh. Laugen bei nicht allzu- 
langer Einw.-Dauer auch in der Siedehitze nicht oder nur wenig angegriffen wird, 
wodurch es sich von den Haptenen des Rinderherzens u. der Rinderleber unterscheidet. 
Das Hirnantigen dialysiert nicht durch Pergamentpapier. (Klin. Wschr. 12. 433. 
18/3. 1933. Munchen, Dtsch. Forschungsanstalt f. Psychiatrie.) F r a n k .

Aba VOn Sztankay, Herabminderung des Urin- und Blutzuckers durch Calcium- 
melasilicathydrogel. Empfehlung von 3 CaSi03- 5 H ;0  in Gelform bei Diabetes. 
(Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 74. 33—38. 19/1. 1933. Dcbreczin, Univ.) Opp.

S. M. Neuschlosz, Uber die Beziehungen der Hamzusammensetzung zum Saure- 
Basenhaushalt. VI. Der Entstehungsmechanismus saurer und alkalischer Hamc. (V. vgl.
C. 1933- I. 961.) Vf. entwickelt die Theorie, daB die Bicarbonate sich gelegentlich 
ihrer Ausscheidung m it dem Harn ais Schwellensubstanzen yerhalten, d. h. ihre Konz. 
in der aus den Nierenkanalchen riickresorbierten FI. konstant u. von der im Blutplasma 
unabhangig ist. Die Bldg. yon Harnen yerschiedener Rk. wird so erklart. Die Hypothese 
wird experimentell gestiitzt, indem tatsachlich annahemde Konstanz des Schwellen- 
wertes festgesteUt wird. (Bioehem. Z. 259. 322—30. 20/3. 1933. Rosario de Sta. F 6, 
Argentinien, Medizin. Fakult.) S im o n .
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L. Meyler, Ober Zylinder und Eiweifi im  Urin. Albumin- u. Zylinderurie wurden 
regelmaBig bei acidot. Zustanden (Diabetes, Acidose, Hungeraeidose, Zufiihrung von 
Sauren) gefunden, meist wenig Albumin u. viel Zylinder. Auch nach Atmungsstorungen
u. starken korperliehen Anstrengungen. Zur Erklarung wird angenommen, daB bei 
stark saurem Urin die Nierenzcllen fiir EiweiB durehlassig werden. Durch die starkę 
[H '], entsprechend dem isoelektr. Punkt von Globulin flockt die Globulinfraktion in den 
Nierenkaniilclien in Form von Zylindern aus. Die Kornung ist ais Krystallisation yon 
Harnsaure aufzufassen. (Nederl. Tijdschr. Geneeslcunde 77. 759—73. 18/2. 1933. 
Groningen.) G r o s z f e l d .

W. Weise, Sammelbericht iiber Yitamine und Avitaminosen. Obersichtsbericht, 
Vitamine A u. D. Vitamin-B-Komplex u. Mangelerscheinungen. Vitamin C, mensch- 
licher Skorbut, chem. Eigg. u. Isolierung. (Arch. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Pathol. 
Therap. exot. Krankh. 37. 44—53. 103—12. 152—60. Jan. 1933. Hamburg, Inst. f. 
Schiffs- u. Tropenkrankheiten.) SCHWAIBOLD.

Horatio C. Wood jr., Die Vitamine. Ubersichtsbericht. Geschichtliches u. 
neuere Erkenntnisse. (Amer. J . Pharmac. 105.r 14—24. Jan . 1933.) S c h w a ib o l d .

Th. Moll, G. Domagk und F. Laąuer, Ober das Vitamin-A-Konzentrat „Vogan“ 
und seine Werlbestimmung. M it einem Beitrag zur A-Avitaminose. (Vgl. C. 1931. I I .  
3355.) Es wird gezeigt, daB bei Yitamin A-Mangel neben den bekannten Storungcn 
auch allenthalben Veranderungen des Plattenepithels (Para- u. Hyperkeratose) auch 
im Magen (Ratte) besonders hervortreten. Auf die mdgliche Bedeutung des Vitamin A 
fiir den Lipoidstoffwechsel des Epithels wird hingewiesen. Vogan ist ein aus Leber- 
tran  hergestelltes standardisiertes Vitamin A-Konzentrat, das in 1 ccm 40000 Ratten- 
einheiten enthalt. Durch starko Uberdosierung tra t bei den Vers.-Tieren Gewichts- 
abnahme auf u. Lipoidspeicherung im Endothol u. Plattenepitlicl. Es wird das Vor- 
liegen einer A-Hypervitaminose erortert u. auf die Notwendigkeit der Best. des 
therapeut. Index fur die Wertbest. von Vitamin A-Praparaten hingewiesen. (Klin. 
Wschr. 12. 465— 67. 25/3. 1933. Darmstadt, M e r c k , Forsch.-Lab.) S c h w a ib o l d .

Friedrich Kauffmann und Wolf von Drigalski, Untersuchun gen iiber Carotin- 
Vitamin A  im mensćhliclien Organismus. Bei 1000 Vers.-Personen war in 85% der 
Falle der Carotingeh. des Blutes unter der meBbaren Grenze (0,01 mg-%). Bei dem 
Rest ergaben sich Gehh. bis 0,27 mg-%. Die hoheren Werte waren durch besonders 
hohe Zufuhr von Carotin m it der Nahrung bedingt. Durch experimentelle Zufuhr 
von Carotin konnte der Carotingeh. des Blutes bis zu einer Hóchstgrenze gesteigert 
werden, die indm duell verschieden bei 0,11—0,27 mg-%  lag. Dio Steigerung tr i t t  
nach einer Latenzzeit auf, wahrend der offenbar eine Speicherung bzw. Umwandlung in 
Vitamin A erfolgt. Ultraviolette Bestrahlung von Personen hatte  keine besondere 
Wrkg. auf den Carotinspiegel des Blutes. Dio Leber von an Infektionskrankheiten 
Gestorbenen enthielt nicht weniger Carotin-Vitamin A ais bei Personen m it anderer 
Todesursache. In  Harn, Faeces, Galie u. a. konnte kein Carotin-Vitamin A festgestellt 
werden. Gehirn war reich an Vitamin A. (Klin. Wschr. 12. 306—08. 25/2. 1933. 
Berlin, II. Med. Klinik, Charitc.) SCHWAIBOLD.

S. Burt Wolbach und Percy R- Howe, Ober die Wiederherslellung von Epithel 
bei der Heilung von Vitamin-A-Mangelerscheinungen. Bei Vitamin-A-Mangel sind die 
patholog. epithelialen Erscheinungen an allen Orten des Korpers (Ratte) morpholog. 
ident. Trotz Tollstandiger morpholog. Maskierung kehrt jede Schicht des Epithels in 
den n. Zustand zuriick. Die irreversibel yeranderten (verhornten) Zellschichten werden 
dabei entfernt. (J . oxp. Medicine 57. 511—26. 1/3. 1933. Boston, Univ., Dep. 
Pathol.) S c h w a ib o l d .

Wolf VOn Drigalski, Ober ScMdigung durch Yitamin A . Von einer oligen Lsg. 
eines Vitamin A-Konzentrates (40000 Ratteneinheiten in 1 ccm) wurden an Ratten 1 
bzw. 1/2 ccm taglich verabreicht. Die Tiere zeigten nach 4— 6 Tagen struppiges Feli, 
starken Gowichtsverlust u. andere krankhafte Erscheinungen u. starben nach 5 
bis 19 Tagen. Tiere, die das gleiche P raparat nach Zerstórung seines A-Geh. durch 
ultraviolette Bestrahlung erhielten, zeigten keine krankhaften Erscheinungen. Uber 
den Angriffspunkt der Noxe kann noch nichts ausgesagt werden. (Klin. Wschr. 12. 
308—09. 25/2. 1933. Konigsberg, Univ., Med. Poliklinik.) S c h w a ib o l d .

M. v. Eekelen, A. Emmerie, H. W. Julius und L. K. Wolff, Ober die Carr- 
und Price-Reaktion ais Nachweis fiir  Vitamin A . Entsprechende Verss. erwiesen, daB 
bei geeigneter Arbeitsweise, insbesondere, wenn etwa 50 Lovibondeinheiten gemessen 
werden, die Vers.-Fehlergrenze innerhalb 10% liegt. Auch bei Anwendung des



3 2 1 2 E ,. T ie r p h y s io l o g ie . 1 9 3 3 .  I .

PU LK RICH-Stuphom eters m it Fil tor S 61 wurden Resultate erhalten m it einer Feliler- 
gronzo von <  10°/o. Spektrograph. Vorgleichsunterss. ergaben Werte, die m it den- 
jonigon der yorgcnannten Verff. gut iibereinstimmten, weim die Absorption bei 
?, — 620 m/t gemcssen wurde. Auch photoclektr. Unterss. mittels einer Selenzelle u. 
Licht von 620 m/t ergaben ein objektives Resultat, das m it den yorher genannten 
iibereinstimmte. Mit Fullererdo in geeigneter Menge wurden zwei Fraktionen yon 
Lobertran orhalten, dio nur bei 572 m/t (Adsorbat) bzw. nur bei 620 m/: absorbierten, 
wonn damit die SbCl3-Rk. angestellt wurde. Nur die Fraktion, die bei 620 m/t absor- 
bierte, war im Tieryors. wirlcsam im Sinne von Yitamin A. Wurde ein A-Praparat 
m it KMiiOj oder Bonzoylsupcroxyd behandelt, so wurde zunachst nur die Absorption 
bei 620 m/t geschwiicht. Im  Lebertran befindet sich offenbar eine S ub stan z , die den 
physikal.-chem. Nachwois des Yitamin A behindert. Bei Tran tr i t t  bei der spektr. 
Priifung dic Absorption bei 572 u. 620 m/t etwa glcieh stark auf, wahrend im Unver- 
scifbarcn wesentlich nur Absorption bei 620 m/t auftritt. Die hindernde Substanz 
schoint eine ungesiitt. FettsŁure bis jotzt noch unbekannter A rt zu sein. Geh. des 
Lcbortrans 2 Va°/oo- In  Blut, Butter u. Eigolb konnte Yitamin A neben Carotin nach- 
gowiesen werden, da letzteres nur 1/iooo der Rk.-Fahigkeit des Vitamin A zeigte. (Kon. 
Akad. Wctcnsck. Amsterdam, Proc. 35. 1347—59. 1932. Utrecht, Uniy., Lab. 
Hyg.) S c h w a i b o ld .

W. A, G. van Everdingen, Untersuchungen iiber den Wart guantitatiter Bc- 
stimmungen ton Yitamin A  mittels der Reaktion ton Carr und Price. Es wurde ver- 
sucht, dio Vorgiingc bei der Antimontriehloridrk. exakt zu kontrollieren dureh Messungen 
mittels des Vakuumtliermoelementes u. photograph. oder unmittelbarer Messung der 
Absorption bzw. mittels der photoclektr. Zello u. Registrierung auf photograph. Wege 
oder unmittelbar. Boi /. =  620 m/t ist zu Begimi der SbCl3-Rk. die Absorption am 
st&rksten (total) u. nimmt nach einigen Sek. (abhilngig von der Konz. des Vitamin A- 
Prod.) rcgelmiiBig ab u. wird konstant, wonn die spezif. Farbrk. langst abgelaufen ist. 
Bei /. =  450 m/i ist der Verlauf etwa umgekehrt (Lebertran-Vitamin A-Konzentrat). 
Bei Verwendung Yon Lebertran ist in letzterem Falle nur ein sehr unregelmaBiger 
Verlauf zu beobachten. Aus diesen u. melireren anderen Verss. konnte demnach keine 
Reproduzierbarkeit gewonnen werden, u. Vf. nimmt an, daB die beobachteten Absorp- 
lionsvorgiingc dic Resultante von mehreren Vorgangen ist, móglielierweise auch einer 
M tanibł A-SbCl3-Rk,, wovon aber m it Sicherheit noch nichts bekannt u. die Deutung 
der Absorption bei /. = - 608—630 m/t noch nicht móglich ist. (Kon. Akad. Wetensch. 
Amsterdam, Proc. 35. 1339—47. 1932.) S c h w a ib o l d .

Bela Kellner, Dic Vcrdnderungen weifier Jiatlen bei Vergiftung mit bestrahltem 
Ergosterin. Verss. an R atten m it verschiedenen Praparaten von bestrahltem Ergosterin 
(Vigantol, Devitol, Ergosterin, Viosterin). Die Giftwrkg. war n ie  1  (Deyitol, Vigan- 
to l): 1/g (Ergosterin): 1/10 (Yiosterin). Eine lokale Kalkgier konnte nach subcutaner 
Zufuhr nicht festgestellt werden. Nach Aspiration kommen Nekrosen in der Lunge vor. 
Langdauernde Verabreichung von bestrahltem Ergosterin fiihrt zu Knochenyerande- 
rungen, zunachst offenbar zu Osteoidbldg. neben akt. Resorption des Knochens, was 
entweder zu porósem. scheinbar yermehrtem Knochengewebe fiihrt oder bei lang- 
dauernder schwerer Schadigmig zu ausgedehnter Zerstorung der Knochensubstanz. 
Die Blutdriisen zeigten cbenfalk Yerkalkungen. Langdauernde Zufuhr unterhalb der 
tox. Dosis Y e r u r s a e h t c  in keinem Fali sieher erkeimbare Schadigungen. Die durch 
die verschiedenen Pr&parate rerursaehten Yerandenmgen sind immer gleichartig. 
(Virchow’s Arch. pathol. Anat. Physiol. 2S8. 491—526. 1933. Pecs, Uniy., Pathol.- 
anatom. Inst.) ’ S c h w a i b o ld .

Paul L. Day und William J. Darby. Yitamin G (P?) in FrucMen. Futterungs- 
verss. an Ratten. Es wurde festgestellt, daB Orange u. Apfel nur einen geringfugigen 
Bj-Geh. aufweisen. jeweils etwa S h e r m a x -Einheit. pro Gramm frischer Frucht 
(efibarer Antcil). Bei der Bime war der Geh. etwa 5-mal so hoch. (J. Home Econ. 25. 
319—23. April 1933.) S c h w a ib o l d .

Walther F. Holst und Everett R. Halbrook, Uber eine skorbutartigc Erkrankung 
bei jungen Huhnem. Auf Grund einer Ernahrung m it einem Futtergemisch yon Fisch- 
mehl, Gelbmais, Hefe, Austemschalenmehl u. Lebertran wurden bei wachsendenHuhnem 
an zahlrcichen Organen u. den Geweben Erscheinungen hervorgerufen, die denjenigen 
bei Skorbut ahnlich sind. Auch war der Geh. des Blutes an Hamoglobin sehr emiedrigt 
(bis 1 g-%). Bei Ersatz der Hefe u. eines Teiles des Fischmehls durch 10% Mager- 
milchp\ilver blieben die Tiere n. Erkrankte Tiere konnten durch Zulage yon taglich
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5 g Kohl geheilt werden. Die krankłmften Erscheinungen werden demnach ais Skorbut 
angesehen. (Science, New York 77. 354. 7/4. 1933. Univ. California.) S c h w a ib o l d .

A. Bickel, Uber die Rolle des Alkohols im  Stoffwechsel. Allgemeine Ausfiihrungen 
im Zusammenhang m it den Ergebnissen der friiker (C. 1933. I. 1969) ref. Unterss. 
(Z. Volksernahr. Diiitkost 8 . 68—69. 5/3. 1933. Berlin.) S c h w a i b o ld .

P. E. Verkade, M. Elzas, J. van der Lee, H. H. de Wolff,'A. Verkade-Sand- 
bergen und D. van der Sande, Unter suchungen iiber den Fetlstoffwechsel. I . Aus- 
gehend von der Vorstellung, daB die Ketonkórperacidose durch Verabfolgung synthet. 
Fette mit Fettsauren von ungerader C-Zahl auf Grund der /?-Oxydation herabgesetzt 
werden konne, wurden m it 2 der Yff. ais Vers.-Personen Stoffwechselunterss. mit 
Glycerinlriundecylat, „Undekafett“ genannt, ausgofiilirt. Die Vers.-Ergebnisse, dereń 
Besprechung wiederholt Gelegenheit gibt, auf „Intarvin“ u. „Diafeit“ u. die ent- 
spreehende Literatur einzugehen, zeigen in der Hauptsache, daB in den Nahrungs- 
perioden m it Undekafett die Menge der Ketonkorper im H arn zuriickgeht im Vergleich 
mit der Periode, in der nur Butter u. Rindertalg neben den gleiclibleibenden EiweiB- 
u. Kohlenhydratmengen eingenommen wurde. Die Resorption des Undekafettes ist 
giinstig. Die Ausscheidung von Aceton u. Acetessigsaure (beide zusammen bestimmt) 
nimm t deutlicher ab ais die von /?-Oxybuttersiiure. Eine erkohte ifilchsauremua- 
scheidung findet nicht s ta tt (Kritik der Milchsaure- u. Brenztraubensaurebest. im H arn 
findet sich im Original). Die Aciditat des Harns nimmt in den Undekafettperioden 
ab, die NH3-Ausscheidung zeigt eine Zunahme. In  erhebhcher Menge wird Undecandi- 
sdure (Nonandicarbonsaure) gefunden (nach A.-Ausschiittlung des m it H 3P 0 4 yersetzten 
Harns), u. dam it der Beweis erbracht, daB im Organismus die endstandige Methyl- 
gruppe der Undecylsaure zu einer Carboxylgruppe oxydiert werden kann. Nach Analogie 
des Begriffs der /?-Oxydation wird dieser Yorgang ais <o-Oxydation bezeichnet. Die 
Bldg. einer Disaure, das Auftreten einer „Disaureacidosis" oder „Diacidurie“ ist von 
grundsatzlicher biolog. Bedeutung. Es handelt sich um die erste Phase einer bisher 
unbekannten Abbauweise der Nahrungsfettsauren im Organismus. t)ber das Schicksal 
der primar gebildeten Disaure liegen Unterss. vor, iiber die spater berichtet wird. 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 215. 225—57; Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, 
Proc. 35. 251—66. 8/3. 1933. Rotterdam, Niederl. Handelshochsch., Chem. Lab.) Opp.

Anna Lanczos, Uber die Wirkung vegetałiver Nerrengifłe au f den Feltstoffwechsel. 
Pilocarpin yermindert den Leberfettgeh. von Mausen. Die Wrkg. ist jedoch von jahres- 
zeitlichen Bedingungen abhangig u. zeigt Zusammenhange m it der Korpertemp. Im 
Eruhjahr, zur Zeit in der auf Pilocarpinzufuhr eine Hyperthermie, jedenfalls keine 
Hypothermie eintritt, kommt es sogar zu einer Pettyermehrung in der Leber. (Pfliigers 
Arch. ges. Physio.l. Menschen, Tiere 231. 571—76. 24/1. 1933. Pecs, Uniy., Pharmakol. 
Inst.) O p p e n h e im e r .

Kakuzo Hamaya, Der Einflufi tcasserlóslichen Wismut-Nalrium-Ciirals auf
einige glattmuskelige Organe. ^ ^ '^ ^ C i t r a t  stimuliert bei Zusatz von 0,5— 1,0 ccm der
l° /0ig. Lsg. zu 50 ccm Badefl. die glatte Muskulatur verschiedener Organe yerschiedener 
Tierarten. (Sei-i-kwai med. J . 51. Nr. 1. 1—2. 1932. Tokio, Jikeikwai Med. Coli., 
Dep. of Pharmacol.) O p p e n h e im e r .

John F. Wilkinson, Die Wirkung von Acełylcholin a u f die Magensekrełion beim 
Menschen. Acetylcholin yerursacht hohere HCl-Bldg. Die Wrkg. ist jedoch schwacher 
ais die von Histamin. (Brit. J . exp. Pathol. 13. 141—48. 1932. Manchester, Roy 
Infirm.) > O p p e n h e im e r .

H. Horlein, Uber Medizin und Chemie. Vortrag uber die Zusammenhange beider 
Disziplinen u. Wege, die zu neucn Arzneimitteln fiihren. (Naturwiss. 21. 126—32. 
10/2. 1933. Wuppertal-Elberfeld.) O p p e n h e im e r .

Hubert Vollmer, Unłersuchungen zur Bewertung neutralisierender und adsor- 
bierender Praparate. Feststellung der Adsorptionsfahigkeit fiir Pepsin u. Trypsin  von 
Carbo medicinalis, Argocarbon, Adsorgan, Silargel, Magnesia usta, Mg-Perhydrol, 
Gelonida stomachica, Gastronit, Gaslrosil, Bolusal, Neutralon, Palliacol. Ca des Serums 
steigt nach Einnahme von kolloidalem Ca-Silicat (Gastrosil) an. (Fortschr. d. Therap. 9.
91—97. Febr. 1933. Breslau, Pharmakol. Inst. d. Univ.) OPPENHEIMER.

H. Mligge, Die pharmakologischen Eigenschaften des Methylamino-Octens (Octin), 
einer neuen Verbindung aus der Klasse der ungesattigten Aminę. Die erschlaffende Wrkg. 
des Meihylaminooclens auf Organe mit glatter Muskulatur (Dunndarm von Katze, 
Meerschweinchen, Uterus von Katze u. Bronchien von Kaninchen) ist in den Tierverss.
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5—10-mal starker ais die des Papaverins. AuBerdem ist die Wirkungsdauer liinger. 
Dosen, die zur Erschlaffung glatter Muskulatur notwendig sind, beeinflussen den Kieis- 
lauf noch nicht (Froschherz, Blutdruckverss. an Katzen u. Kaninchen). Die Tosizitat 
(Mause, Kaninchen, Hunde) der Verb. ist gering, sio betragt etwa das l 1/,—2-fache 
der des Papayerins. _ Danach ist die therapeut. Breite des Octins etwa 4—5-maI so groB. 
Octin wirkt im Gegensatz zum Papayerin zentral erregend. (Klin. Wschr. 12. 381—83. 
11/3. 1933. GieBen, Pharmakol. Inst. d. Univ.) M ahn.

F . R e inartz , Żur Pharmakologie der Oxycamplier. Beim Studium der Wrkg. von
3-Oxycampher, 2-Oxyepicampher, 6-Oxyepicam/pher an Mikroorganismen, Hefepilzen, 
Blutegel, Froschherz, auf Atmung u. Kreislauf des hóheren Tieres ergaben sich nur 
ąuantitatiye, keine qualitativen Unterschiede. (Praktika 7. 311—25. 1932. Athcn, 
Pharmakol. Lab. d. Hygieneschule.) O p p e n h e i m e r .

P. van  XJytvanck, Untersuchungen uber die fiebererregende Wirkung des Dinitro- 
a-naphthols bei der Taube. (Arch. int. Pharmacodynam. Therap. 41. 160—212. 1931.
— C. 1 9 3 3 .1. 455.) O p p e n h e i m e r .

M arjorie  Gillespie und J . W . T hom ton , Die Calciumwirkung au f den Histamin-
effekt isolierler Bronchien. Unterschiede von 1 mg-%  Ca in der Ionenzus. der Badefl. 
machen sich im Histamineffekt an den isolierten Bronchien yon Meerschweinchen 
deutlich bemerkbar. Moglicherweise steht dam it die saisonbedingte Verschiedenheit 
der Histaminempfindlichkeit im Zusammenhang. (J . Pharmacol. exp. Therapeutics 45. 
419—26. 1932. London, Kings Coli., Dep. of Physiol.) Op p e n h e i m e r .

A lexander H asskó, Die Bedeutung des reticulo-endothelialen Systems fiir die 
Toxizitdt der Arsenobenzole und Metallkolloide. Ausschaltung des reticulo-endothelialen 
Systems durch kolloides Cu ruft bei Mausen eine erhohte Oberempfindlichkeit gegen 
die normalerweise vom Reticuloendothel stark gespeicherten Arsenobenzole (Salmrsane) 
u. Metallkolloide (Kóllargol) lieryor. Diese erhóhte Toxizitat der Arsenobenzole u. 
Metallkolloide ist nach Unterss. an yerschiedenen Organen auf eine veranderte Ver- 
teilung zuriiekzufuhren. Unterss. uber das Zustandekommen der Arsenobenzolprazi- 
pitate, die beim experimentellen Arsenobenzolshoek der weiBen Mause eine entscheidende 
Rolle spielen, ergaben, daB tox. Salvarsandosen auf das Blut von Mausen defibrinierend 
wirken. Zusatz blutgerinnungshemmender Stoffe (Heparin, Germanin) beeinflufit dio 
Ablagerung u. Ausfallung der Arsenobenzole nur unwesentlich. Bei Arsenobenzolen 
wirkt Gelatine im Gegensatz zu anderen hydrophilen Kolloiden wie Stiirke, Gummi 
arabicum ais Schutzkolloid u. yerhindert den Salvarsanausfall im Blut. Kollargol 
wird bei Ggw. yon Gelatine wahrscheinlich infolge grófierer Feinheit des Prazipitates 
in bedeutend starkerem Grade ais normalerweise im Reticuloendothel abgelagert. 
(Z. ges. exp. Med. 86 . 759—68. 7/2. 1933. Budapest, Pharmakol. Inst. d. Tierarztl. 
Hochschule.) M a h n .

M aria Rode, Erfahnmgen uber Evipan-Nalrium, ein Miitel zur Kurznarkose und 
Narkoseeinleitung. (Fortschr. d. Therap. 9. 80—81. Febr. 1933. Konigsberg, Stadt. 
Krankenh., Abt. f. Frauenkrankh.) OPPENHEIMER.

Otto R agotzky, Unsere Erfahrungcn mit Evipan-Natrium  (E.-Na) ais steuerbarer 
intravenoser Narkose. Vf. bezeichnet die intravenose Evipan-Na-Narkose ais steuerbar 
u. unschadlich. (Therap. d. Gegenwart 74. 150—53. April 1933. Stettin, Diakonissen- 
krankenh. Bethanien.) F r a n k .

H ans H enrich , Coramin bei SchlafmUtehergiftung. Coramin erwies sich ais 
besonders gutes Analeptikum u. Wiederbelebungsmittel bei Schlafmittdvergiftungen. 
(Miinch. med. Wschr. 80. 526—27. 7/4-1933. Marburg (Lahn), Med. Univ.-Klinik.) Fk.

O tto F iir th  und R udolf Scholl, Uber kolloidale Veranderungen, die durch manche 
Antipyrełica und Analgetica hervorgerufen werden und dereń angebliche Beziehung zur 
Erregbarkeit nerwser Zentren und zur Leberschadigung. Vff. yermifiten im Tieryers. 
in einer Anzahl von Fallen von akuter u. subakuter Vergiftung mit Phenylcinchonin- 
sdure u. ihren Estem  eine Aroinaturie, ein Zeichen schwerer Leberschadigung. Die 
Toxizitat der Phenyleinchoninsaure war fiir Ratten, Meerschweinchen u. Kaninchen 
bei Hyperthyreodismus merklich vermehrt, das Bild der akuten Phenylchinoninsaurc- 
yergiftung wird von der Verletzung gewisser nervóser Zentren beherrscht, wobei an 
kolloidale Storungen zu denken ist. Es wurde weiter das Verh. wss. Lsgg. von phenyl- 
cinchoninsaurem Na, salicylsaurem Na, Chinin, Phenokoll, Melubrin, Morphin, Novo- 
cain u. Cocain gegeniiber kolloidalen Systemen gepriift. Ais kolloidale Systeme dienten 
Lsgg. yon Gehirn, Gelatine, Lecithin u. dgl. Bei den erwahnten Antipyreticis u. 
Analgeticis lieB sich kein Parallelismus zwischen physiolog. u. physikochem. Synergis-
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mus u. Antagonismus feststellen. Die Temp.-regulierenden nervosen Zentren von 
Meerschweinchen wurden durch Verabreichung von 0,1—0,3 g Plienylcinchoninsaure 
pro kg fiir die Dauer von mehreren Tagen sensibilisiert, eine solehe Sensibilisierung 
halt noch lange Zeit an, nachdem der urspriingliehe, durch das Gift yerursachte Temp.- 
Sturz yoriiber ist. (Klin. Wschr. 12. 511—12. 1/4. 1933. Wien, Inst. f. medizin. Chem. 
d. Uniy.) F r a n k .

A. Richard Bliss jr., Robert W. Morrison und E. O. Prather jr., Eine TJnter- 
suchung iiber die hamtreibenden Eigenschaften des Saftes der Wassermelone. Die Richtig- 
keit der allgemein verbreiteten Auffassung, der Saft von Citrullus Yulgaris sei ein gutes 
Diureticum, wurde an Kaninchen in umfangreichen Verss. m it reinem (A), verd. (B) 
u. auf 1/i eingedampftem Saft (C) naehgepriift. A u. B hatten geringe oder keine Zu- 
nahme oder sogar eine geringe Abnahme der durchschnitthchen tiighchen Hammenge 
zur Folgę. C zeigte sehr starkę Reizwrkg. auf Verdauungs- u. Hamwege. Der liierbei 
wirksamo Stoff konnte noch nicht identifiziert, die Frage, ob er bereits im frischen Saft 
yorhanden oder erst bei der Konz. auf dem W.-Bad entstanden ist, noch nicht ent- 
schieden werden. (Amer. J .  Pharmac. 105. 53—58. Febr. 1933. Memphis, Tennessee, 
U. S. A., Univ.) D e g n e r .

Ernst Kottlors, Fluorbehandlung mit Traubenzucker. Dextrovagin (D t s c h . 
M a iz e n a  G e s .) besteht aus reiner Dextrose m it einem Bindemittel. In  Stabchen- 
form leistete es bei Behandlung von yaginalem Fluor gute Dienste. (Therap. d. Gegen- 
w art 74. 153—57. April 1933. Mannheim, Stadt. Krankenanstalten.) F r a n k .

Adolf sternberg, Beobachtungen iiber das neue Antigonorrhoicum „ Biseptan“ . 
Biseptan.(Herst. Dr. W lNZER, Walldorf bei Frankfurt a. M.) besteht aus AgMnO,,. In  
wss. Lsg. stellt es ein ausgezeichnetes Antigonorrhoicum dar. (Therap. d. Gegenwart 
74. 191—92. April 1933. Frankfurt a. M.) F r a n k .

A. S. Paranjpeund G. K. Gokhale, Pharmakologische Untersuchung iiber Embelin 
unter spezieller Beriicksichtigung seiner Verwendung ais Anthelminthicum. Die Wirksam- 
keit von Embelia beruht auf dem Geh. an Embelin oder Embelsaure (2,5-Dioxy-
3-lauryl-p-benzochinon) (vgl. H a s a n u . STEDTMANN, C. 1931. II. 2619). Der Wirkungs- 
mechanismus ist noch nicht geklart, die Brauchbarkeit aber erwiesen. (Arcli. int. 
Pharmacodynam. Therap. 42. 212—32. 1932. Parel, Bombay, Med. Coli., Pharmacol. 
Lab.) Op p e n h e i m e r .

A. H. Maloney und A. L. Tatum, Cardiazol (Melrazol) und Coramin ais Herz-
und Atmungsreizmittel. Bei der Morpliin-, Urethan-, Chloralhydrat-, Tribromałhanol- 
u. Jf.-Schiidigung wirkt Coramin besser ais Cardiazol. Beide sind bei den Barbitursaure- 
schiidigungen wertlos. (Arch. int. Pharmacodynam. Therap. 42. 200— 11. 1932. Madison, 
Univ. of Wisconsin, Dep. of Pharmacol.) O p p e n h e i m e r .

H. Januschke, Digalen „Roche“ in neuer Konzentration. (Unter Beriicksichtigung
erweiterter JDigitalisindikationen.) Klin. Bericht iiber giinstige Erfahrungen m it Digalen 
„Roche" in  neuer Konzentr., 1 ccm =  0,1 F ol. digital. titr. (Wien. med. Wschr. 83. 
291—93. 4/3. 1933.) F r a n k .

R. M. Bohnstedt, Zur Pemphigusbehandlung mit Germanin. Klin. Bericht iiber 
gute Erfahrungen bei Behandlung von Pemphigus m it Germanin. (Miinch. med. 
Wschr. 80. 522—24. 7/4. 1933. Miinchen, Dermatolog. Univ.-Klinik.) F r a n k .

Daniels, Todlicher Ausgang eines mit Germanin behandelten Falles von Pemphigus 
mdgaris. Klin. Bericht. (Miinch. med. Wschr. 80. 524. 7/4. 1933. Bielefeld.) F r a n k .

B. Levie, Erythem nach Gebrauch ton Santonin. Beschreibung eines Falles.
(Nederl. Tijdsehr. Geneeskunde 77. 1123. 11/3. 1933. Amsterdam.) Gr o s z f e l d .

I . Cohen, Erythem durch Gebrauch ton Santonin? Beschreibung eines Falles.
(Nederl. Tijdsehr. Geneeskunde 77. 1124. 11/3. 1933. Heiloo.) G r o s z f e l d .

G. Kahlson, tlber Potentialgiftwirkungen. I . Mitt. Die Verss. an Froschherzen
zeigten, daB die dynam. (negativ-inotrope) Hauptwrkg. des Cholins von Potential- 
giftnatur ist. Die Wrkg. des ruhenden Giftes dagegen, das zu einer Zustandsanderung 
des Substrates, zu einer veriinderten Erregbarkeit fiihrte, lieB sich erst unter Heran- 
ziehung von „Hilfsreizen“ erfassen. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Phar- 
makol. 169. 44—55. 22/12. 1932. Miinchen, Pharmakol. Inst. d. Univ.) Ma h n .

H. Haag und G. Kahlson, tjber Potentialgiftwirkungen. II . Mitt. Die Bedeutung 
der Polaritat des K o n z e n t r  a tipnsgefalles (Durchwanderungsrichtung) fiir die Wirlcungs- 
fakigkeit eines Potentialgiftes. (I. vgl. vorst. Ref.) Nach Unterss. am Meerschweinchen-
dunndarm besitzt Acetylcholin in der Potentialrichtung Serosa----y  Mucosa eine un-
sichere u. nur an hohe Konzz. geknupfte peristaltikfordernde Wrkg., dagegen steigert
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es in der Wandcrungsriclitung Mueosa — >- Serosa die Peristaltikbereitschaft im 
hóchsten AusmaBe. Naeh. diesen Ergebnissen kann also die Polaritat des Konzentrations- 
gefiilles (innen auBen) fiir die Wrkg. eines Potentialgiftes an einem Hohlorgan von 
entscheidender Bedeutung sein. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
169. 56— 69. 22/12. 1932. Miinchen, Pharmakol. Inst. d. Uniy. u. Richmond, 
Virginia.) Matin.

J. H. Pameijer, Ein Fali von chronischer Arsenvergiftung. Verlauf der Vergiftung 
m it allmahlicher Genesung. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 77. 800—03. 18/2. 1933. 
Alkmaar.) Gr o s z f e l d .

R. H. Candy, Benierkung iiber das Vorkommen von Bleivergiflung in Indian. 
Bericht iiber 5 Falle von Bleivergiftung (N erven-u. Nierenerkrankungen). Die Ver- 
giftungen werden auf den Gebrauch yon Kochgeschirr m it bleihaltiger Verzinnung 
zuriickgefiihrt. (Indian med. Gaz. 68 . 136—37. Marz 1933.) H. WOLFF.

William H. Dieffenbach, Benzol. Seine toxischen Wirkungen und Symplome und 
seine homóopalhische Verwendung. (J. Amer. Inst. Homeopathy 26. 81—90. Febr. 
1933.) __________________ Op p e n h e i m e r .

A. Busson, Le metabolisme et le róle du facteur de croissance ou facteur ,,A“ dans Pespece 
animale et humaine. Paris: G. Doin et Cie. 1933. (182 S.) Br.: 30 fr.

Em. Perrot et Alb. Goris, Travaux des laboratoires de matiżro mćdicale et do pbarmacie 
galenique de la faeultć de pharmacie do Paris. T. XXIII. Annee 1932. Paris: Vigot 
freres 1932. (820 S.) B r .:6 0 fr .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Hoger, Weilere Untersuchungen von Medizinglas. (Vgl. K a i SER, C. 1933. I. 1476.) 

Analoge Unterss. an „A dam -H einz“ * G las m it nahezu gleichen Ergebnissen. Einzel- 
heiten im Original. (Suddtsch. Apoth.-Ztg. 73. 114. 28/2. 1933.) D e g n e r .

D. v. Klobusitzky, Beitrage zur Frage der Priifung der Ampullengldser. Es werden 
eine Reihe yon Glassorten auf ihr Alkaliabgabeyermogen gepriift, durch Messung des 
Ph von W., m it dem sie in Beruhrung sind. Ais Prufmethoden kónnen yerwendet 
werden: die Suspensionsmethode m it Glaspulyer u. die Autoklaymethode m it wasser- 
geftillten Ampullen (mindestens 2 Stdn.). Alle Glassorten, die in dest. W. suspendiert, 
dessen ph nicht iiber 9,5 erhohen, kónnen' fiir Ampullenzweeke ais yerwendbar be- 
traehtet werden. (Kolloid-Z. 62. 98—99. Jan. 1933. Sao Paulo, Brasilien, Butantan- 
Inst., Abt. f. physik. Chemie.) E rb e .

D. Bach, Ein Apparat zur aseptischen Ampullenfullung. Bei der Fiillung yon 
Ampullen mittels Vakuum ist die Asepsis durch die JSTotwendigkeit, die Deckschale 
beim Einbringen der FI. abzuheben, gefahrdet. Der beschriebene App. yermeidet diese 
Gefahr. (Abb.). (Buli. Sci. pharmacol. 40 (35). 100—02. Febr. 1933. Paris, Faeulte de 
Pharmacie.) D e g n e r .

Mario Perino, Untersuchungen uber indifferente Fluidexlrakle des Handels, welche 
in  die F. U. V. Aufnahme gefunden haben. Vergleichende organolept., physikal. u. 
chem. Unterss. yon Boldo-, Polygala-, Rhabarber-, Sarsaparilla-, Baldrian- u. Viburnum- 
fluidextrakten des Handels. Resultate in den Tabellen des Originals. (Boli. chim.
farmae. 72. 41—49. 81—86. 1933.) G r im m e .

C. A. Rothenheim, Herstdlung diagnostischer und therapeutischer Eztrakie zur Be- 
kiinipfung allergischer Erscheinungen. (Suddtsch. Apoth.-Ztg. 73. 139—40. 14/3. 1933. 
Miinchen.) DEGNER.

W. E. Edmonton, Pyrethrumhaltige Insektenverlilgungsmiltel. Besprechung des 
derzeitigen Standes der Chemie u. Anwendungstechnik der Mittel, sowie neuer erfolg- 
reieher Anwendungsmogliehkeiten, z. B. Bekśimpfung von Darm- u. Hautparasiten. 
(Pharmac. J .  Pharmacist 129 ([4] 75). 418— 19. 12/11. 1932.) D e g n e r .

J. J. Hansma, ffilfsmtitel gegen Brandwunden. Hinweis auf die giinstige Wrkg. 
einer sofortigen Bestreichung der Brandstelle m it l% ig . Pikrinsaurelsg., Beobachtung 
starker Heilungsbeschleunigung gegeniiber unbehandelten Brandwunden. Yergiftungen 
u. Schadigungen durch PikrinsaurereKorption auch bei groBen Wundflachen wurden 
bisher nicht beobachtet. (Chem. Weekbl. 30. 228. 18/3. 1933. Enschede, Keuringsdienst 
yan Waren.) * Gr o s z f e l d .

— , Neue Arzneimillel. Psicain-Neu (E. M e r c k ,  Darmstadt): Benzoyl-d-pseudo- 
ekgonin-n-propylesterhydroehlorid. L. in 3Teilen W. u. OTeilen A. [ a ] D 20 der 5°/0ig. wss.
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Lsg. + 44—45°. F. 220—225° u. Zers. Ais Oberflaohenanaathetikum zum Ersatz von 
Cocain in 0,1—10%ig. Lsg. u. in 2°/0ig. Lsg. m it Adrenalinzusatz zur Infiltrations- 
anasthesie. (Pharmaz. Ztg. 78. 180. 15/2. 1933.) Hakms.

C. A. Rojałm, H. FilB und H. Ott, Bickmorin. Bickmorin, eine Schmiere fiir 
Plerdo u. Vieh, Horsteller B ic h m o r e  Ga l l  K u r e  Co m p a n y , Old Town, Maino, 
U. S. A., ist eine blaugraue, grieselige, nach Schweinefett riechende Salbe. Ungefalire 
Zus.: W. 1,5%; Terseifbare Fette 31,5%; Vaselin 33,0%; S 17,5%; Indigo 2,5% ; 
Borsaure 6,0%; Alaun 8,0%. (Apoth.-Ztg. 48. 124. 28/1. 1933. Halle [Saale], 
Uniy.) ____ D e g n e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Streitwolf, 
Frankfurt a. M., Alfred Fehrle, Bad Soden, Taunus, und Walter Herrmann, Frank
furt a. M.-Hóchst), Herstellung von Wismutsalzen von Arsenoierbindungen, dad. gek., 
daB man durch Oxyessigsaurereste substituierte Arsenoverbb. m it Bi-Salzen zur Rk. 
bringt. — Man setzt z. B. 3-acelylamino-4-oxy-4'-acelylaminoarse?iobenzol-2'-oxyessig- 
saures Na  (vgl. D. R. P. 554951; ć . 1932. II. 1657) in W. mit einer wss. Glycerinlsg. 
von Bi(N03)3 um u. neutralisiert mit NaOH, wobei eine gelbe Bi-Verb. sich abscheidet,
1. in Alkali. — Ebenso lassen sich umsetzen: 3-acetylamino-4-oxy-3'-acetylaminoarseno- 
benzol-4'-oxyessigsaures Na, 2,3-dimetliyl-4-acetylamino-l-p-arsenophemjlpyrazolon-l'-me- 
thyl-5'-arsenobenzimidazol-2'-ozyessigsaures Na  (in Ggw. von Mannit), — 5,S'-arseno- 
benzimidazol-2-oxymethyl-l'-methyl-2'-oxyessigsaures Na, — 2-oxy-4-benzaldehydsemi- 
carbazonarseno-3'-acelylatnino-4'-phenozyessigsaures Na, — (4-aminomethansulfonsaures 
Natrium-2,3-dimelhyl-l-p-phenylpyrazolon)-arseno-3'-acetylamino-4’-phenoxyessigsaures 
N a  (vgl. D. R. P. 560218; C. 1932. H . 3746), — (4-dioxypropylamino-2,3-dimethyl-
l-p-phenylpyrazolon)-arseno-3'-acetylaminfj-4'-plienoxyessigsaures Na, — 3,3'-diclilor- 
4-oxy-5,5'-di-(acetylamino)-arsenobenzol-4‘-ozyessigsaures Na, — 3-aminomethansulfon- 
saures Na-4-oxy-3'-methylarsenobenzol-4'-oxyessigsaures Na, — 3,3'-dioxybenzol-4,4' -di- 
(ozyessigsaures Na), erhaltlich durch Verseifung der in D. R. P. 559733; C. 1932. II. 
3273 beschriebenen 3,4-Dioxybenzoldidthylcarbaminsaureester-l-arsinsdure. — Die Yerbb. 
sind gegen Spirochaten wirksam u. werden am besten in óliger Suspension intramuskular 
angewandt. (D. R. P. 568132 KI. 12 q vom 12/6. 1931, ausg. 14/1. 1933.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Joachim Reit- 
mann, Wuppertal-VohwinkeI), Geioinnung leicht loslicher Abktmmlinge von Pyridin- 
derivaien, dad. gek., daB man durch zur Salzbldg. befiihigte saure Gruppen substituierte 
Oxy- bzw. Oxohalogenpyridine nach an sich iiblichen Methoden in ihre Salze mit ali- 
phat. Aminen umwandelt. — Man karm so z. B. 50—80%ig. Lsgg. der Sake der 3,5-Di- 
jod-4-pyridon-N-essigsaure, 3,5-Dijod-2-pyridon-N-essigsdure, 5-Jod-2-pyridon-N-essig- 
saure, 3,5-Dijodchelidamsaure, 3,5-Dijod-4-pyridon-N-dthansulfonsdure, 3,5-Dibrom- 
4-pyridon-N-essigsaure mit Mono- oder Diathylamin, Bisoxydtliylam,in, 2-Oxo-3-methyl-
4-dimethylaminobutan, l-Athoxy-2-oxy-3-dimethylaminopropan, 2-Oxy-4-didlhylamino- 
buian, l,3-Bisdiathylamino-2-oxypropan, Bisoxydthylaminoathan, l-Oxyathoxy-2-didłhyl- 
aminodthan, l-Didthylaminoathoxy-2-oxy-3-dimethylaminopropan, Didlhylaminoessigsau- 
reathylesler, DiathylaminoathyloxydlhyUhiodther herstellen. —- Die Salze sollen fur 
róntgenograph. Zwecke Verwendung finden. (D. R. P. 570 860 KI. 12p vom 16/10.
1931, ausg. 22/2. 1933. E. P- 385 214 vom 10/6. 1932, Auszug veroff. 12/1. 1933.
D. Prior. 15/10. 1931. F. P. 737 889 vom 31/5. 1932, ausg. 17/12. 1932. D .P rio r. 
15/10. 1931.) A l t p e t e r .

Harry Oleoth, Wien, Gewinnung von Vitaminen aus Pflanzen und Mikroorganismen. 
Die Extraktion der Vitamine wird bei 90—140° in Ggw. yon nascierendem H  (Alkali- 
metalle, Erdalkalimetalle, Al, Amalgame) durchgefuhrt, worauf man die Extrakte 
in wss. Lsg. m it frisch gefalltem Erdalkalicarbonat behandelt. — Man erwarmt z. B. 
20 kg zerschnittene frische Tomałen mit 150—200 1 W. u. 0,25 kg Al-Amalgam in 
einer besonderen Vorr. 1 Stde. auf 90—100°, kuhlt móglichst rasch ab u. filtriert unter 
H 2-Druck. Das F iltrat wird mit 2 kg frisch gefalltem CaC03 5 Min. yerruhrt, ge- 
schleudert u. die FI. nochmals mit CaC03 behandelt. Das F iltrat wird auf 8—10 1 ein- 
geengt, m it 120—150 1 96%ig. A. gefallt, wobei ca. 35 g Vitamin (W.-l.) erhalten werden. 
—■ Der Riickstand yon der W .-Extraktion wird mit 80 1 80%ig. A. ubergossen, worauf 
man 2 kg NaOH u. 200 g Al-Blech eintragt. Gleichzeitig wird m it Gasolin extrahiert. 
Der Gasolinextrakt wird durch ein mit „A-Kohle Baeyer“ gefulltes Rohr filtriert, das 
Gasolin yerdampft u. der Riickstand bei 40° im Yakuum getrocknet. Man erhalt etwa 
60 g fettlósliches Vitamin. (Oe. P. 131289 vom 24/3. 1931, ausg. 10/1. 1933.) A ltp .

XV. 1. 211
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N. V. Philips Gloeilampenfabrieken, Holland, Konservieren von V itam inD . 
Eine Lsg. yon Ergosterin wird vor oder wahrend der Bestrahlung m it einem 01 oder 
F e tt unter AusschluB von 0 2 yersetzt. Man lóst z. B. 2,5 g Yitamin D in 200 ccm eines 
Gcmisches von 3 Teilen A. u. 1 Teil Sesamól. (F. P. 737 234 vom 17/5. 1932, ausg. 
8/12. 1932. Holi. Prior. 2/6. 1931.) A l t p e t e r .

David Rothschild, Frankfurt a. M., Herslellung eines haltbaren Organextralcłes, 
dad. gek., daB m an Nebennierenextrakt u. Nebenschilddriisenextrakt bei Tempp. von 
etwa 35° zusammenbringt u. auf eine pa von 3,5 einstellt. (D. R. P. 571864 KI. 30h 
yom 23/3. 1929, ausg. 6/3. 1933.) S c h u t z .

Walter Bernard Coffey und John Davis Humber,Kalif ornien, Nebennieren- 
rindeneztrakt. Man extrahiert die N  ebennierenrinde bei etwa 60—85° m it W., yersetzt 
die Lsg. m it einer m it JF. mischbaren FI., z. B. A ., die ein Lósungsm. fur das zu ge- 
winnende Priiparat ist, aber unerwiinschte Stoffe mederschliigt. Die Lsg. laBt man 
bei Zimmertemp. stehen, worauf die FI. abgehebert u. das Lósungsm. abgedampft 
wird. Der Riickstand wird dann sterilisiert. (Holi. P. 27 700 yom 26/8. 1930, ausg. 
15/9. 1932. A. Prior. 12/3. 1930.) S c h u t z .

Norman Evers, The Chcmistry of drugs. 2nd. ed., rev. and enl. London: Benn 1933.
(256 S.) 8°. 55 s. net.

Gr. Analyse. Laboratorium.
E. Lange, Die elektrische Experimenlieranlage im  physikalisch-chemischen Labora

torium der Unirersitdt Erlangen. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 39. 196—201. 
April 1933.) S k a l ik s .

Clarence C. Vernon, Billige Apparale. Zum Halten h. Becherglaser usw. wird 
die Verwendung eines mehrfach um den Gegenstand gelegten Stiickes Gummischlauch 
empfohlen, dessen Enden man in der Hand behiilt. — F u r die Entfernung fester Stoffe 
von schwer zugangliehen Stellen, z. B. im Inneren lang- u. enghaltiger Kolben, eignet 
sich ein spatelfórmig gebogener rostfreier Stahldraht. (J. chem. Educat. 10. 188. 
M arz 1933. Louisvil!e, Ky., Univ.) R. K. M u l l e r .

Herbert L. Davis, Verbesserter Siedepunklapparat. (Vgl. C. 1929. II. 14.) Die 
durch einen zylindr. Trichter im unteren Teil des App. (nach COTTRELL) emporsteigen- 
den Dampfblasen bespriihen die Thermometerkugel m it mitgerissener FI., die wieder 
in die Hauptmenge zuriickflieBt. Das Thermometer steht nur in Beriihrung m it dieser 
FI. u. dem Dampf. tlberhitzungen sollen durch diese Anordnung yollstandig vermieden 
werden. Vf. gibt Anwendungsbeispiele: Druek-Temp.-Kurye von W. zwischen 25 u. 
100°, Dampfdruckkurven von konz. Milchsiiure- u. AgN03-Lsg., Erm ittlung des Kp. 
bei belicbigem Druck. (J. chem. Educat. 10. 47—49. Jan. 1933. Ithaca, N. Y., Cornell 
Univ.) R . K. M u l l e r .

Eugene W. Blank, Erhitzte Vakuum?nikrotrockner. Vf. beschreibt 2 Vakuum- 
mikrotrockner: 1. Der untere geschlossene Teil des Trockenrohres ist in stumpfem 
Winkel abwarts gebogen u. m it CaCL oder einem anderen Trockenmittel gefiillt, der 
mittlere Teil, der die Schiilchen m it zu trocknender Substanz enthalt, liegt in einem 
m it Mikrobremier erhitzten u. m it Thermometer yersehencn Al-Block. — 2. Bei der 
zweiten Anordnung wird ein senkreehtes, unten geschlossenes Bohr, in dem iiber- 
einander 3 Tiegel m it der Substanz aufgehangt sind u. der Boden mit Trockenmittel 
bedeckt ist, durch den Hals eines m it schragem RuckfluBkiihler yersehenen Kolbens 
gefiihrt u. durch das Fl.-Bad erhitzt. (J. chem. Educat. 10. 189. Marz 1933. Penn- 
sylyania State College.) R. K. Mu l l e r .

A. Seuthe, Saugtrichter fiir  Sclmellfiltration. Die beschriebenen Saugtrichter sind 
analog den BucHNER-Trichtern aus Porzellan hergestellt, jedoch m it kon. Ausbildung 
der Siebfliiche (60°). Der m it Lóchern yersehene Einsatzkegel kann m it dem auBeren 
Trichter fest yerbunden sein, wenn das F iltra t nicht quantitativ erfaBt werden muB; 
andernfallswirderherausnehmbar gestaltet, so daB derlnnenraum  zwischen den Trichtern 
ausgespiilt werden kann. Das neue Filtriergerat (Hersteller: P o r z e l l a k m a XuFa K tu r  
W. HALDENWANGER, Berlin-Spandau) gestattet eine sehr schnelle F iltration schon 
bei geringem Unterdruck. (Chem. Fabrik 6 . 148. 29/3. 1933. Dortmund, V e r . St a h l - 
w e r k e  A. G.) R. K. M u l l e r .

Walter Franke. Capillaren fiir  Vakuumdestillationen. Vf. schlagt yor, die leicht 
zerbrechliche Spitze bei Capillaren fiir die Yakuumdest. dadurch zu yermeiden, daB
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man das Endo einos Glasrohres von n. Weite in der Flamme zusammenfallen liifit bis 
auf eino Offnung, doren Feinheit man durch Beobachtung m it der Lupę (nach Heraus- 
nehmen aus der Flamme) kontrolliert u. durch Einsaugen von Luft durch W. nach- 
priift. Eine derartige Capillare wird z. B. bei Vakuumdest. in Ggw. von MgO (Best. 
des NH4- u. NH2-Stickstoffs in griinen Pflanzen) erheblich weniger verstopft u. lafit 
sich leicht reinigen. (Chemiker-Ztg. 57- 204. 15/3. 1933. Braunschweig, T. H., Botan. 
Inst.) R . K . Mu l l e e .

Ludwig Wolf und Sigrid v. Reichel, Uber ein regulierbaresfettfreics Ventil. Die 
bisher yerwendeten fettfreien Ventilo gestatteten nicht, die Geschwindigkeit des Gas- 
stromes zu regulieren. Vff. besclireiben nun ein Ventil, m it dem diese Regulierung 
móglick ist. Das Ventil besteht im wesentlichen aus einem Tonkegel, durch den das 
Gas hindurchdiffundiert, ferner aus einem Glasrohr von geeigneter Form, in dem der 
Tonkegel eingekittet ist u. aus einer Vorr., mit der man Hg in den Raum des Glasrohres, 
in dem sich der Aufienmantel des Tonkegels befindet, hineinpressen kann. Auf diese 
Weise kami man nach Belieben yerschieden grofie Teilc der Oberflache des Tonkegels 
mit Hg bedecken u. so die Menge des durch den Kegel diffundierenden Gases herab- 
setzen. Konstruktion u. Handhabung des Ventils werden ausfiihrlich beschriebcn. 
(Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 39. 143—45. Marz 1933. Berlin, Chem. Inst. 
U niv .) JUZA.

W. F. Libby, Einfacher Verstdrker fiir Geigcr-Muller-Zahler. (Physic. Rev. [2] 
42. 440—41. 1/11. 1932. Univ. of Calif., Dept. of Chem.) Sk a l ik s .

M. Picard und A. Stampa, Uber eine neue Form des Silbervollameters. Ais 
Kathode yerwenden Yff. eine halbkugelfórmige Pt-Schale, ais Anodę einen Ag-Zyhnder, 
der in  einer ebenfalls halbkugelformigen Schale m it seitwarts angebrachten Lócliern 
liegt. Durch diese Anordnung wird yerhindert, daB auf der Oberflache der Fl. schwim- 
mende Teilchen zur Kathode gelangen. Durch eine zweite um eine waagerechte Achse 
bewegliche Glashalbkugel wird gegen Ende der Operation der Anodenraum isohert. 
Fiir die untersuchten Cd-Elemente wird die EK. zu 1,018 17 V bestimmt. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 196. 848—50. 20/3. 1933.) R. K. M u l l e r .

Karl Albrecht, Das Metaphol und seine Zusatzgeriite. Beschreibung der Kon
struktion u. Handhabung des von E m il  B u s c h  A. G. hergestellten mikrophotograph. 
App. (BI. Unters.- u. Forsch.-Instr. 7- 1—11. 1933. Rathenow.) R. K. MULLER.

F. Lówe, Zur Erkennung der Quarzteilchen im Staub. Zur Erm ittlung der Zahl 
der Quarzteilchen wird ein Staubfleck vor u. nach der Behandlung m it Tetrahydro- 
naphthalin (,,Tetralin“ ) ausgezahlt; der Unterschied beider Staubzahlen gibt die An- 
zahl der Quarzteilchen an. Die Lichtbrechung des Tetralins bei Zimmertemp. liegt 
zwischen den beiden Brechungsindices des Bergkrystalls. (Zeiss Nachr. H eft 3. 23—25. 
Marz 1933. Jena.) R . K . M u l l e e .

C. Sorgeilfrei, IJber den mikroskopischen Nachweis von Quarz in Staubgemengen. 
(Vgl. yorst. Ref.) Der Staub wird auf der Objektscheibe eines Konimeters gesammelt, 
die durch Aufstreichen von EiweiBglycerin mittels eines Glasspatels u. genugend langes 
Trocknen yorbereitet ist. Nach der Bestaubung wird die EiweiBschicht 10 Min. mit 
absol. A. gehartet. Es wird dann zuerst m it Luft, dann m it A. u. schliefilich m it Tetralin 
ais Einschlufimedium photograph. registriert. Einzclheiten ygl. Original. (Zeiss 
Nachr. H eft 3. 25—31. Marz 1933. Bad Elster, Staatl. Inst. f. Rheuma-Forsch.) R. K. M.

H. L. J. Backstrom, Ein Lichlfilłer fiir das mittlere UUraviolett. Um Strahlen 
der Wellenliingen um 300 m/i u. dar unter auszufiltrieren, sind gemisehte Lsgg. der 
Sulfate yon Ni u. Co geeignet; am giinstigston ist die Kombination 1,75-molar N iS04+
0,5-molar CoS04. In  den meisten Fallen geniigt eine Schichtdicke von 3 cm. Das 
Licht einer gewóhnlichen Hg-Lampe wurde nach Passieren des Filters m it Thermo- 
element u. Galyanometer auf seine Zus. untersucht: Die starko Ultrayiolettlinie bei 
306 m/< wird yollstiindig absorbiert, u. die schwachę Linie bei 334 m/i wird noch wesent- 
lich geschwacht. Fiir die Linie bei 313 m/i ist die Transmission (3 cm Schicht) 72%, 
fiir 260 m/i 80% . Bis zu 230 m/t keine erhebliche Schwiichung. — Um die Linie 313 m/t 
isoliert zu erhalten, kann das Filter m it einer 1 cm dicken Schicht einer 0,025-molaren 
Lsg. yon saurem K -Phthalat oder einer 0,0012-molaren Lsg. yon Na-Cinnamat kom- 
biniert werden. (Naturwiss. 21. 251. 31/3. 1933. Stockkohn, NobeMnst. f. physikal. 
Chemie.) S k a l i k s .

Fred Allison, Die magnetooptische Analysenmethode mit besonderer Beriicksich- 
ligung der Entdeckung des Elemenles 85 (Alabamine) und S7 ( Yirginium) und des

211*
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schwcreren Wasserstoffisotops. (Vgl. C. 1932. I. 2149; II. 2338.) Zusammenfassung. 
(J. chem. Educat. 10. 71—78. Febr. 1933. Alabama, Polytecłm. Inst. Aubum.) L e s z .

G. Semerano, Anwendungen der polarographischen Methode. (Vgl. C. 1933.1 .1908.) 
Dio polarograph. Methode zum Nachweis u. zur Best. der HNO„ (vgl. C. 1932. II. 1042) 
iibertrifft in der Empfindlichkeit die bisherigen Methoden. Es kann in Pulver H N 02 
noch im Verhaltnis 1: 50000000 bestimmt u. in 5—10-fach geringerer Menge nach- 
gewiesen werden. — Bei der Red. des Nicotins an der Hg-Tropfkathode wird starkę 
Abhangigkeit vom ph festgestellt. W ahrend in neutraler u. alkal. Lsg. die neutralen 
Nicotinmoll. an der Red. teilnehmen, wird in saurer Lsg. bei ca. 1,1 V. das Nicotin- 
kation reduziert, das sich bei der Neutralisation der Base bildet. Bei geniigendem 
SaureiiberschuB (Molverhaltnis zweckmaBig Saure: Nicotin > 5 : 1 )  ist die Welle genau 
proportional der Nicotinkonz. Zur Nicotinbest. in  Tabak wird 1 g Tabak (bei 50—60°
2—3 Stdn. getrocknet) so fein ais móglich gepulvert, gewogen u. m it 25 ccm l/io_n- 
NaOH einige Stdn. unter ófterem Umruhren stehen gelassen. 10 ccm der filtrierten 
Lsg. werden m it 7io -n. HC1 gegen Methylrot genau neutralisiert u. elektrolysiert. 
Nach jedesmaliger Zugabe eines Tropfens 7l0 -n. HC1 wird wieder elektrolysiert, bis 
Diffusionswellen konstanter Hohe zwischen 1,3 u. 1,5 V. erhalten werden. Der Yer- 
gleich der Hohe m it der nach Zusatz einer Lsg. von bekanntem Geh. an Nicotinchlor- 
hydrat bestimmten Wellenhohe fuhrt zur Ermittelung des Nicotingeh. (G. Chim. ind. 
appl. 14. 608—14. Dez. 1932. Padua, Univ., Inst. f. allg. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

H. T. S. Britton und Beatrice M. Wilson, Elektromełrische Studien der Fallung
von Hydroxyden. Teil V III. Titration von Saureldsungen mittels Quecksilberoxyd. 
(Vn. vgl. C. 1933. I. 2034.) Zur Titerbest. ,von Sauren kann HgO benutzt werden, 
weil es, wie Titrationen der Vff. m it der Glaselektrode u. gleichzeitig m it Methylorange 
bestatigt haben, m it K J , KBr oder KC1 genau 2 Aquivalente KOH freimacht, ent- 
sprechend: HgO +  4Iv J  +  H„0 — >- K 2H gJ4 +  2KOH. Die Konz. der Halogenionen 
muB mindestens betragen: J ' :  0,1-n., B r': 1— 1,5-n., Cl': gesatt. (J. chem. Soc. 
London 1933. 9—10. Jan. Eseter, Engl., Univ. Coli.) J . L a n g e .

C. Morton und F. L. Best, E in  direkt zeigendes Unwersalpotentiometer zur Be- 
stimmung von Wasscrstoffioneiikonzentrationen. (Vgl. C. 1933. I. 1324.) Beschreibung 
eines in Verb. m it der C a m b r id g e  I n s t r u m e n t  Com p. L t d .  gebauten Instrumentes, 
welches m it beliebiger H 2-Elektrode u. bei beliebigen Tempp. benutzt werden kann. 
Einzelheiten Y g l. Original. (J . Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. Transact. 6— 8. 
13/1. 1933.) J . L a n g e .

E. Ott, Apparatur fiir  technische Gasanalyse. Gegeniiber L a n z m a n n  (C. 1933.
I . 973) hebt Vf. die Vorzuge des geschlossenen Gerats hervor. Fiir die CO-Best. wird 
empfohlen, dio Hauptmenge des CO m it nicht zu alter CuCl-Lsg. in einem Gang zu 
ermitteln, den Rest zusammen m it H 2 bei 300° iiber CuO zu Yerbrennen u. das CO„-Vol. 
dem durch Absorption gefundenen Anteil zuzuschlagen. Eine gedrangte Zusammen- 
stellung hatVf. (C. 1932.1 .1742) angegeben. (Chemiker-Ztg. 57. 86.1/2.1933.) R. K. Mii.

Rudolf Lanzmann, Ajyparatur fu r  technische Gasanalyse. In  Erwiderung an 
O t t  (Yorst. Ref.) stellt Vf. fest, daB die meisten Kastenapp. durch den Zusammenbau 
Nachteile aufweisen, die sich besonders geltend machen bei Zerlegung des App., Bruch 
einerPipette oderFestwerden einesHahnes. (Chemiker-Ztg. 57. 86. 1/2. 1933.) R. K .M u.

E lem en te  und  anorganische V erbindungen.
Leo Lehrman, Untersuchungen iiber die Fallung der Kupfer• wid Zinngruppe mit 

Schwefelwasserstoff. I. jDer Einflu/3 zunehmender Konzentrationen an Ammoniumchlorid 
au f die follstandige Fallung von Blei- und Cadmiumsulfid bei 0,3-nortnaler HCl-Konzen- 
tration. P b" u. Cd" werden in einer Lsg., die an HC1 0,3-n. ist, in Ggw. gróBerer Mengen 
NHjCl (z. B. bei teilweiser Neutralisation der HC1 m it NH4OH) mit H 2S nur unvoll- 
standig gefiillt. Der Grund hierfur durfte in Komplexbldg. oder Salzwrkg. liegen. —
II. Der Einflu/3 zunehmender Konzentrationen an Ammoniumchlorid auf die tollsiandige 
Fallung anderer Metalle ais Blei und Cadmium. Die masimale HCl-Konz., bei der noch 
Fallung m it H„S eintritt, wird bestimmt, es ergibt sich fiir A s'" 12-n., Hg" 12-n., Cu" 
7,9-n., Sb '" 5,9-n., B i'" 3,6-n., S n '” ' 3,3-n., Sn" 2,6-n. Konz. Werden Lsgg. dieser HCl- 
Konz. m it NHjOH neutralisiert, eingeengt u. auf 0,3-n. HCl-Konz. gebracht, dann wird 
Yon allen untersuchten Ionen nur Sn"" m it H„S unvollstandig gefallt. —  I II . Die Ein- 
wirkung von Ammoniumsalzen auf die Fallung der Metalle der Kupfer- und Zinngruppe 
mit Sch wefehcasserstoff (m itbearbeitet von Harold Weissberg). Es wird gezeigt, daB
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der unvołlstiindigen Fallung von Pb", Cd" u. Sn"” in Ggw. yon NH4C1 durch Ein- 
dampfcn der Lsg. m it u. ohne H N 03-Zusatz entgegengewirkt werden kami, weil liicr- 
durch Cl' entfernt wird. Andere NH4-Salze zeigen nicht dio Wrkg. des NH4C1, was 
dafiir spricht, daB diese durch Komplexbldg. bedingt ist. (J . chem. Educat. 10. 50—55. 
Jan . 1933. New York, City College.) R . K. M u l l e r .

E. G. Cox und T. H. Goodwin, Die ąuantitative Analyse von Calcit-Aragonil- 
Mischungen mit Hilfe von Ronlgenslralilen. Die Anwendung von D e b y e -S c h e r r e r - 
Aufnahmen bei der Analyso von gefalltem CaC03 wird beschrieben. tlblicho Aufnahme- 
technik, dio untere Halfte des Films wird abgedeckt. Nachdem die Exposition der 
zu untersuchenden Mischung beendet ist, wird auf der unteren H alfte des Films eine 
Eichaufnahme einer Mischung yon bekanntem Geh. gemacht. Genauigkeit mit Cu/ia- 
Strahlung ohne besondere VorsichtsmaBnahmen, z. B. 60 ±  2%  u. 3 ±  1/2% . (J . Soc. 
chem. Ind., Chem. & Ind. 52 . 172. 3/3. 1933. Birmingham, Univ., Chem. Dept.) Sk a l .

A. Romeo, Eine neue Methode zur rólumelrischen Bestimmung von Barium. Vf. 
empfiehlt ein jodometr. Verf. zur Best. von B a": 10—25 ccm der verd. Lsg. werden m it 
2 g krystallisiertem Na-Acetat u. 10—12  Tropfen Essigsaure yersetzt u. sodann 1/i0-n. 
(gegenuber J) Lsg. von K 2Cr20 7 im tlberschuB (25— 100 ccm) bis zur Gelbfarbung 
der uber dem Nd. stehenden Lsg. zugegeben. Man liiBt etwa 10 Min. stehen, sainmelt 
dami don Nd. auf oinem kleinen Filter u. wascht m it 10 ccm W. aus. Der Nd. wird mit 
dem Filter in ein Becherglas gebracht u. 5—10 ccm HC1 (D. 1 , 1 ) zugcfiigt, evtl. mehr, 
wenn noch BaCr04 ungel. ist; nach Verd. mit 150 ccm W. werden 10 ccm 10%ig. jodat- 
freie KJ-Lsg. (evtl. mehr) zugefugt; das ausgeschiedene J  wird m it Vio‘n - Na2S20 3- 
Lsg., zuletzt unter Zusatz von Starkelsg. bis zur heli blauvioletten Farbę titriert. Auch 
das F iltra t der BaCr04-Fallung wird m it 10 ccm KJ-Lsg. u. 10 ccm HC1, D. 1,1, ver- 
setzt u. J  m it Na2S20 3-Lsg. titriert. 1 ccm ‘/itr11- Na2S20 3- bzw. K 2Cr20,-Lsg. entspricht
0.004579 g Ba. Durch den Zusatz yon Essigsaure wird Mitfallung von SrCr04 u. CaCr04
yorhindert, bei Abwesenheit yon Sr" u . Ca" geniigt Fallung m it K 2Cr04-Lsg. ohne 
Zusatz von Na-Acetat u. Essigsaure. (Ann. Chim. applicata 22. 783—86. Dez. 1932. 
Mcssina, Univ., Inst. f. pharm. Chemie.) R. K. M u l l e r .

E. Jaffe, Anwendung des Triathanolamins zum Nachweis von Spuren Oold und 
Silber und ais charakterislisches Reagens auf Mangan, Nickel und Kobalt. Vf. unter
sucht die Rkk., die Triathanolamin (20%ig. Lsg.) m it yerschiedenen Kationen gibt: 
H g ': grauer Nd. (Abscheidung von Hg), bei Erhitzen dunkler, unl. im tlberschuB des 
Reagens. — P b " : schwerer weiBer Nd., unl. im tlberschuB. — A g ': gelbbrauner amorpher 
flockiger Nd., 1. im t)berschuB, die Lsg. bildet beim Stehenlassen, rascher beim E r
hitzen zum K p. oder beim Schutteln mit 4°/00 Formaldehyd einen Ag-Spiegel; d ieR k. 
orfolgt noch bei Ggw. von 0,01°/o — C u ": R k. m e m it NH3. — C d": pulyriger
weiBer Nd., unl. im UbcrschuB. — Hg": schwerer pulvriger weiBer Nd., der sich bei 
langerem Erhitzen grau farbt. — B i"':  flockiger weiBer Nd., unl. im UbersehuB. — 
A u " : konz. Lsgg. geben einen rótlich-gelben Nd., der sich im tlberschuB zu einer gelben 
Lsg. lost, aus dieser scheidet sich bei Erhitzen Au teils ais schwarzes Pulver, teils ais 
Spiegel aus; bei groBem tlberschuB an Reagens (10—15-faches Yol.) u. vorsichtigem 
Erhitzen wird eine blutrote Lsg. erhalten, die sich rasch karminrot farbt unter gleich- 
zeitiger Ausscheidung von Schwarzem Au-Pulver; diese Lsg. nimmt bei Yerd. blaue Farbę 
an; verd. Au-Salzlsgg. farben sich nach Zusatz von 2—3 Tropfen Reagens bei leichtem 
Erhitzen zucrst griin, dann blau unter gleichzeitiger Bldg. eines Au-Spiegels u. Aus
scheidung yon Schwarzem  A u -P u lv er; v erd . A u-Salzlsg. mit uberschiissigem  Beagens 
gibt beim Erhitzen blutrote, dann rubinrote Lsg., dann einen in Draufsicht goldenen, 
in Durchsicht blauen Spiegel; sehr yerd. Au-Salzlsgg. bilden koli. rotes Au, noch mit 
einer Lsg., die 0,000001 g Au in 1 ccm enthalt, wird schwache aber deutliche Rosa- 
farbung beobachtet. — Sn":  weiBer flockiger Nd., unl. im tlberschuB. — A s"': keino 
Rk. — S b '" : reichlicher amorpher weiBer Nd., unl. im tlberschuB. — F e" ': amorpher 
rótlicher Nd., 1. im tlberschuB. — F e": schmutziggriiner Nd., bei tlberschuB an Reagens 
intensiy dunkelgriin, in der Warme nur teilweise 1. — A l  ’: gelatinóser weiBer Nd.,
1. im tlberschuB, aus der Lsg. mit NH4C1 wieder fallbar. — Cr"': blaugrauer Nd., im 
tlberschuB teilweise 1. zu opalescierender blaulicher Lsg., in Weinsaure 1. m it blauer 
Farbę, die bei Zusatz von KOH oder NaOH grimlichen Ton annimmt. — M n"  gibt 
weiBen Nd., der sich rasch schmutzig rotlichgelb farb t; bei Zusatz yon NaOH oder 
KOH trittBraunfarbung ein, dieFarbo yerstarkt sich beim Schutteln u. geht inDunkel- 
griin uber; beim Filtrieren werden ein brauner Nd. u. smaragdgrunesFiltrat erhalten; 
wird der ursprimgliche Nd. in Weinsaure gerade gol., dann farbt sich die rotlichgelbe
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Lsg. auf Zusatz von Alkali grasgriin, bei AlkaliiiberschuB dunkclgelb, jedoch naeh 
starker Verd. smaragdgriin; diese Lsg. sclieidet beim Stehen an der Luft unter Ent- 
farbung einen rotbraunen floekigen Nd. aus; die Rk. ist fiir Mn" charakterist. •— Zn"  
floekiger weiBer Nd., unl. im tjberschuB. — N i"  gibt keinen Nd., sondern blaue Lsg., 
im Gegensatz zur Rk. m it NH3 tr i t t  bei Alkalizusatz intensiv smaragdgriine Earbe auf, 
die charakterist. Rk. laBt sich zur colorimetr. Best. von Ni" yerwenden. — Co': auch 
liier tr itt  kein Nd. auf, aber starkę karminyiolette Earbe, bei Zusatz von Weinsaure 
rotlichweiBcr Nd., der sich im tjberschuB m it karminroter Earbe lost; diese geht bei 
Alkalizusatz in intensives Violett uber, auch diese Rk. ist charakterist. — M g " : amorpher 
weiBer Nd., unl. im UberschuB. — Ca", B a”, Sr”, Na' u. I i ’ geben weder Nd. noch 
Farbung. Die Rkk. lassen sich teils durch Bldg. 1. komplexcr Kationen, teils durch 
Bldg. unl. bas. Salze, Hydroxyde oder Oxyde, teils durch Red.-Wrkg. erkliiren. (Ann. 
Chim. api^licata 22. 737—43. Nov. 1932. Genua, Handelsinst. „Massimo Tor- 
telli“ .) R . K. Mu l l e r .

C. M. Hoke, Die Prufung von Edelmelallegierungen mitlels Probiersteins. 2. Mitt. 
Die Erkennung von Palladium und Gold in  PlalMegierungen, zahndrzilichen Legierungen 
oder Lósungen. (1. vgl. C. 1932. II. 1330.) Ausfiihrliche Beschreibung der bekannten 
Striohprobe, die zur Auffindung u. zur ungefalir quantitativen Best. der absichtlich 
oder unabsichtlich beigefiigten Legierungsbestandteile des P t  dient. Besproehen wird 
die Erkennung yon Ir, Au, Pd, Ni u. Cu durch Vergleieh m it der Strichprobe von P t-  
Nadeln genau bekannter Zus. (Brass W id.Plat.-Polish.-Finish. 28. 112—14. 1932. 
New York, The Jewelers Techn. Adyice Co.) E c k s t e i n .

O rganische Substanzen.
Wilhelm Bockemiiller, Der Nachweis und die Beslimmung ton Fluor in  organisclien 

Verbindungen. Es wird ein t)berblick iiber die ąualitatiyen u. quantitativen Best.- 
Methoden yon E  in organ. Verbb. gegeben. Die quantitativen Verff., die alle auf der 
Oberfuhrung des organ, gebundenen F  in eine anorgan. F-Yerb. beruhen, teilt Vf. in 
folgende chem. yerwandte Gruppen ein: 1. Die Einw. yon Alkalimetall, 2. hydrolyt. 
Spaltungen, 3. therm. Zers., 4. alkal. Oxydation, 5. Verbrennung m it 0 2. In  der letzten 
Gruppe beschreibt Yf. die von ihm ausgearbeitete Verbrennung von organ. E-Verbb., 
wobei die yergaste Substanz durch einen 0 2-(Luft-)Strom in einem Pt-Rohr bei etwa 
900° iiber granuliertes CaO geleitet wird. Das CaO setzt sich m it dem durch die voUigo 
Verbrennung der Substanz gebildeten H 2F 2 zu CaFa um, das dann in iiblicher Weise 
gewichtsanalyt. bestimmt wird. Is t in der organ. Verb. nicht genug H  fiir die H 2F2- 
Bldg. yorhanden, wie es z. B. bei gleichzeitiger Ggw. yon Cl u. Br eintreten kann, 
so beladt man den 0 2 m it NH3, das im Pt-Rohr bei der Vcrbrennung W . liefert u. so 
fiir eine gleichbleibende W.-Dampfmenge- sorgt, die fur die Rk. yon Bedeutung ist. 
Ais Analysensubstanzen dienten u. a. Diphenylathylenfluorid, 2-Fluordiphenyl, Difluor- 
stearinsiiure. Die Einwaagen betrugen ca. 130—150 mg. Es wurde eine Genauigkeit 
yon ± 0 ,19%  erreicht. (Z. analyt. Chem. 91. 81—90. 1932.) WoECKEL.

F. Garelli und B. Carli, Beslimmung des Arsens in  organisclien Verbindungen 
mtitels der calorimetrischen Bombę. (Ygl. auch nachst. Ref.) Die bisherigen Methoden 
der As-Best. sind kompliziert u. uneinheitlich (Zusammenstellung im Original); es finden 
sich schwaclie Ansatze zu der von den Vff. yorgeschlagenen Bombenmethode in der 
Literatur, doch ist sie nie systemat. ausgebaut-. Vff. yerbrennen aliphat. u. aromat. 
As-Verbb. (0,2— 0,3 g) m it 20— 25 a t  0 2 in einer V,A-Bombe (Quarztiegel; Ziindung 
m it Fe-Draht). Naeh der Verbrennung wird m it 2 n. NaOH u. h. W. ausgespiilt, die 
FI. eingeengt, m it konz. HNOs zur Trockne eingedampft, m it verd. H N 03 aufgenommen 
u. filtriert, mit Ammoncitrat yersetzt, dann das As ais Mg2As20 ,  gewogen. Die Methode 
ist schnell, siclier u. genau. (Atti R. Accad. Sci. Torino, [Classe Sci. fisich., mat. nat.] 
6 7 . 392— 96. 1932. Turin, Iv. Ingenieur-Schule, Lab. f. organ. Chem.) W. A. R o t h .

Felice Garelli und Baldo Carli, Uber die Beslimmung des Phosphors in orga- 
nischen Verbindungen mitłels der calorimelrischen Bombę. (Vgl. vorst. Ref.) L e m o u l t  
hatte  1909 Sehwierigkeiten bei der Best. von P  in der ealorimetr. Bombę, weil die 
Tiegel angegriffen wurden u. die Verbrennung unyoUstandig war. Vff. wenden 0,2 
bis 0,4 g an, venvenden Quarztiegel, setzen Toluol oder Dekalin zur pulyerformigen 
Substanz, fiillen 10 ccm W. in die Bombę u. lassen naeh der Yerbremiung l /s Stde. 
stehen. Die Bombę wird m it h. verd. H N 03 ausgewaschen, die FI. naeh Zusatz yon 
konz. H N 03 eingedampft, filtriert u. naeh Zusatz von Ammoncitrat m it Magnesia-
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mixtur gefallt. Die Methode ist einfach, genau u. sicher. (Atti R. Accad. Sci. Torino, 
[Classe Sci. fisich.,mat. nat.] 67.397—402.1932.Turin, K. Ingenieur-Schulc. Lab. f. organ. 
Chem.) W. A. R o t h .

Paul Schuftan, Bestimmung des Luftgehalles im Acetylen. Vf. beschreibt eino 
Apparatur fiir eine Schnellbest. des Luftgeh. im C2H 2. Die Absorption des C,H2 erfolgt 
durch Aceton. Die Fehlerąuellen dieser Methode werden erortert. (Autogene Metall- 
bearbeitg. 26- 88—90. 15/3. 1933. Miinchen.) L u d e r .

Joseph B. Ficklen und Warren A. Cook, Empfindlichkeit der Persalpetersaure- 
reaktion bei der Bestimmung von Benzol. Das von T rifO N O W  (vgl. C. 1923. II. 4) aus- 
gearbeitcte Persalpetersaureverf. gibt nach Vff. eine eharakterist. tiefrote Farbę m it 
0,050 ccm Bzl., eine orangerote m it 0,01 ccm u. eine kaum erkennbare orangerote 
Farbung noch m it 0,005 ccm Bzl. GroBere Mengen Bzl. ais 0,05 ccm geben lceine weitere 
Farbycrtiefung, Toluol u. A. liefern fiir sich schwach orangerote Farbung bei dieser 
Rk., Xylol, CH3OH u . Heptan keine Farbung. 10% Bzl. in Toluol, Xylol, Methanol, 
A. u. Heptan konnen m it dem Verf. aufgefunden werden. Losungsmm. bewirken 
eine Farbschwiichung, die um so stiirker ist, je groBer die Menge Lósungsm. ist u. 
die abhangig ist von der Art des Lósungsm. Dies beeintriichtigt auch die Bedeutung 
der Rk. ais spezif. Reagens auf Bzl., sowie die Ausarbeitung eines quantitativen Best.- 
Verf. (Z. anorg. allg. Chem. 211. 141—44. 18/3. 1933. Hartford [Conn., U. S. A.], 
Connecticut S tate Department of Health, Bureau of occupational Diseases.) E. Ho.

Karoly Szahlender, Verfahren zur jodomelrischen Bestimmung der Oxalsaure 
bildenden Verbindungen und des Methylalkohols. Alhylenglykol, Glycerin, Erythrił, 
Adonit, Mannit, Glucose, Fructose, Saccharose u. Lactose werden in alkal. Hypobromit- 
lsg. unter gleichzeitiger Einw. von Kohlebogenlicht, das durch alkal. Phenolphthalein- 
lsg. gefiltert wird, quantitativ zu Oxalsdure oxydiert. Bei Moll. m it ungerader Zahl 
von C-Atomen entsteht aus der das erste C-Atom tragenden Gruppe C 02. Nach der 
Oxydation wird zu der Lsg. K J  gegeben, mit HC1 angesiiuert u. das ausgeschiedene J  
mit Thiosulfat zuriicktitriert, woraus sich die yerbrauchte Hypobromitmenge er- 
mitteln laBt. Methylalkohol wird auf dieso Weise bei Anwendung weiBen Bogenlichtes 
yollkommen oxydiert. Fiir die obigen Substanzen werden die Aquivalente eingegeben, 
welche der Osydation bis zur Oxalsaure entsprechen. (Magyar gyógyszeresztudomanyi 
T&rsas&g Źrtesitoje 9. 125—47. 15/3. 1933. Budapest, Univ.) '  H e l l e i e g e l .

B estan dteile  von  Pflanzen und  Tieren.
A. Castiglioni, Beitrag zur Analyse des Safrans und des Rhabarbers mittels des 

Woodschen Lichtes. Die haufigen Verfalschungen durch Staubfaden von Crocus sativus, 
K ronblatter von Carthamus tinctorius u. AuBenbliiten von Calendula geben sich durch 
auffallige Luminescenz gegeniiber dem nichtfluorescierenden Safran zu erkennen. Auch 
Curcuma leuchtet stark goldgelb. Rhabarberpulver zeigt ebenfalls keine Luminescenz. 
(Ann. Falsificat. Fraudes 26. 41—43. Jan. 1933. Turin.) Gr o s z f e l d .

J. J. J. Dingemans, Farbreaktion a u f Glycerin und Zuckerartcn im Safran. 
100 mg Safran werden m it 10 ccm A. 10 Min. ausgezogen, der Auszug yerdampft u. 
m it 10 ccm frischbereitetem 0,3%ig. Bromwasser im Reagensrohr 20 Min. in sd. W. 
gehalten u. ńotigenfalls das Br2 yerdampft. Dann gibt man (naeh D e n ig e s )  z u  0,2 ccm 
der FI. 0,1 ccm 5%ig. alkoli. Kodeinlsg., 0,2 ccm W., 2 ccm H,SO.,: Griin- oder Blau- 
farbung zeigt Glycerin, Rot- oder Yiolettfarbung Zuckerartcn an. (Chem. Weekbl. 29. 
464—65. 1932. Arnhem, Keuringsdienst van Waren.) G r o s z f e l d .

H. Festen, Eine Arbeilsweise zur Bestimmung des Phosphalidgckalles im  Blul. 
Beschreibung einer Methode fiir 0,2 ccm Blut, P 2Os-Best. nach TiSDALŁ (C. 1922. II. 
977). (Nederl. Tijdsehr. Geneeskunde 77- 1118—20. 11/3. 1933. Utrecht, Lab. f. physiol. 
Chemie.) Gr o s z f e l d .

H. Bierry, B. Gouzon und C. Magnan, Anwendung der jodometrischen Methode 
zur Bestimmung des Zuckers im Blut. Von dem zentrifugierten Blut werden 5 cem 
in einen 30 cem-MeBkolben abpipettiert, die Pipette m it 3 x 5  ccm dest. W. nachgespiilt 
u. dann unter Umriihren tropfenweise 5 ccm H g(N03)2-Lsg. (400 g in 700 ccm W. gel., 
erhitzt auf 45° u. m it der gerade erforderlichen Menge HNOj yersetzt, nach yollstancOger 
Lsg. NaOH bis zum Auftreten eines bleibenden Nd. zugesetzt, auf 1000 ccm yerd. u. 
filtriert) zugefiigt. Das Gemisch wird tropfenweise m it 2-n. NaOH yersetzt, bis ein 
Tropfen Bromkresolpurpurpapier yiolett fiirbt. Nach Auffiillen auf 30 ccm wird filtriert, 
Hg" m it Cu-Pulver entfemt, wieder filtriert, noehmals m it glanzenden Cu-Spanen
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behandelt. Das F iltra t muB farblos oder hoehstens schwach blau gefarbt sein. 20 ccm 
F iltrat werden mit 5— 6 Tropfen 15%ig. Na2C03-Lsg. u. nach Blaufarbung von Lack- 
muspapier noch m it 1 ccm dieser Lsg. u. m it 20 ccm 1h 00-n. J-Lsg. yersetzt, 30 Min. 
bei 18—20° stekengelassen, m it 2-n. HC1 angesauert u. m it 1/100-n. Na2S20 3-Lsg. (1 ccm =  
0,9 oder 1 mg Glucosc) titriert. Es wird bei diesem Verf. nur die Aldose bestimmt, 
ohne daB Ketosen angegriffen werden. (C. R. bebd. Seances Acad. Sci. 196. 862—64. 
20/3. 1933.) R . K. Mu l l e r .

H. Festen, Untersuchung sehr kleiner Mengen Blut au f Cholesteringehalt. Be- 
scbreibung einer auf der Farbrk. von LlEBERMANN-BURCHARD beruhenden Arbeits- 
vorscbrift. Gute Ubereinstimmung bei Parallelyerss. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 
77. 997—1000. 4/3. 1933. Utrecht, Univ.) Gr o s z f e l d .

R. Fabre und E. Kahane, Anwendungen der Methode zur Zerstorung organischtr 
Stoffe mit Schwefelsalpeteriiberchlorsaure bei toxikologischen und gewerbehygimischen 
Unlersuchungen. (Vgl. C. 1932. I. 1272.) Das Verf. bringt bei Mn u. Cu (1 mg neben 
200 g Leber) keine merklichen Verluste, auch bei As nicht, wenn wahrend der Konz. 
der schwefelsauren FI. dauernd tropfenweise H N 03 zugefiigt u. dadureh eine oxy- 
dierende Atmosphare iiber der FI. aufrecht erhalten wird. Bei Erreichung der Temp. 
yon 160° wird dann s ta tt H N 03 allein eine Mischung yon ł/3 H N 03 (D. 1,39) u. 2/3 HC104 
(D. 1,61) tropfenweise zugetropft, wodureh rasche Mineralisierung eintritt. Von Hg 
konnen durch Verfluchtigung yon HgCl2 Verluste eintreten. — Von Silicoselungen 
liefert HCIO., nach leichtem Erhitzen das S i02-Skelett in unyeranderter Struktur 
(P o l ic a r d ) fur die mkr. Unters. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 15. 49—56. 15/2. 
1933.) Gr o s z f e l d .

O. Tomifiek, Fortschrilte der chemischen Analyse und ikr Einflup auf die Methoden 
der Arzneimittelkontrolle. (Casopis ceskoslov. Lekarnictya 13. 9—14. 1933.) Sc h o n f .

Herbert Patzseh, tiber den Nachweis des Meihanols in  Spiriluspraparaten. (Vgl. 
D in s la g e  u .  W in d h a u s  en , C. 1926. II. 2854, u .  S a b a l i t s c h k a  u . H a rn is c h ,  
C. 1926. II . 75 u. 1891.) Im  AnschluB an eine Kri tik des D.-A.-B.-VI-Verf. wird 
folgendes Verf. ais jenem uberlegen yorgeschlagen. Von dem zu untersuchenden 
Praparat — eyent. nach Bindung yon NH3 oder Spaltung von Seifen durch H 2S04, 
Bindung freier Sauren durch Alkah, Entfernung ath. Ole durch Aussalzen oder -athem, 
Abscheiden des Camphers durch W.-Zusatz — 5 ccm unter guter Kiihlung abdest., 
m it 35 ccm W. mischen (1), 5 ccm dieser Mischung mit 2 Tropfen H^PO , (25%) u. 
25 Tropfen KJMn04-Lsg. (2%) gut durohschutteln u. 1/,1 Stde. ruhig stehen lassen, dann 
2 Tropfen Oxalsiiurelsg. (10%) u. 5 ccm yerd. H.SO, zusetzen, umschutteln; erst wenn 
diese FI. yollkommen wasserhell u. klar geworden ist (ovent. unter Naehhilfe m it noch 
1—2 Tropfen Oxalsaurelsg.), 5 cem ebenso hello u. klare fuchsinsehweflige Saure 
(Darst. s. unten) zusetzen. Bei Ggw. yon CH3OH spatestens nach 1/ i Stde. blauviolette 
Farbung. Kontrolle m it dem Rest von (1) nach Zusatz yon 1 Tropfen CH3OH. — Zur 
Bereitung der fuchsinsehwefligen Saure wird folgende, yom D. A.-B. VI abweichende 
Vorschrift gegeben. 1 g Fuchsin in 500 ccm W. w. losen (W.-Bad), nach dem vólligen 
Abkiihlen 6 g frisches Na2SOs-7 H 20 , gel. in 30 ccm W., zusetzen, schiitteln, einige 
Zeit ruhig stehen lassen, dann 10 ccm HC1 (25%) u. W. ad 11 zusetzen, etwaige Farbung 
durch Filtration iiber Tierkohle entfemen. Die Lsg. muB wasserldar Bein, dunkel auf- 
bewahrt werden u. darf beim Gebrauch nicht jiinger ais 3 Wochen u. nicht alter ais
1 Jahr sein. (Pharmaz. Ztg. 77. 1191—92. 16/11. 1932. Hamburg, Hammonia-
Apoth.) D e g n e r .

Berg, Uber den Nachweis des Meihanols in Spiriluspraparaten. I. Anmerkung zu 
der Arbeit yon P a t z s c h  (ygl. yorst. Ref.). D as von P a t z s c h  angegebene Verf. ist 
ident. m it dem auf der Station fiir Wein- u. Spirituosenunterss. des Hygien. Staats- 
instituts, Hamburg, gebrauchlichen, doeh gelangen hier nicht 2-, sondem 3°/0ig. KMnO.,- 
Lsg., nicht 2, sondem 12 Tropfen Óxalsaurelsg., u. H 2S 04 nicht sogleich mit der Oxal- 
sauro zur Anwendung, sondem erst, naclidem diese den Nd. gel. hat. (Pharmaz. Ztg. 
77. 1262. 3/12. 1932. Hamburg, Hygien. Staatsinst.) D e g n e r .

Walter Meyer, Uber den Nachweis des Meihanols in Spiriluspraparaten. II. An
merkung zu der Arbeit yon P a t z s c h  (vgl. yoryorst. Ref.) Dem Vf. hat sieh in jahre- 
langer Praxis zum Nachweis von CH3OH in Spirituspraparaten die Rk. m it Morphin 
nach F e n d l e r  u . M a n n i c h  (C. 1906. n .  821) bewahrt. Diese ist viel empfindlicher 
ais das vom D. A.-B. V I yorgeschriebene Verf. (Pharmaz. Ztg. 77 . 1263. 3/12.
1932.) D e g n e r ,
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Herbert Jeglinski, Zur quantitativen Bestimmung des Methanolgehalts in dłhyl- 
alkohollialtigen Fliissigkciten. Bemerkung zu der Arbeit von PATZSCH (vgl. drittyorst. 
Ref.). Die Farbrk. auf CH3OH in A. nach D e n ig e s  in der Modifikation von K o l t h o f f  
wird durch Anwesenheit von A. nur bei einem A.-Geh. von bis zu 20%  yerstarkt. Der 
Vergleich der Farbrk. darf demnach nicht m it CH,OH-haltigem A. beliebiger Konz. 
(nach PATZSCH 60—61%) erfolgen, sondern diese Vergleichslsgg. mussen im A.-Geh. 
der zu priifenden FI. móglichst nahekommcn. (Pharmaz. Ztg. 78. 77. 21/1. 1933.) D eg .

E. I. van Itallie, Die colorimelrische Wertbestimmung von Folia Digitalis nach 
Knudson und Dresbach, Die Farbrkk. mit Pikrat, yerglichen m it dem Katzenyers., 
ergaben keine zuverlass igen Wertc fiir die Giftigkeit der Probe. (Meded. Rijks-Inst. 
pharmaco-thcrap. Onderzoek 1932. 143—46. Beilage zu Nederl. Tijdschr. Genees- 
kunde.) GROSZFELD.

U. G. Bijlsma, Einige ergdnzende Befunde iiber die chemische Wertbestimmung von 
Digitalisblattem und -prdparaten. Die Ergebnisse nach K n u d s o n  u . D r e s b a c h  waren 
fiir Digitalisaufgiisse unbrauchbar. In den yerschiedenen Fraktionen (Digitonin-, 
Gitalin- u. Bigitahnfraktion) bestand keine Beziehung zwischen Farbrk. u. Giftigkeit. 
Die Digitoxinfraktion wurdo aus einer Infusion u. einer Tinktur abgeschieden u. von 
beiden Farbrk. u. Giftigkeit yerglichen, keine Ubereinstimmung. Wahrscheinlich beruht 
die Farbrk. von Digitalis m it Pikrat auf einem nichtspezif. Bestandteil, oder sie wird 
dadurch stark beeinfluBt. (Meded. Rijks-Inst. pliarmaco-therap. Onderzoek 1932. 
147—53. Beilage zu Nederl. Tijdschr. Geneeskunde.) GROSZFELD.

C. W. Chapman und c. A. Morrell, Ober die biologische Prufung von Digitalis und 
Strophanthus. Fiir die biolog. Prufung yon Digitalis- u. Strophanthus^i&'pa,Ta.tca wird 
eine neue Froschmethode eingehend beschrieben. Fiir die Bestst. wurden nur R. pipiens 
aus derselben Gegend (Proyinz Quebeck, Canada) verwendet. Die Ergebnisse der 
Unterss. m it yerschiedenen Digitalis- u. Strophantliustinkturen werden ais Belege mit- 
geteilt. Diese Methode eliminiert die Einw. der individuellen Unterschiede der zur 
Unters. benutzten Fróscho u. der Abweichungen, die von Zeit zu Zeit eintreten. Die 
offiziello U.S.P.N.-Methode wird mit dieser neuen Methode yerglichen. Weiterhin wird 
der EinfluB der jahreszeitlichen, taglichen u. der Gattungsabweichungen diskutiert. 
Auf Grund der vorhegenden Vers.-Ergebnisse ist die neue Methode naeh den Vff. ge- 
nauer, einfaeher u. sparsamer ais die alteren Methoden. (J. Pharmacol. exp. Thera- 
peutics 46. 229—50. Okt. 1932. Ottawa, Canada, Lab. Hyg., Dep. of Pensions and 
National Health.) M a h n .

J. Perehnann, Colorimelrische Bestimmung von Terpinhydrat in Arzneimischungen.
0,25—0,3 g Terpinhydrat oder eine entsprechende Menge der Arzneimischung oder
— bei Ggw. yon Zucker, Na2C0;, oder SiiBholzpulver — dereń fast zur Trockne ver- 
dunsteten Auszug m it Chlf. +  7 Vol.% A. w. (W.-Bad) in A. losen, nach dem Erkalten 
auf 100 ccm auffiillen, 1 ccm dieser Lsg. m it A. auf 10 ccm yerdiinnen, zu 5 ccm dieser 
Lsg. 5 ccm wss. Phosphormolybdansaurelsg. (5%) u. 5-mal 1 ccm konz. H 2S 04 zusetzen, 
erkalten lassen, A. ad 25 ccm zusetzen u. gegen eine genau so behandelte Lsg. einer 
bekannten Menge Terpinhydrat colorimetrieren. — Starkę, Codein u. Thiokol (guajacol- 
sulfosaures E L )  storen nicht; zur Trennung yon dem storenden Guajacolcarbonat konnte 
ein brauchbares Verf. noch nicht gefunden werden. (Pharmaz. Ztg. 77- 1204—06. 
19/11. 1932. Leningrad, Gesundheitsamt.) D e g n e r .

Siemens-Planiawerke Akt.-Ges. fiir Kohlefabrikate, Berlin, Thermoelement 
zur dauernden Messung sehr hoher Tempp., besonders im elektr. Ofen, das teilweise 
aus C besteht. Die aus Kohle bestehenden Teile des Elementes werden vor dem Zu- 
sammenbau auf eine Temp. erhitzt, die hóher liegt ais die hochste JleBtemp. Die Er- 
hitzung wird zweckmaBig so hoch gewahlt, daB eine Graphitierung der Kohle eintritt. 
(F. P. 735 926 yom 25/4. 1932, ausg. 17/11. 1932. D. Priorr. 25/4., 7/7. u. 26/10.
1931.) Ge is z l e r .

Krause Medico G. m. b. H. (Erfinder: Gustav Borger), Miinchen, Haltbares 
Trockenpraparat zur Bereitung eines Nahrbodens fiir die Oewebezuchtung, bestehend aus 
einem nach bekannten Warmluftzerstaubungs- oder Vakuumyerdiisungsverff. aus 
frischem E x trak t tier. Gewebe gewonnenen Prod. (D. R. P. 572 379 KI. 30h vom 
31/3. 1931, ausg. 15/3. 1933.) S c h u t z .

Walter Garner, Industrial microscopy. New York: Pitman 1933. (411 S.) 8°. $ 5.—
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H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine chem ische Technologie.

J. B. Phillips, Teclmischa Hydrierung. tlberblick uber dio Entw. der katalyt. 
Hydrierung (Fetthartung, Hydrierung yon Kohle, Teeren u. ólen) u. der H 2-Gewinnung. 
(J . Soe. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 51—53. 20/1. 1933.) R . K. Mu l l e r .

Mathias Franki, Augsburg, Vermeidung der Explosionsgefahr im  Verdampferraum 
von iAiftzerlegungsanlagan durch standiges Ableiten einer Teilmenge des Haupt- 
yerdampferinhaltes yon oben nach unten durch einen Nebenverdampfer, 1. dad. gek., 
daB die nach dem Nebenyerdampfer noch ais Eiskr3'stalle onthaltenen brennbaren 
Stoffe vom vordampften 0 2 ebonfalls yon oben nach unten durch einen Nebenkalte- 
tauscher geblasen werden, welcher m it der fiihlbaren Warmo von Luft beheizt werden 
soli, die m it einer Temp. zugeleitet wird, welche geeignet ist, um die im Oa-Dampf noch 
enthaltenen brennbaren Stoffe zu yerdampfen. — 2 weitere Anspriiche. (D. R. P. 
573 038 KI. 17g vom 29/12. 1931, ausg. 27/3. 1933.) D r e w s .

Dorr Co., Inc., New York, Eindicken von Brei oder Schlamm in Absetzapparaten. 
Man liiBt die breiartige M. absetzen, um eine Scheidung in eine gekliirte Zone, eine freie 
Ablagęrungszone u. eine Verdichtungszone zu bewirken. Der Brei wird im wesentlichen 
in der Verdichtungszone gleichfórmig durchgeruhrt, so daB nicht nur die Entwasserung 
beschleunigt, sondern auch schlieBlich eine gróBere Dichte des Breies erzielt wird. Der 
Riihryorgang wird so durchgefiihrt, daB eine Reihe von ycrtikalen, die FI. ableitenden 
Kanalen erzeugt wird, durch die die FI. nach oben entweichen kann. — Ein zur Durch- 
fuhrung des Verf. geeigneter App. wird an H and einer Zeichnung naher beschrieben. 
(E. P. 388 250 yom 25/4. 1932, ausg. 16/3. 1933. A. Prior. 7/5. 1931.) D r e w s .

E. A. A. Gronwall und H. J. H. Nathorst, Stockholm, Mechanischer Schachi- 
ofen m it rechteckigen Horizontalsektionen fiir die Warmebehandlung von Stoffen 
mittels in den unteren Teil des Schachtes oingcfiihrter W armluft oder Verbrennungs- 
gase, der auBerdem m it horizontal gelagerten rotierenden Organen yersehen ist. Die 
konstruktiven Einzelheiten des Ofens, der sich insbesondere zur Gasred., zum Brennen, 
Troeknen usw. eignet, werden naher beschrieben. Die Beschiekung durchlauft den 
Ofen auf einem zickzackfórmigen Weg. (Schwed. P. 72 217 yom 14/9. 1929, ausg. 
14/7. 1931.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: E. Miinch und
H. Ufer), Fliissigkeit fiir  hydraulische Maschinen. Man yerwendet eine Mischung von 
Athern, vorzugsweise yon Glykolen u. Polyglykolen, m it Ólen. Genannt werden folgendo 
Mischungen: 1 Teil Rieinusol m it 2 Teilen Polyglykolbutylather. — 1 Teil Ricinusól m it
2 Teilen Polyglykolathylather. — 1 Teil Rieinusol m it 2 Teilen Glykolmonobutylather. 
—• 1 Teil Ricinusól m it 2 Teilen Glykolmonoathylather. (Schwed. P. 72 222 yom 22/7.
1930, ausg. 14/7. 1931. D . Prior. 23/11. 1929.)" D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Johannes Brodę 
und Georg Kab, Ludwigshafen), Verfahrenzur Ausfuhrung katalytischer Beaktionen. Es 
werden katalyt. wirksame Metalle benutzt, die unterhalb der Rk.-Temp. schmelzen, 
zusammen m it oberhalb der Rk.-Temp. schmelzenden Metallen, die m it den ais Kataly- 
sator dienenden Metallen oberhalb der Rk.-Temp. schmelzende Legierungen bilden. 
Nach dem Verf. sollen solche Metallgemische yerwendet werden, die aus innigen 
Mischungen von Verbb. der leicht schmelzenden, katalyt. wirksamen Metalle m it Verbb. 
der hóher schmelzenden Metalle durch Red. erhalten werden. Es werden z. B. Wismut 
Kupfer-, BUi-Kupfer- u. Zinn-Kupferkatalysaloren nach dem Verf. hergestellt. (D. R. P. 
568 205 KI. 12g yom 22/2. 1928, ausg. 23/1. 1933.) H o r n .

III. E lektrotechnik.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Pfleiderer,

Ludwigshafen a. Rh.), Diaphragma, insbesondere fiir Wasserzersetzungszellen, das aus 
einem Mischgewebe von nicht umsponnenen Drahten u. nichtmetall. Faden besteht, 
dad. gek., daB beide derart miteinander yerwebt sind, daB die Drahte, mindestens auf 
dem den Elektroden benachbarten Teil des Diaphragmas, nicht an die Oberflache des 
Gewebes treten . (D. R. P. 572 771 KI. 12 iyom  18/12.1928, ausg. 24/3.1933.) D r e w s .
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Fred L. Schubring, Baraboo, Wisconsin, Elektrischer Sammler. Zum Schutz der 
Klemmen von Sammlern vor dcm korrodierenden EinfluB der Sauredampfe streicht 
m an sie m it einer Mischung aus 7 Teilen Kalk, 2 Teilen Na„CO, u. 1 Teil Na,BO, ein. 
(A. P. 1877 062 vom 7/4. 1931, ausg. 13/9. 1932.) '  ' Ge i s z l e r .

Mieres Ltd., London, Akkitmulalor m il durch den Eleklrolyten unangreifbarer 
Kathode, dad. gek., daB an der Anodę ein ObersehuB von Halogen vorbanden ist, zu dem 
Zwecke, das Zn  o. dgl. beim Entladen von der Kathode vollstandig zu entfernen. Die 
Oberfliiche der Kathode wird zweckmaflig so ausgebildet, daB die Kathode eine wesent- 
liche Wasserstoffiiberspannung aufweist. Das wird z. B. dadurch erreicht, daB die 
Oberflache der Kathode entweder glattpoliert oder aufgorauht u. m it einein Quecksilber- 
film uberzogen wird. Ais geeignetes Materiał fiir die Kathode dient eine Silicium- 
Eisenlegierung, Graphil o. dgl. (D. R. P. 572 556 KI. 21b vom 2/5. 1929, ausg. 18/3. 
1933. E. Prior. 3/5. 1928.) H e i n r i c h s .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siomcnsstadt, ubert. von: Werner Espe, 
Berlin-Charlottenburg, Herstellung von Gliihkathoden hoher Emissionsfahigkeit u. 
langer Lebensdauer fiir Entladungsróhren. Auf die m it Erdalkalimetalloxyd iiberzogenc 
Kathode wird eine besonders groBe Menge von Erdalkalim etall durch Aufdampfen 
aufgebracht. Hicrbei geht man zwcckmaBig wie folgt vor: Die m it BaC03 uberzogene 
K athode wird zunachst auf eine Temp. oberhalb der Zersetzungstemp. des Carbonates 
erhitzt. Dann wird die Temp. gesteigert, bis eine Entgasung der Elektroden u. des 
auf der Anodo angebrachten aluminotherm. Gemisclies zur Erzeugung von Erdalkali- 
metalldampf erreicht ist. Durch Hochfreąuenzstrom u. durch Bestralilung m it Licht- 
oder W armestrahlcn wird dann schlieBlich das Gemisch zur Entzundung gebracht. 
Ein Teil des Erdalkalimetalldampfes Yerfliichtigt sich u. wird auf der Kathode nieder- 
gesehlagen. Der nicht verfliichtigte Rest wird iiberdest., indem man ein negatives 
Potential an die Kathode anlegt u. glciclizcitig die Anodę durch Hochfreąuenzstrom 
auf 600—700° erhitzt. (A. P. 1894 946 vom 14/8. 1930, ausg. 24/1. 1933. D. Prior. 
19/8. 1929.) G e i s z l e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, ubert. von: Werner Espe, 
Berlin-Charlottenburg, Verfahren zum Erzeugcn von Erdalkalimetalldampf in Elektrotien- 
rohren durch aluminotherm. Red. von Erdalkaliverbb. u. Verfluchtigung des redu- 
zierten Metalles. Dic Anodo, die gleiehzeitig ais Trager fiir das aluminotherm. Gemisch 
dient, wird zunachst mittels Hochfreąuenzstrom auf eine Temp. erhitzt, bei der eine 
Entgasung des Metalles u. des Gemisches erreicht wird. Das Thermitgemisch wird 
dann durch Bestrahlung mit einer auBerhalb der Róhre angeordneten Licht- oder 
Warmeąuelle zur Entziindung gebracht, z. B. indem man es in den Brennpunkt einer 
Linse bringt. Eine ubermaBige Erhitzung der Anodę wird auf diese Weise yermieden. 
(A. P. 1894 947 vom 14/8. 1930, ausg. 24/1. 1933. D. Prior. 17/8. 1929.) G e i s z l e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, ubert. von: Werner Espe 
und Hans Kolligs, Berlin, Verfahren zur Erzeugung von Erdalkalimetalldampf, besonders 
Bariumdampf, in Entladungsróhren aus eineni aluminotherm. Gemisch der Erdalkali- 
metallverb. u. Al oder Mg. An Stelle von BaO, das den Nachteil besitzt, daB es leicht 
W. anzieht, das in der Rohre eine Reoxydation des Ba bewirkt, soli eine nicht hygroskop. 
Ba-Verb. verwendet werden, aus der das Oxyd in der Rohre selbst erzeugt wird. Es 
kommt z. B. das Carbonat oder Nitrid in Frage. Im Falle des letzteren fiihrt man 
nach seiner Zers. durch entsprcchende Erhitzung, 0 2 in die Rohre ein, um BaO zu 
bilden, u. entziindet dann das aluminotherm. Gemisch. Man kann auch Mischungen 
von Erdalkalimetalloxyd u. Oxyden von Schwermetalloxyden, z. B. von Ni oder Cu 
verwenden, die cbenfalls nicht hygroskop. sind. (A. P. 1894 948 vom 23/9. 1930, 
ausg. 24/1. 1933. D. Prior. 29/10. 1929.) Ge is z l e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, ubert. von: Werner Espe, 
Berlin-Charlottenburg, Aktivieren von Kathoden von Entladungsróhren durch Aufdampfen 
eines Erdalkalimetalles, besonders Ba, das durch aluminotherm. Rk. in der Rdhrc 
erzeugt wurde. Die Ziindung des an der Anodę angebrachten aluminotherm. Gemisches 
geschieht durch Elektronenbombardement. Zur Ausfiihrung des Verf. fuhrt man 
zunachst eine geringe Aktivierung der m it einem Erdalkalimetalloxyd iiberzogenen 
Kathode dadurch herbei, daB man das Gitter ais Anodę schaltet. Durch den Elektronen- 
aufprall wird das letztere gleiehzeitig entgast. Dann wird eine stark  positive Spannung 
an die Anodę gelegt u. eine weniger starkę an das Gitter. Das aluminotherm. Gemisch 
entziindet sich u. ein Teil des Erdalkalimetalldampfes sehlagt sich auf der Kathode 
nieder. Das an anderen Steilen in der Róhre abgeschiedene Erdalkalimetall dient
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ais Fangstoff. (A. P. 1894 949 vom 6/12. 1930, ausg. 24/1. 1933. D. Prior. 18/3.
1930.) G e i s z l e r .

IV. W asser. Abwasser.
0. L. W. Tonn, Neue Methoden zur Wasserrcinigung. Bekandolt werden Se i t z -

E.K.-Filter, Katadynmethode, Chloramintabletten. (Pharmac. Tijdsehr. Niederl.-Indie
10. 31—47. 1/2.1933.) G r o s z f e l d .

L. N. Lapin und W. O. Hein, Eine colorimelrische Bestimmung des Schwefel- 
wasserstoffs im  Wasser mittels der Phosphorwólframsdure. Zu 100 ccm des zu unter- 
suchenden W . werden 5 ccm eines Phosphorwolframieagenses folgender Zus.: 25 g 
wolframsaures Na, 20 g Phosphorsauro (spezif. Gewicht 1,71), 75 g Weinsaure in 500 ccm 
W . zugesetzt, darauf werden sofort noch 3,5 ccm 4-n. NaOH-Lsg. zugegeben. Dio 
eingetreteno Blaufarbung wird nach 3 Minuten m it einer Kontrollsg., die eine ent- 
spreehendo Menge einer Schwefelwasserstoffstandardlsg. enthalt, in H EHN ERschen 
Zylindem oder im DUBOSQUschen Colorimeter verglichen. Alkah- u. Eisensalze storen 
die Rk. nicht, wenn sie die in Minerał- u. Trinkwassem liblichen Mengen nicht iiber- 
schreiten. Die nach Zusatz des NaOH auftretende Triibung bei Anwesenheit von 
Ca- u. Mg-Salzen verschwindet bei nicht zu grofier Hartę infolge des mit dem Phosphor- 
wolframreagens zugesetzten Tartrates. Vergleiehende Bestst. mit der W i n k l e r - 
schen u. der Phosphorwolframmethode ergaben, daB die neuo Methode bessere Resultate 
gibt u. sich in weiteren Grenzen ausfuhren laBt. Wegen der geringen Spezifitat des 
Phosphorwolframreagenses ist die Methode nicht fiir Abwasser, sondern nur fiir Mineral- 
u. Trinkwasser sehr geeignet. (Z. Hyg. Infekt.-Krankh. 114. 605—09. 21/2. 1933. 
Samarkand, Lab. Biolog, u. Allg. Chemie d. Staatl. Usbek. Med. Inst.) M ahn.

Ozongesellschaft m. b. H., Berlin, Verfaliren zur Wassersterilisation durch Ozoni- 
sierung in einem Sterilisator m it NebenschluBleitung der Luft, dad. gek., daB das zu 
ontkeimende W. u. dio in dieses eingepreBte ozonhaltige Luft in gleicher Stromungs- 
richtung von unten nach oben durch den Sterilisator gefiihrt werden. Anspruch 2 
bctrifft die Einrichtung. (D. R. P. 572 766 ICl. 85b vom 10/9. 1930, ausg. 22/3. 
1933.) M. F. Mu l l e r .

John M. Hopwood, Dormont, Pennsyly., ubert. von: Ralph E. Hall und Henry 
A. Jackson, Mount Lebanon, Pennsylv., Behandlung von Kesselspeisewasser zwecks 
Vermeidung der Kesselsteinbildung u. zur tJbcrfuhrung der Kesselsteinbildner in einen 
nicht anhaftendon Schlamm. Dem W. werden Na4P 20 7 u. N aP 0 3 zugesetzt, die sich 
m it dem h. W. in Na2H P 0 4 u. N aH2P 0 4 u. weiterhin m it den gel. Ca- u. Mg-Salzen zu 
den entsprechenden Phosphaten umsetzen. Evtl. werden dem W. noch Gerbmittel, 
wie Quebrachoextrakt, zugesetzt. (A. P. 1 903 041 vom 23/11. 1929, ausg. 28/3. 
1933.) M. F .  Mu l l e r .

Graver Corp., E ast Chicago, iibert. von: Robert E. Bressler, Hammond, und 
Douglas V. Moses, E ast Chicago, Indiana, Regenerieren von Zeolitenthartern mittels 
Kochsalzlsgg. An Hand von Zeichnungen ist der Gang des Verf. beschrieben. (A. P. 
1 898 812 vom 10/8. 1929, ausg. 21/2. 1933.) M. F .  Mu l l e r .

Marion F. Nichols und Campbell Wallace, Knoxville, Tennessee, Reinigen von 
starh verschmutzten oder gefarbten Abwdssern von Gerbereien, Farbereien u. anderen 
Testilindustrien, dam it die Wasser in die Fliisse etc. abgelassen werden konnen. 
Zunachst wird so viel H 2S 04 zugegeben, daB die Sulfide zers. werden, der frei 
werdende H 2S wird durch Ruhren entfernt. Dann wird K alk zugesetzt, um die Gerb- 
sauren u. andere organ. Sauren in die Kalksalze uberzufuhren, u. schlieBlich werden 
Ca-Phosphat, Talkpulyer, Tonmehl u. Eisensalze, z. B. F eS 04 u. FeCl3, zugefugt u. 
evtl. noch so yiel Alkah, daB die pn-Zahl 7—9 betriigt. Dabei werden die flockigen u. 
suspendierten feinen Teilchen aus dem W. entfernt. Nach dem Absitzenlassen wird 
das klare, gereinigte W. abgelassen. (A. P. 1 900 995 vom 9/6. 1931, ausg. 14/3. 
1933.) M . F. M u l l e r .

Fred V. Hammerly, Carroll B. Abbott und Georgia A. Hammerly, Berkeley, 
Calif., Biologische Reinigung von Abwassem  in  einer Kamm er m it groBen Durchsatz- 
mengen, die m it einem Ruhrwerk u. Leitflachen fur den Fl.-Umlauf innerhalb des 
Behaltcrs versehen ist. AuBerdem wird die Ruhrwrkg. durch am Boden mittels einer 
Schleuderradpumpe eingepreBte Luft erhoht. Dazu eine Abbildung. (A. P. 1 900 809 
vom 26/2. 1929, ausg. 7/3. 1933.) M. F. Mu l l e r .
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V. Anorganische Industrie.
Bruno Waeser, Schwefel und Schwefelterbindungen aus Oasen, Sulfiderzen oder 

scliwefliger Saure. Uberblick iiber die deutsclie S-Bilanz, die Umsetzung von H2S 
m it S 0 2, neuere Methoden der Gasentschwefelung, das Problem der S-Gewinnuńg 
aus Pyriten bzw. verd. S 0 2-Gasen, die Red. von S 0 2 u. Sulfiden m it CO bzw. C u. die 
Moglichkeit der Verwendung von COS sta tt CS, in der Kunstseideindustrie. (Metall- 
borse 23. 333—34. 365—66. 397—98. 29/3. 1933. Berlin.) R . K. M u l l e r .

Metallgesellschaft A .G ., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Klencke, Frank
fu rt a. M.), Verwendung der Warme von Abgasen aus Verblaseanlagen, 1. z. B. Dwight- & 
Lloyd-Anlagen, fiir die Vorwarmung yon Rostgasen, die fiir die Herst. von / / 2jS’04 be- 
stim m t sind. — 2. dad. gek., daB die Abgase durch einen Warmeaustauscher gefiihrt 
werden, in dem sie ihre Warme mittelbar an die zur H,SO..-Herst. bestimmten Gase 
abgeben. — 3. Anwendung des Verf. naeh 1 u. 2 bei der Herst. yon Kontaktschwefel- 
saure zur Aufheizung yon unter 5% S 02 enthaltenden Rostgasen, oder yon solehen 
Gasen, welehe durch kiinstliche Zufuhrung von 0 2 auf diese Konz. gebracht wurden. —
4. dad. gek., daB die bei Verblaseanlagen entstehenden S 0 2-reichen Gase fiir sich ge- 
reinigt, getrocknet u. darauf in einem Warmeaustauscher mittels der h., S 0 2-armen 
Gase der Rostanlage auf fiir die nachfolgende H 2S04-Herst. geeignete Tempp. erhitzt 
werden. (D. R . P . 571650 KI. 12i yom 20/ 12 . 1931, ausg. 3/3. 1933.) D r e w s .

Willard Storage Battery Co., Cleyeland, iibert. von: Clarence C. Rose, Cleve- 
land, Reinigen von Schwefelsaure. Zur Entfernung yon aus Holz stammenden Ver- 
unreinigungen, z. B. Essigsaure, wird die H2S04 m it akt. Kohle beliandelt. (A. P. 
1898 688 vom 16/9. 1931, ausg. 21/2. 1933.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von reinem Fluor- 
wassersloff. H F  enthaltende Gase oder Dampfe werden m it k., konz. H 2S04, gegebenen- 
falls rauchender H2S 04) behandelt. Aus der Lsg. erhalt man den reinen H F  durch 
maBiges Erwarmen. Enthalten die zu behandelnden Gase W.-Dampf, so setzt man 
der H2S 04 entsprechende Mengen S03 zu. (E. P. 387 614 yom 31/8. 1932, ausg. 
2/3. 1933. D. Prior. 2/9. 1931.) D r e w s .

Patentverwertungs A.-G. „Alpina", Soc. An. pour l ’Exploitation de Brevets 
„Alpina“, Patents Exploitation Cy. „Alpina“ Ltd., Basel, Gewinnung von Tconzen- 
triertem Ammoniakwasser dureh Kondensation der NH3-haltigen Abdiimpfe, die bei 
der H erst. von NH4-Salzen durch Neutralisation yon NH 3 m it Sauren anfallen, 1. dad. 
gek., daB zuniichst der H auptteil des W.-Dampfes durch Berieselung m it W. bei einer 
Temp. von etwa 95° kondensiert wird. — 2. dad. gek., daB die nicht kondensierten 
Anteile des an NH3 angereicherten Dampfes wieder in den Kreislauf zuriickgefuhrt 
werden. (D. R. P. 571493 KI. 12k yom 17/7. 1929, ausg. 1/3. 1933.) D r e w s .

Semet-Solvay Engineering Corp., New York, iibert. yon: Fred Osbome, 
Birmingham, Gewinnung ton Ammoniak aus dieses neben Wasser und anderen kondensier- 
baren Bestandteilen enthaltenden Gasen. Das Gas wird partiell gekuhlt u. ammoniakal. 
Kondensat abgeschieden. Weiteres Kondensat wird unter Fortsetzung der Kuhlung 
mittels eines elektr. Feldes abgeschieden. Das aus dem elektr. Feld strómende Gas 
wird auf eine Temp. gebracht, dic der beim E in tritt in das Feld entspricht, oder gróBer 
ist. Die erhitzten Gase werden mit einem das NH 3 bindenden Mittel in Beriihrung 
gebracht. Das ammoniakal. Kondensat wird gleichfalls auf das NH3-Bindungsmittel 
oinwirken gelassen. (Can. P. 297 827 vom 5/1. 1929, ausg. 25/2. 1930.) D r e w s .

Odda Smelteverk A/S. und Erling Johnson, Norwegen, Phosphataufschlup. 
Rohphosphat wird m it yerd., gegebenenfalls nur 30%ig. H N 03 aufgeschlossen, welcher 
ein Alkali- oder ein Erdalkalinitrat zugesetzt ist, u. die erhaltene Lsg. durch Krystalli- 
sation yon der Hauptmenge des Ca(N03)2 befreit. Die AufschluBlsg. enthalt weniger 
Verunreinigungen ais mittels konzentrierterer H N 03 erhaltene Lsgg. Die N itrate 
kónnen auch naeh erfolgtem AufschluB zugesetzt werden. (F. P. 741 013 vom 10/8.
1932, ausg. 4/2. 1933.) K u h l in g .

William J. Mohr, Chicago, iibert. yon: Robert G. Guthrie und Oscar J. Wilbor, 
Chicago, Verarbeiten von Vermiculit. Zweeks Gewinnung reiner S i02 in Form von 
Plattchen behandelt man Vermiculit o. dgl. m it Saure u. trennt anschlieBend die S i0 2 
yom Riickstand ab. (A. P. 1898 774 vom 26/1. 1931, ausg. 2 1/ 2 . 1933.) D r e w s .

William J. Mohr, Chicago, iibert. yon: Robert G. Guthrie und Oscar J. Wilbor, 
Chicago, Yerarbeiten ton Yermieulit. Das Minerał wird m it H2S04 behandelt, wobei
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man neben reiner S i02 in Form von P latten  oder Flockcn eine Lsg. von Ferro- u. 
Ferrisulfat, Al-Sulfat u. Mg-Sulfat erliiilt. Nach der Abtrennung der S i02 durch 
Filtration wird die Lsg. mit einer ein unl. Sulfat bildenden Base neutralisiert. Hierbei 
werden das Fe sowie das Al in Form ihrer Hydroxyde gefallt, wahrend das MgS04 
aus der Lsg. gewonnen werden kann. — Weitere Ausfuhrungsformen des Verf. werden 
beschrieben. (A. P. 1898 830 vom 14/12. 1931, ausg. 21/2. 1933.) D r e w s .

Johannes Behre, Koln-Braunsfeld, Herstellung einer kochaktiven Kieselsdure, 
die ais farbloser Fiillstoff dem Kautschuk beigemischt wrird, dad. gek., daB man sie 
bei Ggw. von Sehutzkolloiden, wie Gelatine, Gummi arabicum, EiweiBkorpern oder 
dereń Abbauprodd., vom molekular gel. in den kolloiden Zustand uberfuhrt u. dann 
durch an u. fur sich bekannte Methoden voin Schutzkoll. u. Dispersionsmittel befreit. 
(D. R. P. 572266 KI. 12i vom 14/7. 1931, ausg. 13/3. 1933.) D r e w s .

C. F. Boehringer & Soehne G. m. b. H., Mannlieim-Waldhof (Erfinder: Richard 
Muller, Erich Rabald und Erwin Sauter, Milwaukee), Verfahren zur Darstellung 
von aktiren Gelen, dad. gek., daB die Entwasserung der in bekannter Weise hergestellten 
Hydrogele durch Diimpfe organ. Fil. erfolgt. Kieselsaurehydrogel m it 80—90%  AV. 
wird z. B. m it Dampfen von Chloroform entwassert. Ebenso eignen sich zum Ent- 
wassern die Diimpfe z. B. von Benzol, Cymol, Tetrachlorkohlenstoff, Tetrachloriithan 
u. Dichlorbenzolen, sowie die von Sauren, Basen, Alkoliolen, Athern u. Ketonen. 
(D. R. P. 569 842 KI. 12 g yom 11/7. 1929, ausg. 8/2. 1933.) H o r n .

Silica Gel Corp., Baltimore, iibert. yon: Walter A. Patrick und Earle H. Bar
clay, Ohio, Verfahren zur Herstellung von Mehrfachgelen. Es werden mehrere Oxydsole 
oinzeln hergestellt, die Solo miteinander yermisclit, in Hydrogele iibergefiihrt, ge- 
troeknet u. in bekannter Weise in harte, porose Gele yerarbeitet. Es werden z. B. 
Silicium-Wolfram-Miscligele oder solche, die Zinn  u. Wolfram enthalten, hergestellt. 
(A. P. 1896 055 vom 21/1. 1931, ausg. 31/1. 1933.) H o r n .

PreuBische Bergwerks- und Hiitten-A.-G. Zweigniederlassung Salz- und 
Braunkohlenwerke Abteilung Kaliwerk Vienenburg, Vienenburg (Erfinder: Karl 
Buchner und Friedrich Muller, Vienenburg), Herstellung von Jitzkali oder Pottasclie 
und Kalisalpete.r aus Kaliumsulfat, gek. durch folgende MaBnahmen: a) K 2S 04 wird m it 
CaC03 in Ggw. von W. unter C 02-Druek bei gewóhnlieher oder erniedrigter Temp. zu 
KHCOj-Lsg. u. einem aus Syngenit bestehenden Bodenkórper umgesetzt. b) Der von 
der Biearbonatlsg. abgetrennte Syngenit wird m it dom CaC03, welches bei der in be
kannter Weise durehzufuhrenden Kaustizierung der Bicarbonatlauge entsteht, u. H N 03 
in K N 03 u. Gips umgesetzt. — 2. dad. gek., daB das K 2S 04 m it einem solchen Uber- 
schuB von CaC03 in Rk. gebracht wird, daB nach Abtrennen der Biearbonatlsg. ein fiir 
die Neutralisierung u. Umsetzung m it H N 03 unm ittelbar geeignetes Gemisch entsteht. 
(D. R. P. 572 802 KI. 121 vom 15/7. 1930, ausg. 23/3. 1933.) D r e w s .

Elektrochemische Fabriken G. m. b. H., Westeregeln, Herstellung von Atznatron 
im  Kreisprozep uber Natriumsilicofiuorid, das aus den im Verf. anfallenden F-Yerbb. 
wieder aufgebaut wird, unter Einfuhrung yon Salzsaure, Kalk u. Kochsalz, gek. durch 
folgende MaBnahmen: a) Einw. von Salzsaure auf ein Gemisch von CaF2, S i02 u. NaF 
(aus den Stufen b u. d), b) Zerlegung des entstandenen Na2SiF6 m it NH3 unter Bldg. 
eines Nd. aus festem NaF u. sich ausscheidcnder S i02, sowie einer Lsg. von NH4F, 
e) Umsatz der NH4F-Lsg. m it NaCl zu einem Nd. von NaF u. einer Lsg. yon NH4C1, 
d) Kaustizierung dieses NaF m it geloschtem Kalk, e) Einw. von geloschtem Kalk auf 
das NH 4C1 (aus Stufe c) unter Bldg. von NH3, das wiederum in die Stufe b eingeht, 
u. abfallendem CaCl2. — 2. dad. gek., daB das bei Umsetzung von NH4F u. NaCl ge- 
bildete NH4C1 in bekannter Weise durch Behandeln m it Atzkalk auf NH3 yerarbeitet u. 
dieses zwecks Zers. von Na2SiF6 in den Vorgang in der Weise zuriickgefuhrt wird, daB 
der von N aF getrennten NH4C1-Lsg. durch Abkiihlung die Hauptmenge des NH4C1 
entzogen, die gewonnene, noch N aF enthaltende Mutterlauge zur Absorption des aus 
dem NH 4C1 gewonnenen NH3 benutzt, u. dio so erzeugte NH3-Lsg. zur Umsetzung des 
Na2SiF0 Yerwcndet wird. — 3. dad. gek., daB das yon der Natronlauge getrennte CaF2 
m it den Ablaugen der Na2SiF6-Herst. behandelt u. dann erst in den Vorgang zuriiek- 
gefiihrt wird. — 4. dad. gek., daB zur Oberfiihrung des NH4F in NaF Uberschusse an 
NaCl yermieden werden. (D. R. P. 572 895 KI. 121 yom 10/8. 1926, ausg. 24/3. 
1933.) _ D r e w s .

Vulcan Detinning Co., >Sewaren, ubert. yon: William James Buttfield, North 
Plainfield, Gewinnung von wasserfreiem Zinnchlorid. In  einem fl. Medium laBt man 
Cl.,-Gas auf metali. Sn einwirken. Aus dem Rk.-Behalter entweichendes Cl wird nach
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dem Kuhlen wieder zuriickgeleitet. Ein Teil des fl. Gemisches wird aus der Elc.-Zonc 
abgezogen, gekuhlt u. wenigstens teilweise in die Rk.-Zone zuriickgefiihrt. Die Rk.- 
Warme kann das Gemisch bis zum Kp. erhitzen. Aus dem Rk.-GefiiB werden dem 
entstandenen SnCl4 entsprechende Fl.-Mengen kontinuierlich abgezogen. Ais Rk.- 
Medium ist fl. SnCl., genannt. (A. P. 1 897 360 vom 9/7. 1929, ausg. 14/2. 1933.) D e.

Reymersholms Gamla Industri Aktiebolag, Halsingborg (Erfinder: P. M.
E. Sehon), Herstellung vcm Bleiclierde. D ie bei der Herst. von Al-Salzen durch Auf- 
schluB von Ton m it Sauren erhaltenen festen Abfallprodd. werden, gegebenenfalls unter 
Zusatz geringer Mengen eines Neutralisationsmittels, z. B. Magnesia, gewaschen, ge- 
trocknet, gegebenenfalls erhitzt u. zerkleinert. (Schwed. P. 71834 vom 26/10. 1927, 
ausg. 19/5. 1931.) _____________  D r e w s .

[russ.j W. A. Koslow, Fabrikation von Schwefelwasscrstoff. Moskau-Leningrad: Goschim-
tcchi8dat 1933. (55 S.) Rbl. 0.60.

VI. Glas. Keramik. Zement. Baustoffe.
Edward Poling und G. R. Yohe, Reaktion von Pyrexglas mit N a2C 03. Pyrex- 

glas reagiert m it Na2C03 bei dunkler Rotglut unter Entw. von CO,, wahrend gewóhn- 
liches Glas erst bei heller Rotglut reagiert. (J . chem. Educat. 10. 242. April 1933.
Delaware, Ohio, Wesleyan Univ.) LORENZ.

U. S. Bureau of Standards, Thermisciie Expansion von Magnesit bis 1800°. 
Untersucht wird die therm. Expansion yerschiedener Magnesitsorten, die sich im Ganzen 
gleichartig verhielten. Bei einem osterreich. Magnesit ist die maximale Gesamtexpansion 
zwischen 20—1800° 2,43%, der mittlere Expansionskoeff. zwischen 20° u. 1500° 
16,4-10~6. Ein elektr. geschmolzener Magnesit hoher Reinheit h a t eine Expansion
von 2,45% und einen Expansionskoeff. von 13,2-10“ 6. Bei zwei kaliforn. Magnesiten
yerschiedener Reinheit sind die entsprechenden W erte: 2,57 u. 2,53% bzw. 14,2 u. 
14,7-10-°. (J. Franklin Inst. 214. 749—50. Dez. 1932.) L o r e n z .

Erik Htittemann, Zur Aufbereitung der Dachziegełtone. Es werden einige Er* 
fahrungen iiber die W.-Durchlassigkeit, Wetterbestandigkeit, Festigkeit u. Farbę der 
Dachziegel besprochen. (Tonind.-Ztg. 57. 59—62. 19/1. 1933.) S c h u s t e r iu s .

J. Gilchrist und R. H. Evans, Elastizitdt und Nachwirkung bei naturlichen und 
lcunstlichen Sleinen. Entw. von Diagrammen fur die elast. Eigg. solcher Steine. (Engi- 
neering 134. 519—22. Nov. 1932.) Ł Sc h u s t e r iu s .

H. Nitzsche, Einflufl der Olung von Sleinholz au f Schwellung und Schwindung. 
Vergleich des riiumlichen Verh. zweier Steinholzprismen iiber 49 Tage. Der geólte 
Priifkorper schwillt zunachst starker ais der ungeólte, weil die Gegenwrkg. durch 
Feuchtigkeitsabgabe durch den OlabschluC yermindert ist. SchlieBlich ist die Ge- 
schwindigkeit der Schwindung bei beiden Proben gleich groB. (Tonind.-Ztg. 57. 
198. 27/2. 1933.) E l s n e r  v . G r o n o w .

M. Weyer, Messung der Isolierfdhigkeit der Warmeschutzmitlel. Bestimmung der durch 
sie erzielten Ersparnis. Mathemat. Entw. der Gesetze der Warmeisolation. Besprechung 
der einzelnen Isolierstoffe. Wolle, Seide, Baumwolle u. Holzkohle yertragen hóchstens 
100°, wahrend K ork bis 200° ertragt. Besser sind minerał. Wiirmeisolatoren, wie Aśbest, 
Ton, Kieselerde, Kieselgur u. Diatmncenerde. Besprechung yerschiedener Spezialisolier- 
massen, wie Kork m it Silicaten u. Hanfeinlage, Schlackenwolle, Glaswolle, poróser 
Beton usw. Messung des Wirkungsgrades einer Warmeisolierung m it dem Fluzomeler 
nach SCHMIDT. Techn. Einzelheiten iiber die Anbringung yon Warmeisolatoren u. 
ealorimetr. Berechnungen. (Le Papier 3 5 .124o—54. 36. 41—47.15. Jan . 1933.) F r i e d e .

F. H. Zschacke, Ober einige physikalische und chemische Melhoden zur Prufung 
des Olases in Betriebslaboratorien. (Vgl. C. 1933. I. 2453.) Besprechung der Methoden 
zur Best. der chem. Resistenz des Glases (Eosinprobe, Extraktionsprobe nach My l i u s , 
Prufung yon Flachglas nach K e p p e l e r , Prufung des Glases am GrieB, Fleckenemp- 
findlichkeitsprobe). (Glashutte 63. 111—12. 169—71. 13/2. 1933.) R ó l l .

E. Albrecht, Festigkeitsversuche mit Spiegel- und Maschinenglas. Vf. zeigt einige 
Fehlerąuellen, die bei Festigkeitsunterss. an spróden Stoffen zu beachten sind. Es 
wird ein Auflager beschrieben, das diese Fehlerąuellen mogliehst ausschaltet, sowie 
eine Vers.-Einrichtung zur Best. der Tragfahigkeit allseitig am Rande frei aufliegender 
Glasplatten bei gleichmaBig yerteilter Last. Die Verss. ergaben, daB die Tragfahigkeit
4—g mm dicker Platten yon 1 qm Flachę mit zunehmender Ebenheit der P latten vom
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Rohglas iiber Masehinenglas zum Spiegelglas ansteigt. Die Durchbiegung der P latten 
erreicht das 2—3-faehe der Plattendicke. Bei der Melirzahl der P latten ist der Bruch- 
yerlauf u. die Formanderung regelmaBig. (Glasteclin. Ber. 11. 58—63. Febr. 1933. 
Dahlem, Staatl. Materialpriifungsamt.) R óll .

E. T. Carlson und P. H. Bates, Chemische Analysen der verschiedenen Komgro/3en 
in Zement. (Cement, Cement Manuf. 6. 105—09. C. 1933.1. 657.) E . v . G r o n o w .

Richard V. Foraa, Brooklyn, und Harry Goldstein, New York, Schleifmittel, 
bestehend aus je 16 Teilen Tonerde u. Palmitinsaure, ferner aus 6 Teilen Glycerin 
u. 3 Teilen Cellulose. (Can. P. 299 620 vom 4/2. 1929, ausg. 22/4. 1930.). M. F. Mii.

Deutsche Carborundum-Werke G. m. b. H., Dfisseldorf-Reisholz, Verfahren zur 
Herstellung von durch Hartkautsćhulc gebundenen Schleifkorpern aus einer Kautschuk- 
dispersion. Man yerwendet eine kiinstliche, aus Kautsehuk hergestelltc Dispersion 
solcher Viscositat, daB das Sehleifkorn langere Zeit (mindestens 30 Min.) suspendiert 
gehalten wird. Zur Dispergierung kann man den Kautsehuk in Bzl. lósen, dispergieren 
u. das Bzl. abdest. oder in der Dispersion belassen. Die Sehleifkorn enthaltende Dis
persion wird getrocknet u. eyent. nocli in feuchtem Zustande geformt. Die M. kann in 
der Form teilweise yulkanisiert u. auBerhalb der Form fertig yulkanisiert werden. 
(D. R. P. 571868 KI. 39b vom 19/8. 1928, ausg. 8/3. 1933.) P a n k ó w .

Corning Glass Works, iibert. yon: Gordon S. Fulcher, New York, Herstellung 
schiuerschmelzender Formen, die m it geschmolzenem Glas in Beriihrung kommen. Man 
legt ein erhitztes ungebranntes Formteil in eine Form u. gieBt geschmolzenes Alumi- 
niumsilieat in die Form, das m it dem Formteil yerschmilzt u. es gleiehzeitig hartel. 
(A. P. 1868 699 yom 15/10. 1928, ausg. 26/7. 1932.) P a n k ó w .

James Newton, Minehead, iibert. yon: Percy James Port, London, Verbundglas. 
Je  eine Seite der beiden Glasscheiben wird m it einer wss. Albuminlsg. bestriehen, ge
trocknet u. m it einer Nitrocelluloselsg. iiberzogen. Zwischen die so yorbereiteten u. ge- 
trockneten Scheiben wird eine in einer Lsg. yon Dimethylamin u. Essigsaure aufgeweichte 
Celluloidplatte gelegt u. das Ganze h. yerprefit. (Can. P. 286 367 vom 11/2.1928, ausg. 
8/1. 1929.) E n g e r o f f .

Porzellanfabrik Kahla, Zweigniederlassung Freiberg (Erfinder: Otto Krause), 
Freiberg, Herstellung gesinterter Steatitprodukte mit gleichmdfiiger Warmeausdehnung, 
gek. durch den Zusatz von stark  wirkenden FluBmitteln oder FluBmittelgemisehen, 
die die beim Brennen yon Speckstein, Talkum oder ahnlichen Magnesiumhydrosilicaten 
frei werdende S i02 unter Glasbldg. aufzehren, die entstehenden Magnesiummetasilicat- 
krystalle jedoch nicht angreifen. — Die Zusatze kónnen auch so gewahlt werden, daB 
die FluBmittel erst wahrend des Brandes gebildet werden u. m it der frei werdenden 
SiO„ chem. Verbb. bilden. Geeignete FluBmittel sind Schwermetallosyde, wie PbO. 
(D .R . P. 571891 K I. 80b yom 20/1. 1929, ausg. 7/3. 1933.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Dietz, Frank
fu rt a. M., und Karl Frank, Bad Soden), Herstdlung non Saurebauten, welche durch 
solche Sauren beansprucht werden, dereń Na-Salze krystallwasserhaltig sind, unter 
Verwendung von Wasserglaskittmassen, dad. gek., daB m an an Stelle yon Na-Wasser- 
glas nur K-Wasserglas ais Bindemittel yerwendet u. gegebenenfalls nur alkalireaktions- 
fiihige K-Verbb. den Kittm ehlen zumischt. — Beispiele: Fur Mauerungsarbeiten in 
einem Kamin, in dem wasserdampffiihrende SOs-Gase abgeleitet werden, yerwendet 
m an ein K ittm ehl aus 90% Quarzmelil, 5%  KieselweiB, 3%  Ton u. 2%  Silicofluorid, 
das m it K-Wasserglaslsg. von der D . 1,25 angemacht wird. — Fiir die Auskleidung 
einer Schwefelbleichkammer yerwendet m an ein K ittm ehl aus 90% Quarzmehl, 5% 
KieselweiB, 2%  Kaolin u. 3%  K-Silicofluorid, das m it K-Wasserglaslsg. angemacht 
wird. (D. R. P. 568 538 KI. 12f vom 6/10. 1931, ausg. 20/1. 1933.) D r e w s .

Bubblestone Co., Pittsburgh, iibert. von: John A. Rice, Berkeley, V. St. A., 
Herstdlung eines' Scliaumes fiir porósen Zement. Man lóst ein Harz in einem organ. 
Lósungsm. unter Zusatz yon Formalin u. yermischt die Lsg. m it einer wss. Lsg. eines 
EiweiBstoffes, worauf das Gemisch m it einem inerten Gas aufgeschaumt wird. — 
Z. B. lóst man 100 g Kolophonium in 335 ccm A., gibt 181 ccm Formalin zu u. Yer
mischt die Lsg. m it einer Lsg. von 0,25% Gelatine, 0,12% Formalin, 0,25% einer l% ig. 
Lsg. eines Glucosids, wie z. B. Seifenrinde, 0,12% Phenol u. 99,25% H aO. Ais Harz 
kann m an auch Kopal, Phenolaldehydharz, ais EiweiBstoff Ei- oder Blutalbumin u. 
Casein yerwenden. (A. P. 1856 294 yom 24/4. 1923, ausg. 3/5. 1932.) Sa r r e .
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William L. Ellerbeck, Salt Lake City, U tah, V. St. A., Herstellung von porigen 
oder Zellanbaukorpern. Es werden der Kunststeinmasse Perborate beigemiseht, die 
m it dem anwesenden W. Sauerstoffgas entwiekeln u. so beim Abbinden der M. in dieser 
die Hohlzellen bilden. (A. P. 1 902993 vom 5/5. 1930, ausg. 28/5. 1933.) H e i n r i c h s .

Rudoli Hayden, Gmunden, Osterreich, ArmierterFa.serzeme.nt. Wenig Faserstoffe, 
z. B, weniger ais 2 Teile Zellstoff auf 100 Teile Zement enthaltende Faserzementbreie 
werden wahrend oder naoh ihrer Herst. m it beliebig geformten, nicht korrodierenden 
Metallen, yorzugsweise nicht rostendem Stahl, yermischt. (Oe. P. 132 048 vom 17/8.
1931, ausg. 25/2. 1933.) K u h l i n g .

Didier-Werke Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von Silicamortel unter Verwendung 
des bei der Zerkleinerung von basaltzementhaltigen Quarziten fur die Silicastein- 
fabrikation aus den Zerkleinerungsyorr. abgesaugten Staubes, gegebenenfalls im Ge
misch m it rohen oder yorgebrannten Quarziten, Quarzsanden oder ahnlichen Stoffen, 
wie Silicamortel. — Zwecks Erleichterung des Sinterns oder der Umwandlung werden 
dem Gemisch von (Juarzitstaub, Quarzsand usw. sehr geringe Mengen von Sinter- 
mitteln, wie Kalkyerbb., Feldspat, Natriumferrit, Alkalisalze, H3B 03, H 3P 0 4 o. dgl., 
zugegeben. Zur Erhóhung der Porigkeit erfolgen Zusatze organ. Stoffe, wie Holzmehl, 
Kohlenstaub usw. (D. R. P. 572791 KI. 80b vom 7/3. 1931, ausg. 23/3. 1933.) K u.

Heinrich Koppers Akt.-Ges., Essen, Herstellung eines tonfreien plastischen 
Silicamdrtels naoh P aten t 545182, dad. gek., daB zunachst durch Vermischung yon 
zementfein gemahlenen, tonfreien Quarziten oder Quarzen, unl. Kalkyerbb. u. organ. 
Bindemitteln ein Mórtelbildner hergestellt wird, der m it tonfreien, aus prakt. reiner 
S i02 bestehenden Stoffen geeigneter Kornung, z, B. Quarzsand, u. W. einen hoch- 
feuerfesten Mórtel bildet. — Die Verwendung des billigen u. sehr haufigen Sandes ais 
Zusatzstoff ist yon wirtschaftlicher Bedeutung. (D. R. P. 571 374 Kl. 80b yom 30/7. 
1929, ausg. 27/2. 1933. Zus. zu D. R. P. 545 182; C. 1932. I. 3893.) K u h l i n g .

Boris Jakowlewitsch Pines, Sartana, Sowjet-Republik, Silicasteine. Bei der 
Herst. von Silicasteinen wird die Entstehung teilweise verglastertu. deshalb minder- 
wertiger Erzeugnisse dadurch yermieden, daB den Rohstoffen fein gepulyerte Tri- 
dymit- oder Cristobalitkrystalle zugesetzt werden, welche ais Krystallisationskeme 
wirken. (E. P. 387194 yom 12/5. 1932, ausg. 23/2. 1933.) K u h l i n g .

R. T. Vanderbilt Co., New York, iibort. von: William H. Alton, New York, 
Plastische Masse zum Ausbessem und Verputzen von Wanden, Decken etc. Es wird ein 
Trockenpulyer aus einem Mineralfiillmittel, z. B. Talk oder Pyrophyllit (Ałuminium- 
silicat) u. aus dem Riiekstand der Getreidemehlbereitung ais Bindemittel hergestellt, 
das m it W. angeriihrt wird. Das Prod. trocknet, ohne wesentlich zu schwinden oder 
zu reiBen. (A. P. 1 897 016 vom 21/12. 1928, ausg. 7/2. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Leo Fleischmann, New York, Fuflbodenbelagsmasse. Cumaron wird in einem 
fliichtigen Losungsm. gel., ein minerał. Fiillmittel zugegeben u. das Losungsm. yer- 
dampft. Die m it der Mischung hergestellten FuBbodenbelage sind wasserdicht. (Can. P.
291 672 vom 22/6. 1928, ausg. 30/7.1929.) _ K u h l in g .

Frederie E. Schundler, ubert. von: Paul S. Denning, Joliet, V. St. A., Farben 
gekomter Massen, wie Steinklein. Die zu farbenden Massen werden unter Erwarmen 
m it der Lsg. eines Alkalisilicats yerriihrt, in welcher ein sehr fein yerteilter Deck- 
farbstoff oder ein yermahlenes Gemisch eines solchen Farbstoffes u. Bentonit o. dgl. 
yerteilt ist, darauf wird die Lsg. eines Metallsalzes zugegeben, welches die Silicatlsg. 
fallt, u. das Ganze getrocknet. (A. P. 1898 345 vom 31/5. 1929, ausg. 2 1 / 2. 
1933.) K u h l in g .

VII. Agrikulturchemie. D ungem ittel. Boden.
V. vincent, Kunstdunger und Magnesiumdunger. Notwendige Handelsgamnlien. 

Angaben iiber Mg-Geh. von Dolomit. Deklarationspflieht nach dem franzós. Gesetz. 
(Ann. Falsificat. Fraudes 26. 90—94. Febr. 1933. Quimper, Station Agronom.) Gd.

W. R. Jewell, Der Kalk in der Landmińschaft. Setne Einwirkungen a u f den Boden. 
Zusammeńfassende Darst. iiber die yerschiedenen, im Handel yorkommenden Kalk- 
formen u. ihre Bedeutung fiir die amerikan. Boden. (J . Dep. Agric. South AustraUa 31. 
22__24. Jan . 1933.) W. S c h u l t z e .

M. Kling und O. Engels, Beziehungen zwischen den ReaktionsverhaUnissen der 
Boden und dem Oekali derselbm an wurzdloslicher Phosphorsaure und wurzelldslichem 
Kalk. Aus^edehnte Nahrstoffbestst. nach N e u b a u e p . an Boden in der Pfalz ergaben,
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daB die saurcnBodcn in viel starkerem Grade P 20 6- u. K 20-bediirftig sind ais die neutral 
u. alkal. reagierenden Boden. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde Abt. B. 12.
32—38. Jan. 1933. Landw. Kreisvers.-Stat. Speyer.) W. Sc h u l t z e .

S. Gericke, Die Bewegung der Phosphorsaure im Boden. Stellungnahme zu den 
Sickerungsverss. von K r u g e l  u . Mitarbeitern (vgl. C. 1932. II. 2227), die m it zu 
hohen P 20 5-Gaben arbeiteten, welche zu den in der Praxis iiblichen P 20 6-Gaben in 
keinem Verhaltnis steben. Eine zu kohe Superphosphatgabe weist eine wesentlich 
andere Loslichkeit auf ais eine geringe, da die Rk.-Verhaltnisse des Bodens sich erheb- 
lich andern; umgekehrt liegt der Fali bei einer zu hohen Thomasmehlgabe, da 
durch die gleichzeitige Kalkgabe die Rk. der Bodenlsg. nach der alkal. Seite verschoben 
u. die P20 5-Lóslichkeit zuriickgedrangt wird. Verss., die unter natiirlichen Verhalt- 
nissen m it 3 Boden durehgefiihrt wurden, ergaben, dali die saure P 20 5-Form im Super- 
phosphat infolge ihrer starken Rk.-Fahigkeit in den obersten Bodenschichten schneller 
festgelegt wird ais die P 20 5-Form der Kalkphosphate Thomasmehl u. Rhenaniaphos- 
phat. Auswaschungsverluste traten nur auf brachliegendem Boden auf. DaB die 
Auswaschungsverluste bei allen P 20 5-Diingern sehr gering sind, geht auch daraus 
kervor, daB der Untergrund stets einen geringeren P 20 5-Geh. ais die Oberkrume auf- 
weist. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde Abt. A. 27. 144—62. 1932. Landw. 
Vers.-Anst. d. Vereins d. Thomasmehlerzeuger Berlin-Dahlem.) W. S c h u l t z e .

M. C. Ford, Die Natur der Phosphatfestlegung in Boden. Boden u. gewisseMine- 
ralien (Goethit, B ausit, Hiimatit), dereń Vorhandensein im Boden angenommen wird, 
werden m it 1. Phosphaten behandelt u. der Grad u. die Art der Festlegung untersucht. 
(J . Amer. Soc. Agron. 25. 134—44. Febr. 1933. Madison, Wis., Univ. of Wis- 
consin.) W. SCHULTZE.

A. Sanfourche und Jean Henry, Die Reahtion des Superphosphats im  Boden. Es 
konnte festgestellt werden, daB Monocalciumphosphat, welches den Hauptbestandteil 
des Superphosphates darstellt, in reiner Form mit Kalk u. kalkhaltigen Boden anders 
reagiert ais Superphosphat selbst. Monocalciumphosphat bildet m it reinem Kalk bei 
gewóhnlicher Temp. (20°) u. mehrstd. Schiitteln zu 80% Dicalciumphosphat. Bei 50° 
entstehen unter gleichen Bedingungen nur 10% CaHPO., • 2H20 , dafiir aber 66%  
Ca3(PO.,)2. Bei Venvendung gleicher Mengen Superphosphat betragt die Umsetzung 
nur wenige Prozente. Vermutlich bilden sich bei der milden Neutralisation durch 
Kalk kolloidale Eisenphosphatverbb., die eine weitere Umsetzung zu Di- u. Tricalcium- 
phosphat verhindern. Hieraus ergibt sich, daB die Phosphorsaure des Superphosphates 
durch den Kalk des Bodens nicht wieder in den unl. Zustand iiberfiihrt werden kann. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Agric. France 1933. 33—44. 4/1.) W. Sc h u l t z e .

F. Sekera, Uber die Wasser- und Nahrstoffversorgung der Pflanze. (Vgl. C. 1932.
I I . 2713.) Vf. untersucht folgende Fragen: Wie beeinfluBt der W.-Haushalt des Bodens 
die Nahrstoffbelieferung der Pflanze u. wie beeinfluBt eine Diingung dio W.-Belieferung 
der Pflanze. Fiir die Dungerbemessung ist nicht nur der Nahrstoffyorrat, wie ihn 
die Bodenunters. angibt, maBgebend, sondem auch die Geschwindigkeit der N ahr
stoffbelieferung, die von der W.-Ergiebigkeit des Bodens abhangig ist. Jede kunstliche 
Diingung bewirkt eine Verandcrung des kolloidchem. Feinbaues der Bodenteilchen 
durch Veranderung der iiuBeren Ionenschicht, die wiederum von einer Hydrathulle 
umgebcn ist, dereń Starkę von den Ionen abhangig ist u. in naclistehender Reihen- 
folge anwachst: Fe, Al, <  Ca <  Mg <  H <  K  <  Na (liydrophile Kationenreihe). 
Je  gróBer die Hydrathiillen sind, um so mehr wird durch dieses trag bewegliche W. 
der frei stromende Capillarąuerschnitt zwischen den Bodenteilchen eingeengt u. dam it 
die W.-Beweghchkeit gehemmt. Boden m it geringer W.-Beweghchkeit brauchen einen 
gróBeren Nahrstoffvorrat (Solonetzboden). (Emahrg. d. Pflanze 29. 61— 70. 15/2. 1933. 
Wien, Hochsch. f. Bodenkultur.) W. Sc h u l t z e .

L. Sprengel, Die Bedeutung von Pyrethrum fiir den Weinbau. Pyrethrum kommt 
im Weinbau in erster Linie zur Heu- u. Sauerwurmbekampfung in Frage, aber auch 
gegen den Traubenwickler u. Spring«'urm. Die Praparate sind ungiftig fiir Pflanzen 
u. Menschen. (Weinbau u. Kellerwirtseh. 12. 32—34.16/2.1933. Wiirzburg.) G r im m e .

James G. Horsfall, Roles Kupferozyd ais Bestaubungsfungizid zur Bekdmpfung 
ton Schadlingen bei der Śaatbehandlung. (Vgl. C. 1 9 3 3 .1. 998.) Cu20  kann ais Fungicid 
Cu-CaO-Mittel ersetzen. Es zeichnet sich durch gute Haftfahigkeit aus. Auch zur 
Behandlung bliihender Pflanzen hat es sich bewahrt. (Buli. New York State agric. 
Exp. S tat. Nr. 615- 1932. 24 Seiten.) Gr im m e .
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L. P. Ditman und E. N. Cory, Der Anfall von Kornmolten a u f verschiedene Zucker- 
losungen. Ais Loekspeise erwiesen sich Fructose, Sucrose u. Inyertzucker wirksam. 
(J . eeon. Entomol. 26. 109—15. Febr. 1933. College Park [Md.].) G r im m e .

F. Neuwirth und Mir. Hula, Yersuche mil einigen Mitteln zur Bekdmpfung der 
Aaskafer. Bei Feldverss. erwiesen sich Arsokoll u. Perrifc-Blitol ais sehr wirkungsyoll, 
wogegen 6%ig- BaCl2, welches gegen den Riisselkafer m it Erfolg Yerwendet wird, auf 
die Aaskaferlaryen zu langsam, wirkte. (Z. Zuckerind. ćechosloy. Republ. 57 (14). 
161—65. 169—74. 27/1. 1933. Zidlochovice.) G r im m e .

Frank B. Maughan, Naphthalin zur Bekdmpfung der Zwiebelspinne. Eine Gabe 
von 300 lbs. Naphthalin je acre Zwiebelland druckt die Schadigungen stark  herab. 
(J . eeon. Entomol. 26. 143—47. Febr. 1933. Itliaca [N. Y.].) G r im m e .

A. Guillaume, Pyretlirine gegen den Rotumrm oder „Syngamus“ der Hiihnerarien. 
Die Pyrethrine erwiesen sich ais Yorbeugungs- u. Heilmittel brauchbar. (Buli. Sci. 
pharmacol. 39 (34). 668—75. 1932. StraCburg.) G r im m e .

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Stockholm (Erfinder: B. Col- 
bjomsen), Herstdlung eines Dungemittels durch AufschlieBen yon Rohphosphat oder von 
phosphathaltigen Stoffen m it anschliefiender weiterer Behandlung der AufschluBprodd.
1. dad. gek., daB der AufscliluB mit einer Mischung von H 2S 04 u. H N 03 erfolgt, worauf 
das AufschluBprod. m it (NH4)2C03 oder NH3 u. C 02 behandelt wird, unter Gewinnung 
vo n citra t-u . citronensaurelósliehen Phosphaten, so daB die zum AufschluB benutzten 
Siiuren in Form eines Gemisches von (NH4)2S 04 u. NH4N 0 3 gewonnen werden. — 2. dad. 
gek., daB die zum AufschluB benutzten Mengen von H 2S04 u. H N 03 so gewahlt werden, 
daB man bei der nachfolgenden Behandlung mit NH3 u. C 02 bzw. m it (NH4)2C03 ein 
Gemisch yon(NH 4)2S 04 u. NH4N 03 im ungefahrenVerhaltnis von 1 : 2 erhalt..— 3. dad. 
gek., daB die Lsgg. der NH4-Salze von den festen Kalksalzen getrennt u. der fraktio- 
nierten Krystallisation unterworfen werden, so daB das NH4-Sulfat u. das -Nitrat fiir sich 
gewonnen werden, oder daB die Lsgg. eingedampft werden, wobei ein Salzgemisch aus 
(NH4)2S 04 u . NH4N 0 3 im ungefahren Verhaltnis von 1: 2 erhalten wird, so daB das 
Doppelsalz (NH.,)2S 04-2 NH4N 03 ganz oder teilweise gebildet wird. — 4. dad. gek., 
daB man beim AufschluB ein oder mehrere Alkalisulfate, z. B. K 2S 04 oder (NH4)2S 04, 
hinzusetzt, so daB eine zu starkę, zur Zers. der H N 03 fiihrende Steigerung der Temp. 
vermieden wird. (Schwed. P. 71924 vom 15/2. 1928, ausg. 2/6. 1931.) D r e w s .

Hoesch-Kóln-Neuessen Akt.-Ges. fiir Bergbau und Hiittenbetrieb, D ort
mund, Herstellung von Mischdiingern aus schmelzfl. Calciumnitrathydrat u. Phos
phaten, dad. gek., daB das im wesentlichen aus Calciumnitrathydrat bestehendc Einw.- 
Prod. von H N 03 auf Sehlackenphosphate im  geschmolzenen Zustande m it nattir- 
liehen oder kiinstlichen Phosphaten oder anderen, Diingewrkg. besitzenden Stoffen 
gemiseht, die entstandenen Massen zur Erstarrung gebracht u. in den streufahigen 
Zustand iibergefiihrt werden. — Die Erzeugnisse besitzen gleiehmaBige Zus., es wird 
eine erhólitc Citronensaurelosliohkeit der in der Schlacke enthaltenen Phosphate 
erzielt. (D. R. P. 572246 KI. 16 vom 1/3. 1929, ausg. 15/3. 1933.) K u h l in g .

VIII. M etallurgie. M etallographie. M etallverarbeitung.
F. Hohne, Oxyde im Metallgup. I. Verbrennungswarmen yon Elementen bei Verbb. 

m it O. Auftreten yon Zinkoxyd u. Zinnsiiure in RotguB u. Bronzeschmelzen. Sauer- 
stoffaufnahme geschieht beim GieBen u. Schmelzen oder durch Zugabe von minder- 
wertigem Altmetall. Schutz vor Oxydation der Schmelze durch Badabdeckung mit 
Holzkohle, Glas oder Borax. EinfluB der GieBtemp. auf Festigkeit u. Dehnung bei
G. Bz. 10. Schmelzbehandlung von Cu—Ni-, Cu—Ni—Zn-, Cu—A1-, Mn—Cu-, 
Cu—Si—Zn-Legierungen u. Sondermessingen. — II. Al- u. Al-Legierungen. Abdecken 
der Schmelze m it einer Hand voll Salmiaksalz. FehlguBerscheinungen sind: Ziegel- 
bruch, beruhend auf Seigerungserscheinungen. Ursachen des Steigens u. Treibens. 
(Z. ges. GieBereipraxis 54. 13—14. 35. 78. 103—04. 5/3. 1933.) N ik l a s .

James J. Curran und E. A. Sanford, Talsachen und Ansichlen uber Schweipeisen. 
An Hand der wiehtigsten Literatur wird auf die Eigg. u. Yerwendung von SchweiBeisen 
eingegangen, wobei insbesondere das nach dem ASTOx-Vcrf. hergestellte SchweiBeisen 
berueksiehtigt wird. (Metals and A lloys4.1—5. Jan . 1933. Henry Southier Engineering 
Co.) '  E d e n s .

I. W. Schmanenkow, Anwendung von Strontiumcarbonut in der StaJilfabrikation.
212 *
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Erreichung einer groBeren Entschwefelung beim StahlguB durch Behandlung des 
Stahles im Martinofen m it einem Gemisch von SrC03 u. Soda. (Minerał. Rohstoffe 
[russ.: Mineralnoe Ssyrje] 6. 1009—10. 1931.) N ik l a s .

Otto Gassner, Newe Wege der Stahlharłung. Kurzer Ubcrblick iiber die Einsatz- 
hartung. (Automobilteehn. Z. 35. 552— 53. 25/11. 1932. Berlin.) E d e n s .

Arvid Jołiannsson, R. von Setli und Nils Elfstrom, Untersuchungen uber die Ober- 
fldch enent koh lung von Stahl. Die Unterss. behandeln zunachst das Gleichgewicht zwisehen 
eisenearbid- u. graphithaltigem Eisen einerseits u. C0-C02-Gasen andererseits. Die Yers.- 
Anordnung ist derart, daB ein Gasgemisch bestimmter Zus. m it bestimmter Geschwindig- 
keit bei 0,4 a t CO, C02-Druck uber die Proben stromt. Die Anderung der Probenzus. wird 

/  festgestellt. Die Unterss. erstrecken sich auf Tempp. yon 680—-1100°. Die Ergebnisse 
werden in Gleichgewichtsisothermen u. Darstst. der Tcmp.-Abhangigkeit der Gaszus. 
sowio der „Kohlenstoffaktivitat“ (d. i. Verhaltnis der Kohlenstoffdjrucke des Zementit 
zu dem des Graphit) zusammengefafit. Danaeh sinkt dies Verhaltnis oberhalb 900° 
etwas unter 1. Hieraus ergeben sich wichtige Folgerungen fur die Entkohlungs- 
erscheinungen in Ggw. von clementarem Kohlenstoff u. fiir die Stabilitat des Zementit. 
Ferner wird die Entkohlung von Stahl im Wasserstoffstrom bei Tempp. von 650— 1150° 
untersucht. Weiterhin wird das Gleichgewicht zwisehen H 2-CH,-haltigen Gasen u. 
eisenearbid- u. graphithaltigem Eisen in der beschriebenen Vers.-Anordnung unter- 
sueht. Die Ergebnisse zeigen bzgl. der K ohlenstoffaktm tat des Zementits entsprechendes. 
Verss. m it bei yerschiedenen Tempp. carburiertem C02-Gas zeigen, wie es moglieh ist, 
durch Temp.-Regelung des Carburators die Gaszus. so zu gestalten, daB ein Auf- oder 
Entkohlen der Proben yermieden wird. Das Verh. von BIn gegeniiber dem Gasgleicli- 
gewieht yon C0-C02-Gasen zeigt kein abweiehendes Ergebnis. N2 zeigte keine ent- 
kohlende Wrkg. Weitere Verss. befassen sich m it der Entkohlungstiefe in Abhiingigkeit 
yon der Zeit, der Temp. u. der Gaszus. Die Zeiten wechselten yon 3 bis 6 Stdn., die 
Tempp. von 710— 1100°, die Gaszus. von 2%  C02 bis 40%  C02 bei 60% N2 u. Luft. 
Zum SchluB werden die Ergebnisse der Vff. m it denen anderer Forscher yerglichen. 
(Jernkontorets Ann. 116. 565—654. 1932.) W e n tru p .

Shuzó Takeda, Eine metallographisehe Unlersuchung der temdren Legierungen des 
Systems Eisen-Wolfram-Kohlenstoff. I II . Das Zustandsschaubild des Fe-W-C-Systems. 
(II. vgl. C. 1 9 3 1 .1. 3277.) Die Gleichgewichtsyerhaltnisse yon Legierungen m it weniger 
ais 4,0% C u. weniger ais 80% W in den Temp.-Bereichen oberhalb der Soliduslinic 
wurden mittels therm. Analyse u. Mikrounterss. festgelegt. An Hand dieser Ergebnisse 
u. an Hand friiherer Ergebnisse m it W-Stiihlen im festen Zustande wurde das Zustands
schaubild des Systems Fe-W-C aufgestellt. Bei der Priifung des Zweistoffsystems 
Fe3C-W wurde ein Doppelcarbid ?/ festgestellt, das durch eine peritekt. Rk. Schmelze +  
f  (W) r) gebildet wird. In  diesem System findet eine eutekt. Rk. Schmelze tj +  0  
sta tt. In  dem ternaren System besteht daher ein metastabiles Gleichgewicht des 
Systems Fe-Fe3C-W, das aus diesem Doppelcarbid besteht. In  dem metastabilen System 
finden 9 monovariante Rklc. s ta tt: Schmelze +  f  e, Schmelze +  £ ■>], Schmelze +
e  ^  i], Schmelze +  <5 ^  •/, Schmelze ^  <5 +  f , Schmelze (5 - f  t], Schmelze 
y - f  7], Schmelze y +  0  u. Schmelze ^  rj +  '0 , u. 4 nichtyariante R kk .: Schmelze +  
t  ^  e +  7], Schmelze T  e ^  i  -)- ij, Schmelze +  6 ^  y  +  r\ u. Schmelze ^  y  - f  0  -{-rj. 
Die metastabilen Phasen 0  u. ?/ zerfallen bei langsamem Abkiihlen oder Anlassen in 
Fe u. Graphit bzw. Fe u. WC. (Technol. Rep. Tóhoku Imp. Univ. 10. 42— 92.) Go l d b .

S. Grlasstone und J. C. Speakman, Die elektrolytische Abscheidung von Eiseti- 
Kobaltlcgierungen. Teil II. Die in I. (ygl. C. 1 9 3 3 .1- 2306) beschriebenen Verss. bei 16° 
werden bei 50 u . 90° wiederholt. Die Zus. der Legierungen strebt auch bei diesen 
Tempp. m it wachsender Stromdiclite einem vom pn unabhangigen Wert zu. Die Eigg. 
der bei hohen u. niedrigen Stromdichten erhaltencn Legierungen Fe—Co, Fe—Ni, 
Co—Ni zeigen Abstufungen, die im Einklang m it dieser Reihenfolge sind. (Trans. 
Faraday Soc. 29. 426— 29. Metal Ind., London 42. 259—60. 1933. Univ. Sheffield, 
Engl.) J .  L a n g e .

J. Galibourg, Gegossener Konstrulctionsnickelstald. Geschiehte des GuBstahls u. 
seine besonderen Merkmale, seine Warmbehandlung u. Festigkeitseigg. Ais Vergleichs- 
beispiele Stahle m it 0 ,2 1 %  C u. 0 ,3 4 %  C u. NickelstahlguB mit 0 ,2 6 %  C u. 1 ,7 6 %  Ni 
naeh bestimmter Warmbehandlung. Zusammenstellung der Festigkeitseigg. u. W arm
behandlung yerschiedenster Cr—Ni- u. Cr—Ni—Mo-GuBstahle. Anwendungsgebiete 
dieser legierten GuBstahle auf den Gebieten des Transportwesens, der Rustungsindustrie 
u . des Maschinenbaus. (Rev. du Nickel 4 . 2—13. Jan. 1933.) N ik l a s .
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Schard Rosendahl, Beiłrdge zum Chemismm der Iłeaktionen zwischen Eisen- 
und Kupferoxydulsalzen einerseits und Eisenoxyd- und Kupferoxydulsalzen 

aiidererseits. Die Red. von Cu"-Salzen durch Fe"-Salze fiihrfc bei Anwendung yon 
Sulfatlsgg. nur zu Cu20  bzw. CuOH. Red. bis zu Cu kann nur in Chloridlsgg. eintreten 
u. zwar auch nur dann, wenn — z. B. durch Zusatz yon Ca(OH)2 oder CaC03 — Fe(OH),, 
bzw. FeC03 gebildet wird oder wenn Cu20  vorhanden ist. Vf. gibt einen tlberblick 
iiber dio in Betracht kommenden Rk.-Gleichungen, dio fiir die NaBmetallurgie yon 
Bedeutung sind. (Metallborse 23. 413—14. 1/4. 1933. Letmathe.) R . K. M u l l e r .

Broniewski und Smialowski, Die Aluminium-Siliciumlegierungen. I. Unters. des 
binarcn Diagramms Al—Si an den rohen GieBproben u. nach einer Warmbehandlung 
v o n  50 Stdn. bei 520° m it darauffolgender langsamer Abkiihlung von 50 Stdn. im 
luftleercn Raum. Mit dicsen Proben werden Thermoanalysen, elektr. Widerstands- 
messungen u. Unterss. des Kleingefuges u. Hartemessungen durehgefuhrt. Das Al—Si- 
Eutektikum wird m it 11,5 Atom-% Si bei 575° festgolegt. Bestehen einer festen Lsg. 
bei 97% Si u. Raumtemp. Ein Thermoelement mit 96—97% Si-Legicrungen besitzt 
eino Thermokraft E  ■ 106 =  656 t +  0,98 ź2. Die iibereutekt. Legierungen konnten ais 
Lagermetalle yerwandt werden, wenn die Achsen eine Harto iiber 500 besitzen. (Rev. 
Mśtallurgie 29. 542—52. N ov. 1932.) N ik l a s .

Broniewski und Smialowski, Die Aluminiium-Siliciumlegierungen. II. (I. vgl. 
vorst. Ref.) Das Studium der mechan. Eigg. dieser Legierungen war m it affinierten 
Metallen durchgefiihrt worden. Die Affinierung beruht auf einer Behandlung mit 
einem Gemisch yon 2 Teilen NaF u. 1 Teil NaCl bei 900°. Eine Reihe anderer alkal. 
Salze, metali. N a  u. Spuren yon Ca kónnen dieselbe Wrkg. erzielen. Eine Behandlung 
m it TiCl,, reicht an die anderen Beinigungsmittel nicht lieran, insbesondere hinsiehtlich 
der Kornyerfeinerung. (Rev. Metallurgie 29- 601—04. Dez. 1932.) N ik l a s .

L. Tronstad und B. W. Bommen, Die Durchdringung nichtmetallischer Schutz- 
uberziige au f Aluminium durch Halogenidionen. (Vgl. C. 1931. II. 3444.) Die in An- 
lehnung an die Verss. von B r i t t o n  u . E v a n s  (C. 1930. I I .  2046) yorgenommene 
Unters. ergibt fiir das Durchdringungsyermogen der yerschiedenen Halogenidionen in 
einer an K 2Cr04 0,001-molaren u. an KC1 0,05-molaren Lsg. etwa dieselben Werte, 
wie sie yon B r i t t o n  u . E v a n s  gefunden wurden. Vff. bestimmen w’eiterhin den anod. 
Durehsehlagsstrom bei Ggw. yon KC1 in 0,01-n. Lsgg. von NaOH, IIN 0 3, H 2SO.,, Na2- 
H P 0 4, K 2Cr04 u. KMnO.,, sowie an Filmen, die durch Behandlung m it Na2Si03 oder 
m it „Bituminous Black11 auf Al erzougt wurden. Der letztere Film u. der mit K 2Cr04 
erhaltene zeigen die geringsten Durchschlagsstrome (0,2 mA/qcm). Aus Verss. bei 
yerschiedenen Spannungen, Konzz. u. Tempp. ergibt sich ais zweckmaCigste Methode 
zur Passiyierung von Al gegen Korrosion in Cl' enthaltenden Neutralsalzlsgg. anod. 
Behandlung m it 150 V. bei 50° in 0,01-n. K 2Cr04-Lsg. (Kong. Norske Vidensk. Selsk. 
Forhandl. 5. 175—78. 14/2. 1933. Drontheim, T. H., Inst. f. anorg. Chemie.) R . K. Mu.

H. Ries, Auslandische Methoden zur Priifung von Giefiereisanden. Uberblick 
iiber Veroffentlichungen europaischer Sandpriifmethoden u. Vergleich m it amerikan. 
Verff. Dabei ist besonders bemerkenswert, daB jeno Methoden nicht nur yerschieden, 
sondem auch wenig genormt sind. Fiir Best. des Feinheitsgrades wendet die B r i t .  
EaST I r o n  R e s e a r c h  Co. die Schlammverff. an, die m it den A. F. H.-Siebmethoden 
yergleichbar sind. Besehreibung yon Apparaten fiirDurchliissigkeitsunterss. u. D.-Bestst. 
u. Festigkeitspriifungen. (Trans. Amer. Foundrymen’s Ass. 3- 345—59. Dez. 1932.) N ik l.

O. Junker, Ober die Glwhbehandlung von Metallbdndem im  Durchziehofen. (Vgl.
C. 1932. II . 3465.) Im  AnschluB an die friiheren Unterss. wurden Verss. ausgefiihrt 
iiber das Ausgliihen yon Legierungen, die bei hoherer Temp. einer Gefiigeumwandlung 
unterliegen. Dies trifft yor allem zu bei Messing m it niedrigem Cu-Geh. wie z. B. bei 
der am meisten yerwandten Legierung m it 63% Cu. Zur Erzielung hochster Dehnungs- 
u. Tiefziehwerte ist es am zweckmaBigsten so auszugluhen, daB das Band m it seiner 
hochsten Temp. nicht in das (a +  /?)-Misehkrystallgebiet hineinkommt. Die Gliih- 
dauer darf nicht so groB sein, daB ein bei dieser Gliihweise leicht mogliches rauhes 
Korn auftritt. (Z. Metallkunde 24. 301—02. 25- 45—48. Febr. 1933. Lammersdorf, 
Kreis Monschau.) T r o m e l .

Warren C. Hutchins, Fortschrilte im eleldrischen Schweipen durch Regulierung 
mit der Thyratronrohre. Yortrag u. Diskussion: Durch Anwendung der Thyratronrohre 
(vgl. C. 1931. II. 1027) liiBt sich eine wesentliche Beschleunigung der Widerstands- 
schweiBung, unter anderem auch beiEdelstahlen, erzielen. (IronSteel Engr. 10. 87—96. 
Marz 1933.) R- K. Mu l l e r .
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— , Oasschmelzscliweipen und -schneiden. Wie es der chemischen Industrie dient. 
Die Bedeutung dieser Verff. fiir Betriebsunterhaltung "U. Ręparaturen in chem. Fabriken, 
Zuckerfabiiken u. Olraffinerien. (Chem. Age 28. 239. 18/3. 1933. London.) L u d e r .

Robert Taft, Theorien der Zusatzagenswirkung. Zwei Arten der Wrkg. yon Zusatz- 
agenzien werden unterschieden. Die eine A rt ist durch die Adsorplion des Zusatzes ge- 
kennzeichnet, bei der anderen wird das Agens gleichzeitig m it dem Metallion reduziert, 
geht aber nicht in den Nd. iiber. — Fur die Cu-Abseheidung bei Ggw. von Gelatine 
u. Gummi arabicum wurde nachgewiesen, daB es sich yorwiegend um reine Adsorption 
dieser Stoffe, nicht um kataphoret. Abscheidung h a n d e lt. Die Verminderung der 
TeilchengroBe kann in diesen Fallen durch die Erniedrigung der Grenzflachenspannung 
en tsp rech en d  der G iB B Sschen Gleichung erklart werden. — E n tg eg en  der Auffassung 
H u n t s  (C. 1932. II. 1070) betont Vf., daB die bloBe Ggw. des betreffenden Stoffes im 
Kathodenfilm zur Ausiibung einer Wrkg. nicht geniigt. So unterscheidet sich Cu, das 
bei Ggw. yon A. abgeschieden wurde, z. B. nur wenig yon dem aus A.-freier Lsg. nieder- 
geschlagenen. — Ais Typus der zweiten A rt kann die kornverfeinernde Wrkg. von N H , • 
N 0 3 bei der Cu-Abscheidung gelten. Das N 0 3-Ion wird hier an der Kathode reduziert. 
Andere Falle, bei denen eine kathod. Red. der Zusatzstoffe in Betracht kommt, werden 
angefiihrt (Na2S20 3 im cyankal. Cu-Bade, Na2S20 3 u. NHjOH, Cyanate im Ag-Bade). 
Eine in solchen Fallen beobachtete Erniedrigung der Polarisation wird an Hand der 
Stromspannungskurven der Abscheidung des Kations u. der Red. des Anions erklart. 
Sie ist aber nicht wesentlicli, da bei der Cu-Abscheidung in Ggw. yon NH4N 0 3 die 
Polarisation m it der Stromdichte wachst. (Trans, electrochem. Soc. 63. 8 Seiten. 
1933. Lawrence, Kansas, Univ. Sep.) K u t z e l n i g g .

K. Altmannsberger, Das Streuvermdgen der Chromsaurebader. Kurze Besprechung 
der fiir das Streuyermógen mafigebenden Faktoren. — Dio Streufahigkeit der Cr-Bader 
ist mindestens 20-mal schlechter ais diejenige der Ni-Bader. (Chemiker-Ztg. 57. 203 bis 
204. 15/3. 1933.) K u t z e l n i g g .

R. J. Piersol, Kalhode.nhalter fiir  die Verchromiing. Katliodenhalter aus Al sind 
solchen aus Cu iiberlegen. Die elektr. Widerstande von Cu, Al u. Messing yerhalten 
sich wie 1: 1,7: 5. — Techn. DetaUs. (Metal Clean. Finish. 5. 67—70. Febr. 1933.) K u t z .

R. J. Piersol, Das Polieren kleiner Artikel vor dem Verchromen. Verschiedene 
Arten von Poliervorr., insbesondere fiir automat. Polieren, werden besprochen. (Metal 
Clean. Finish. 5. 36—39. Jan . 1933.) K u t z e l n i g g .

E. E. Halls, Der Einflufi von Quecksilber in  Zinkcyanidgalvanisierungsldsungen. 
Es wird iiber galvan. Verzinkungsverss. in halbtechn. MaBstabe m it amalgamierten 
Anoden berichtet. Die besten Ergebnisse werden bei Stromdichten yon 4,5 bis 
5,5 Amp./qdm erhalten. Diese hohen Stromdichten sind zwar betriebstechn. etwas 
unbeąuem, aucli zeigt die Ware ein etwas dunkles Aussehen. Wie indessen Korrosions- 
verss. zeigen, ist die so erhaltene Zinkplattierung unter milden Korrosionsbedingungen 
(Feuchtigkeit u. Lagerung) der gewohnlichen gleichwertig, unter heftiger Korrosions- 
beanspruchung (Salzspriihnebel) aber uberlegen. Bzgl. der einzelnen Vers.-Bedingungen 
ygl. Original. (Metal Ind., London 42. 261. 3/3. 1933.) J . L a n g e .

L. C. Pan, Carbonat bei der cyankalischen Verkupferung. Der EinfluB eines 
Carbonatgeh. bis zu 221,5 g pro 1 auf die Arbeitsweise eines cyankal. Cu-Bades (20,1 g 
CuCN, 25,8 g NaCN pro 1) wird untersucht. — Der Badwiderstand yermindert sich bis 
zu einer bei 100 g liegenden Grenze nahezu proportional dem Geh. an Na2C03. Bei noch 
hóherem Geh. bleibt er konstant. Die anod. Polarisation fallt gleichfalls stark ab, um 
bei derselben Grenze einen konstanten W ert anzunehmen. Die kathod. Polarisation 
wird yerhaltnisinaBig wenig beeinfluBt. — Fiir die Badspannung ergibt sich dadurch 
ein Abfall von 16 auf 3 V, wenn der Carbonatgeh. von 1,5 auf 41,5 g erhóht wird. — 
Das Streuyermógen erreicht ein Maximum bei 40 g, fallt wieder zu einem Minimum bei 
100 g, um dann bis zu einem hohen W ert anzusteigen. — Die anod. Stromausbeuto sinkt 
von einem Maximum bei 12,5 g an mit zunehmendem Carbonatgeh. anfangs stark, dann 
allmahlicli; die kathod. Stromausbeute yermindert sich annahernd linear. — Der 
Anodenfilm ist unl. unterhalb u. losl. obcrhalb eines Geh. von 22 g. Der kathod. Nd. ist 
bei 20 g pro 1 Na2C03-Geh. am hellsten; m it wachsender Carbonatmenge wird er rasch 
dunlder. — Bei Berucksichtigung aller Faktoren ist ais optimaler Carbonatgeh. ein 
solcher von 42 g pro 1 anzusehen. Diese Konz. bleibt in einem bei maBig erhóhter 
Temp. arbeitenden Bade yon selbst erhalten. (Metal Clean. Finish. 5. 19—22. 81—84. 
Febr. 1933. College of the City of New York.) K u t z e l n i g g .
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Colin G. Fink und Chaak Y. Wong, Ein cyanidfreies Bad fiir die Abscheidung 
von Kupfer auf Słahl. Ein Sulfat-Oxalatbad der nachfolgenden Zus. gibt bei einer 
Stromdielite von 1,1 Amp./qdm in GO Sek. einen befriedigenden Cu-t)berzug: 16 g 
CuSO., • 5 H 20 , 17 g Na2C20 4, 6 g Na2S04, 20 g H 3B 03 im 1. Die Lsg. enthalt die tiefblau 
gefarbte Komplexverb. Na2[Cu(C20 4)2(H20 )2]. — Na2S 04 dient zur Verbesserung der 
Leitfahigkeit, H3B 0 3 ais Puffer. Eine noch nicht vollkommen iiberwundene Schwierig- 
keit besteht in der Abscheidung yon bas. Salz. (Trans, ełectrochem. Soc. 63. 8 Seiten. 
1933. New York, Columbia Univ. Sep.) K u t z e l n ig g .

Frederick A. Rohrman, Korrosion, der Milliardendollardieb. I. Einfuhrung, 
Dcfinition, Geschichte und elementare Auffassungen. Oberblick iiber die Grundlagen 
der elektrochem. Theorie der Korrosion u. der Theorie der Lokalwrkg. (J. chem. 
Educat. 10. 141—47. Mara 1933. Houghton, Mich.) R. K. M u l l e r .

Am. Matagrin, Eisenmetalle und Korrosion in den chemischen Industricn. In  chem. 
Hinsicht widersteht das Eisen schwachen Angriffsstoffen oft besser ais gewisse Metalle, 
die man ais Schutzmittel anzusehen pflegt. So neigt z. B. das Sn dazu, bei Abwesenheit 
von O in Pflanzensaften aufgel. zu werden, wahrend das Eisen widersteht. Wenn man 
beriicksichtigt, welchen grofien Schwankungen die Zus. des GuBeisens unterworfen 
sein kann, so ergibt sich hieraus die Schwierigkeit, das Verh. dieses Werkstoffes gcgen- 
iiber den yerschiedenen Angriffsstoffen im voraus zu schatzen. Der S im GuBeisen 
bildet stets eine chem. Gefahr. Das Verh. der Eisenmetalle wird sich daher yielfach 
nach ihrem Reinheitsgrad u. dem betreffenden Herst.-Verf. richten. Zu beriicksichtigen 
sind dann auch die Schutzfilme auf der Werkstoffoberflache u. der EinfluB der mechan. 
u. der Warmebehandlung. Elektrolyteisen zeichnet sich zwar durch einen hohen Rein- 
heitsgrad aus, doch gerade diese Eeinheit begrenzt die mechan. Eigg. des Werkstoffes. 
Ebenso wie Schmiedeeisen widersteht Elektrolyteisen nur schwachen Angriffsstoffen. 
Man verwendet es m it Erfolg in der Salzindustrie. Fiir Einrichtungen der industriellen 
Chemie kommt den Eisen- u. Stahllegierungen eine holie Bedeutung zu. So sind zu 
nennen liochsiliciertes GuBeisen fur Retorten oder Rohrenleitungen, auBen emailliertes 
u. innen ycrnickeltes GuBeisen in der H N 03-Industrie, ferner eine Reihe von Legierungen 
fiir die H 2S 04-, N-, organ. Industrie, fiir den Angriff durch Cl2, K, Na, Chloride, Sulfate, 
KW-stoffe, fl. Brennstoffe usw. (Ind. chimiąue 20. 7— 10. 82—85. Jan.-Febr. 
1933.) K a l p e r s .

F. Eisenstecken, Neuere Forschungsarbeiten uber das VerJiallen von Staldroliren bei 
slarker Beanspruchung durch aggressive Stoffe. Bei der Beurteilung der Bewahrung 
eines bituminosen Ausgangsstoffes ais Rohrenschutz spielt die mechan. Festigkeit sowio 
die chem. Unangreifbarkeit der zu verwendenden Stoffe eine ausschlaggebende Rolle. 
Ein neues Verf. ist die Best. der Schlagbiegefestigkeit, das AufschluB iiber die Schlag- 
u. StoBempfindlichkeit des bituminosen Stoffes gibt. Zur Priifung der D. u. Haltbar- 
keit eines Inneniiberzugs ha t sich das Verf. der Strommessung eines kiinstlich erzeugten 
Elementes bewahrt. We;tere Priifverff. verbunden m it Befunden aus der Praxis sind: 
Angriff der Innenisolation a) durch Gas, b) durch aggrcssive Wasser, Angriff der AuBen- 
isolation a) durch aggressive Bóden, b) durch yagabundierende Strome. (Gas- u. 
Wasserfach 76. 78—84. 4/2. 95—97. 11/2. 1933.) K a l p e r s .

E. Neumann, Zur Korrosionsfrage. IV. Nickel, Zinn, Z ink und Legierungen. 
(III. vgl. C. 1932. II. 352.) Ni erfreut sich groBer Beliebthcit ais Metalluberzug auf 
Armaturen, besonders fiir Kuchen-, Wasch- u. Badeeinrichtungen u. Warmwasser- 
versorgungsanlagen. Von Ni-Legierungen sind besonders das Monelmetall, die Ni- 
Stiihle u. das nickellegierte GuBeisen (MonelguBeisen) zu nennen, welche Werkstoffe 
dem n. zusammengesetzten W. gegeniiber rost- u. korrosionsfest sind. Sn wird im 
wesentlichen nur ais Inneniiberzug von Pb-Rohren yerwendet, um den Angriff des 
Pb durch W. zu yerhindern. Fiir Armaturen yerwendet man gerne Bronze u. RotguB. 
Zn wird an erster Stelle ais metali. Uberzug auf Stahlrohren benutzt. Die wichtigste 
Zn-Legierung ist das Jlessing, das in Form von GuBstiieken fiir Armaturen in der W - 
Versorgungstechnik ausgiebig Verwendung findet. (Gas- u. W asserfach 76- 146—47. 
4/3. 1933.) _______ ________  K a l p e r s .

Horace Freeman, Sliawinigan Falls, Kanada, Behandeln sulfidischer Mischerzc. 
Die Rohstoffe werden m it Na2S yerschmolzen, die Schmelze von der Schlacke getrennt, 
nach dem Erkalten gepulvert" mit H„S04 behandelt u. das Gelóste vom Ungelosten ge- 
schieden. (Can. P. 291 674 vom 29/11. 1924, ausg. 30/7. 1929.) K u h l i n g .
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Axel Richard Wejnarth, Gredbyvagen, Schweden, Elektrothermisches Sclimelzen 
von sulfidischen Erzen. Die Besehickung des m it heb- u. senkbaren Elektroden aus- 
gestattoten Ofens erfolgt derart, daB die Besckickungsbestandteile m it geringerer 
elektr. Leitfahigkeit (oxyd. Zuschlage) in der Nahe der Elektroden, die Beschickungs- 
bestandteile m it hoherer elektr. Leitfahigkeit (Sulfide) dagegen in der Nahe der Ofen- 
wandung zu liegen kommen. Die einzelnen Beschickungsbestandteile werden auf diese 
Weise gleichmaBiger erhitzt. (A. P. 1873 800 vom 18/9. 1929, ausg. 23/8. 1932. 
Schwed. Prior. 9/9. 1929.) G e is z l e r .

Hans Osborg, Frankfurt a. M., Raffination von Eisen und seinen Legierungen. 
Ais Reinigungsmittel dient eine Legierung aus Li u. einem Alkali- oder Erdalkalimetall, 
besonders Ca. Vor reinem Li h a t das Reinigungsmittel den Vorteil, daB eine Ver- 
fliichtigung des Li verhindert u. dam it eine genaue Dosierung dieses Metalls ermoglicht 
wird. Im  A. P. 1869499 wird das Reinigungsmittel zur Raffination von Ni u. seinen 
Legierungen, u. im A. P. 1869498 von Cu u. Legierungen des Cu empfohlen. Bei einer 
Li-Ca-Legierung m it etwa 50°/o Li, Rost Ca setzt man etwa 2°/0 der zu reinigenden 
Metallmenge zu. Bei der Behandlung von Cu wird eine auBerordentliche Steigerung 
der elektr. Leitfahigkeit u. der D. (bis auf 8,9—8,95) erreicht. (A. PP. 1 869 497, 
1869 498 u. 1869 499 vom 21/12. 1931, ausg. 2/8. 1932. Canad. Prior. 26/6.
1931.) G e is z l e r . 

Hans Osborg, Frankfurt a. M., Elektrolytische Herstellung von Lithium-Erdalkali-
vietallegierungen. Eine Mischung von Chloriden von Li u. einem Erdalkalimetall wird 
geselimolzen u. m it unl. Elektroden elektrolysiert. Man erhitzt z. B. ein Gemisch aus 
50% LiCl u. CaCl2 ais Rest auf 400—500° u. elektrolysiert bei einer Spannung von 
4,9 Volt. Die Anodę besteht aus Graphit, die Kathode aus einem niedrig gekohlten 
Stahl. Die auf dem Bad schwimmende Ca-Li-Legierung m it 80,0—81,9% Ca, Rest Li 
wird von Zeit zu Zeit abgeschaumt. Durch Anderung der Badzus. u. der -spannung 
kann man die Zus. der abgeschiedenen Legierung beeinflussen. Die Legierungen dienen 
hauptsachlich zur Raffination von Metallen im SchmelzfluB (vgl. F. P . 722554; C. 1932.
II. 2368). Bei Verwendung von Bleikathoden kann man die entspreclienden Blei- 
lcgierungen herstellen, die ais Lagermetall Anwendung finden konnen. (A. P. 1 869 493 
vom 8/7. 1930, ausg. 2/8. 1932.) G e i s z l e r .

Alexander Pariente, Frankreich, Lagermetall, besonders fiir Lager von Walz- 
wcrken, bestehend aus 80—95% Zn, 10— 15% Al u. gegebenenfalls 1%  Mg unter ent- 
sprechender Verminderung des Geh. an Zn. AuBerdem kann der Legierung noch 
Graphit beigemischt sein. Zur Verbesserung der Eigg. des Werkstoffs soli man die 
Legierung aus dem SchmelzfluB auf etwa 430° abkiihlen u. bei dieser Temp. kurze 
Zeit halten. Der Graphit bildet dabei m it den abgeschiedenen Mischkrystallen einen 
Schaum, der eine Aussaigerung des Graphits verhindert. (F. P. 740151 vom 20/7.
1932. ausg. 23/1. 1933.) Ge is z l e r .

Maurice Ressler-Dankowitz, Frankreich, Letternmetall, bestehend aus 10—30%
Sb, 3— 10% Sn, Rest Pb. AuBerdem konnen noch Co, Ni, Cu, Fe, Bi, Cd, Hg, Si, Ca 
u. Mn bis zu 10% der Summę der Gehh. an Sn u. Sb vorhanden sein. Die Legierung 
besitzt bei niedrigem F. hohe Hartę, Zahigkeit u. gute piast. Eigg. (F. P. 736 931 
vom 11/5. 1932, ausg. 5/12. 1932.) _ G e is z l e r .

Mond Nickel Co. Ltd., London, und William Thomas Griffiths, London, Aus- 
schcidungshdrtungsfahige Nickel-Kupfer-Legierung, bestehend aus 60—98% Cu, 2 bis 
40%  Ni u. Al bis zu 12%. Die Hohe des Al-Geh. richtet sich nach dem des Ni. Bei 
2%  Ni wird m it 2,0% Al, bei 30% Ni m it 3,0%  Al eine maximale Hartesteigerung 
erreicht. Die Werkstoffe konnen auBerdem noch Si oder Be bis zu 10% u. bis zu 
2%  Fe, Sn, Mo oder Mn enthalten. (E. P. 386 017 vom 31/7. 1931, ausg. 2/2.
1933.) G e i s z l e r . 

Karl Schmidt G. m. b. H., Neckarsulm, Aluminiumlegierung, die gcgen Chlorid-
lsgg., besonders Meerwasser, bestandig ist. Die Legierung entha.lt bis zu 10% Mg. 
AuBerdem konnen Cd bis zu 5% , Sb oder Bi oder beide bis zu 5%, Cr bis 3% , Co bis 
5%  u. Si zugegen sein. Der Geh. an Si darf nicht hóher sein ais zur Bldg. der Verb. 
Mg,Si verbraucht wird. (F. P. 737 434 vom 23/5. 1932, ausg. 12/12. 1932. D. Prior. 
1/67 1931.) G e i s z l e r .

Soc. An. pour 1’Industrie de rAluminium, Neuhausen, Schweiz, Alum inium 
legierung m it nachstehender Zus.: 0,2— 1,0% Mg, 0,2—1,0% Mn, bis zu 2,0%  Cd oder 
Sb oder Cd u. Sb, bis zu 5%  Si, Rest Al. Die Menge des Si wird so hoch bemessen, 
daB es an Mg u. Mn gebunden ist. An die Stelle von Cd oder Sb konnen auch As oder
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Bi treten. Die Werkstoffe sind besonders widerstandsfaliig gegen die Eimv. von feuehter 
Luft, Meerwasser u. yerd. Sauren. Zur Verbesserung der mechan. Eigg. kónnen die 
Werkstoffe yon 500—600° abgesclireckt u. zwischen 100 u. 200° angelassen werden. 
(F. P. 740 752 vom 3/12. 1931, ausg. 1 / 2. 1933. D. Prior. 3/12. 1930.) G e i s z l e r .

Sterling Metals Ltd., Foleshill, England, und Edward Player, Foleshill, Leicht- 
metallegierung, besonders zur Herst. yon Kolben fiir Verbrennungskraftmasehinen, 
bestehend aus 5— 15°/o Mg, 8—18% Si, gegebenenfalls 0,5—3%  Cr, Rest Al. Der 
Werkstoff besitzt einen geringen Warmeausdehnungskoeff. u. geringes spezif. Gewieht 
bei hoher Hartę. Aufierdem ist er leieht bearbeitbar u. dureh eine Warmebeliandlung 
yergiitbar. (E. P. 384 889 vom 20/4. 1932, ausg. 5/1. 1933.) G e i s z l e r .

Herschel C. Parker, Los Angeles, Cal., Ausfallen von Oold aus Losungen, besonders 
aus Meerwasser oder Abwassern yon Bergwerken. Die Lsgg. laBt man durch korniges 
FeS fliefien. Verss. sollen ergeben haben, daB m an den Lsgg. bis 90% des Goldinhalts 
auf die angegebene Weise entziehen konnte. (A. P. 1 889 489 vom 5/1. 1932, ausg. 
29/11. 1932.) G e i s z l e r .

Stoody Co., W hittier, Cal., ttbert. von: John Walter Genuit, Huntington Park, 
Cal., Gcsintertc Harlmetallegierung, bestehend aus 90—97% eines Wolfranicarbides,
0,5—5,0% Mo u. 2,0—9,5% Ta. Der Werkstoff besitzt neben hoher H artę hohe Ver- 
sclileiBfestigkeit u. Hitzebestiindigkeit. (A. P. 1 893 078 vom 28/5. 1930, ausg. 3/1. 
1933.) • G e i s z l e r .

Soc. Industrielle et Commerciale des Aciers, Frankreich, Schweifisiah. In  
ein Rohr aus Fe oder einem anderen Metali der Fe-Gruppe wird eine Mischung aus 
einem Carbid eines earbidbildenden Metalles, z. B. von W, Mo, Ti, U, V oder B u. 
einem niedriger schmelzenden Hilfsmetall eingefiillt u. durch Sintern yerfestigt. Die 
Mischung wird z. B. so zusammengesetzt, daB durch Legierung des Kernmaterials 
m it dem Mantel ein ScliweiBmetall yon der Zus. 20—80%  W, 0,5—6%  C, Rest Fe 
entsteht. (F. P. 740 751 yom 6/ 8. 1932, ausg. 1/2. 1933. D. Prior. 19/9. 1931.) G e i s z l .

Akt.-Ges. fiir aluminothermische und elektrische SchweiBungen (Professor 
Dr. Hans Goldschmidt-Ingwer Błock), Berlin-Britz, Verfahren zur Erhitzung sium pf 
zu schweifSender Schienen mittels eines nicht auf aluminotherm. Wege verfliissigten 
nichtmetall. Stoffes in einer Form, dad. gek., daB zunachst die Vorwarmung mittels 
eines Gasgeblases in der bei der aluminotherm. SchweiBung bekannten Weise erfolgt 
u. dann durch EinguB des feuerfl., nichtmetall. Stoffes in die Form der Verband um die 
SchweiBstelle gebildet wird. — Der Vorteil des Verf. wird in seiner W irtschafthchkeit 
gesehen. (D. R. P. 573 251 K . 49h vom 10/9. 1932, ausg. 29/3. 1933.) H e in r i c h s .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Walter 
Deisinger, Berlin-Siemensstadt), Verfahren zum elektrischen Punktschweiflen von Blechen 
aus Aluminium  und seinen Legierungen, dad. gek., daB die Schwingung zwischen Elek- 
troden yorgenommen wird, bei denen mindestens die dem SchweiBgut zugekehrte Auf- 
lageflache aus dem gleiehen oder nahezu gleiehen Materiał besteht wie das SchweiBgut. — 
Es werden also entweder Elektroden yerwendet, die yollstandig aus Al oder aus kupfer - 
freien Aluminiumlegierungen hestehen oder aber, um unnotige Stromwarmeverluste 
zu yermeiden, Elektroden aus Cu, bei denen die den zu schweiBenden Blechen zugekehrten 
Auflageflachen aus A l  hergestellt sind. Um das VerschweiBen der Elektrodo m it dem 
SchweiBgut selbst zu yerhindern, mussen die Elektroden in bekannter Weise m it W.- 
Kiihlung yersehen werden. Das Verf. soli yerhindern, daB Kupferspuren, die bei Ver- 
wendung yon Kupferelcktroden auf der Aluminiumoberflache haften bleiben, m it dem 
A l  ein galvan. Element bilden u. dieses dann Strome entwickelt, die das Aluminium- 
blech korrodieren. (D. R. P. 572 662 KI. 21 li yom 13/11.1931, ausg. 20/3.1933.) H e i n .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Karl 
Meller, Berlin-Siemensstadt), MaterialprufuTigsgerdł, insbesondere zur Prufung von 
Schweipnahten m it einem Magneten, dessen KraftfluBanderungen auf ein MeBinstrument 
iibertragen werden, dad. gek., daB neben dem MeBmagnet von diesem isolierte Zusatz- 
magnete angeordnet sind, die ein Ausweiclien der Kraftlinien des MeBmagnets in dem 
zu priifenden Materiał yerhindern, indem sio das Feld des MeBmagneten einengen. — 
Die Einrichtung soli Anwendung finden, wenn es sich darum handelt, kleine Unstetig- 
keitsstellen im Materiał zu ermitteln, z. B. Gasblasen oder Lunker. Denn bei der 
Anordnung gemaB der Erfindung wird die Anderung des Kraftflusses nicht in dem 
gesamten Magnetkem, sondern nur in einem Teil desselben gemessen. In  der SchweiB- 
naht ist es den Kraftlinien des MeBmagneten nicht moglich auszuweichen, da sie durch 
die Kraftlinien der beiden Zusatzmagnete eingeengt werden. Es wird sich also eine
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Anderung des magnet. Kraftlinienweges innerhalb des Feldes, das durch den Haupt- 
meBmagneten erzeugt wird, in yerstarktem MaBe bemerkbar machen. (D. R. P. 
572288 KI. 42 k yom 3/5. 1930, ausg. 14/3. 1933.) H e i n r i c h s .

I. G. Farbenindustrie Akt. Ges., Deutsehland, Metallbeizmittel. Den zum 
Beizen yon Metallen yerwendeten Sauren werden organ. Sulfoxyde, 

I  i '> S O ' vorzugsweise (C„H5-CH2)2-SO, (C6H5)2-SO oder I, gegebenenfalls
C6H4 auch Benetzungs- u. Emulgierungsmittel, wie Alkylnaphthalinsulfo-

sauren oder ihre Salze, Saponin u. dgl. zugesetzt. Der Angriff der 
Beizsaure auf unveriindertes Metali wird yerringert. (F. P. 741 086 vom 12/8. 1932,
ausg. 6/2. 1933. D. Prior. 14/8. 1931.) K u h l i n g .

Chemische Fabriken Dr. Joachim Wiernick & Co. Akt. Ges., Berlin-Waid- 
mannslust, Verfahren zum Behandeln von Metallplallen zum Zwecke des dauernden 
Schutzes ih rer Oberflache, 1. dad. gelc., daB die Metallplatten zunachst in bekannter 
Weise erh itz t u. m it einem Ol oder Rostschutzmittel, z. B. Bleimennigeanstrich, iiber- 
zogen werden, worauf dann nach dem Trocknen eine Anstrichmasse aufgebracht wird, 
welehe aus Asphalt, natiirlichen oder kiinstliehen Harzen, Bitumen oder Pech u. festen 
Fiillstoffen, wie z. B. Asbest, Kieselgur, Quarzsand o. dgl. besteht. — Nach den An- 
spriichen 2 u. 3 kónnen der Uberzugsmasse Ole, KW-stoffe oder Weiehmachungsmittel 
zugesetzt u. die M. bei erhóhter Temp. aufgebracht werden. — Zus. der Uberzugsmasse. 
27 Teile A sbest, 30 Teile Bitumen u. 43 Teile Mineralol. (D. R. P. 567 805 KI. 75c 
yom 30/11. 1927, ausg. 10 / 1 . 1933.) B r a u n s .

Herzog, S u r l ’oxydation  ćlcctrocliim iąue de la  p ro tee tion  du fe r e t  des duralum ins dans les 
solu tions salines aćrees. Publications du m inistóre de l ’a ir. P a ris : Gauthier-V illars 
e t  B londel la  R ougery  1933. (88 S.) B r.: 25 fr.

[rUSS.] I. I. Iskoldski, T hallium , Chemio u. Technologie. M oskau-Leningrad: Zw etm etisdat 
1933. (46 S.) R bl. 1.— .

[russ.] M. I. Kowarski, P . F . Schirokow und  G. M. Rutkow skaja, F a b r i kation  u ltra le ich ter 
Legierungen. M oskau-Leningrad: Z w etm etisda t 1933. (86 S.) R bl. 2.— .

IX. Organische Industrie.
P. H. Groggins und A. J. Stirton, Aminierung durch Ammonolyse. I II . Ein- 

flu fi anorganischer Salze. (II. vgl. C. 1933. I. 1943.) Bei der Darst. von 2-Amino- 
iinthrachinon aus der Chloryerb. u. NH 3 werden die Resultate durch Zusatz von NH,r  
Salzen nicht besonders gunstig beeinfluBt, teilweise sogar erheblich verschlechtert. — 
Die zur Bldg. von sek. Aminen fiihrende Nebenrk. wird durch die im Lauf der Rk. 
abgespaltene HC1 begunstigt (vgl. Darst. yon Diphenylamin aus Anilin u. HC1); man 
kann den EinfluB der HC1 dureh Zusatz von Oxydationsmitteln, die HC1 in Cl, u. HOC1 
umwandeln, weitgehend unschadlich machen. Die besten Resultate wurden mit KC103 
u. besonders m it KC103 -j- NH4N 0 3 erlialten. Einzelheiten iiber Wrkg. von Salzen 
u. Salzgemischen s. Original. (Ind. Engng. Chem. 25. 169—75. Febr. 1933.) Os t e r t a g .

P. H. Groggins, Aminierung durch Ammonolyse. IV. Entwurf und Konstruktion 
der Anlage. V. Ubencachung des Ammoniak-IłiicJcgewinnungssystems. (III. vgl. yorst. 
Ref.) Kurze Besehreibung der App. fiir yerschiedenartige Aminierungsrkk. Grundlagen 
fiir den Entwurf der NH3-Ruckgewinnungsanlagen. (Ind. Engng. Chem. 25. 274—79. 
Marz 1933. Washington, Bur. of Chem. and Soils.) Os t e r t a g .

— , Eigenschaften und Anwendung des synthetischen Dimethylalhers. Angaben iiber 
die physikal. Eigg. u. die Anwendung des (CH3)20  ais Losungsm., in der Kiilteindustrio 
usw. (Matieres grasses-Pćtrole Deriyes 24. 966r4—65. 1932.) S c h ó n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Oxydation 
organischer Verbindungen. Bei der Oxydation hochmolekularer aliphat. Verbb., ins- 
besondere KW-stoffe, in fl. Phase durch Blasen m it sauerstoffhaltigen Gasen, besonders 
Luft, unter Erhitzen werden bis zu 3%  des Ausgangsstoffes an Katalysatormischungen 
yerwendet, die eine oder mehrere Salze hóherer Carbonsauren von wenigstens 6 C-Atomen 
mit Alkali- oder Erdalkalimetallen einsehlieBlich Mg u. Al neben einem oder mehreren 
Salzen der erwahnten Sauren m it Schwermetallen der 4.—8. Gruppe des period. Systems 
enthalten. In  B etracht kommen z. B. Misehungen von Oleaten, Naphthenaten, 
Palmitaten, Cinnamaten, Abietaten von Li -)- Ce, Na +  Hg, Ca +  Ce, Na +  V, 
Na -j- Cr, Na -f- Mn, Mg V, Al -f- Mn, K  Al -f- Mn, a -}~ Al V. Schon 
Mengen von 0,5%o der K atalysatoren sind m it Erfolg anwendbar. — Im  Zus.-Pat„
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(s. unten) werden s ta tt der erwahnten Katalysatormisehungen solehc ver wendet, dic 
nur Alkali- u. Al-Salze der genannten (gleichen oder yerschiedenen) Sauren, z. B. 
40%  Na- u. 60% Al-Salz enthalten. In  yerschiedenen Beispielen sind die Verff. im 
einzelnen erliiutert. (E. P. 386 715 vom 16/9. 1931, ausg. 16/2. 1933 u. E. P. 386 725 
vom 28/9. 1931, ausg. 16/2. 1933.) D o n a t .

Rohm & Haas Co., Philadelphia, Pennsylvania, iibert. von: Francis O. Rice, 
Baltimore, Maryland, V. St. A., Acetylierungsproze/3. Stoffe, die sich bekanntlich 
acetylieren lassen, werden in feinverteiltem Zustande oberhalb ihres Kp., aber unter- 
halb des Kp. der acetylierten Prodd., etwa bei 100—300°, innig m it Keten bzw. 
Mischungen aus Aceton u. Keten, oder auch Methylketen, vorteilhaft im Gegenstrom 
vermischt, u. die Rk.-Prodd. unter Abtrennung von Aceton u. Riickfiihrung unver- 
anderten Ausgangsstoffes u. des acetylierten Prod. in dio Rk.-Zone aufgearbeitet. Auf 
diese Weise wird z. B. Eg. in Essigsaureanliydrid, o-Nitranilin m it Methylketen in 
o-Nitropropionylanilid, o-Oxybenzoesduredthylester in Acetyl-o-oxydthylbenzoat iiber- 
gefuhrt. Die Ausbeuten sind quantitativ. Eine Zeichnung erliiutert die App. (A. P. 
1898 687 Tom 24/10. 1931, ausg. 21/2. 1933.) D o n a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Curt Schonburg 
und Georg Wick, Bitterfeld), Herstellung von einfaclien oder gemischten terliaren Phos- 
phorsaureestem von halogenierten Glykolen und von Monoglykoldthe.nl, dad. gek., daB man 
das Veresterungsverf. naeh D. R. P. 529 808 (s. u.) auf halogenierte Glykole, gegebenen- 
falls in Mischung m it Monoglykolathern, ubertragt. — Z. B. werden unter Riihren u. 
Kiihlen 320 g Glykolchlorhydrin zu 305 g POCl3 gegeben, worauf 3 Stdn. bis auf 55° 
erwarmt u. danach auf gewóhnliche Temp. abgekulilt wird. Sodann laBt man 1,5 kg 
Athylenglykolmonoathylśither zulaufen u. erwarmt erneut 1 Stde. auf 60°. Zur Auf- 
arbeitung wird m it trockener Soda im tjberschuB verriilirt, abgesaugt u. bei vcr- 
mindertem Druek der ubersehiissige Athylenglykolmonoathyliitlier abdest. Das zuriick- 
bleibende Di-(chlorathyl)-dthylglykolphosphat enthalt ca. 24% Chlor, D.2° 1,26, n =
1,453; Ausbeute 90%  der Theorie. In  almlicher Weise wird aus POCl3, Glykolchlor
hydrin, Athylenglykolmonomethylather u. Butanol Ch l ord thylmeth ylgl ykol bu l ylphospha t 
(Kp.M 195— 205°, n =  1,436, D .20 1,130), aus P0C13, Glykolbromhydrin, Athylenglykol- 
monomethylatlier u. Athylenglykolmonobutylatlier Bromdthylmethylglykolbulylglykol- 
phospliat (Kp., 205—210°, D .20 1,205, n =  1,443) erzeugt. Diese Prodd. sind Gelatinier- 
u. Weichmachungsmittel fur Cellulosederiw., u. erteilen den m it ihnen erzeugten piast. 
Massen eine erhóhte Unyerbrennbarkeit. (D. R. P. 571521 KI. 12o yom 15/3. 1930, 
ausg. 1/3. 1933. Zus. zu D. R. P. 529 808; C. 1931. II. 1922.) R. H e r b s t .

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie G. m. 
b. H., Miinchen, Verfahren zur Herstellung von Esiem  aus Aldehydm und ton Kata- 
lysatoren dazu. Katalysatoren werden benutzt, die Al, Zn, Alkoxyl u. Cl in chem. 
Bindung enthalten. Z. B. wird eine Lsg. oder Suspension yon Al-Alkoholat m it ZnCl2, 
oder eine solche Lsg. in Ggw. von A1C13 m it ZnO, ZnC03 oder Zn(OC2H5)2 behandelt, 
oder eine Mischung yon Al-Alkoholat, A1C13 u. feinverteiltem Zn oxydiert. Gegeniiber 
einer Umsetzung von etwa 1600 kg Acetaldehyd bei Verwendung eines Katalysators 
oline ZnO kónnen bei Zusatz von ZnO 4350 kg Aldehyd in Ester umgewandelt werden. 
(E. P. 387 621 vom 19/9. 1932, ausg. 2/3. 1933. D . Prior% 25/4. 1932.) D o n a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., KatalijUsche Reduktion von 
Carbonsdureestern. Mindestens 2 C-Atonie im Molekuł enthaltende Carbonsaureester 
werden m it Hilfe sehr akt. Hydrierungskatalysatoren hydriert. (Belg. P. 367 646 yom 
10/2. 1930, Auszug yeroff. 25/8. 1930.) E b e n .

Doherty Research Comp., New York, iibert. von: Sylvan R. Merley, Dover, 
New Jersey, V. St. A., Esterreinigung. Bestandige Ester oder Alkohole aus gasfórmigen 
Olefinen, z. B. Isopropylacetat, werden von unbestandigen Verunreinigungen, wie 
Alkoliolen oder Estern, durch Erhitzen am RuckfluB m it der dem Ester entsprechenden 
organ. Saure u. einem die Verunreinigung zersetzenden Stoff, wie H 2S 04, in Mengen 
bis 13%, yorteilhaft 2—5% , u. anschlicBende Dest., zweckmaBig Wasserdampfdest., 
gereinigt. Die Zers. findet gegebenenfalls unter Oberdruck sta tt. Der reine Ester dest. 
iiber. (A. P. 1 898 737 vom 13/6. 1928, ausg. 21/2. 1933.) D o n a t .

Charles Pfizer & Co., New York, V. St. A., Verfahren zur Herstellung hydrat- 
wasserhaltiger Citronensaure. Gesatt. wss. Lsgg. von Citronensaure werden, etwa durch 
Erhitzen im Yakuum bei einem absol. Druek yon weniger ais 32 mm Hg, bei einer 
Temp. yon 37° oder darunter iibersattigt, wobci die Saure m it 1 Mol. W. aus- 
krystallisiert. Der Druek von 32 mm ist ein krit. Druek; bei mehr ais 32 mm, ent-
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sprechend Tempp. von 41° u. dariiber, wird wasserfreie Saure erhalten. Bei Wieder- 
holung der Vakuumdest. nach Abtrennung der Krystalle konnen bis 75%  der Saure 
in reiner Form erhalten werden. (E. P. 386 705 vom 19/8. 1931, ausg. 16/2. 1933.
A. Prior. 15/7. 1931. Zus. zu E. P. 380 813; C. 1933. I. 308.) D o n a t .

People and Government o£ the United States of America, iibert. yon: Philip
H. Groggins, Washington, Columbia, U. S. A., Herstellung von 2-(4'-p [bzw. o]-oxy-
phenylbenzoyl)-benzoesduren durch Erhitzen der entsprechenden Halogenphenylbenzoyl- 
benzoesiiuren m it Alkalien. — 2-(4’-p-Chlorphenylbenzoyl)-benzoesdure wird m it der
4-fachen Menge NaOH (etwa l l ° /0ig) im Riihrautoklaven 12 Stdn. auf 150—220° erhitzt. 
Die 2-(4'-p-Oxyphenylbenzoyl)-benzoesdure, aus Eg. F . 246— 248°, wird m it H 2S 04 aus- 
gefallt. In  gleicher Weise wird die 2-(4’-o-Oxyphenylbenzoyl)-benzoesdure, aus Eg. F . 185 
bis 186°, aus der entsprechenden Halogenyerb. erhalten. (A. PP. 1843 718 u. 
1 843 719 Tom 8/8. 1929, ausg. 2/2. 1932.) H o p p e .

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, Arthur George Perkin und 
Edwin John Cross, Herstellung von l-0xy-10-anthronen durch gleichzeitige Red. u. 
Entacetylierung von Polyalkoyloxyanthrachinonen m it mindestens einer l-Alkoyloxy- 
gruppe in Ggw. von Mineralsauren. — Zu einer sd. Lsg. von Triacetylanthragallol in Eg. 
ftigt m an eine Lsg. von SnCl2 in 33%ig. HC1 hinzu u. koeht bis die Lsg. farblos ist. Das
I,2,3-Trioxy-10-anthron scheidet sich krystallin. ab. In  ahnlieher Weise erhalt man aus
Diacetylalizarin l,2-Dioxy-10-anthron (Desoxyalizarin) u. aus l ,8-Diacetoxyanthra- 
chinon l,S-Dioxy-10-anthron, F. 293—295°. (E. P. 353 479 vom 24/1. 1930, ausg. 
20/8. 1931.) H o p p e .

X. Farberei. Farben. Druckerei.
J. R. Reynolds, Ausdriicke, die beim Abnm stm i von Farbungen gebraucht werden. 

Vf. beklagt den Mangel von standardisierten Fachausdriicken fiir Nuancenunterschiede, 
Unterschiede in der Farbtiefe u. fiir Yeriinderungen an den Farben. (Text. Reeorder 50. 
Nr. 600. 56—57. 15/3. 1933.) F r i e d e j i a n n .

P. W. Cunliffe, Anwendung der Ultrarotphotograpliie au f Textilien. Ultrarot- 
aufnahmen yon 109 Farbstoffen auf Wolle u. 63 Farbstoffen auf Baumwolle. Helle 
Farben, die auf den Ultrarotaufnahmen schwarz erscheinen, wurden nicht gefunden, 
dagegen ist der entgegengesetzte Fali haufig. Anwendungen: 1. Kontrolle von Schwarz- 
farbungen; 2. Auffindung von Farbstoffen fiir dunkle Kleidungsstiicke, die infolge der 
Reflexion ultraroter Wiirmestrahlen im Sommer angenehm zu tragen sind. (J. Soc. 
Dyers Colourists 49. 73— 76. Marz 1933. Wool Industries Res. Assoc.) L e s z y n s k i .

N. G. Laptew. Eine neue Methode zur Herstellung eines Farbstoffes voni T yp  des 
Formylvioletts. Bei Herst. der Triphenylmethanfarbstoffe vom Typ der Formel I  nach
D. R. P. 62 339 gehcn groBe Farbstoffmengen m it dem sog. Chromschlamm verloren. 
Die Synthese wurde foIgendermaCen modifiziert: nach der sog. „oxydierenden Konden-

ÓaH4-N(CH3).2 0
sation“ , d. h. Herst. des Triphenylmethanfarbstoffs aus dein Diphenylderiv. u. Di- 
methylanilin +  K 2C r,0 , wird das Cr(OH)3 nicht von der Lsg. getrennt, sondern der 
Farbstoff ohne vorangehende Filtration ausgesalzen. Das Praparat enthalt dann 
8—9%  Cr u. entsprieht in seinen Eigg. dem Formylviolett 4 BS. (Anilinfarben-Ind. 
[russ.: Anilinokrassotschnaja Promyschlennost] 1932. Nr. 5/6. 12—14.) S c h ó n fe ld .

W. I. Kusnetzow, Azofarbstoffe aus p-Aminophenol-3,5-di$ulfonsdure. Die nach dem
D. R. P. 65 236 dargestellte p-Aminophenol-3,5-disulfonsdure zeigt auf Zusatz yon Alkali 
intensiv blaue Fluorescenz. Ihre Diazoniumyerb. ist sehr bestandig, auch in troekenem 
Zustande. Sie bildet griinliehgelbe Nadeln. Bei Verss. zur t)berfiihrung in Monoazofarb- 
stoffe wurde beobachtet, daB dio Kuppelung m it Phenolen in alkal. oder mit Aminen in 
schwach saurem oder neutralem Medium haufig nicht zustande kommt. Es bilden sich m it
o-Toluidin nur Spuren des Azofarbstoffs. Dimethylanilin reagiert schwach m it der Diazo
niumyerb. in der Kalte, in der Warme finden neben der Kuppelungsrk. Zers. der Di
azoniumyerb. zu y-Hydrochinondisulfonsaure s ta tt. Leichter findet Kuppelung m it Naph- 
thalinderiyy., besonders Naphtholen, s t a t t . A z o f a r b s t o f f e a u s d e m D i a z o n i u m -  
s a l z  d e r  p - A m i n o p  h e n o l d i s u l f  o n s i i u r e : mit Resorcin (gelb in saurem, rot-
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„ n  orange in alkal. Bade), m it Pyrogallol
, (gelb_ in saurem, ro t in alkal. Bade),

„ Tr /  \  XT XT /  \  .  X1_  m it Dimethylanilin (gelb in alkal., rot-
\  /  \  /  stichig in sailrem Bade; Kuppelungsrk.

i I  /  \  yerlśiuft m it Schwierigkeiten), m it fl-
003x1  y  NaphtKol (hellrotorange in saurem Bade),

mit Schdfferscher Saure (dunkelrot in 

OH _ J ° ’H
I I  RN:N<^ /  \ _ N ; N — N: N—/

-SO,H
alkal. Bade), m it R-Saure (ponceau in saurem, braunrot in alkal. Bade), m it a- 
Naphthylamin  oder m it Clevesdure (yiolett in saurem, rotorange in alkal. Bade), 
m it K-Sdure (rot), m it Chicago-S-Saure, alkal. gekuppelt (sauer yiolett, alkal. blau- 
yiolett), m it y-Saure, alkal. gekuppelt (rotbraun in saurem Bade), J-Saure (hellrot 
in saurem Bade), m it Diphenylamin (in saurer Lsg. yiolett, in alkal. gelb), m it Phenyl-
a.-naphthylaniin (sauer blau, alkal. orangerot), m it Phenyl-fi-naphthylamin (in alkal. 
Lsg. rot). Der Azofarbstoff m it fi-Naplitliol farbt Wolle in saurem Bade lichtecht ro t
orange, der Farbstoff m it Schdfferscher Saure rotorange, der Farbstoff m it R-Saure 
ponceau. Die Fiirbungen sind wenig waschecht. Die wss. Farbstofflsgg. werden nicht 
gefallt durch Ba- u. Ca-Salze, bilden aber Ndd. m it Pb-Salzen. Die Farbstoffe m it 
Diphenylamin, Phenyl-a- oder -jS-naphthylamin farben Wolle sehr lichtecht. — Bis- 
azofarbstoffe konnten nur durch Diazotieren der Aminogruppe der Monoazofarbstoffo 
u. nachtragliche Kuppelung dargestellt werden. P rakt. gelang dies nur bei dem Mono- 
azofarbstoff aus a-Naphthylamin u. der diazotierten Aminophenoldisulfonsaure, so 
daB die nachstehend benannten Bisazofarbstoffe samtlich der Formel I  entsprechen. 
Bisazofarbsloffe: m it Phenol (farbt Wolle rotbraun, Baumwolle schwach gelbbraun), 
m it Dimethylanilin (braun auf Wolle u. Baumwolle), m it fi-Naphthol (yiolett auf Wolle, 
grau auf Baumwolle), m it Croceinsdure (braun auf Wolle, gelbbraun auf Baumwolle), 
m it R-Saure (braunrosa), m it Nevile-Winterscher Saure (braun), m it a -Naplithylamin 
(braun auf Wolle, schwach yiolettbraun auf Baumwolle), m it H-Saure (gelbbraun), 
m it y-Saure (gelbbraun), m it 2-Amino-5-oxynaphihalin-7-sulfonsdure (gelbbraun auf 
Wolle, braunrosa auf Baumwolle). Die Farbstoffe zeigen geringe Lichtechtheit. — 
S u b s t a n t i y e  T r i s a z o f a r b s t o f f e  (Formel I I ) : Das Kuppelungsprod. aus 
Benzidin u. H-Saure wurde mit diazotierter Aminophenoldisulfonsaure u. hierauf mit 
der Endkomponente gekuppelt. Die Farbstoffe dieser Gruppe sind ausgepragt sub- 
stantiy u. farben Baumwolle in grellen Tónen. In  saurem Bade farben sie Wolle, jedoch 
in anderen Nuancen. Die Farbstoffe sind wenig licht- u. waschecht. Bei Ersatz von 
Benzidin durch Dianisidin  erhalt man mehr blaustichig farbende Farbstoffe, von 
denen die Kuppelungsprodd. mit fi-Naphthol u. Chicago-S-Saure den reinsten Ton 
ergeben. (Anilinfarben-Ind. [russ.: Anilinokrassotschnaja Promyschlennost] 1932. 
Nr. 5/6. 14.) _ " Sc h o n p e l d .

Julius Bekk, Illustrationsdruck und Papierąualitdt. I I . (I. ygl. C. 1932. II- 3787.) 
Die Konturenwiedergabo ist beim Hochdruck um so besser, je yollkommener die Be- 
riihrung der farbtragenden Teile der Druckform m it der Papieroberfliiche ist, je geringer 
der Farbauftrag an der Druckform sein kann, je geringere Druekspannung angewendet 
u. je schneller die Druckfarbe yon der Papieroberflache fixiert wird. Fiir den Offset- 
druck wird fur die Bildwiedergabe die Saugfahigkeit yon ausschlaggebender Bedeutung, 
da zur Erzielung bestimmter Druckschwarzungen das Vorhandensein eines um so 
groBeren Farbuberschusses am Gummituch notig wird, je geringer die Saugfahigkeit 
des Papiers ist. Bei Tiefdruckpapieren muB die Saugfahigkeit groB genug sein, um den 
Inhalt der Atzgriibchen herauszuholen u. wegzuschlagen, andererseits sollen die Ver- 
luste bei der Konturenwiedergabe durch Auslaufen der Farbę in den Papierfilz ein 
ertragliches MaB nicht iiberschreiten. (Zellstoff u. Papier 12. 441—47. 1932.) H a m b .

Julius Bekk, Illustratimsdruck und Papierąualitdt. I II . (H. ygl. yorst. Ref.) 
F iir das „Wegschlagen“ der Farbę beim Druckvorgang ist bei Verwendung n. Firnis- 
farben das Ansaugen der Farbę in die Poren des Papierfilzes weitaus am wichtigsten. 
Quellungserscheinungen der Papierfaser selbst kónnen nicht m it Sicherheit festgestellt 
werden. Die Saugfahigkeit ist eine der allerwichtigsten Papierfunktionen (ihre Best.
C. 1932. I . 3516). Dem individuellen Yerh. der jeweiligen Papier-Druckfarbekombi-
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nationen kann nur dadurch Rcchnung getragen werden, daB die Saugfahigkeit einer 
Papiersorte stets auf diejenige Druckfarbe bezogen wird, mit der sie bedruckt wird. 
Die druektechn. Vorteile der in irgendeiner Form durchgefiihrten Papierfeuchtung 
beruhen nicht auf einer Erhohung der Saugfahigkeit, sondern auf einer Vermehrung 
des „Geschmeidigkeitsfaktors“, was Vf. zahlenmaBig belegt. Bei Beurteilung der Saug
fahigkeit kommt es nicht auf die Grófie der Saugfahigkeit an sich an, sondern auf die 
Relation von Saugfahigkeit u. jeweiligem Farbbedarf. Sehr wichtig sind die Be- 
ziehungen von Saugfahigkeit u. Glatte. Die einschlagigen Verhiiltnisse beziiglich 
,,Durehschlagen“ , eine der grobsten Fehlerscheinungen der Druektechnik sind noeh 
wenig durchgearbeitet. (Zellstoff u. Papier 12. 489—93. 1932.) H a m b u r g e r .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Herstdlung eines Benetzungs- und Durch- 
dringungsmittds. Man kann die Netzfahigkeit yon Alkalisierungsfll. erhohen, wenn man 
ihnen ein Gemisch eines Phenols m it einer alicydischen Carbonsaure zusetzt. Geeignet 
sind z. B . Gemische von Phenol m it Naphthen- oder Harzsduren oder ein Gemisch yon 
Chlorphenol m it einer Naphthensaure. (Schwz. P. 156 925 vom 30/7. 1931, ausg. 16/11.
1932. D. Prior. 30/7. 1930. Zus. zu Schwz. P. 128 440; C. 1929. 1. 2357.) B e i e r s d o r f .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Delaware, iibert. yon: Ivan Gubelmann, 
Henry J. Weiland und Cłyde O. Henke, South .Milwaukee, Wisconsin, Netzmittel 
fu r  Teztilbehandlung. Man kann die Netzfahigkeit yon Textilbehandlungsbadern aller 
A rt erhohen, wenn man ihnen wasserlósliche Sulfonierungsprodd. soleher Stoffe zusetzt, 
die bei der pyrogenen Zers. von Kolophonium, Abietinsdure oder Abietylchlorid ent- 
stehen. (A. P. 1897120 vom 26/2. 1930, ausg. 14/2. 1933.) B e ie r s d o r f .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Mordecai Mendoza und Arthur 
George Murray, Trockenes Farbeprdparat, enthaltend eine N-Sulfonsaure, die erhaltlich 
is t durch Einw. eines wasserlóslichen Sulfits auf eine aromat. Diazoverb. m it oder ohne 
nachfolgende Red. u. eine Vcrb., die in saurer Lsg. oxydierend wirkt, z. B. ein 1. Per- 
sulfat, Perborat, 1. Brom at oder eine Mischung aus 1. Alkalibromiden u. Bromaten 
(5 K Br +  KBrOj). Das P raparat kann ferner noch einen sauer reagierenden Stoff, 
wie NaHSO,,, enthalten. Die Praparate geben in saurer Lsg. fiir die Herst. yon Eis- 
farben geeignete Diazoyerbb. Sie lassen sich leicht lagern u. sind besonders fiir trop. 
Lander geeignet. (E. P. 377 978 vom 1/5. 1931, ausg. 1/9. 1932.) Sc h m e d e s .

Haroutioun Terzian, Seine, Frankreich, Verfahren zur Herstellung von bestdndigen, 
Farberei- und Druckereiprdparaten in  Form von Pufoem, Stiften, Filmen und Pasten, 
dad. gek., daB die miteinander reagierenden Bestandtcile der Praparate einzeln mit 
Schutzmitteln yersehen u. dann gemiseht werden. Ais Schutzmittel dienen Fiirberei- 
u. Druckereihilfsmittel, so daB eine Belastung der Praparate m it Stoffen, die beim 
Farben u. Drucken entbehrlich sind, yermieden wird. Z. B. werden die reaktions- 
fahigen Bcstandteile der P raparate mit Lsgg. von Verdickungsmitteln, wie Starke- 
kleister, Harz u. Gelatinelsgg., oder solchen, die bei der Anwendung Veranderungen 
erfahren konnen, wie EiweiB u. Kautschuklsgg., yermischt, eingedampft, getroeknet, 
gepulyert u. dann yereinigt. FI. u. gasformige Substanzen, z. B. SO„, H 2S, werden an 
Adsorptionsmittel, wie Kaolin, Kieselgur, Holzkohle, gebunden. So hergestellte 
Praparate, u. a. Kiipen- u. Beizenfarbstoffpraparate, sind besonders im Hausgebrauch 
von Vorteil, da sie ohne VorsichtsmaBrcgeln, z. B. in Form von Abplattmustern, naeh 
Gebrauchsanweisung, yerwendet werden konnen. Auch ais kosmet. Mittel sind sie 
bei geeigneter Zus. yerwendbar. (F. P. 725 256 vom 20/10. 1931, ausg. 10/5. 1932.
D. Prior. 14/1. 1931.) Sc h m e d e s .

B. B. & R. Knight Corp., Providence, iibert. von: John C. Watson, Paw- 
tueket, beide in Rhode Island, V. St. A., Verfahren zur Herstdlung terschiedejifarbiger 
Stoffe aus pflanzlichen Fa-sem, dad. gek., daB man das K ettgarn zugleich m it dem 
Scheren mit der ersten Stufe eines zweistufigen Fiirbeprozesses behandelt, dann m it 
dem SehuBgarn yerwebt u. darauf m it der zweiten Stufe des zweistufigen Farbeprozesses 
behandelt, wobei lediglich die praparierten Kettgarne gefarbt werden. Dann farbt 
man die SchuBfaden m it einem anderen Farbstoff in yerschiedenen Farben an. (Can. P. 
280 770 vom 18/5. 1927, Auszug yeroff. 5/6. 1928.) Sc h m e d e s .

B. B. & R. Knight Corp., Providence, iibert. yon: John C. Watson, Pawtucket, 
beide in Rhode Island, V. St. A., Verfahren zur Herstellung ton Geweben aus pflanzlichen 
Fasern m it verschieden gefdrbten Kett- und SchuBfaden, dad. gek., daB man auf den 
einen Teil der Faden eine Komponente eines in einem 2-stufigen Farbeverf. zu farbenden 
Farbstoffes u. auf den anderen Teil eine andere Komponente eines alinlichen Farb-
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stoffes aufbringt, dann die Faden verwebt u. schlieBlich das fertige Gewebe m it der 
gleichen anderen Komponente des Farbstoffes behandelt, wobei m an entsprechend 
den ersten Komponenten yersohiedene Farbungen erhalt. (Can. P. 280 771 yom
18/5. 1927, Auszug yeroff. 5/6. 1928.) S c h m e d e s .

B. B. & R. Knight Corp., Providence, iibert. von: John C. Watson, Pawtucket, 
beide in Rhode Island, V. St. A., Verfahren zur Herstellung von Geweben m it verschieden 
gefdrbten Kelt- und Schuflfdden, dad. gek., daB man die K ett- u. SchuBfaden m it yer- 
schiedenen Farbstoffen behandelt, dann verwebt u. mit Stoffen behandelt, die m it 
den zuerst aufgebraehten Farbstoffen yersohiedene Farbungen geben. (Can. P. 280 772 
vom 18/5. 1927, Auszug yeroff. 5/6. 1928.) S c h m e d e s .

British Celanese Ltd., London, und Camille Dreyfus, New York, Verfahren 
zum Farben von Celluloseestern und -uthern, insbesondere Acetatseide, und Mischgeweben 
daraus unter Verwendung von Farbstoffen, die keine oder geringe A ffin itd t zu den Cellulose- 
derivalen besitzen, sowie zum Atzen von Farbungen auf diesen Stoffen, dad. gek., daB 
man Klotz- u. Spritzlsgg., Druckpasten, Atz- u. Buntatzpasten verwendet, die Lósungs- 
mittel fiir die Cellulosederiyy. enthalten, u. das Lósungsm. nach dem Fiirben oder 
Atzen ohne zu dampfen durch Verdampfen entfernt. Geeignete Losungsmm. sind 
Athyllactat, Diacetonalkohol, Diathyltartrat, Dibutyltartrat, Benzylalkohol, Glykolester u. 
-ather, z. B. Glykolmonoacetat. Es konnen Saure- u. Direktfarbstoffe, Farbstoffe der 
Anthraehinonreihe u. indigoide Farbstoffe, die Acetatseide schlecht farben, sowie dereń 
Leukocster yerwendet werden. (E. P. 376 797 yom 1 1 / 2. 1931, ausg. 11/8.
1932.) S c h m e d e s .

Celanese Corp. of America, Delaware, iibert. von: George Rivat, Paterson, 
New Jersey, Amerika, Verfahren zum Wei/3- und Buntreservieren von Anilinschwarz 
a u f Celluhseestem und -dthern, insbesondere Acetatseide, oder Mischgeweben daraus, 
dad. gek., daB der Stoff zunachst mit Reserve- oder Buntreservepasten, die Alkali, 
ein Oxalat u. ein Quellungsmittel fiir das Cellulosederiy. enthalten, mustergemaB 
bedruckt, wie iiblich m it der Anilinschwarzpaste geklotzt u. gedampft w'ird. (A. P. 
1 870 786 yom 20/9. 1929, ausg. 9/8. 1932.) S c h m e d e s .

Camille Dreyfus, New York, V. St. A., Verfahren zum Bedrucken ton Stoffen, 
die thermoplastische Cellulosederiuate enthalten, dad. gek., daB man den zu bedruckenden 
Stoff m it einer FI. netzt, die ein Losungsmittel fur die in einer Obertragungssehicht 
befindlichen Farbstoffe ist, die Cellulosederiyy. jedoch nicht angreift, dann die ge- 
netzten Stoffe unter Druck auf die Ubertragungsschicht bringt, welche einen Farbstoff 
enthalt, der die Cellulosederiyy. anfarbt. An den Stellen, an denen der zu bedruckende 
Stoff m it der Ubertragungsschicht unter Druck in Beriihrung gebraeht wird, wird der 
Farbstoff durch die auf dem Stoff befindliche Netzfl. gel. u. zieht auf die thermoplast. 
Cellulosederiw. auf. (Can. P. 298 341 vom 12/5. 1928, Auszug yeroff. 18/5.
1930.) S c h m e d e s .

Camille Dreyfus, New York, iibert. von: Herbert Platt, Cumberland, U. S. A.,
Bedrucken von Geweben, welche Faden von Cellulosederiw. enthalten, bzw. von Filmen 
aus Cellulosederiw. Die Flachen werden zunachst m it einer Lsg. eines bas. essigsauren 
Metallsalzes, z. B. bas. Al-Acetat, behandelt, dann event. getrocknet u. bedruckt. 
(Can. P. 297 376 yom 18/10. 1928, ausg. 4/2. 1930.) B r a u n s .

A . Holtmann U. Co. G. m. b. H., Berlin, Verfahren zur Herstellung von untergriln- 
lichem Anilinschwarz, dad. gek., daB man den Anilin, aromat. Aminę oder Aminophenole 
enthaltenden Anilinschwarzflotten u. -druckpasten N-haltige heterocycl. Verbb., wie 
Chinolin, u. gegebenenfalls Phenole zusetzt. Des weiteren kann man Verdickungs- 
mittel, wie Glucose, Dextrin, 1. Starkę, Pektinstoffe, Tragant, Leim u. dereń Abbau- 
prodd., sowie bas. u. leicht oxydierbare Substanzen, wie niedere Sauerstoffyerbb. von 
S, As, P, Hydrazine, Rhodanverbb., Alkohole zusetzen. (E. P. 375 367 yom 23/2.
1931, ausg. 21/7. 1932. D. Prior. 24/2. 1930.) Sc h m e d e s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Bauer,
Leyerkusen-Wiesdorf, Bernhard Bollweg, Leyerkusen-I. G. Werk, und Ludwig Zeh, 
Leyerkusen-Wiesdorf), Darstellung von Schwefelsdureestem der Leukoverbindungen von 
Kupenfarbstoffen. (D. R. P. 570 767 KI. 22e vom 3/7. 1930, ausg. 20/2. 1933. Zus. zu
D. R. P. 557 826; C. 1932. II. 4393. — C. 1932. I. 1719 [E. P. 360 907].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Bauer I, 
Josef Haller und Ludwig Zeh, Leyerkusen-Wiesdorf), Darstellung von Leukoschwefel- 
sdureestern, Nitrogruppen enthaltender indigoiderKupenfarbstoffe nach D. R . P. 557826 u. 
dessen Zus.-Pat. 570767 (yorst. Ref.) zur Darst. saurerSchwefelsaureester yonKiipenfarb-
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stoffen durch Red. der letzteren m it H 2S in Ggw. einer geeigneten tertiaren Base u. Ver- 
esterung m it S03 oder solches abgebenden Mitteln, darin bestehend, daB man diese Verff. 
hier auf N 0 2 enthaltende indigoide Farbstoffe anwendet. — Die NO,,-Gruppen werden 
bei der Bed. nicht angegriffen. Die Ester liefern auf der Faser nach der Oxydation Far- 
bungen des die NO,-Gruppen enthaltenden Kiipenfarbstoffes. Den Kiipenfarbstoff aus
5-Nitroisatinchlorid u.2,l-Nap7ithoxythiophen riihrt man in trockenem Pyridin ein u. leitet 
bei gewóhnlicher Temp. trockenen H2S ein, bis der Farbstoff ais Leukoyerb. yollkommen 
in Lsg. gegangen ist. Nach dem Entfemen des uberschiissigen H 2S durch C02 trag t 
man die Lsg. unter AusschluB von Luft in ein Veresterungsgemisch aus Pyridin u. 
HCISO3. Unter Durchleiten yon C02 riihrt man bei 30°, bis dio Veresterung boendet ist. 
Man giefit auf Eiswasser, yersetzt m it NaOH u. uberschiissiger Soda, dest. das Pyridin 
m it W.-Dampf ab, filtriert u. seheidet das Na-Salz des Esters durch Zusatz von NaCl. 
Durch Behandeln m it sauren Oxydationsmitteln erhalt man den yiolettbraunen Aus- 
gangsfarbstoff zuriiek. Durch Hydrosulfit kann man die N 0 2-Gruppen zu N H2-Gruppen 
reduzieren, das Prod. liefert bei der sauren Oxydation ein Griinschwarz. Aus 7,7'-Di - 
nitrothioindigo erhalt man in analoger Weise das Na-Salz des 7,7'-Dinitroihioindigo- 
leukoschwefelsaureesters, gelblichbraune Blattchen aus W. In  gleicher Weise behandelt 
man den Farbstoff aus einem reaktionsfahigen a -Deriv. des 5-Nitro-6,7-benzo-(Bz. 1,4- 
diclilor)-isalins u. 4,5-Benzooxythionaplithen. (D. R. P. 572 031 KI. 22e vom 5/7. 1930, 
ausg. 9/3. 1933. Zus. zu D. R. P. 557 82B; C. 1932. II. 4393.) F r a n z .

FrantiSek Bombera, Tschechoslovakei, Anstrichfarben. Die Farbenlsgg. werden 
m it zerkleinertem Fasermatcrial yermengt. Man gibt z. B. zu reinem Papierbrei Bis- 
marckbraunlsg. u. 10% Ocker. (Tschechosl. P. 38 724 yom 16/3. 1929, ausg. 25/1.
1932.) SCHONFELD. 

Bannińger & Hauser, Zurich, Milłel zur Abdichlung und Bemalung von Leilungs-
isolierungen, bestehend aus W., Kleister, Kreide, Leinól, Formalin u. einer Olfarbe. — 
Z. B. bestehen 148,35 kg des Mittels aus 100 kg W., 12,5 kg Kleister, 30 kg Kreide, 
5 kg Leinol, 0,5 kg Formalin u. 0,35 kg (NH4)OH u. Olfarbe nach Belieben. (Schwz. P. 
157 676 vom 9/4. 1932, ausg. 2/1. 1933.) Sa r r e .

Victoria Vegyeszeti Miivek r. t., Budapest, Herstellung einer tfberzugsmasse 
fiir die verschiedensten Zicecke. Die Grundstoffe der M., die Pigmente (z. B. Bauxit) 
oder die Bindemittel (z. B. Ole, Lacke, Wasserglas u. dgl.) oder beide, werden in 
warmem Zustande (100—180°) yermischt. Das Erwarmen der Bestandteilo oder der 
Mischung kann auch bei erhóhtem oder bei Unterdruck erfolgen. Die Herst. des 
Bindemittels, z. B. die Lackkochung, wird m it dem Erhitzen des Bindemittels ver- 
bunden. (Ung. P. 104 978 yom 22/ 1 . 1931, ausg. 1/2. 1933. Prior. 30/1.1931.) K on ig .

Behr-Manning Corp., New York, ubert. von: Elmer C. Schacht, New York, 
Druckwalzenbelag. Der Belag enthalt einen papieriihnlichen Faserstoff, der m it einem 
farb- u. ólwiderstehenden Bindemittel, z. B. einer geharteten Leimschicht, impragniert 
ist, u. eine m it ihm yerbundene Verstarkungsschicht aus yulkanisiertem Stoff. (A. P. 
1897864 vom 21/11. 1932, ausg. 14/2. 1933.) Gr o t ę .

Heinrich Renck, Hamburg, Auffrischen amalgamierłer Druckformen mittels 
Quecksilbers, dad. gek., daB das Hg der Druckfarbe vor dem DruckprozeB durch Zer- 
stauben einyerleibt wird. (D. R. P. 571703 KI. 15b vom 27/8. 1929, ausg. 4/3.
1933.) Gr o t ę . 

Joseph Richter, Genf, Herstellung von Klischees aus einer leicht erweiclibaren,
organischen Masse. Das Klischee wird durch Einpressen der M., z. B. Acetylcellulose, 
in eine Matrize in einer Dicke von ca. 1j„ mm hergestellt. Um Luftblasen zwischen 
Matrize u. der M. zu yermeiden, kann man auf letztere einen Druck unter gleichzeitiger 
Erwarmung ausiiben. (Schwz. P. 157963 yom 14/10. 1931, ausg. 2/1. 1933.) G r o t ę .

H. B arrett Carpenter, Colour: its  th eo ry  and practicc. 3 rd . ed. rey. and enl. W ith  additional 
p lates. L ondon: B atsford  1933. (94 S.) 8°. 9 s. net.

XI. Harze. Lacke. Firnis. P lastische Massen.
Rudolf Ditmar, Die Ester der Acrylsaurereihe, insbesondere die Ester der a-Croton- 

sduren ais allgemeine Lusungsmittel fiir  Kautschuk und Nitrocellulose. Kautschuk- 
Nitrocelluloselacke jeder Viscositat sind darstellbar. (Caoutclioue et Guttaporcha 29. 
16156. 1932.) B l a n k e n f e l d .
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H. I. Waterman, L. J. van der Hulst und E. B. Elsbach, Beurteilung von 
Terpentinol. Bei der Polymerisationsprobe nach friiherer Vorsehrift laBt man zu 20 ccm 
H 2S 04 (D. 1,84) von Zimmertemp. aus einer Biirette unter standigem Umschutteln 
gleichmaBig yerteilt iiber einen Zeitraum voh 5 Min. 5 ccm Terpentinol zutropfen. Bei 
Beginn des Zutropfens des Terpentinols wird das Rk.-Kolbchen in Eiswasser gehalten. 
Bei Doppelyerss. befriedigende Oberemstimmung. Terpentinole yerschiedener Herkunft 
lieferten 13— 17,5°/q Riiekstande mit n n20 =  1,4977—1,5056. Nach Fraktionierungs- 
yerss. liefern die pinenhaltigen Fraktionen den Polymerisationsriickstand, nicht die 
hóchstsd. (Yerfkroniek. 6. 15— 17. 16/1. 1933. Delft, Techn. Hochsch.) G r o s z f e l d .

Bakelite Corp., New York, ubert. von: Victor Howard Turkington, Caldwell, 
V. St. A., Herstellung von porosen Kunststoffen. (E. P. 345 228 yom 8/11. 1929, ausg. 
16/4. 1931. A. Prior. 10/11. 1928. — C. 1931. I. 170 [F. P. 684 681].) ' Sa r r e .

Bakelite Corp., New York, V. St. A., Herstellung von porosen Kunststoffen. In  
weiterer Ausbildung des Yerf. des E. P. 345 228 setzt man dem hartbaren harzartigen 
Bindemittel, insbesondere den Phenolfornialdehyd- u. Olyptalharzen, eine kleine Menge 
eines Hartungsbeschleunigers zu, um zu yerhiiten, daB das porenbildendo Mittel sich 
schneller yerfliichtigt ais die Hartung des Bindemittels eingetreten ist. (E. P. 379 675 
T o m  30/5.1931, ausg. 29/9.1932. Zus. zu E. P. 345 228; vgl. vorst. Ref.) S a r r e .

Universal Oil Products Co., ubert. von: Jacgue C. Morrell, Chicago, V. St. A., 
Herstellung von Harzen aus gecrackten Kohlenwasserstoffen, die man zunachst in Dampf- 
form dureh ein Adsorbens, wie Fullererde, Infusoriencrde u. dgl. leitet, aus diesen 
wieder mittels A., A. oder CC14 extrahiert u. dureh Abdest. des Losungsm. wieder- 
gewinnt. Das harzartige Materiał wird bei 65— 150° m it Luft, 0 2, 0 3 u. dgl. oxydiert 
u. gleiehzeitig m it ultraviolettem Lieht bestrahlt. Dio yerfalirensgemaB erhaltenen 
Prodd. werden zu Lacken, Isoliermaterial, Formstiicken usw. verarbeitet. (A. P. 
1 888 044 vom 6/1. 1928, ausg. 15/11. 1932.) E n g e r o f f .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Einstellmittel fiir  
alkoholldsliche Farbstoffe. Yerwendung yon in W. swl. bis unl., dagegen in A. 11. Amiden 
organ. Sauren ais Einstellungsmittel fiir alkoholloslicho Lackfarbstoffe. — Man yer- 
mischt Auramin m it p-Toluolsulfamid u. lost diese Mischung in Nitrocelluloselacklsg.; 
man erhalt hiermit auf Al-Folien gelbe Anstriche, die rein u. durehsichtig bleiben. In  
iihnlicher Weise kann man sulfonierte oder unsulfonierte Azo- oder Anthrachinonfarb- 
stoffe, Azine, Oxazine, Pyronine usw. yerwenden. (D. R. P. 564067 KI. 22h vom 31/5.
1931, ausg. 12/11. 1932. Schwz. Prior. 28/5. 1931.) F r a n z .

Newport Industries Inc., Delaware, ubert. von: Eldon van Romaine, Cin-
cinnati, Henry J. Weiland, South Milwaukee, Paul O. Powers und Robert C. Palmer, 
Pensacola, V. St. A., Neutralisation von Harzsauren bei der Herst. von Lacken u. dgl. 
100 Teile H arz werden bei etwa 175° zum Selimelzen gebracht u. m it 0,04—0,1 Teilen 
CHjjCOOH yermischt. Darauf werden 6 Teile gepulyerter, gelóschter K alk zugegeben 
u. 10 Minuten auf 280° erhitzt. Es konnen auch andere anorgan. u. organ. Sauren 
bzw. dereń Salze oder organ. Verbb., z. B. A thylphthalat, Benzoylchlorid u. dgl., d. h. 
yorzugsweise solehe, die m it dem Kalk Verbb. eingeben u. dessen Einw. auf die Harz
sauren sie katalyt. beschleunigen, in das geschmolzene Harz eingefuhrt werden. Fiir 
den gleichen Zweck eignen sich auch Phenol- oder Naphthalinsulfosaure, NaHSOn, 
CuS04, ZnS04 u. Na2H P 04. (A. P - 1884 407 vom 28/10- 1929, ausg. 25/10.
1932.) E n g e r o f f .

Jean Braun, Frankreich, Herstellung von Lacken, die m il Kupenfarbstoffen ge-
farbte Pigmente enihalten zur Verwendung in der Kunstgraphik. Die Leukoyerbb. der 
durch Red. gewonnenen Kiipe werden durch Alkali- oder Erdalkalisjlicoaluminate 
ausgefallt u. osydiert. — Eine Lsg. yon Na-Aluminat wird einer w, Reduktionskiipe, 
z. B. von Indigo, zugegeben u. die Mischung in der Warme m it Na-Silicatlsg. gefallt. 
Der Nd. des Leuko-Silicoaluminats wird durch Luft oxydiert, in der Filterpresse ab- 
getrennt, gewaschen, getrocknet u. gemahlen. (F. P. 735 767 vom 28/7. 1931, ausg. 
15/11. 1932.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Otto Jordan,
Ludwigshafen a. R h ., Nilrocellulosespritzlacke, dereń Losungsm. zu 20—60% aus
einem Dialkylather des Athylenglykols oder des Propylenglykols von der allgemeinen 
Formel RO—C2H4—OR' bzw. RO—C3H 6—OR' (R =  Alkylgruppe m it 1— 4 C-Atomen, 
R ' =  Alkylgruppe mit 2—4 C-Atomen), oder auch einem Gemisch beider besteht. Der
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Nitrocellulosegeh. betragt mindestens 8%- (Can. PP. 294 724 u. 294 725 vom 4/9. 
1928, ausg. 12/11.1929.) E n g e r o f f .

Kodak Ltd., London, iibert. yon: Eastman Kodak Comp., New Jersey, Ver- 
fahren zur Ve.rlange.rung der Lebensdauer ron Nitrocelluloselaclcuberzugen durch Auf- 
bringen eines Deekauftrages aus Acctylcelluloselack oder eines Celluloseesters einer 
anderen aliphat. Saure, dem 0,26—5%  einer organ. Substanz zugesetzt sind, die dio 
ultravioletten Strahlen absorbiert (ausgenommen Diphenylbenzol oder Diphenyl- 
guanidin, vgl. F. P . 717 554; C. 1932. II . 2883). Ais Beispiel wird Phenanthren genannt. 
(E. P. 371 901 vom 24/10. 1930, Auszug yeróff. 26/5. 1932.) B r a u n s .

S. A. Gorjuschin, U. S. S. R ., Herstellung ron Oegenstanden aus Caseinkunst- 
massen. Die Caseinmasse wird in Plattenform kurze Zeit m it Formaldehyd behandelt, 
m it h. W. gewaschen, geformt u. dann in iiblicher Weise cehartet. (Russ. P. 25 724 
yom 21/6.1931, ausg. 31/3. 1932.) R ic h t e r .

Deutsche Maizena Gr. m. b. H ., Hamburg, Verfahren zur Herstellung ton Stdrke- 
schicliten fiir  Schallaufzeichnungen unter Venvendung eines Hartemittels, dad. gek., 
daB der piast. M. ein Kórper der Thiazinreihe zugesetzt wird. Ais Hartemittel wird 
zweckmaBig ein Bichromat u. ais Thiazinkórper Methylenblau yerwendet. — Das 
Verf. bezweckt die Verfeinerung des Starkekornes in der piast. M., aus der dio Spiel- 
schicht erzeugt werden soli. Es wird dadurch die Festigkeit der Spielschicht u. dereń 
Widerstandsfahigkeit gegen Abnutzung gesteigert. (D. R. P. 571 843 KI. 42g yom 
18/3. 1931, ausg. 6/3. 1933.) H e in r i c h s .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Gegenstande aus Cellulose. 
Man yerarbeitet Cellulose oder solche enthaltende Mischungen in Ggw. eines Losungsm. 
oder (Juellungsmittels in PreBformen. Das Losungsm. kann wieder ausgewaschen 
werden. Kaolin, Asbest, RuB, Farbstoffe, Phenol-, Aldehydaminharze, Ester kónnen 
zugesetzt werden. — 70 (Teile) trocknes Cellulosepulyer werden m it 25—30 Athyl- 
pyridiniumchlorid oder Pi'opylpyridiniumchlorid 3 Stdn. in der Kugelmiihle innig ge- 
mischt. Das thermoplast. Pulver wird 10— 15 Min. unter 200—300 a t bei 130—140° 
gepreBt. Beim Behandeln m it W. lóst sich der Weichmacher u. man erhalt naeh dem 
Troclcnen eine hornartige M. (F. P. 735 925 yom 25/4.1932, ausg. 17/11. 1932. Schwz. 
Prior. 6/5. 1931.) P a n k ó w .

X II. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
Eugenio Lindmayer, Uber die allgemeinen Grundsatze der Elastizitat in bezug auf 

die KauischukelaslizUdt. (Kautschuk 8 . 154—55. 1932.) B l a n k e n f e l d .
Andreas Nielsen, Neuere Anschauungen Ober die Elastizitat des Kautsehuks. Die 

Dehnungsarbeit kann unmóglich die Ursache der bei der Dehnung frei werdenden 
Warme sein, da das Aquivalent dieser Arbeit nur hochstens 5%  der auftretenden Warme- 
menge ist. Das Freiwerden u. die Aufnahme yon Warme beim ciast. KreisprozeB des 
Kautsehuks ist auf Grund der K rystallstruktur ais Erstarrungs- bzw. Schmelzwarme 
zu yerstehen. Die elast. K raft ist auch in den Temp.-Bereichen reyersibel, wo die 
K rystallstruktur nicht mehr bestandig ist. Im  gereckten Kautschuk ist die elast. 
Energie durch erfolgte Krystallisation latent gebunden. Hieraus wird auf einen Zu- 
sammenhang der elast. Krafte m it den G itterkraften geschlossen, sie werden ais additiy 
wirkende Gitterkrafte aufgefaBt. Durch Chloricrung des Kautsehuks werden die elast. 
Eigg. lediglich in hoheren Temp.-Regionen yerschoben (oberhalb 70°). Die Doppel- 
bindungen im Rohkautsehuk kónnen daher nicht die Ursache der E lastizitat sein. 
Vf. nimmt an, daB der Polynierisationsgrad bzgl. der elast. Eigg. eine besondere Rolle 
spielt. (Kautschuk 8. 122—25.1932.) B l a n k e n f e l d .

H. Beckmann, Mikroporoser Gummi. Durch Einbringen von Erdalkalisalzen in 
Latex von gewisser Konz. wird ein Gel gebildet, das in W. yulkanisiert je naeh den 
Vulkanisationszuschlagen weich bis hart yulkanisiert werden kann. Das auf diese 
A rt u. Weise erhaltene Materiał kann fiir die yerschiedensten Yerwendungszwecke 
gebraucht werden. (India Rubber J .  84. 609—12. 1932.) B l a n k e n f e l d .

Hans Diegmann, Eigenschaften und Verwendungsmóglichkeiłen des Schaumgummis. 
(Caoutchouc e t Guttapercha 29. 16157— 158. 1932.) B l a n k e n f e l d .

Ralph Defries, Die Zuhunft von Schwammgummi. Vf. empfiehlt die Festlegung 
allgemein giiltiger physikal. Eigg. fiir Schwammgummi fur die yerschiedenen techn. 
Yerwendungszwecke. (India Rubber J .  84. 601—02. 1932.) B l a n k e n f e l d .
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E. A. Murphy, Rundę Latexfaden. Ihre Herstellung und Eigenschaften. (Trans. 
Instn. R u b b e r  Ind. 8. 328— 44. Dez. 1932.) H . Mu l l e r .

G. Bossę, Ober die Anwendbarkeit der Soxhletmethode zur Bestimmung des Kaut- 
schukgdialts in Pflanzen. Die Best. des Kautschuks durch Extraktion mit. A., 
zwecks Lsg. der Harze u. nachtragliche Extraktion des Kautschuks m it Aceton ergibt, 
wie Verss. an kiinstlichen Gemischen gezeigt haben, unrichtige Werte, namentlich, 
wenn der Harzgeh. hohcr ais der Kautschukgeh. ist. (J. Rubber Ind. [russ.: Shumal 
resinowoi Promyschlennosti] 6. 200—09. 1931.) Sc h o n f e l d .

— , Inwieweit kann man sich auf die physikalischen Prufmethoden fiir  Gummi ver- 
lassen ? Es ist etwas fa u l im Staate Danemark. Vf. weist auf die Abhangigkeit der 
Reproduzierbarkeit physikal. Priifwerte yon der GleichmaCigkeit des Rohmaterials u. 
den jeweiligen atmosphar. Verhaltnissen łun, die eine Ungenauigkeit bis zu 45% heryor- 
rufen. Ferner fehlen bisher allgemein giiltige u. anerkannte Prufmethoden. Eine 
internationale t)bereinkunft ist unerlaBlich. (India Rubber J . 84. 598-—600.
1932.) __________________ B l a n k e n f e l d .

Anodę Rubber Co. Ltd., Guernsey, ubert. yon: Paul Klein, Budapest, Kautschuk- 
gegenstande aus Kautschulcmilch. Man scheidet an der Form wss. Dispersionen von 
yulkanisiertem Kautschuk, Regenerat, Kautschukabfall, Kautschukersatzstoffen oder 
dereń Mischungen, die Zusatzstoffe, Weichmacher, Vulkanisiermittcl usw. enthalten, ab. 
(Can. P. 297 763 yom 25/2. 1925, ausg. 25/2. 1930.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London (Erfinder: Geoffrey Willliam Trobridge und 
Edward Arthur Murphy, England), Tauchartikel aus Kautschukmilch. (Vgl. E. P. 
293 061; C. 1928. U . 2075.) Hohle, nicht porose Formen (Glas, glasiertes Porzellan, 
Hartkautschuk,.Zn, Al) -werden in Kautschukmilch getaucht. Nach dem Herausnehmen 
wird durch die Form eine h. FI. (W., Ol), h. Luft oder Dampf geleitet, bis die Kautschuk- 
milchsehicht getrocknet ist. Man wiederholt das Tauchen. Gefarbto oder warme- 
empfindliche Kautschukmilch kann nach Bedarf angewendet werden. Ebenso kann ais 
aufierste Schicht eine transparente Kautschukmilchschieht yerwendet werden. Dio 
Kautschukmilch kann auch in Hohlformen gegossen werden. S ta tt ihrer konnen auch 
wss. Dispersionen von Casein, Albumin, Cdluloseestem, Natur- u. Kunstharzen yerwendet 
werden. (Aust. P. 19 385/1929, yom 10/4. 1929, ausg. 20/10. 1932. E. Prior. 12/4. 
1928.) P a n k ó w .

Lukę Turner & Co. Ltd., Grange Lane, Leonard Rowland und Dunlop Rubber 
Co. Ltd., London, Herstellung elastischer Ringe fiir StoBdampfer, Sprungfedem oder 
elast. Trager. Die aus Kautschukfaden durch Umspinnen m it Gewebefaden u. dgl. 
hergestellten Ringe werden durch Umkleiden m it Kautschukplatten, durch Tauchen in 
Kautschuklsg. oder -milch mit einer elast. Deckschicht yersehen. Man legt sie 
z. B. einige Stdn. in wss. NH3-Lsg. oder ein anderes Netzmittel, taucht darauf in die 
Kautschukmilch, trocknet, taucht nochmals u. koaguliert m it einer Saure. (E. P. 
386 317 yom 4/3.1931, ausg. 9/2.1933.) P a n k ó w .

Abraham Lincoln Freedlander, Ohio, Dichtungskorper aus Gummi mit Textil- 
einlagen. Man mischt Kautschuk m it Fasern, wie Baumwolle, laCt durch Kalander 
gehen, richtet hierbei die Fasem, yulkanisiert u. zerschneidet quer zur Faserrichtung. 
Bei Feuchtigkeits- oder Olaufnahme dehnen sich die Fasern in der Querrichtung u. 
erhóhen dadurch die Abdichtung. (D. R. P. 571824 KI. 47f yom 3/1. 1931, ausg. 6/3.
1933. A . P r io r . 2 /1 .1 9 3 0 .) P a n k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., Ohio, ubert. von: Joseph R. Ingram, Nitro,
Alterungsschutzmittel fu r  Kautschuk, bestehend aus den Rk.-Prodd. eines sek. aromat. 
Amins m it Schwefelchlorid. So erhalt man m it Diphenylamin das (C6H5)2: N - S • 
N : (C6H5)2. In  gleicher Weise kann man die Rk.-Prodd. aus Phenylnaphthylaminen, 
Dinaphthylamin, oder das Anilinderiv. des IJiozydinaphthylsulfids m it Schwefeldichlorid, 
oder die Rk.-Prodd. yon Aldol-a.-naphthylamin, a- oder fi-NapMhylumin, Anilin  oder
1,2,4-Tolylendiamin m it Schwefelmonochlorid ais Alterungsschutzmittel yerwenden. 
(A. P. 1896 544 yom 18/2. 1931, ausg. 7/2. 1933.) P a n k ó w .

B. F. Goodrich Co., New York, Alterungsschutzmittd fu r  Kautschuk bestehend aus 
Polyarylalkanen m it einer NH2-Gruppe, wie p-Phenylaminotetraphenylmethan, Tolyl-, 
Naphthyl-, p-Biphenyl-p-aminotetraphenylmethan, p-Phenylaminophenyltritolylmethan, 
-tribiphenylmethan, -trianisylmethan, -trinaphthylmethan, Biphenylaminotetrabiphenyl- 
methan, p-Naphthylaminophenyltrinaphthylmethan, p-Benzylamino-, p-Isopropylamino- 
tetraphenylmethan, p-Phenylamino-, p-Naphthylamino-, Biphenylaminotriphenylmethan,

213*



3 2 5 2 H x it. Z u c k e b . K o h l e n h y d r a t e . S t a r k ę . 1 9 3 3 .  I .

Phenylaminor, Tolylamiiio-, Naphthylaminodiphenylmethan, Phmylamino-, Biphenyl- 
aminodibiphenylmethan, p-Phenylamino-l,l-diphenylpropan, p-Phenylamino-l,l,l-tri- 
phenyldthan, p-Phenylaminodibmzyl. Auch fiir Kaltvulkanisate. (E. P. 386 469 vom 
1/3. 1932, ausg. 9/2. 1933.) P a n k ó w .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington (Erfinder: Wallace Hume 
Carothers, Arnold Miller Collins, James Emory Kirby und Ira Williams, Delaware), 
Kautschukarlige Produkte durch Polymerisieren von Halogen-2-butadien-l,3. Man poly- 
merisiert Chlor- oder Brom-2-butadien-l,3 in bekannter Weise durch Licht, W annę, 
Druck, m it oder ohne die bekannten Katalysatoren, m it oder ohne Losungsmm. (ygl. 
hierzu C. 193 2 .1. 41). Man erhalt fluchtige PIL, weiche klebrige Massen oder kautschuk- 
artige Prodd. Durch Zusatz yon Phenolen, Chinonen, Aminen, Nitroarylyerbb., organ.
S-Verbb. m it weniger ais 3 Teilen S (z. B. Butyl-, Benzylmercaptan, Thioessigsiiure, 
Thiobenzanilid, Thiodiphenylamin, Thiophenol-, -kresol, Methyl-, Athyl-, n-Propyl-, 
Allyl-, n-Butyl-, n-Heptyl-, Benzyl-, Diphenylsulfid, Methyl-, n-Propyl-, n-Butyl- 
disulfid, Athylthioacetat, Diathyldithiooxalat, Athylathylxanthogenat, Thioacetamid, 
Thio-/?-naphthol), Se-Verbb., wie Athylselenid, Halogene, wie J , Br kann man eine 
Hemmung, Verzógerung oder Regelung der Polymerisation erzielen. Man kann sie auch 
zusammen m it anderen polymerisierbaren Substanzen, wie Isopren, Styrol oder chines. 
Holzol, polymerisieren. — Die erhaltenen Polymerisate konnen ais Klebstoffe (Verbund- 
glas), zum Impragnieren von Papier, Gewebe, Holz, zum tlberziehen yon Leder, Metali, 
Kautschuk, Linoleum, Steinen, Ziegel yerwendet, m it den bekannten Kautschukfiill- 
u. Zusatzstoffen gemischt werden. Yerwendung fiir StoBdampfer, Platten, Isolier- 
material, Reifen, Schlauche, Hartkautschukgegenstande u. a. Erhitzen der fullstoff- 
haltigen Mischungen gibt vulkanisatartige Prodd. (Aust. P. 3620/1931 yom 20/8.
1931, ausg. 15/12. 1932. A. Prior. 28/2. 1931. E. P. 387 363 vom 24/7. 1931, ausg. 2/3. 
1933. A. Prior. 28,2.1931.) P a n k ó w .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington (Erfinder: Arnold Miller Collins, 
Delaware), Kaułschukartige Produkte durch Polymerisieren von Halogen-2-butad,ien-l,3. 
Man polymerisiert in  der bei Butadien bekannten Weise in wss. Emulsion, wobei man 
durch Zusatz von Polymerisationsbeschleunigern, -yerzógerern, durch Anderung der 
Temp., des Druckes usw. die Eigg. des Polymerisats yerandern kann. Der entstehende 
Latex kann in bekannter Weise zum Impragnieren yerwendet werden, oder das Koagulat 
n u t Fiillstoffen gemischt u. durch Erhitzen gehartet werden. (Aust. P. 3621/1931 yom 
20/8. 1931, ausg. 15/12. 1932. A. Prior. 14/5. 1931. E. P. 387 340 yom 24/7. 1931, 
ausg. 2/3. 1933. A. Prior. 14/5.1931.) P a n k ó w .

XIV. Zucker. K ohlenhydrate. Starkę.
C. TschaskalLk, Uber Schwefelanlagen mit fliissiger Saure. Beschrcibung einer 

grofieren Lagerkesselanlage fur S 02 in einer Zuckerfabrik nebst Aufzahlung der dabei 
zu. beachtenden MaBnahmen beim Abfullen der Saure aus Zistemenwagen u. beim 
Verbrauch wahrend der Betriebszeit. — Die sogenannte SohluBschwefelung nach der 
optimalen 2. Saturation erweist sich immer mehr ais am zweckmaBigsten, erfordert 
allerdings die 2—3-fache Menge S 02 von der bei Dicksaftschwefelung. (Dtsch. Zueker- 
ind. 58. 245—46. 25/3. 1933.) " T a e g e n e r .

Ernst Thielepape, Erfahrungen mit einem muartigen Kalkmilchsieb. Die rasche u. 
wirksame von der Oberflache der Kalkmilchteilchen abhangige Einw. der Kalkmilch 
in der Vor- u. Hauptscheidung kann durch Verfeinerung der Kalkmilchsuspension 
bedeutend gesteigert werden. Von gleicher Wiehtigkeit ist auch eine weitgehende 
Entsandung. Yf. hat yerschiedene Siebe ausprobiert u. beschreibt auf Grund seiner 
Erfahrungen ais brauchbares Kalkmilchsieb eine yon ihm konstruierte Ausfiihrung. 
(Dtsch. Zuckerind. 58. 207—08. 11/3. 1933.) T a e g e n e r .

Spengler, Uber Fehler im  Betriebe, welche die Qualitat der Safte und Bohzucker be- 
einflussen. Wenn die Kalkmenge, die bei der Vorseheidung benutzt wird, zu klein ist, 
ergeben sich Safte, die sehr viel dunkler sind ais bei n. Seheidungsarbeit. Mit den 
sog. „Saturationspapieren“ kann leicht der Zustand einer Vorscheidung kontrolliert 
werden (zart-hellblauer Parbton). Das Kriterium einer guten Vorscheidung ist die 
Farbę des Diinnsaftes,'die gleich der des Dicksaftes aus dem letzten Kórper sein muB, 
wenn derselbe auf den Brixgrad des Dunnsaftes yerdiinnt wird. — Die Anwarmung 
des Vorscheidesaftes muB unter allen Umstanden rasch vor sich gehen (3 Min.). — 
Die Folgę einer Obersaturation macht sich in einer starken Yerfarbung des Dunnsaftes
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yon den ersten zu den zweiten Pressen bemerkbar. Durch Einhalten der richtigen 
Alkalitat bei der Saturation wird dieser Schaden soforfc behoben. Dieselbe Erscheinung 
zeigt sich bei nicht genugend sorgfaltiger Filtration bei den ersten Pressen. — Die 
Maischenarbeit ist móglichst kurz zu halten, um keine merkbare Verschlechterung 
der Qualitat des Zuckers in der Maische herbeizufiihren. — Die Temp., m it welchcr 
der geschleuderte Zucker auf Lager kommt, ist besonders wichtig (am besten 30°). — 
Das zeitweilige AbstoBen der Ablaufe im Betrieb ist unbedingt erforderhch, da sonst 
die gute Arbeit im Vorderbetrieb wieder zunichte gemacht werden kann. (Dtsch. 
Zuckerind. 58. 73—75. 21/1. 1933.) T a e g e n e r .

Brunolf Brukner, Die technische Durchfuhrung der Vorscheidung. Vf. h a t die be- 
kannte Vorscheidungsarbeit dahin abgeandert, daB er die Kalkmilch stetig zusetzt 
u. auch nach Erreichung des Optimums die Geschwindigkeit des Kalkzusatzes bei- 
behalt. Dadurch wird erreicht, daB der Saft ohno chem. Kontrolle zwangslaufig die 
optimale Alkalitat durchlauft. E rst dann wird der Saft erwarmt, wodurch auch nach 
langsamem Erwiirmen die Saftfarbe sich nicht yerandert. Ein weitcrer Yorteil dieser 
Arbeitsweise besteht darin, daB die Anwarmer sich nicht belegen, sondern ganz reine 
Heizflachen behalten. (Dtsch. Zuckerind. 58. 185— 87. 4/3. 1933.) T a e g e n e r .

K. Miehe und W. Witt, Praktische Erfahrungen bei optimaler lcaller Vorscheidung 
mit Kalkmilch. Beschreibung der Arbeitsweise, bei welcher m it einfachen Mitteln dcm 
Rohsaft automat. Kalkmilch in der jeweils erforderlichen Menge zugegeben wird. 
Ais Vorteile werden genannt: geringerer Kalkycrbrauch, bessere AussuBung des 
Schlammes, Entlastung der Verdampfstation, Gewinnung bedeutend hellerer Safte, 
gróBere Ausbeute u. gute gleichbleibende Quahtat des erzeugten Weifizuckers. (Zbl. 
Zuckerind. 40. 916—17. 1932.) T a e g e n e r .

K. Sandera und A. Mirćev, Die Loslichkeitsdauer geprefiter und gegossener ceclw- 
slovakischer Raffinade. (Vgl. C. 1932. II. 3970.) Beschreibung einer einfachen Methode 
zur Best. der Loslichkeitsdauer. Vf. schlagt eine einheitliche Definition fiir diese yor, 
die auf 5 g Zucker bei einer Temp. des Losungswassers yon 20° (D.2°5) bezogen wird. 
Die Losungsgeschwindigkeit ist erst der dritten Potenz des Gewichtes umgekehrt 
proportional. Sio betragt bei GroBwurfeln rund 100, bei kleinen Wurfehi 200 Sek, 
Die kleinsto mittlere Lósungsdauer zeigt Piló (21 Sek.), dann folgen Brote (50 Sek.). 
(Z. Zuckerind. cechosloy. Republ. 57 (14). 217—21. 10/3. 1933.) T a e g e n e r .

J. C. Rover, Einige Mitteilungen aus dem Laboratorium. Vf. gibt seine Erfahrungen 
bei Zuckerrohrsaften bekannt u. auBerst sich iiber die Best. von Glucose (Ferro- 
cyankaliummethode ist besser ais F e h l in g ), die Reinigung der Safte nach Z a m a r o n  
(kolloidales Al w irkt intensiyer ais Na-Aluminat), die E strak tion  in  den Rohrmuhlen 
u. dio Erschopfung der Melassen. (Buli. Ass. Chimistes Sucr. Dist. Ind. agric. France 
Colonies 49. 421—25. 1932.) T a e g e n e r .

Drews, Eine einfache Methode zur Dnlerscheidung von Raffinerie- und Rohzucker- 
Fabrikmelasse. Raffineriezuckermelasse enthalt gewohnlicli Blauungsmittel, yon denen 
U ltram arin durch Abschleudern u. mkr. erkannt, Indanthren durch Schutteln mit 
15%ig. alkoh. Lsg. von Trichlorathan oder CC14 bei anschlieBendem Zentrifugieren, 
wobei die Farbstoffe durch die Cl-KW-stoffe mitgerissen werden, nachgewiesen ivird. 
(Brennerei-Ztg. 50. 35. 1/3. 1933.) GROSZFELD.

D. Sidersky, Beitrag zum Studium der Bestimmung von Invertzucker durch das 
Rhodan-Jodkalium-Verfahren. Beschreibung des Rhodan-Jodkahumyerf. nach B r u h n s  
u. Bemerkungen dazu. (Vgl. C. 1932. II . 2750.) (Buli. Ass. Chimistes Sucr. Dist. 
Ind. agric. France Colonies 49- 406—09. 1932.) T a e g e n e r .

R. F. Jackson, J. A. Mathews und W. D. Chase, Analytische Mełhoden fu r  
die Bestimmung von Fructose in Rohprodukten. (Vgl. C. 1932. II. 1005.) Vff. beschreiben 
die Anwendung der 1. c. fiir reine Fructose mitgeteilten Analysenmethoden auf techn. 
Gemische, wie Artischockensaft, Zuckersafte u. Kalk-Ndd. yon der Fructosegewinnung, 
Waschwasser, Honig u. yerschiedene Fruchte (z. B. Pfirsiche, B irn en , Erdbeeren, 
Tomaten usw.). — Zur Hydrolyse der Polysaccharide ist etwa Erhitzen m it
0,14-n. HC1 auf 80° ausreichend. Die Best. der Fructose kann dann auf zwei Wegcn 
erfolgen: 1 .  Erm ittlung der Gesamtzucker durch T itration nach L a n e  u . E y n o n  
(C. 1923. I I .  1091) u. Best. der Fructose nach der yon Vff. modifizierten NYNschen 
Methode. 2. Best. der Gesamtzucker nach L a n e  u. E y n o n  u . Beobachtung des Temp.- 
Koeff. der opt. Drehung. — Man erhalt so W erte fiir R , das ist das Yerhaltnis yon 
Fructose: Gesamtzucker (bei der zweiten Methode berechnet nach der M a t h e w s -  
Formel: R  = f ( P - T J D ) ,  worin P  =  Polarisation, T  =  LANE-EYNON-Titer, D  =  V er-
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diinnungSYerhaltnis der Polarisations- zur Titrationslsg.), die nicht immer uberein- 
stimmen. Man kann daraua auf dio Ggw. von opt.-akt. oder reduzierenden Ver- 
unreinigungen schlieBen, z. B. im Falle des Inuhns (vgl. J a c k s o n  u . Mitarbeiter, 
C. 1931. II. 417 u. friiher), die nun einer annahernden Best. zuganglich sind nach 
einer angegebenen Formel. — Fiir sehr verd. Lsgg. sind Anderungen in der Konz. 
der Beagentien vorzunehmen, kalkhaltige Prodd. -— aus techn. Verff. — miissen mit 
den STEFFENSchen Lsgg. titriert u. von CaO befreit werden. — Das Vol. der nicht 
hydrolysierbaren Zellwiinde u. des Pb-Nd. betragt 0,2 ccm fiir je 10 g Artischockenbrei,
0,23 ccm fiir 10 g Rubenschnitzel. — Im  Original 6 Tabellen m it Analysenergebnissen. 
{Bur. Standards J .  Res. 9. 597—613. 1932. Washington.) E r l b a c h .

XV. Garungsgewerbe.
Otto Th. Koritnig, Warmewirtschaft der Destillierapparate in Brennereien. Der 

Blasenapp. yerbraucht mehr Dampf ais der st&ndig arbeitende App., ist aber fiir kleine 
Betriebe zuverlassiger. (Apparatebau 4 5 . 25—27. 17/3. 1933. G raz.) Gr o s z f e l d .

Fr. Bendix, Ober die Verwendung von Aluminiumlegierungen ais Baustoff fiir  
Destillier- und Rektifizierapparatefiir die Spiritusindustrie. E in prakt. Yers. durch Einbau 
von Siluminstiicken in einen Maischdestillierapp. ergab chem. Widerstandsfahigkeit 
u. Eignung desselben ais Werkstoff fur solche App. — Anmerkung dazu von Luhder. 
(Z. Spiritusind. 5 6 . 46— 47. 2/3. 1933. Hótensleben.) G r o s z f e l d .

R. Fritzweiler und K. R. Dietrich, E in neues Verfahren zur Erzeugung von 
absolutem Alkohol. (Vgl. C. 1932. I I . 2121.) Besprechung der Vorteile des Trichlor- 
athylens bei der azeotrop. Dest. Abscheidung von Methylalkohol. Einzelheiten u. 
Zeichnung einer Anlage. (Int. Sugar-J. 35. 29—32. 71—74. Febr. 1933. Berlin, Reichs-
monopolyerwaltung fiir Branntwein.) G r o s z f e l d .

Curt Lucków, Einiges iiber die Verwendung von Drogen in der Spirituosenindustrie. 
Angaben fur Ingwer, Limousinholz, Pfefferminzkraut u. Manna. (Mitt. Abt. Trink- 
branntwein- u. Likórfabrikat. Inst. Garungsgewerbe Berlin 1933. 8—9. Destillateur- 
u. Likórfabrikant 46. 149—50. Marz.) G r o s z f e l d .

Curt Lucków, Trubung im Wermutbitter. Triibungen in Wermutauszugen wurden 
durch SuBholz- u. Catechuausziige bewirkt. Prakt. Angaben zur Vermeidung dieser 
Stórung. (Mitt. Abt. Trinkbranntwein- u. Likórfabrikat. Inst. Garungsgewerbe Berlin
1933. 8. Dtsch. Destillateur-Ztg. 54.186. Brauerei-Ztg. 50. 59. Marz.) G r o s z f e l d .

J. Ribereau-Gayon, Uber die Eiweifisloffe in  den Weiflweincn. Die EiweiBstoffe 
ko n n en  durch pH -V erschiebungen im W ein  n a ch  dem isoe lek tr. Punkt h in  Triibungen 
hervorrufen. Ihre Entfernung erfolgt spontan u. allmahhch durch H itze , Zusatze von 
Sauren, Tannin, A ldehyde  u. Garung, in der Praxis am  schnellsten durch Ultrafiltration, 
Erhitzen auf 80° oder A d so rp tio n , z. B. an Kaolin. (Ann. Falsificat. Fraudes 25. 
518— 24. 602— 09. 1932.) Gr o s z f e l d .

Robert Cohn, Metallische Verunreinigungen in  Oetrdnken. Fe, Zn u. Cu lassen 
sich durch sachgemaBe Blauschónung wieder beseitigen. Gleichzeitiges York. von Zn 
■u. Cu deutet gewóhnlich auf Beriihrung m it Messing hin. Al ist unbedenklich, fiir Cr 
liegen noch nicht hinreichende Erfahrungen vor. Cd hat in einigen Fallen Vergiftungen 
hervorgerufen. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 54. 95—96. 25/2. 1933. Berlin W 15.) G d .

Heinrich Kreipe, Ober die Entkeimung von Spritessig mittels des Katadyn- 
Verfahrens. Eine Aktiyierung yon 250 y  Ag/l geniigt, um Essigbakterien u. Essig- 
alchen abzutóten. Letztere sind weniger empfindlich. Geruch u. Geschmack von 
Spritessig werden durch die Katadynisierung nicht beeinfluBt. Bei hóherer K ata- 
dynisierung tr i t t  leicht Trubung ein. (Dtsch. Essigind. 37. 57—60. 24/2. 1933. Berlin, 
Inst. f. Garungsgewerbe.) GROSZFELD.

Warcollier und Le Moal, Bestimmung des Alkoliols in  der  ̂Schlempe (ińnasses). 
Bei dem Chromatverf. nach M a r t in  (C. 1927- I- 2248), vgl. Se m ic h o n  u . F l a n z y  
(C. 1929. II- 503) empfiehlt sich s ta tt K 3Fe(CN)6 ais Indicator oder der unseharfen 
Jodtitration Zugabe eines t)berschusses von Fe-Ammoniumsulfat u. Titration dieses 
Uberschusses m it KM n04: Destilliere 10 ccm Schlempe, fangę Destillat in 10 ccm K„Cr20 7 
(3,83 g/l; 1  ccm =  1 ccm A.) +  10 ccm H 2S 04 (1: 2) auf, gib dazu so viel Ferro-
ammonsulfatlsg. (27,0718 g des Salzes im 1) ais 10 ccm IvMn04 entspricht u. titriere
den UberschuB m it KM n04-Lsg. (2,182 g/l) zuriick. (Ann. Falsificat. Fraudes 26. 
39—40. Jan. 1933. S tat. Pomologiąue de Caen.) G r o s z f e l d .

Ch. Bertin, Einfluf) des Zuckers a u f das ebulliometrische Ergebnis bei Wein. Der



,1 9 3 3 . I . H XVI. N a h r u n g s m i t t e l .  G e n u s z m i t t e l  u sw . 3 2 5 5

Einflufi t r i t t  erst bei mehr ais 10 g Zucker im 1 zutage. Hohere Gehh. erfordern eine 
Korrektur (einen Abzug) von je 0,05° fiir 10 g Zueker. Verdiinnen des Weines auf 
unter 10 g Zucker ist weniger exakt. (Ann. Falsificat. Eraudes 26. 103—05. Febr.
1933.) G r o s z f e l d .

XVI. Nahrungsm ittel. GenuIJmittel. Futterm ittel.
Gulbrand Lunde, Das Forschungslaboratorium der norwegischen Konsenen- 

induslrie und seine Aufgaben. (Vgl. C. 1932. II. 1852.) Besehreibung des Laborato- 
riums, Andeutung seiner Betrauung mit der Unters. yon Oliyenol fiir Fischkonserven, 
Korrosions- u. Verfarbungsprufungen von Dosenblech u. a. (Norway 1932. 2 Seiten. 
Sep.) G r o s z f e l d .

M. Samec und J. R. Katz, Abhandlungen zur physikalischen Chemie der Starkę 
und der Brotbereitung. X I. Zur Einieilung der Stdrkearten in  Gruppen nach dem Róntgen- 
spektrum und nach den Eigenschaften des Amylopektins. (Unter Mitarbeit von 
R. Klemen.) (X. vgl. C. 1932. L 2395.) Vff. untersuchen yon 25 verschiedenen 
Starkearten je ein u. dieselbe Probe einmal auf das Róntgenspektrogramm u. zweitens 
auf die Eigg. des aus der Starkę bereiteten Amylopektins. Die erhaltenen Róntgen- 
spektrogramme lassen sich in 3 Gruppen einteilen: 1 . A -Spektrum: ohne 1 -Ring,
6-Ring einfach; 2. ^-Spektrum : mit 1 -Ring, 6-Ring doppelt u. 3. O-Spektrum: mit
1-Ring, 6-Ring einfach (vgl. C. 1930. II. 3871). Die Amylopektine werden durch 
Elektrodialyse der Starkelsgg. abgeschieden. In  bezug auf die Beschaffenheit der 
Amylopektine lassen sich 3 Gruppen unterscheiden: 1. Kartoffeltypus: gelatinos, 
stark  ziigig, k lar, durchsichtig u. farblos; 2 . Weizentypus: diinn, pastos, nicht 
ziigig, undurehsiohtig u. milchig weifi; 3. Zwischentypus. In  bezug auf die elektro- 
chem. Eigg. (z. B. die H-Ionenkonz. des Amylopektins pro 1 g-Atom P) lassen 
sich nur 2 Gruppen unterscheiden: 1. Kartoffeltypus: stark sauer, u. 2. Weizen
typus: sehr schwach sauer. Rontgenspektrogramm u. Amylopektineigg. lassen sich 
nun in folgender Weise einander zuordnen: Ein A  -Spektrum u. ein Amylopektin vom 
Weizentypus sowohl in Beschaffenheit ais auch in elektrochem. Hinsicht ha t die Starkę 
der Gramineenarten Reis, Weizen, u. Mais; ein .B-Spektrum u. ein Amylopektin vom 
Kartoffeltypus sowohl in  Beschaffenheit ais auch in elektrochem. Hinsicht hat die 
Starkę yon Kartoffel, RoCkastanie, Edelkastanie, W interrettich u. a .; ein O-Spektrum u. 
ein Amylopektin vom Kartoffeltypus in elektrochem. Hinsicht u. yom Zwischentypus in 
bezug auf die Beschaffenheit hat die Starkę von Sago, Erbse, Bohne, Linse, Buch- 
weizen u. a. Die gleiche Zuordnung lafit sich auch aus fruheren Verss. der Vff. ableiten. — 
Das yerschiedeno elektrochem. Verh. der Amylopektine lafit sich erklaren durch die 
Annahme, dafi das Amylopektin der Gramineen an einen Eiweifikorper gebunden ist 
(Vitellin), wahrend das der iibrigen Starkearten durch Kationen abgesatt. ist. Die 
Frage, wie sich dadurch die Verschiedenheit der Rontgenspektren erklart, wird yon 
den Vff. nicht entsckieden. — Von einer Reihe exot. Starkearten wurden Rontgen- 
spektrogramme aufgenommen. — An einem Amylopektinmicell der Kartoffelgruppe 
befinden sich 3 Atome P  ais Phosphorsaure esterartig gebunden, bei dem Amylopektin 
yon m it 0,05-n. KOH gewaschener Weizenstarke enthalt das Micell wahrscheinlich 
nur 1 Atom P. — Das Micell von Weizenamylopektin ist weniger hydratisiert ais das 
yon Kartoffelamylopektin. (Z. physik. Chem. Abt. A. 163. 291—311. Febr. 1933. 
Chem. Inst. d. Alexander-Univ. in Ljubljana u. Chem. Inst. d. Uniy. Amsterdam.) E r b e .

Nandor Barany, Die Verwandten des Weizenklebers. Es gelang Vf., aus Roggen- 
u. Gerstenmehl sowie aus Mehlen der Kórner von yerschiedenen Grasarten Kleber aus- 
zuwaschen. Die Qualitat des Klebers von Hordeum murinum  iibertrifft diejenige des 
besten Weizenklebers (untersucht m it dem REJTOschen Teigpriifapp.). (Mezogazdatógi- 
K utatósok 6. 58— 65. Febr. 1933. Budapest, Kgl. ungar. chem. Landesinst.) Sa il e r .

Julian R. Martinetz, Vergleichende Mineralstoffgehalte von Bananen der Philip- 
pinen: Calcium, Eisen, Magnesium und Phosphor. Gefundene Mittelwerte (Schwan- 
kungen) yon 20 yerschiedenen Arten: W. 68,76 (56,06— 79,70), Asche 1,00 (0,74—1,27), 
CaO 0,0169 (0,0045— 0,0327), Fe20 3 0,0114 (0,0029— 0,0292), MgO 0,0695 (0,0314 
bis 0,2098), P20 5 0,2012 (0,1088—0,3535) % . Weitere Einzelheiten in Tabellen. (Phi- 
lippine Agriculturist 21. 547—50. Jan. 1933.) Gr o s z f e l d .

A. Guillaume und J. Adnot, Anderungtn im  Gehalt der Fruchle vcm schwarzen 
Johannisbeeren an Cilronensaure und Zucker je  nach Reifegrad. Fiir die griinen, rosa- 
farbigen, halbreifen u. yollreifen Beeren wurde je Beere folgende Gehaltsanderung an
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Citronensaure gefunden: 0,0048—0,0144—0,021—0,026 g (1,47—3,02—3,62—3,06%), 
an Gesamtzucker 0,0032—0,0064—0,110—0,204 (1,008—1,356—2,07—2,628%), an 
Saccharose (0,322—0,36—0,42—0,448%). (Ann. Falsificat. Fraudes 26. 75—87. Febr.
1933. Strasbourg, Faculte de Pharm.) G r o s z f e l d .

H. Wiistenfeld und H. Kreipe, Vars ucha uber das Weichwerden der sauren Gurken. 
Das Verderbcn wird durch Fremdorganismen yerursacht u. beginnt m it Zerstorung 
des Milchsiiuregeh. der Gurkenbriihe durch Kahmhefen u. a. Das n. Reifen der ein- 
gelegtcn Gurken ist eine ausschlieBliche Funktion der Milchsaure. Ais Schutzmittel 
gegcn das Yerderben werden ReinigungsmaBnahmen, Spundvollhaltung der Fiisser u. 
Zusatz yon 0,5— 1%  Zucker zur Salzlake empfohlen. (Dtsch. Essigind. 37. 77—81. 
10/3. 1933. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) Gr o s z f e l d .

Eduard Jacobsen, Helia Marmeladen wid Gelees. Kleine Kessel ermoglichen 
schnelles Arbeiten u. bedingen dam it weniger Gefahr der Dunkelfarbung, wie naher 
gezeigt wird. (Braunsehweig. Konserven-Ztg. 1933. Nr. 5. 5. 1/2. 1933.) Gr o s z f e l d .

Albert Liitje, Die oxydativen Gdrungen in Beziehung zur Fruchtsaftverusertung. 
Besprechung yerschiedener oxydativcr Garungen u. ihre Yerliinderung durch Kon- 
servierungsverff. (Mineralwasser-Fabrikant 37- 121—23. 25/2. 1933. Bremen.) Gd.

A. Widmer, F. Braun und O. E. Kalberer, Uber das Verhalten der schwefligen 
Saure inFruchtsaften. (Dtsch. Essigind. 37- 82—83.10/3.1933. — C. 1932. II. 934.) Gd.

Otto A. von Lilienfeld-Toal, Fortschritte und Aufgaben der Forschung auf 
dem Gebiete der Kakaoaufbereitung. Die einzige Mógliclikeit zur Hebung der Giite des 
Bohkakaos bietet die Verbesserung der Aufbereitung in den Erzeugerlandern. Dabei 
ist die Fermentation, dereń Einzelheiten noch nicht restlos aufgeklart sind, von be- 
sonderer Wichtigkeit. (Buli. officiel Office int. Fabricants Chocolat Cacao. 2. 437—43.
1932.) G r o s z f e l d . 

Heinrich Fincke, Zusammenselzung, Nahrwert und Caloriengehalt verschiedener
Kakaogetranke fiir Hauslialt und Krankenverpflegwng. Vorschriften fiir Bereitung 
solcher Getranke. Einzelheiten im Original. (Kazett. 1933. Nr. 3. 2 Seiten. Sep.) Gd.

H. V. Moss, T. W. Schilb und W. Cr. Waming, Tricalciumphosphat ais Mittel 
zur Verhinderung des Backens von Salz w id Zucker. Es wird die Abhangigkeit der 
backhindernden Wrkg. von Ca3(P 04)2-Zusatzen (1,5 g auf 100 g NaCl) von den Eigg. 
des Ca3(P 0 4)2 untersucht. Die Proben m it der geringsten TeilchengroBe zeigen nicht 
notwendig die beste Wrkg. Ca3(P 0 4)2 m it einem Geh. yon 6%  A1P04 gibt gute Re
sultate, durch einen F eP 0 4-Geh. wird die Farbę yerschlechtert. Ausgegliihtes Ca3(P 04)2 
ist ungiinstig. Die besten Ergebnisse werden erhalten m it einem Salz von einem Mol- 
yerhaltnis CaO: P ;0 5 =  3,33, das also etwa Ga-Hydroxyphosphat entsprieht. MgC03 
zeigt gegeniiber Ca3(P 04)2 den Nachteil, daB es ein kalkiges Aussehen des Salzes bewirkt. 
Auch bei Zucker kann Ca3(P 0 4)2 ais das Backen verhinderndes Mittel zugesetzt werden. 
In  beiden Fallen wird der Nahrwert erhóht. (Ind. Engng. Chem. 25- 142—47. Febr.
1933. St. L ouis, M o., P r o v id e n t  Ch e m . W o r k s .) R. K. Mu l l e r .

John Hammond, Die Eniicicklung der Milchsekretion. B esprechung  d e r A nde-
rungen bei Beginn der Lactation, Morphologie der Milehdriisen, Menge u. chem. Zus. 
der Sekrete. (Lait 13. 285—91. Marz 1933. Cambridge, Univ.) G r o s z f e l d .

Edwin H. Bunce, Verglaichende Mitteilungen uber Kryoskopie von Milch. Die 
Gefrierpunktsdepression von je 30 Proben yerschiedener Milcharten zeigte nur geringe 
Unterschiede, gefunden fiir Milch von Btiffel 0,560—0,590, K ub 0,550—0,580, Ziege
0,550—0,590, Frauen 0,550—0,590. Einzelheiten sowie Angaben iiber Geh. der Milch 
an F ett, Trockensubstanz u. Saure in Tabellen. P raparate aus Trockenmilch erweisen 
sich ais minderwertig. (Indian med. Gaz. 68- 23—26. Jan . 1933. Rangoon, H a r c o u r t  
B u t l e r  Inst. of Public Health.) Gr o s z f e l d .

J. D. Quinn und L. H. Burgwald, Hohe Kurz- und niedrige Dauererhitzung.
Bei Laboratoriumsverss. bestand in der Keimabtotung prakt. kein Unterschied zwischen 
Hocherhitzung (H.) yon 15 Sek. bei 160—162° F  u. Dauererhitzung (D.) von 30 Min. 
bei 143°. Im  techn. MaBstabe war D. etwas iiberlegen. Auf die Aufrahmfahigkeit 
ist D. immer weniger schadlieh ais H. Erhitzen auf 160—162° fiir 25—60 Sek. erhohte 
nicht die Keimtótung, yerminderte aber die Aufrahmung. Bei H. darf ohne Schadi- 
gung der Aufrahmung die Temp. des Heizmittels nicht erheblich hoher ais die der 
Milch liegen. H. gibt der Milch weniger Kochgeschmack ais D. (Milk P lan t Monthly
22. Nr. 2; 26—31 u. 36. Febr. 1933.) G r o s z f e l d .

William G. Savage, Die Wirkung der Pasteurisierung a u f den Nahrwert von 
Milch. Besprechung von Literaturangaben uber Anderungen dureh die Pasteurisie-
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rung, Vergleich von Frauen- u. Kuhmilch, sowie Tierverss., SchluBfolgonmg, daB durch 
Pasteurisierung keine Schadigung eintritt. Alle abweichenden Beobachtungen sind 
durch die verscliiedene Zus. von Frauen- u. Kuhmilch (Geh. an Ca u. P) erklarbar. 
(Lancet 224. 429—33. 25/2. 1933. Somerset, County med. Officer of Health.) Gd .

M. Grimes, H. A. Cummins und V. C. E. Kennelly, tJber die in  Milch, Eahm 
und Butler aufgefundenen Pilze. Aufzahlung der Arten, Morphologie u. physiolog. 
Yerh. (Lait 12. 894—903. 1071—79. 13. 291—99. Marz 1933.) G r o s z f e l d .

Alexander Kiister, Vorkommen anaerober Sporenbildner in der Trinkmilch. 
B eo b ach tu n g  v o n  M ilehzerss. w ah ren d  d e r S o m m en n o n a te  d u rc h  versch iedene  h itze- 
b e s tan d ig e  B a k te rien sp o ren , gekennzeichnet d u rc h  B u tte rsa u reb ld g . E rk e n n u n g  d u rc h  
dio W EINZIRLsche A n aerobenprobe , die besch rieb en  w ird . (M ilchw irtschaftl. Zbl. 62 . 
58— 60. M arz 1933. O berhausen , M ilchversorgung.) G r o s z f e l d .

F. G. Kohn, Tiere ais Fremdkorper in  Milcli. Bericht iiber beobachtete Falle. 
(Lait 13. 337—46. Marz 1933. Karlsbad, Stadt. M arktamt.) Gr o s z f e l d .

A. Brancourt, Die M ilch von Tonkin. Angaben iiber Zus. u. Unters. Verss. uber 
Nachweis der haufiger yorkommenden Yerfalschung durch Urinzusatz auf Grimd der 
Erhóhung des Gefrierpunktes, Verminderung der Differenz zwisehen D. der Milch 
u. D. des Lactoserums, Keimzahl, Nachweis von Harnstoffmikrokokken, Erhóhung 
des Sauregrades u. a. (Buli. Trav. Soc. Pharmac. Bordeaux 70. 194—208. 1932. 
Tonkin, de Nam-Dinh.) GROSZFELD.

Emile Cherbuliez und Margarethe Lily Schneider, Untersuchungen uber das 
Casein. I . Das Gasein ist kein homogener Kórper. Untersucliung seiner Fraktionierung 
durch Ammoniumchlorid. (Lait 13. 264—77. Marz 1933. — C. 1932. I I .  228.) Gd.

Maurice Beau, Uber die Theorie der Polymerisation des Caseins. Die naeh der 
Theorie (ygl. C. 1932. I I .  1984) erforderliche gleichzeitige Zunahme der Saure u. Alkalitat 
des Caseins durch Freiwerden von COOH- u. NH2-Gruppen wird, wie gezeigt wird, 
auch durch Yerss. von P a l m e r  u . R ic h a r d s o n  (1925) bestatigt. (Lait 13. 325— 30.

Ludwig Schrnid, Warurn „Schmelz“-Kase ? Vorschlag, die Bezeichnung „Schmelz- 
kiise“ durch ,,pasteurisierter“ Kiise zu ersetzen. Begrundung im Original. (Dtscli. 
Nahrungsmittel-Rdsch. 1933. 33—35. 15. Marz. Koln.) G r o s z f e l d .

Giuseppe Castoldi, Untersuchungen uber die Konsertierung von Futtermiltdn mit 
besonderer Beriicksichligung von Heusilos. Vergleichende Verss. iiber die Vorgange bei 
der Heubldg. u. 'Griinfuttersilage in physikal., chem. u. ernahrungstechn. Beziehung. 
(Ann. Sperimcnt. agrar. 7- 153—212. 1932. Crema.) Gr im m e .

Artfuri I. Virtanen, Die A . U. V.-Methode zur Haltbarmachung von GriinfuUer. 
(Suomen Kemistilehti [Acta chem. fenn.] 6 . 13—25. Lait 13. 315—25. 474—87.
1933. — C. 1933. I. 1041.) Gr o s z f e l d .

Diodati R. Gochangco, Eine vergleichende Untersuchung iiber M ais und Melasse 
ais Grundfutter fiir Schweine. Bei der Aufzucht von Sehweinen waren Melasse u. Mais 
bei gleichen Mengen gleichwertig. Melasse kann auch teilweise oder ganz durch Mais 
ersetzt werden. F ur Schauzwecke ist Melasse vorteilhafter, da sie die Tiere rascher 
auf die gewunschte Dicke u. das glatte, sehiere Aussehen bringt. (Philippine Agri-

V. G. Gurewitsch und Raissa Krakowska ja, Beslimmung von Schwefddiozyd in 
geschwefelten Nahrungsmitteln. Das Yerf. yon K ó s z e g i  (C. 1929. II. 1328) erwies sich 
zur Best. kleincr Mengen S 0 2 in yerd. Lsgg. ais brauchbar. Zur Adsorption des Gases 
bewahrte sich ein Sinterglasverteiler. Ein Ersatz des CO, zur Verdrangung des S 0 2 
durch Luft bewirkte keine S 02-Verluste. Zur Absorption des S 0 2 erwies sich eine 
ammoniakal. KC103-Lsg. ais sehr geeignet. Angabe einer Analysenvorschrift fiir S 02- 
Best. in Nahrungsmitteln. (Z. analyt. Chem. 92. 185—93. Marz 1933. Charków, Ukr. 
wiss. Inst. f. Nahrungsmittelforschung.) G r o s z f e l d .

Rolando Cultrera, Uber die Beslimmung der Trockensubstanz von Tomaten- 
extrakten. Am besten bewahrt hat sich das Verf. der Best. des W.-Geh. durch Dest. 
m it Bzn. (Kp. 80—98°). E in prakt. App. wird im Original beschrieben. (Abb.) (Ind. 
ital. Conserve aliment. 8 . 29—35. Febr. 1933. Parma.) G r im m e .

C. I. Kruisheer, Die Beslimmung ton Inulin  und Latulosin in Anwendung au f 
die Analyse ton Kaffeesurrogaten und die Frage der Caramelisalion. Da Inulin bei der 
Clergetinyersion bei 68—70° in 10 Min. abgebaut wird, ist der Fructosegeh. bei 
Abwesenheit anderer Fructoseąuellen ein MaB fiir den Inulingeh. Das naturliche 
Inulin wird stets Yon etwa 10% Glueose begleitet, auch gereinigte Inulinpraparate

Marz 1933.) G r o s z f e l d .

c u ltu r is t  21. 560—71. Jan . 1933.) G r o s z f e l d .
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sind nicht glucoscfrei. Bei der techn. Trocknung der Gichoriemvurzel beginnt der Ab- 
hau des Inulina, beim Rósten zu Kaffeersatz die Bldg. yon Layulosin, eines De- 
hydratationsprod. derFructose. Obwohl dabei ein Teil der Fructose zers. wird, ist im 
fertigen Prod. noch ein FructoseiiberschuB, etwa 4: 1, yorhanden. Daneben ent- 
stehen betrachtliche (bis 2%) Mengen Oxymethylfurfurol, sehr wenig Furfurol. An- 
gabe eines Verf. zur Best. ton Furfurol u. Oxymethylfurfurol nebeneinander auf 
Grund der Dest. m it W.-Dampf aus neutraler Lsg. Da Kaffee u. Kaffeessenz prakt. 
keine Fructoseyerbb. enthalten, ist Cichoriennachweis darin móglich, der Nachweis 
ton gebrannlem Zuclcer ebenfalls auf Grund der Ggw. yon Layulosin u. des Fructose- 
iiberschusses. F ur die Erkliirung der Caramelisation sind die Ansichten von PlCTET 
(C. 1924. II. 1176) unhaltbar. Sein „Isosaccharosan“ ist eine Mischung yerschiedener 
Stoffe u. enthalt wahrscheinlich Layulosin u. Glucosin, das Vork. von „Caramelan“ 
u. „Caramelen“ ist nicht erwiesen. Der in der Technik iibliclie Zusatz yon Alkali bei 
der Caramclisierung w irkt sich in starker Zers. der Monosaccharide, Abwesenheit von 
Layulosin u. Glucosin u. einer ahnlichen Zers. aus, ais wenn alkal. Lsgg. yon Mono- 
sacchariden orhitzt werden. (Chem. Weekbl. 30. 154—66. Z. Unters. Lebensmittel 
65. 275—97. 1933. Enschede, Keuringsdienst van Waren.) G r o s z f e l d .

E. de Berredo Carneiro, Vergleichende Untersuchung iiber Coffeinbestimmung. 
(Buli. Sci. pharmacol. 39. (34). 471—74. 1932. — C. 1933. I .  2621.) Gr o s z f e l d .

Lajos Pap, Nachweis der pulterfórmigen Backhilfsmittel. Inhaltlich ident. m it der
C. 1932. I I . 634 ref. Arbeit. (Magyar chem. Folyóirat 38. 123—29. Juli/Dez. 1932. 
Budapest, Techn. Hochsch.) Sa i l e r .

W. Laue, Die Erkennung dauerpasteurisierter Milch. Eine Nachpriifung der 
Arbeit von B. Hock auf Orund von 200 eigenen TJntersuchungen. Nach den im einzelnen 
beschriebenen Verss. liefert das Verf. yon H o c k  (vgl. W o l f , C. 1930. II . 1795) dem mit 
der Materie Vertrauten eine geniigende Handhabe zur Erkennung dauerpasteurisierter 
Milch. Nach Weiterausbau u. Yereinfachung ist das Verf. auch fiir weite Praxiskreise 
yerwendbar. Fehlergebnisse konnen durch hohere Sauregrade der Milch eintreten. 
(Milchwirtschaftl. Zbl. 62. 13—16. 29—33. 41—47. Marz 1933. Hermsdorf i. Riesen- 
gebirge.) G r o s z f e l d .

Andre Chollet und Andre Camus, Die Eeduktaseprobe in Anwendung a u f Lab- 
casein. Zum Nachweis von Yerunreinigungen werden 15 g des grieBformig zerkleinerten 
Caseins m it 5 ccm einer 0,01%ig. Methylenblaulsg. bis zu einer gleichmaBigen Farbung 
yerrieben, in ein Proberóhrchen m it Kautschukkappe gebraeht u . ‘18 Stdn. bei 50“ 
gehalten. Caseine, die dann keine Flecken zeigen, sind gut, solehe mit wenigen noch 
brauchbar, solehe m it vielen zur Herst. piast. Massen ungeeignet. (Lait 13. 362—66. 
Marz 1933. Surg&res, Ecole professionelle de Laiterie.) Gr o s z f e l d .

F. Dienert, Bakteriologische Butlerpriifung. (Lait 12. 1055—58. 1932. — C. 1933.
I .  1 0 4 1 . ) __________________ Gr o s z f e l d .

Orange-Crush Co., V. St. A., Konservieren des Safles ton Friichten, wie Cilronen 
und dergleichen. Man yersetzt den frischen Saft m it 1 Teil Glycerin auf 8 Teile Saft, 
lialt das Prod. etwa 24 Stdn. im abgekuhlten Zustand, setzt 2,5 Teile Zucker hinzu u. 
kiihlt weiter langere Zeit ab. (F. P. 741 269 yom 13/8. 1932, ausg. 9/2. 1933.) Sc h u t z .

Giuseppe Bosurgi, Sizilien, Herstellung ton Marmeladen und Gelees. Man preBt 
frische vitaminreiche Friichte, z. B. Citronen, aus u. konz. den erhaltenen Saft durch 
Gefrierenlassen. Das erhaltene Prod. wird m it Zucker u. Pektin  u. so yiel Saure yersetzt, 
daB in der K alte eine geleeartige M. entsteht. (E. P. 387 053 yom 26/10. 1931, ausg.
23/2. 1933. D. Prior. 25/10. 1930.) S c h u t z .

Otto Bahr, Wesermunde-Geestemiinde, und Otto Wille, Wesermiinde-Lehe, 
Verhulung des SchimmelTis ton Fischen. Man behandelt die Fische m it Salz, dem Hydro
chinon oder Eugenol oder a-Naphthol in Mengen von 0,1—0,2%  beigemischt ist. (E. P.
386 482 yom 29/3. 1932, ausg. 9/2.1933.) S c h u t z .

Albin Schindler, Leipzig, Vitaminisierung ton Lebensmitteln, insbesondere ton  
Milch, m it Hilfe ultravioletier, von einer m it niedrigem Druck brennenden Quarzqueck- 
silberdampflampe erzeugter Strahlen, 1 . dad. gek., daB ais Niederdruckąuecksilber- 
dampflampe eine C 00PE R -H f,WITT-Lampe benutzt wird. — 2. dad. gek., daB eine mit 
verd. Argon gefullte Co O PE R - H e  WITT - La rupe benutzt wird. (D. R. P. 572491 KI. 53e 
vom 8/2. 1927, ausg. 17/3. 1933.) Sc h u t z .

Hans Snoch, S tuttgart, Halibarmachen ton Trockenmilch, 1. dad. gek., daB die 
Trockenmilch durch Dragieren m it einem tlberzug yon Fet i yersehen wird, welches nach
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der Auftragung gehiirtet wird. — 2. dad. gek., daB das Hfirten des Fettiiberzuges in 
einem m it N i  ausgeschlagenen u. mit //„ gefiillten Dragierkessel erfolgt. (D. R. P. 
572 930 KI. 53e vom 7/5. 1931, ausg. 24/3. 1933.) S c h u t z .

Frank Lewis Chappell, New York, Trochnen von Gasein. Man zerkleinert ge- 
preBtes Casein in Teilchen von SchrotgróBe u. schleudcrt die M. in einen Raum, dessen 
L uft auf 120—350° F  erkitzt ist, worauf die so erhaltenen Caseinflocken gesammelt
werden. (A. P. 1 892 233 vom 14/7. 1930, ausg. 27/12. 1932.) S c h u t z .

Karl Geiger, Chemnitz, Haltbarer Kasę, dad. gek., daB Schmdzk&se unter Zusatz 
von W. zu einer weicken M. umgearbeitet, alsdann in  W urstdarme oder iłhnliches Ver- 
packungsmaterial gefiillt u. danach gerauchert wird. (D. R. P. 572 931 KI. 53e vom 
4/9. 1931, ausg. 24/3. 1933.) S c h u t z .

W. Bartlett Jones, iibert. von: Miriam J. Gnest, Chicago, Herstellung von 
Lochem in Kasę. Man weicht Kdse bis zum piast. Zustand auf u. fiihrt in diesen piast. 
Ka.se einen nicht gasformigen Stoff, z. B. feste CO„, ein, der beim Einverleiben ein Gas, 
also z. B. CO„, entwickelt. (A. P. 1 898 992 vom 27/8.1929, ausg. 21/2. 1933.) S c h u t z .

Franz Koeckritz, Getranke-Industrie. Das moderno Lehr- u. Nackscklagewcrk f. alle Zweigc
d. Getranke-Industrie. Bd. 7. Bcrlin-Tempelhof: Selbstverl. 1932. (187 S.) gr. 8°.
b. nn. M. 3.50; geb. b. nn. M. 4.—.

XVII. Fette. W achse. W asch- u. R einigungsm ittel.
M. Belopolski, Konjugierte Hydrierung von Sonnenblumenól. Nach der Methode 

von E. I. L ju b a r s ic i  (Bericht des Chem.-Techn. Inst. Nishni-Nowgorod, Heft 1 
[russ.: Sbomik rabot Nishegorodskogo chim.-techn. instituta]) wurde Sonnenblumenól 
in Ggw. von Ni-Kieselgur ais Katalysator u. absol. A . bzw. Isoamylalkohol (Kp. 127,5 
bis 131,5°) ais H 2-Quelle hydriert. Bei einer Rk.-Temp. von 225° sank die JZ. des 
Oles nach 15 Min. von 116,15 auf 97,44, bei 250° auf 80,30. Bei 275° sank die JZ. nur 
noch um 2 Einheiten mehr, dagegen nahm die Aciditat, die schon bei 250° von 0,56 
auf 7,22 anstieg, sehr stark zu. Ausdehnung der Rk.-Dauer von 15 auf 60 Min. fuhrte 
nur zu einer geringen weiteren JZ.-Abnahme. Erhóhung der Katalysatormenge um 
ein Vielfaches yorursachte zwar eine erhebhche weitere Erniedrigung der JZ. (z. B. 
auf 55 bei 8,5% Katalysator), aber dio Aciditat stieg sehr erheblich (auf 47,84%). 
U nter gleichen Bedingungen (250°, 15 Min.) ist die Hydrierung m it Isoamylalkohol 
schneller ais m it A. Ein festes H artfett konnte nur in Ggw. sehr groBer Ni-Mengen 
erhalten werden. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Masloboino-shirowoje Djelo] 1932. Nr. 10. 
44—45. Nishni-Nowgorod.) S c h o n fe ld .

G. Trojanowski, Wiedergewinnung des ersch&pften Katalysators. Die im PreB- 
kuchen der Hartfettfiltration enthaltenen EiweiB- u. Schleimkórper erschweren die 
Auflósung des Ni mittels H 2S04. Im  besten Falle gelingt es aber nur, etwa 55%  des 
im PreBkuchen enthaltenen Ni mit H 2S04 aufzulósen. (Oel-u. Fett-Ind. [russ.: Maslo
boino-shirowoje Djelo] 1932. Nr. 10. 17—19. Rostow.) S c h o k fe ld .

Kyosuke Nishizawa, Kinziro Winokuti und Tomoziro Kikuti, Uber sulfurierte 
Ole. V. Darstdlung und Eigenschaflen der chemisch reinen saurrn Alkalisalze des Iłicinol- 
schwefdsaureesters und Chemie der sauren Salzbildung des Schwefdsaureesters der Oxy- 
fdtsauren. (Technol. Rep. Tóhoku Imp. Univ. 10. 93—115. — C. 1929. H. 
2552.) S c h o n fe ld .  .

I .  Ljubarski, Yerhaltm der Fetłsduren im  Acidifikationsprozefl. Zur Unters. der 
giinstigsten Sulfierungsbedingungen wurden Baumwollsaatfettsauren u. die fl. Fett- 
sauren aus hydriertem Cottonól versuchsweise m it H 2SO., (1,833) u. Monohydrat sulfiert. 
Die Dauer der Sulfierung soli, nach der JZ-Abnahme, 2—3 Stdn. nach Zusatz der 
letzten Saurcanteile fortgesetzt werden. Monohydrat fuhrt zur gróBten JZ-Senkung, 
H 2SO., (1,833) ergab die besten Resultate bei 50—60° u. 20% Saure. Der Geh. an 
festen Fettsauren stieg bei Cottonól nach Behandeln m it 8%  H 2S 04 von 18,58% auf 
23,47°/0; nach Einw. von 15% H 2S04 auf 57,03% u. nach Behandeln m it 20% H 2S 0 4 
auf 57,29%. Ahnlich verhielten sich Sonnenblumenfettsauren. Dagegen nahm die 
Menge fester Sauren nach Sulfieren der.fl. Fettsauren aus gehartetem Baumwollsaat- 
u. Sonnenblumenól ab; es hangt dies auch m it dem Verh. der Isoólsauren bei der 
Sulfierung zusammen, die nach Sulfierung usw. offenbar in ein Gemisch Ton festen 
Isoólsauren u. fl. Olsauren zerfallen. Die Acidifikation von H artfettsauren scheint
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demnach zwecklos zu sein. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Masloboino-shirowoje Djelo] 1932. 
N r. 11. 53—55. Kasan.) SCHONFELD.

Th. Voltz, Neues Verfahren zur Herstdlung lóslicher Ole. Einzelheiten iiber 
ein, von CHARLES SUNDER herriihrendes Sulfonierungsyerf. Durch Einw. yon 
Chlorsulfonsaure auf Ricinusól in Pyridin entsteht, nach Behandeln des Rk.-Prod. 
m it Sodalsg. der Trischwefelsaureestcr C3H 5(0C0C 17H 320 S 0 3Na)3, darstellend eine 
honigartige, in A. 1. M. Durch Kochen m it NaOH wird er zum Schwefelsaureester 
des ricinolsaurcn Na, H 00C -C 17H 3,>0S03Na, yerseift (mikrokrystallin.). Die gleiche 
Verb. entsteht aus Ricinolsaure in Pyridin u. C1S03H ; sie kann zum entsprechenden, 
in W. 1. Athylester yerestert werden. (Ind. textile 49. 746—47. 1932.) S c h o n f e l d .

Ph. D. Photiadis und A. K. Stathi-Photiadou, Ober die Ausbeute der Kerne 
griechischer Trauben an Ol. Aus den Trestern von Trauben, die aus 16 yerschiedenen 
Gegenden Griechenlands stammten, wurden unmittelbar nach dem Pressen die Kerne 
isoliert, m it W. gewaschen u. getroeknet. Die Gewinnung des Ols erfolgte durch 
Extraktion der fein zerstoBenen Kerne m it PAe. yom Kp. 40°. Die Ausbeute schwankt 
zwischen 9,6 u. 17,12%, die Acicjitat (ais Olsaure) zwischen 0,33 u. 1,46%. Die Ver- 
garung ist offenbar ohne Wrkg. auf die Ausbeute an 01, erhoht jedoch etwas dessen 
Aciditat. Der Riickstand der Extraktion oder seine Asche sind ais Diinger yerw crtbar; 
letztere enthalt ca. 30°/o K  u. 20% Pkosphorsaure. (Praktika 7- 352—56.1932.) H e l l r .

Leo Ivanovszky, Die Ldsungsmitłel in  der chemisch-technischen Industrie, und ihre 
weehselseitigen Beziehungen zu den Wachskórpern. (Vgl. C. 1 9 3 3 .1. 1231.) Besprechung 
der Eigg. der wichtigsten Losungsmm. u. der aus ihnen hergestellten Waehslsgg. 
u. der Beeinflussung der hergestellten Pasten durch die Losungsmm., insbesondere 
durch Balsamterpentinóle, Holzterpentinole, Dekalin u. Lackbenzine. (Scifensieder-Ztg. 
59. 529—30. 551. 1932.) S c h o n f e l d . '

E. E. Halls, Durch Chlorung von Naphthalin gewonnene Wachse. Vf. yergleiclit, 
besonders im Hinblick auf ihre Verwendung ais Isolierungsmaterial, dio Paraffine, 
Erdwachs, Bienen- u. Camaubawachs m it den Chlornaphthalinen. Die Naphthaline 
m it yerschiedenem Cl-Geh. sind fest, D .15l5 1,5—1,7, erstarren ohne Krystallisation, 
ihr F . schwankt zwischen 65 u. 130° u. sie besitzęn recht yersehiedene Farbung (von 
einem hellen Griinlichgelb bis zu einem Braunschwarz). Bei der Verwendung ais Isolier- 
m ittel zeigt sich die Tlberlegenheit der Naphthalin-Cl-Verbb. Eine Zers. (Abspaltung 
yon Saure) findet selbst bei 120—130° nicht' s ta tt. Auch wird bei diesen Tempp. Cu 
durch die Cl-Naphthaline nicht angegriffen. N ur bei hóherer Temp. oder in Ggw. von 
W. tr i t t  dies ein. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 9. 58—60. Febr. 1933.) B a r z .

B. Tjutjunnikow, N. Kassjanowa und S. Pleschkowa, Die Eigenschaften von 
Seifenldsungen. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Masloboino-shirowoje Djelo] 1931. Nr. 4/5.
33—43. — C. 1931. II. 512.) S c h o n f e l d .

R. H. Ferguson und A. S. Riehardson, „Miltelseife“. Gegcnstand der Unters. 
war die Charakterisierung der Mittelschichtseife, soweit sie in Handelsseifen au ftritt 
u. ihre Stabilitatsgebiete in Systemen von Talg- u. Cocosseifen u. dereń Gemischen. 
Die Existenz der „Mittelseife" ais selbstandige, m it Kemseife u. Leimseife nicht misch- 
bare Phase wurde yon Mc BaiN u . L a n g d o n  (C. 1925. II. 363) entdeckt, dio sie in 
Seifen aus individuellen Fettsauren untersucht haben. Es gelang, bei Talg- u. Cocos
seifen weitgehende Trennung der Mittelschichtphase yon der Kem- u. Leimnieder- 
schlagsphase zu erzielen u. ebenso konnten gelegentlich die Grenzen aller drei Phasen 
festgelegt werden. Die einzelnen Phasen wurden auf Seifen- u. NaCl-Geh. untersucht 
u. die Ergebnisse in Diagramme aufgetragen, in welchen die Grenzgebiete fiir dio ein
zelnen Phasen u. die Konzz., bei denen che zweite Phase erscheint oder yerschwindet, 
eingetragen sind. Zur Best. der Grenzen der einzelnen Seifenphasen eignet sich am 
besten das mkr. Verf. yon Mc B a in  u . E l f o r d  (C. 1926- I. 3438). Wo beide Phasen 
anisotrop sind, wie im Falle von Kem- u. Mittclseifen, konnen die Phasengrenzen 
m it unbewaffnetem Auge beobachtet werden. .Mitunter wurden kleine Klumpen piast. 
Mittelseife in einem grofien Vol, fl. Kemseife festgestellt. Dieses schwierige Gebiet der 
Kem-Mittelschicht bzw. des Kem-Mittelschicht-Leimnd. lafit sich auch an der scharfen 
Schnittflache des abgesehreckten Gemisches beobachtcn, da die Verunreinigungen 
sich in  der Mittelschicht- u. Leimnd.-Phaso anhaufen. Die Unterss. ergaben, daB in 
Handelsseifen die Mittelseife ais gesonderte Phase existiert. Bei 100° stellt sie eine 
piast., transparanto Fl., dunkel gefarbt in Talgseifen u. sehr heli gefarbt in Cocosseifen, 
dar. Sie ist ein typ. Beispiel einer fl.-krystallin. Lsg., sie kann in ihrer Zus. weitgehend 
yariieren, behalt aber die Eigg. eines fl. Krystalles. Zwischen gekreuzten Nicols ent-
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wickelt sie schone Polarisationsfarben u. zeigt oberflachlich hoher entwickelte Struktur 
ais Kemseife. Sie ist von Kemseife u. Leimnd. yollig verschieden. Bei 100° ist Kern- 
seife leichtfl., wahrend Mittelseife kaum beweglich ist. Nach Abschrecken iat sie ge- 
wóhnlich dunkler ais Kemseife; sie erstarrt bei Ggw. der beiden anderen Phasen nach 
Abschrecken am langsamsten; boi langsamem Abkiihlen erhalt man die Mittelschicht 
ais eine transparente, lialbfeste M. Nach Festwerden unterscheidet sie sich vom Leim
nd. durch ihre kautschukartige Beschaffenheit u. kann zu Faden gezogen werden, was 
nicht m it dem ,,Spinnen“ der Seifen verwechselt werden darf. Ih r Auftreten ist eine 
gefurchtete Erscheinung, sie yerursacht Flecldgwerden u. Erweichen der Kernseifen, 
auch laCt sie sich schwierig aus dem Sud entfernen. Sie ha t eine hóhere D. ais die 
Kemphase u. eine niedrigere ais der Leimnd. Sie enthalt stets 5— 15°/0 weniger Scife 
ais Kernseife, kann mehr u. weniger NaCl ais diese enthalten. Sie bildet sich leicht 
im Kessel bei uberschiissigom W.-Zusatz beim Schleifen u. anderen Endoperationen 
des Seifensiedens. Zu ihrer Charakterisierung wurden die reinen Talg- oder Cocos- 
seifen u. Gemische gleieher Teile der beiden Seifen in bestimmten Gewichtsverhalt- 
nissen m it W. u. NaCl bei 100° geschiittelt, dann zwecks Trennung der Phasen 
langere Zeit der Ruhe iiberlassen, hierauf abgeschreckt u. die einzelnen Phasen 
analyt. untersucht. 1. T a l g s e i f e n :  Das Gebiet der reinen Kernseifenphase
wird bei Talgseife durch etwa 60—74°/0 Seifen- u. etwas iiber 1%  NaCl-Konz. ab- 
gegrenzt. Das Gebiet von etwa 48—62% Seife u. bis gegen 0,7%  NaCl umfaBt 
die Kern-Mittelschiehtphase. Dem Phaseniibergang von Mittel- zu Kemseife ist; es 
zuzuschreiben, daB dio 70%ig. Seifenlsg. weniger viscos ist ais die 50%ig. Dio 
Koesdstenz aller drei Phasen (Kern-MitteLseife-Lcimnd.) wird durch etwa 43—32% 
Scife u. 0,7— 1,2% NaCl begronzt. In  dem Diagramm ist femor die Abgrenzung der 
Gebiete der reinen Mittelseife (etwa 35—50% Seife u. 0—0,7%  NaCl), Mittelschicht- 
Leimnd., Leimnd. usw. aufgezeichnet. Das Gebiet Kemseife-Leimnd. entspricht etwa 
von 20°/o Seifenkonz. (obere Grenze nicht bestimmt) u. iiber 4%  NaCl (bei 20%  Seifen- 
konz.) bis beispielsweiso ca. 1%  NaCl bei iiber 60% Seifenkonz. — Im  System Cocos- 
seife-NaCl-W. ist das Gebiet der reinen Kernseifenphase innerhalb einer weit gróBeren 
NaCl-Konz. stabil ais bei Talgseife, jedoch bei einer hóheren, m it etwa 67%  beginnenden 
Seifenkonz. Reine Mittelseife ist hier umgrenzt von etwa 47—57%  Seifen- u. 0—2%  
NaCl-Konz. Demnach ist Mittelseifenbldg. mehr ein Problem der Cocosseifen ais der 
Talgseifen. Gemische von Talg- u. Cocosseifen zeigen in bezug auf die Bldg. der Mittel
schicht folgendes V erh.: Die Mittelphase wird um so groBer, je hoher der Cocosseifen- 
geh. des Gemisches, wahrend der Seifengeh. der Kernseife u. dereń Elektrolytgeh. 
zunimmt. (Ind. Engng. Chem. 24. 1329—35. 1932. Iyorydale, Procter & Gamble 
Co.) _ SCHONFELD.

L. RybaGek, Einflu/3 von Nałriumperborat au f Glycerin. Es wurde der Nachweis 
von CII20  in Ggw. von I I20 2 u- Pcrborał m it Guajakolsulfonsaure u. a. Reagenzien 
untersucht, um festzustellen, inwieweit diese Rkk. zum Nachweis von durch Zers. des 
Glycerins in Glycerin-Perboratpraparaten gebildetem CH20  verwendbar sind. Die 
Móglichkeit des CH20-Nachweises m it Guajakol-H2S 04 hangt ab von der Menge des 
zugesetzten H 20 2; nach Beseitigung des H 20 2 durch Filtration iiber Braunstein kann 
aber CHaO nachgewiesen werden. Eine 4%ig. CH20-Lsg. kann in Ggw. von Perborat 
m it Guajakol-H2S 04 nachgewiesen werden; eine 0,4%ig. CH20-Lsg. gibt in Ggw. von 
Perborat keine ćharakterist. Rk. mehr. Mit der HEHNEB-Rk. kann konz. CH20  in Ggw. 
von H 20 2 nachgewiesen werden, stark verd. CH20  gibt keine ćharakterist. Rk. In Ggw. 
von Perborat ist die Rk. nach H e h n e r  positiv m it 4- u. 0,4%ig. CH20 , sie yersagt 
bei starkerer Verdiinnung. Ebenso wird die Rk. des CH20  m it Morphin in H 2S 0 4 
durch H 20 2 beeinfluBt. Die CH20-Rk. nach L eb b in  ist n. bis zur Konz. von 0,4% 
in Ggw. von H 20 2 u. Perborat. Um Bldg. von CH20  bei Herst. von Perboratlsgg. in 
Glycerin zu vermeiden, muB die Herst. in der Kalte erfolgen. Die S tabihtat der Zu- 
bereitung kann durch Zusatz von Phenacetin erhóht werden. (Casopis ćeskosloY. 
Lekamictva 13. 41— 46. 1933. Prag, Univ.) S c h o n fe ld .

Victor Boulez, Neue Glyceńnanalyse nach der Acetinmełhode. Etwa 2 g Glycerin 
u. 25 ccm Xylol (genau abgewogen), Essigsaureanhydrid (etwa das 6-fache des Glycerins) 
u. 0,8—1,0 g geschmolzenes Na-Acetat werden bis zu 3 Stdn. am RiickfluBkuhler 
erhitzt. Nach dem Abkiihlen, dem Zusatz von W. u. dem Neutralisieren m it N aHC03 
wird vom Xylol getrennt u. die wss. Lsg. nach dem Trocknen m it Na2S 04 m it alkoh. 
n-NaOH auf dem Wasserbade yerseift. Der LaugeniiberschuB wird zurucktitriert. 
(Rev. Chim. ind. 42. 2—4. Jan. 1933.) B a r z .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Schellmann 
und Hans Franzen, Mannhoim-Freudenheim), Yerfahren zur Raffination von Ólen 
und Fetten, dad. gek., daB die Ole oder F ette  m it wasserfreier Borsaure bei Tempp. 
oberhalb 100° behandelt werden, wobei gegebenenfalls aufierdem eine Ents&uerung der 
Ole oder F ette durch Dest. der freien Fettsauren erfolgen kann. (D. R. P. 569 797 
K I. 23a yom 7/1. 1931, ausg. 8/2. 1933.) E n g e r o f f .

Swift & Co., V. St. A., Halłbarmachen von Olen und Fetten. Man yersetzt die 
Ole oder Fette m it einer geringen Menge (1%) von i11 W. unl. oder wl. Mitteln, welche 
in geringen Mengen niehtgiftige Eigg. besitzen, z. B. m it dem Kondensatiomprod. von 
Pyrogalhl m it Aceton, ferner Adrenalin, dem Dimethyldther des Pyrogallols oder 1,4- u.
l,S-Dioxynaphihalin. (F. P. 736 984 vom 11/5. 1932, ausg. 5/12. 1932. A. Prior. 12/5. 
1931.) S c h u tz .

XVIII. Faser- und Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose.
Kunststoffe.

W. Pohl, Ereosot aus Holzteeren ais Netzmittel bei der Trockenmercerisation. Bei 
der sogenannten Trockenmercerisation wird die unabgekochte Baumwolle in die m it 
einem geeigneten Netzmittel Yersehene Mercerisierlauge eingebracht. Ais gutes N etz
mittel hat sich Leichtkreosot in einer Menge yon z. B. 1,5 g/l bewahrt. (Chemiker-Ztg, 
57. 142—43. 22/2. 1933.) F r i e d e m a n n .

— , Ammoniakseifen bei der Walkę. Bei der Verwendung yon Ammoniakseifen 
ha t man sich vor Fleeken zu buten, die durch das Holz der Rollen der Walkmasehine 
yerursacht werden konnen, insbesondere, wenn Eisen hinzutritt. In  der Hitze yerlieren 
Ammonseifen leicht NH3, das von der Wolle adsorbiert wird u. dann m it dem Holz 
der Maschinerie reagiert; die so verursaohten Fleeken treten besonders beim Farben 
heryor. Mit Rueksieht auf die Fleckenbldg. durch Holz ist die Verwendung yon 
Ammonseifen an der Rollemnaschine nicht ratsam. (Wool Rec. Test. Wid. 43- 487—89. 
2/3. 1933.) F r ie d e m a n n .

•—, Die AppreturbeJiandlungen zur physikalischen 7 eranderung der Fasem. Die Vor- 
sehlage, Festigkeit u. E lastizitat der Kunstseiden durch Behandeln m it Mercerisier- 
mitteln, Formaldehyd, Thiourethanen u. anderen Reagenzien zu Yerbessem, sind nach 
der Patentliteratur besprochen. (Rey. univ. Soies e t Soies artific. 8 . 219—23. Marz
1933.) Su v ern .

— , Wie erreiche ich in  der Appretur ldare Bunt- und Schicarziceifteffekte, auf Woll- 
imren ? Unsaubere Weifieffekte u. sehleehter Griff riihren oft yon Alkaliresten in der 
Wolle her; durch Zusatz yon Essig- oder Ameisensaure zum letzten Spiilbad werden 
die genannten Fehler yermieden. (Z. ges. Textilind. 36- 132—33. 8/3. 1933.) F r i e d e .

E. Belani, Zwei Moddlversuche. Einflufi der Fa-serbeschaffenheit auf die Ver- 
filzung. Vf. nimmt Bezug auf die Arbeit von H a ns  W OLFF uber iestigkeitsverhaltnis.se 
in Nitrocellulosefilmen (C. 1932. H . 2880) u. gibt dann die Resultate an, die eine Fein- 
papierfabrik m it dem Zusatz yon 7iscose u. von Zellstoffschleim zu  Papieren erhielt. 
Griff u. Klang wurden durch Yiscoso wenig, durch Zellstoffschleim erheblich yerbessert; 
beide Zusatze yerbessem sehr die Durchsicht; Leimfestigkeit wird nur durch Zellstoff
schleim erreicht; Saughohe wird durch Yiscose nur wenig beeinfluBt; Fettdichte wird 
bei 75%  Schleim erreicht, Blasenbldg. allerdings erst bei 100%; die Dehnung sinkt 
bei beiden Zusatzen, die BeiBlange nimmt, nur bei Viseose zu. Zur Erhohung der ReiB- 
lange bei Stoff yon langer u. rauher Faser ist somit Viscose brauehbar, fiir alle anderen 
Eigg. aber Zellstoffschleim. Vf. erwahnt dann kurz Verss. zur Aufrauhung der Faser 
yon Sulfitzellstoff durch alkal. Nachkocliung. (Pappers-Trayarutidskr. Finland 1933.

Philip C. Seherer jr., Cellulose und ihr Platz in  der Industrie, tlberblick tiber die 
Hauptyerff. zur Darst. reiner Cellulose, ihre techn. Anwendung in Form yon Faser- 
stoffen, Umwandlungs- u. Zers.-Prodd. (J . chem. Educat. 10. 131— 40. Marz 1933.

H. K . Benson, Yerweriung ton Sulfitablauge. (Paper Mili Wood Pulp News 56.
Nr. 10. 4—5. 12—13. 11/3. 1933. — C. 1933. I. 1371.) F r i e d e h a NN.

I. Semskow, Einflufi der TFasser- und Salzsdurebe-schaffenheit auf den Aschen- 
gehalt ton Yiscosezellsloffen. Die Yerss. des Yfs. zeigen, dafi das W. hochstens 15 bis 
20 mg/l anorgan. Suspensionen, die HC1 hochstens 0,1—0,15%  H,SOł u. kein Fe ent-

67—6S. 31/1.) F r ie d e m a n n .

Blacksburg, Va., Polytechn. Inst.) R. K. Mu l l e r .
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halten darf. (Papier-Ind. [russ.:- Bumashnaja Promyschlennost] 1931. Nr. 4. 53 
bis 56.) H . S c h m id t .

Brandenburger, Die Herstellung von Kunstharzhartleinen. t)bcr Preflmassen aus 
m it Kresolformaldehydharz getranktem Leinen. (Kunststoffe 23. 57—61. Marz

Berthold Smart, Messung der Fcuchligkeit bei Gellulose. Es wird eino Reihe von 
Mothoden, dio der Feuchtigkeitsmcssung der Cellulose dienen, besproehen. (Syensk 
Pappers-Tidn. 35. 650—55. 15/10. 1932.) H e l l r i e g e l .

H . T atu , Ermittlung von Spuren von Schlichlemilleln au f Kunstseiden. Fettfarb- 
stoffe, z. B. Sudan GG, farben Viscose- u. Acetatseido nur scliwach lachsrosa, m it Fett- 
stoffen geschlichtete Kunstseide lebhaft rot. Acetatseide wird von Methylyiolett 
nicht gefarbt, Schlichtemittel werden angefarbt, durch Prufung m it Carbidschwarz 
ist festzustellen, ob Entacetylierung stattgefunden hat. Zur Extraktion von Leinol- 
schlichten, auch weit osydierten, ist ein Gemisch gleicher Teile A. u. Bzn. geeignet. 
Die ockergelbe Fluorescenz trocknender Ole im WoODschen Licht ist zur Unterscheidung 
von den anders fluorescierenden Kunstseiden brauchbar. (Rev. uniy. Soies et Soies 
artific. 8 . 211— 13. Marz 1933.) S u y e r n .

Rohm & Haas Akt.-Ges., Darmstadt, Entschlichten von Tezlilstoffen. Man ver- 
węndet die bekannten enzymat. Entschlichtungsmittel, wie Malzextrakt, Pankreas- 
amylase, Talcadiastase usw., zusammen mit Hefe oder Hefebestandteilen, gegebenenfalls 
unter Zusatz eines Desinfektionsmittels, wie Toluol. Die Behandlung wird zweckmaBig 
bei Tempp. zwischen 35 u. 40° yorgenommen. (E. P. 386 912 vom 22/8. 1932, ausg. 
16/2. 1933. D. Prior. 31/8. 1931.) B e i e r s d o r f .

Chemische und Seifenfabrik R. Baumheier Akt.-Ges., Zschóllau b. Oschatz, 
Sachsen, Imprdgnieren von Teztilstoffen. Man yerwendet eine Emulsion von Fetl- 
oder Harzseifen mehrwertiger Metalle (Al, Mg, Zn, Pb), die in einer Homogenisiermaschine, 
in der die Emulsion durch feine Locher gepreCt wird, stabilisiert wurde. Ais Emulgatoren 
eignen sich Albuminę, Leim, Gelatine, Starkę, Dextrin u. dgl. ZweckmaBig setzt man 
ein Netzmittel hinzu, z. B . einen aliphat. oder hydroaromat. Alkohol bzw. einen Ester 
dieser, ein Keton oder ein Amin. (E. P .. 386 700 Tom 6/ 8. 1931, ausg. 16/2. 1933.
D. Prior. 6/8. 1930.) B e i e r s d o r f .

Renś ciavel, Basel, Verfahren zum Beschweren von Naturseide und Nalurseide 
anihaltenden Erzeugnissen, dad. gek., daB man beim Verf. der Oe. PP. 110251 u. 121534 
(C. 1932. II. 4423) ais Saure Salzsdure verwendet. (Oe.P. 130 631 vom 5/9. 1931, 
ausg. 10/12.1932. D. Prior. 29/1. 1931. Zus. zu Oe. P. 110 251; C. 1928. II .  3075. F .P . 
40 791 yom 15/9.1931, ausg. 23/8.1932. D. Prior. 29/1.1931. Zus. zu F .P . 634 641; 
C. 1928. I. 3470. E. P. 380 269 vom 8/10. 1931, ausg. 6/10.1932. D. Prior. 29/1. 1931. 
Zus. zu E. P. 266 640; C. 1927. II. 350.) Sc h m e d e s .

Rene Clavel, Basel, Verfahren zum Beschweren und Entglanzen von Seide, dad. gek., 
daB auf u. in der Faser die gebrauchlichen Zinnsalze in milchiger, unl. Form mittels 
Alkali- oder Erdalkaliphosphaten ausgefallt werden. (Can. P. 291 658 yom 25/4. 1928, 
ausg. 30/7. 1929.) E n g e p .OFF.

Canadian Industries Ltd., Montreal, ubert. yon: Earle C. Pitman, Princeton, 
V. St. A., Viscositatsemiedrigung von Nitrocelluloselosungen, darin bestehend, daB man 
in der Lsg. Na-Aeetat lost, u. so lange stehen laBt, bis sich die Viscositat erheblich yer- 
m indert hat. (Can. P. 292 961 vom 15/9. 1928, ausg. 10/9. 1929.) E n g e r o f f .

Henry Dreyfus, London, ubert. yon: William Ivan Taylor, Spondon, England, 
Herstellung von Kunstseide nach dem Trockenspinnverf. Um das Anspinnen zu er- 
leichtem, wird die Spinndiise so lange einem Vakuum ausgesetzt, bis sich ein ununter- 
brochener Abzug ermoglichen laBt. Zu diesem Zweck wird die Diise m it einer Haube, 
die an eine Vakuumleitung angeschlossen ist, luftdicht abgeschlossen. (Can. P. 298 722 
yom 3/7. 1929, ausg. 25/3.1930.) E n g e r o f f .

Henry Dreyfus, London, Herstellung von Kunstseide. Man yerspinnt eine Cellulose- 
acetatlsg. in einen luftdicht abgeschlossenen, fortlaufend eyakuierten Schacht, durch 
den der Faden mindestens in einer Lange yon 3 m gefuhrt wird. (Can. P. 297 694 vom

Henry Dreyfus, London, Verfahren zur Herstellung von Kunstseide aus Cellulose- 
deriyy. nach dem Trockenspinnverf., dad. gek., daB ein Losungsmittelgemisch ver- 
wendet wird, das aus fluchtigen Losungsmm., wenig fluchtigen Nichtlósem u. uber 30%

1933.) H. S c h m id t .

5/4. 1929, ausg. 25/2. 1930.) E n g e r o f f .
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(berechnet ,au£ das Cellulosederiv.) nichtfliiehtigen Losungsmm. besteht. (Can. P.
292 894 Tom 29/12. 1928, ausg. 10/9. 1929.) E n g e r o f f .

Camille Dreyfus, New York, iibert. von: William Whitehead, Cumberland, 
V. St. A., Herstellung ron Celluloseacetatseide, die naeh Behandlung in h. W. ihren Glanz 
behalt. Man verspinnt einen Celluloseester naeh dem Trockenspinnverf. unter Ver- 
wendung eines Lósungsmittelgemisches, dessen eine Komponento ein echter Lóser u. 
dessen andere ein Verdiinnungsmittel ist. (Can. P. 297 853 vom 26/12. 1928, ausg. 
25/2. 1930.) E n g e r o f f .

Theodor Koch, Arnheim, Herstellung ron matter Kunstseide. Man gibt den iib- 
lielien Spinnlsgg., m it Ausnahme der Yiscose, Stoffe, die sich gut emulgieren lassen, u. 
wahrend des Spinnprozesses kein Gas entwickeln in solchen Mengen zu, daB ihre D. 
etwa der der Spinnlsg. entspricht. (Can. P. 280 292 vom 1/10. 1927, ausg. 22/5.

Theodor Koch, Arnheim, Herstellung ron matter Kunstseide. Der Spinnlsg. werden 
solche Stoffe zugefiigt, die sich gut m it ihr emulgieren lassen, u. erst naeh der Fertig- 
stellung, d. h. wahrend der Trocknung verdampfen. Beim Verspinnen besonders feiner 
Faden unter 6 den. stellt man eine mógliclist homogene Emulsion her, indem man die 
TeilchengróBe der Zusatzstoffe um so kleiner bemiBt, je niedriger der zu spinnende 
Titer ist, u. zwar bei 6 den. m it 6,9 fi bis herunter zu 0,8 n  bei einem Titer von 1 den. 
(Can. P: 280 293 vom 1/10.1927, ausg. 22/5. 1928.) E n g e r o f f .

Benno Borzykowski, Paris, Herstellung ron Mattseide aus Viscose. Man verspinnt 
eino Viscose, die 5%  eines gol. Proteins enthalt, in Fallbader bekannter Zus. (Can. P. 
291652 vom 2 1/ 8. 1928, ausg. 30/7. 1929.) E n g e r o f f .

B. Neumann, C. Kroger und E. Fingas, Uber die Einwirkung ron Wasserdampf 
auf Kohle und Koks. Bemerkung zu der gleichnamigen Arbeit ron P. Doleli. Inhaltlich 
ident. m it der C. 1933. I. 877 ref. Arbeit. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 38. 
936—38. Dez. 1932. Breslau.) Sc h u s t e r .

Hans Tropsch und Otto Weinstein, Uber die Wirkung ron Katalysatoren bei 
der Hochdruckhydrierung ron Phenólen und Kolilenwasserstoffen. Im  wesentlichen 
ident. m it der C. 1932. I I . 2767 referierten Arbeit. (Mitt. Kohlenforsch.-Inst. Prag 1932. 
171—97. Sept. Prag, Kohlenforschungsinst.) WlNNACKER.

R. Villers, Die leichtuerfliissigten Brenngase: Propan und Butan. Uberblick iiber 
die Eigg. von C3HS u. C.iH10, ihre Gewinnung aus Natur- u. Crackgasen u. ihre An- 
wendung. (Naturę, Paris 1933. I. 296—99. 1/4.) R. K. Mu l l e r .

V. C. Illing, Das Wandern ron Ol und Gas. Vf. bespricht die yerschiedenen 
Theorien der Migration u. Strómung von Erdól u. Erdgas im Erdreich unter Beriick- 
sichtigung der geolog, u. physikal. Gesetze u. stellt fest, daB dio Migration einen zwei- 
fachen ProzeB darstellt. Der erste wird gekennzeichnet durch dio Bewegung von 01 
u. Gas aus den Ursprungsfelsen zu den porósen Sammelfelsen, der zweite bildet die 
Verteilung des Oles in diesem unter Bldg. von Sammelbecken. (Petrol. Times 29. 
249—50. 291—93. 18/3. 1933.) . . . .  K - M u l l e r .

R. Wager, Uber den Bestand an schweren Mineralien in Olsanden ron Nienhagen 
{Hannorer). (Petroleum 28. N r. 39. 6—8. 1932. — C. 1932. n .  1728.) N a p h t a l i .

W. Ssorokin und O. Bogdanowa, Zur Abscheidung des Butadiens-1,3 aus Gas- 
gemischen. Verss. der Gewinnung des Butadiens-1,3 aus Gasgemischen durch Ab- 
sorption m it Terpentinól (D.15 0,8621, Kp. 160—180°) u. Leuchtól u. Erhitzen der 
Losungsmm. bis zum Kp. ergeben einen Butadienverlust von 10—13% bei Anwendung 
von Terpentinól u. von nur 1 %  bei Anwendung raffinierten Leuehtóles. Olefinhaltiges 
Leuchtól halt ebenfalls 9—10% Butadien zuriick. (J . Rubber Ind. [russ.: Shumal 
resinowoi Promyschlennosti] 7. 19— 20. 1932.) S c h o n f e l d .

W. Ssorokin, O. Bogdanowa und B. Afetow, Begleiter des Butadiens im, teeh- 
nischen, bei der Pyrolyse ron Erdol gebildelem Produkt. Vorl. Mitt. Das naeh Rekti- 
fikation des Butadienkondensats (der Erdólpyrolyso) verbleibende techn. Prod. wird 
durch Na nicht zu einem kautschukahnlichen Stoff polymerisiert. Um die N atur der 
polymerisationshindernden Stoffe aufzuklaren, wurde Butadien durch Pyrolyse von 
Ssuraehaner Erdólemulsion (ygl. J .  Rubber Ind. [russ.: Shumal resinowoi Promy
schlennosti] 1928. Nr. 4) hergestellt, der KW-stoff durch Leuchtól absorbiert u. die 
nicht absorbierten Dampfe auf ihren Geh. an KW-stoffen untersucht. Es wurde fest-

1928.) E n g e r o f f .

X IX . Brennstoffe. Erdol. Mineralole,
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gestellt, daB das rolie Butadien aus Erdol folgende Prodd. enthalt: C2H 2 u. seine 
Homologe (mono- u. disubstituiert), móglicherweise Allene, Isopren; die Hauptmenge 
bestoht aus Butadien. Die polymerisationsverkindernde Wrkg. scheint vom Melhyl- 
acelyleii auszugehen. (J . Rubber Ind. [russ.: Shurnal resinowoi Promyschlennosti] 7. 
100— 10 1 . 1932.) _ S c h o n p e l d .

W. T. Ziegenhain, Neue Dubbs-Einheit in  Shellanlage besitzt zwei Erhilzer 
und spaltet sehr verschiedenartige Ausgangsdle. Neben dem iiblichen Olerhitzer u. der 
Spaltkammer ist in der neuen Anlage noch ein zweiter Erhitzer yorgesehen. In  diesem 
werden die Benzine aus der Dest. von Rohólen u. leichte Destillate aus dem Fraktionier- 
turm  der Spaltanlage einer Druckwarmebehandlung unterworfen u. in die Rk.-Kammer 
der Spaltanlage eingefiihrt. Dadurch soli die geringe IGopffestigkeit der aus den Roh- 
ólen getoppten Benzine auf eine Oktanzahl von 70 bis 80 erhóht werden. (Oil Gas J . 31. 
Nr. 35. 22—23. 19/1. 1933.) K. O. M u l l e r .

George Granger Brown, Um den grofiten Vorteil aus der Verdampfbarkeit zu 
ziehen, dndem Automobilhersteller den Bau des Motors. Der 50% -Punkt der Siedekurve 
ist in den letzten Jahren yon 265 auf ungefahr 245° F  gefallen. Daraus ergibt sich, 
daB eine Temp. von 150° F  im Verteilungssystem eines Motors ausreicht, um ein yoll- 
kommenes Brennstoff-Luftgemisch zu erzeugen. Demgegenuber liegt aber die Temp. 
im Verteilungssystem bei allen Wagen im Durchschnitt bei 180° im Dauerbetrieb. 
Die Temp. der wirksamen Verdampfbarkeit yon Kraftstoffen, also die Temp. des 
Gemisches, bei der der Kraftstoff yollkommen verdampfbar ist, betragt ungefahr die 
Halfte in 0 F  von der Temp., bei der 90% bei der A.S.T.M.-Dest. iiberdest. sind. (Oil 
Gas J . 31. Nr. 35. 13. 78. 19/1.1933.) K. O. Mu l l e r .

F. H. Gamer, R. Wilkinson und A. W. Nash, Der Klopfwert von A a-Olefinen. 
Ein Beitrag uber die Bedeutung der Olefine im  Crackbenzin. (Vgl. C. 1932. II. 3983.) 
Literaturangaben uber die Methodik der Klopfwertmessungen, sowie das Verh. yer
schiedener reiner KW-stoffe fiir sich u. im Gcmisch m it Bezugskraftstoffen hinsichtlicli 
der Klopfcigg. werden besprochen. — Die in dem DELCO-Aggregat S. 30 ausgefuhrten 
Verss. erstrecken sich auf die Olefine: Athylen, Propylen, Butylen, Amylen, Hexylen, 
Ileptylen, Octylen u. Nonylen. Fiir die Prufung der gasfórmigen KW-stoffe nótige 
Abanderungen an der Priifmaschine werden beschrieben, sowie Herst. u. Eigg. der 
einzelnen KW-stoffe u. ihrer Misehungen m it einem Bczugskraftstoff bekannter Zus. 
u. Eigg. Rechner. Ermittlung der Octanzahl yerschiedener Bezugskraftstoffe u. ihrer 
Misehungen m it Isooetan, Heptan, Toluol u. Bzl. zeigt m it der experimentell ermittelten 
weitgehende tlbereinstimmung. Weiterhin werden yon 20%ig. Misehungen der reinen 
KW-stoffe m it bekannten Bezugskraftstoffen allein u. bei Zusatz yon Pb(C2H5)4 die 
Octanzalilen bei einer Ktihlwassertemp. yon 212 u. 300° F  festgestellt; die Abhangigkeit 
der C-Atome im Mol. der einzelnen Olefine von der Octanzahl wird graph. dargestellt. 
Der EinfluB des zusatzlichen Pb(C2H 5)4 zum Bezugskraftstoff wird im Hinbhck auf 
die Misehungen m it den Olefinen naher untersucht. Kurven im Original. (J. Soc. 
chem. Ind., Chem. & Ind. 51. Transact. 265—71.12/8.1932.) S c h il d w a c h t e r .

W. H. Hoffert und G. Claxton, Modeme Mdhoden der Benzolreinigung. Die 
Verwendung von Hemmsubstanzen zur Verhutung der Gumbildung. Oxydationstest (ygl. 
C. 1933. I. 880) yon Benzolen, die mit yerschiedenen Substanzen zwecks Verhiitung 
der Gumbldg. yersetzt wurden. Wahrend Phenole u. teilweise auch organ. N-Verbb. 
giinstig wirken, erhóhen S-Yerbb. den Oxydationstest. Bei manehen Benzolen genugt 
der Zusatz yon Phenolen, um sie lagerfest zu maehen; bei anderen Benzolen ist eine 
zusiitzliche Behandlung erforderhch, um bestimmten Anforderungen in bezug auf
S-Geh., Farbę u. Geruch gerecht zu werden. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 
Transact. 25—33. 3/2. 1933.) S c h u s t e r .

Heidelberg, Zur Frage der Normung von Diesdmaschinenkraftstoffen. Die Ver- 
wendbarkeit von Kraftstoffen fiir Dieselmotoren hangt ab von den Ziindungseigg., der 
Viscositat, der Neigung zu Koksablagerungen, dem Geh. an S-Verbb. u. dem Anteil 
an festen Verunreinigungen. Yf. geht im einzelnen nach Bestimmungsmóglichkeit u. 
Auswrkgg. fiir den techn. Gebrauch auf diese Anforderungen ein. (Jahrb. Brennkraft- 
techn. Ges. 12. 82—96. 1932.) Co n r a d .

C. M. Johnson, Niitzlichkeil von Nomogrammen bei Beiriebsbau und Betriebsdurch- 
fiihrung. Yf. stellt die bisher erschienenen Nomogramme u. Diagramme betreffend 
spezif. Warme yon Mineralólen u. Mineralóldampfen, latente Verdampfungswarme u. 
W armeinhalt yon Mineralólen, sowie das spezif. Volumen yon Mineralolprodd., die bei 
1 a t oder anderen Drucken yollkommen yerdampft sind, nebeneinander, u. gibt mathe-
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mat. Ableitungen. (Refiner natur. Gasoline Manufacturor 12. Nr. 2. 62—67. Febr. 
1933.) K . O. Mu l l e r .

James I. Clower, Leicliteres Ol bedingt lcaltere Lager. Vf. zeigt durch Verss., daB 
unter gleiclien Bedingungen ein leicliteres Ol einen groBeron Sicherheitsfaktor gegen das 
Reifien yon Olfilmen im Lager bietet, ais ein scliweres Ol, wobei auch noch die Lager- 
tempp. niedriger sind. Die Temp.-Viscositatskurve yon 4 Olen, sowie die Beziehung 
zwischen der Temp., der Viscositat u. Lagerzapfengesehwindigkeit werden auf Dia- 
gramm u. Tabelle angegeben. (Power 77 . 70— 71. Febr. 1933.) K . O. M u l l e r .

Hans Poll, i/ber Erdolasphalte. (Petroleum 28. Nr. 36. Asplialt u. StraBcnbau 2—7. 
7/9. 1932. — C. 1932. II. 1869.) H o s c h .

Karl Neubronner, Uber die Anwendung der J . Myersschen Entemulgierungsmełhode 
auf Kaltasphalte. Vf. berichtet uber die guten Erfahrungen, die er m it der MYERSschen 
Entemulgierungsmethode (ygl. T e m m e , C. 1932. I .  607) gemacht hat u . fiihrt einige 
Verbesserungen an der Methode an. (Asphalt u. Teer. StraBenbautechn. 33. 10— 13. 
4/1. 1933.) __________________ C o n s o l a t i .

Siliea Gel Corp., Baltimore, ubert. von: Ernest B. Miller und Gerald C. Con- 
nolly, V. St. A., Raffination von Kohlenwasserstoffen, wie Benzin oder Benzol. Zur 
Entfernung yon elementarem S  werden die KW-stoffe in der Warme m it Silicagel 
in fl. Phase behandelt, darauf zur Abscheidung organ. S-Verbb. ebenfalls in der Warme 
mit festen, S-bindenden Metalloxyde enthaltenden Absorptionsmitteln, z. B. Silicagel 
m it Oxyden von Cu, Fe, Pb, Zn, Sb, Ag, zur Rk. gebracht. SchlieBlich laBt man zur 
Entfernung yerharzender KW-stoffe Silicagel einwirken, das m it etwa 0,1— 0 ,5 %  
starker H 2S 04 impragniert ist. Darauf wird das Ol redest. (A. P. 1886 261 yom 17/6. 
1931, ausg. 1/11. 1932. Russ. Prior. 22/3. 1926.) D e r s i n .

Oil Reclamation Comp., iibert. yon: Jołrn S. Main, Wellington, V. St. A., 
Raffination von Kohlenwasserstoffen. Das Bzn. wird aus einer m it Lóchern yersehenen 
Lcitung von unten in den m it der Reinigungsflussigkeit yersehenen Tank eingefiihrt 
u. steigt durch die Fl. hindurch naeh oben, wahrend gleichzeitig yon oben h. Reinigungsfl. 
u. Dampf aufgespruht werden. Das gereinigte Ol wird oben abgezogen, wahrend dio 
Reinigungsfl. im Kreislauf umgepumpt wird. (A. P. 1894958 vom 8/5. 1929, ausg. 
24/1. 1933.) D e r s i n .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, V. St. A., Yerhinderung der 
Harzbildung in fliissigen, leichten Kohlenwasserstoffen. Man setzt zu einem, zur Ver- 
harzung neigenden, Diolefine enthaltenden Bzn. geringe Mengen primarer aromat. 
Aminę, z. B. Anilin, Tóluidin, Xylidin, Anisidin, Phenylendiamin oder Naphthylamin. 
(E. P. 385 593 vom 25/3. 1931, ausg. 26/1. 1933. A. Prior. 25/3. 1930.) D e r s i n .

Henry Lowe Brownbach, V. St. A., Herstellung eines unloslichen, nicht oxydier- 
baren Schniiermittels. Ricinusol wird gegebenenfaUs unter Zusatz anderer yegetabil. 
Ole bis zur Entfernung der fliichtigen Bestandteile erhitzt u. nach dem Erkalten ge- 
gebenenfalls m it Fasern yermischt. (F. P. 740 913 yom 6/8. 1932, ausg. 3 /2 .1 9 3 3 .) R i.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Abscheidung ion  Paraffin. 
Man behandelt die paraffinhaltigen Olfraktionen m it einem Gemisch von chlorierten 
KW-stoffen, besonders Trichloriithylen u. Tetrachlorkohlenstoff, mit Methylathyl- 
keton m it oder ohne Zusatz yon Alkoholen, z. B. Propyl-, Isopropyl-, Butyl-, Isobutyl- 
oder Amylalkohol u. kuhlt das Gemisch tief, gegebenenfalls in Stufen, wobei man 
Paraffinprodd. yerschiedener Hartegrade u. Ole von yerschiedenem Stoekpunkt er- 
halt. (F. P. 737 256 yom 18/5. 1932, ausg. 5/12. 1932.) D e r s i n .

John Radcliffe, Schurlock Row, England, Strapenbelagmasse, Auf etwa 180° 
erhitztes Bitumen wird m it auf etwa 110° erhitztem porigen Gestein oder, yorzugs- 
weise, Koks von SandkorngroBe u. gegebenenfalls Sand gemischt. Der porige FUll- 
stoff adsorbiert eine yerhaltnismaBig groBe Menge Bitumen u. entbindet dieses nach 
dcm Verlegen der Masse auf dem StraBengrund unter dem Druck der die StraBe 
benutzenden Fahrzeuge. (E. P. 387 324 vom 26/5. 1931, ausg. 2/3. 1933.) K u h l i n g .

Salviam, Paris, Straflen- u. dgl. Belage. Auf den StraBen- u. dgl. Grund wird 
ein grobstiickiges Steinklein enthaltender Teermacadam aufgebracht u. festgewalzt. 
Zwecks Auffiillung der Zwisehenraume dieser Schicht u. fester Bindung ihrer Bestand
teile wird eine bituminose Emulsion aufgesprengt o. dgl., welcher ein Stabilisierungs- 
mittel, wie CjOiNas, Sand u, ein unfuhlbarcs Steinpulyer in einer wenigstens 1 0 %  
vom Gewicht des Sandes betragenden Menge zugegeben ist. Nach Eintrocknen u. 
Erharten kann eine zweite Macadamschicht aufgebracht u. diese wieder mittels einer
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Emulsion von gleicher oder ahnlicher Zus. verkittet werden. (E. P. 387 184 vom 
25/4. 1932, ausg. 23/2. 1933. E. Prior. 5/12. 1931.) K u h l in g .

[russ.] N. M. K alantarow a und  S. I. W orobjewa, P ra k t. Leitfaden fiir die chem. Torfanalysc.
M oskau-Leningrad-Nowossibirsk: Bergbauverlag 1933. (69 S.) Kb). 2.25.

X XI. Leder. Gerbstoffe.
H. Phillips, FaJcłoren, die das Ver]ialten der Ole, Fette wid Wachse beim Zurickten 

beeinflussen. Leichtfafiliche Darst. der allgemeinen Erfahrungen u. Anschauungen 
iiber den Gebrauch der Ole u. Fette in der Lederfabrikation. (Leather Wid. 25- 256 
bis 258. 16/3. 1933. Brit. Leatli. Manuf. Res. Ass.) SELIGSBERGER.

W. A. Abramytschew, Rundriemen aus Darmeii und ihre Eigenschaften. Rund- 
riemen aus ungegcrbten oder chromgaren Schafdarmen hatten nach Verss. des Vf. 
eine vieł hohere ReiBfestigkeit u. langere Lebensdauer ais loh- oder weiBgare Riemen. 
(Beherrschg. d. Techn. (Ser. Lederind.) [russ.: Sa owladenije Technikoi (Sser. Koshe
wennoje Proiswodstwo)] 1932- Nr. 2. 41.) K e ig u e l o u k i s .

M. N. Krassuchin, Die Verwcrtung von schwachem Eichenholz ais Róhmaterial in  
der Extraktindustrie. W ahrend bisher fiir die Herst. von Eiehenholzextrakt nur iiber 
7 cm starkcs Holz diente, untersuchte Vf. die Brauehbarkeit von Astholz geringeren 
Durclimessers. Die Ergebnisse fiir Astholz verscliiedener Starkę (4—7 cm, 2—4 cm, 
unter 2 cm) von gesunden u. abgestorbcnen Baumen u. aus Baumkronen sind tabellar. 
zusanunengefaBt. Fiir das gesamte untersuchte Abfallholz ergab sich ein durch- 
schnittlicher Geh. an Gerbstoffen von 3,0%, an Nichtgerbstoffen von 3,6%  u. eine 
Anteilzahl von 46,0. (Beherrschg. d. Techn. (Ser. Lederind.) [russ.: Sa owladenije 
Technikoi (Sser. Koskewcnnoje Proiswodstwo] 1932. Nr. 2. 45. Gerbmittelabteilung 
des N IK P .)  K e ig u e l o u k i s .

M. N. Krassuchin, U ber die Moglichkeit der Verarbeitung faulen Eichenhólzes auf 
Gerbeoclrakte. Vf. untersuchte die Frage, in welchem Mafie bei Eichenholz die A rt der 
Fiiulnis den Gerbstoffgeh. beeinfluBt. E r unterschied hierbei auch zwischen Eichen 
aus gebirgigen u. flachen Gegenden. Alle Versuchsergebnisse sind tabellar. zusammen- 
gefaBt. Demnacli ist in faulem Eichenholz unter Umstanden mehr Gerbstoff enthalten 
ais in gesundem, wahrend zwischen den verschiedenen Fiiulnisarten sowohl nach der 
offiziellen, wie nach der W lLSON-KERN-M ethode deuthche Unterschiede im Gerbstoffgeh. 
nicht festzustellen waren. (Beherrschg. d. Techn. (Ser. Lederind.) [russ.: Sa owladenije 
Technikoi (Sser. Koshewennoje Proiswodstwo)] 1932. Nr. 3. 37—38.) K e i g .

E. L. Sobina, Die Bestimmung der optimalen Exlraktionslemperatur fiir  Badan- 
blatter bei einer Extraktimisdauer von 4 und S Slunden. Zerkleinerte Badanblatter wurden 
bei 17, 50, 75 u. 95° 4 Stdn. mit 3 1 W. stehen gelassen u. hierauf z. T. nochmals weitere 
4 Stdn. m it 1  1 frischem W. behandelt. Die nach 4 u. 8 Stdn. erhaltenen Gerbstoff- 
ausziige wurden analyt. untersucht (Tabellen). Den Verss. zufolgo ist eine 8-std. 
Extraktion bei 75— 95° fiir Badanblatter ais optimal zu betrachten. (Beherrschg. d. 
Techn. (Ser. Lederind.) [russ.: Sa owladenije Technikoi (Sser. Koshewennoje Prois
wodstwo)] 1932. Nr. 6. 45—46. Gerbmittelabteilung des NIKP.) K e ig u e l o u k i s .

J. P. Berkman und T. S. Bassal-Kudisch, Die Bestimmung des Gesamtschwefel- 
gehaltes von Leder durch Verbrennung in der calorimeirischen Bombę. Vf. erhielt bei 
der Best. des Gesamt-S im Leder durch Yerbrennung in der calorimetr. Bombo aus- 
gezeichnete Resultate. Die Ergebnisse lagen stets hoher ais bei der Best. nach B a l - 
LAXD-Ma L JE aat. E r entwickelte daher Standardmethoden fiir die S-Best. in Cr- 
haltigem Leder u. in Leder, das keine 3-wertigen Metalle enthalt. Die Arbeitsweise 
wird ausfiihrlich beschrieben u. das Ergebnis von Vergleiehsverss. mitgeteilt, bei 
denen S 0 3 nach B a l l a n d -M a l j e a n  u. nach eigenem Verf. bestimmt wurde. 
(Beherrschg. d. Techn. (Ser. Lederind.) [russ.: Sa owladenije Technikoi (Sser. Kos
hewennoje Proiswodstwo)] 1932. Nr. 5. 38—39.) K e ig u e l o u k is .

A. Gansser, Gerbstoffpriifung mit animalischer Baumwolle. (Boli. uff. R. Staz. 
sperim. Ind. Pełli Materie concianti 11. 1— i. Jan . 1933. — C. 1933. I. 171.) G r im m e .

Andre Edmond Franęois Chollet, Frankreich, Herstellung von Produkten aus 
Lederfasern. Fasem aus Lederabfallen werden unter Zusatz von Baumwoll- oder anderen 
Fasern zu Bandem u. Geweben Tersponnen. Die Prodd. dienen ais Treibriemen, Trans- 
portbander u. dgl., haben ein groBes Absorptionsvermogen fiir Fette u. sind sehr 
widerstandsfahig im Gebrauch. (F. P. 721416 vom 10/11.1930, ausg. 3/3.1932.) Sa r r e .
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John Stuart Campbell, England, Herstellung von Kunstleder. Zerkleinerte Leder- 
abfiille werden in W. cfigeriert u. unter Riihren erwarmt- Nach 6— 8 Stdn. setzt man 
zur Verseifung u. Entfemung des Fettes 0,5— 1%  NaOH zu u. laBt das F e tt ab. Nun 
wird 0,5—1%  konz. Gerbstofflsg. zu der M. zugesetzt u. nach. einem weiteren Zusatz 
von Farbstoffen in einem Kestnerverdampfer getrocknet. Die getrocknete M. kann 
nun auf erhitzten Walzen m it Kautsckuk yermischt oder direkt m it Latex unter Zusatz 
von Vulkanisationsbesckleunigem gemischt werden. An Stelle von Kautschuk kann 
auch Bitumen unter Zusatz von polymercn Olen ais Bindemittel yerwendet werden. 
Die so hergcstellte Mischung kann nun kalandert, zu diinnen Blattern geformt oder 
auf Gewebe aufgetragen werden. Zur Herst. yon Schuhsohlen wird die kalanderte M. 
unter Anwondung yon Druck u. Hitze yulkanisiert. (F. P. 739 759 yom 7/7. 1932, 
ausg. 17/1. 1933. E. Prior. 7/7. 1931.) S e iz .

[russ.] Ada Safajewitsch Karimow, Gerbpflanzen des K asakstan . A hna-A ta: K asisda t 1932. 
(47 S.) Rbl. 1.—.

X X m . Tinte. W ichse. Bołm erm assen usw.
R. Pearman, Tripelpuher. Zus. der amerikan. Yorkk. des Pohennittels, dessen 

Eigg. u. Anwendungsbereich. (Sands, Clays Minerals 1. Nr. 3. 43—45. Jan .
1933.) " R. K. M u l l e e .

— , PoliermiUel fiir  Kraflwagen und Móbel. Vorschriften. (Matieres grasses- 
Petrole Dćriyes 24. 9660—62. 1932.) Sc h o n f e l d .

George B. Ottley, Arlington, Mass., Herstellung von schnell trocknender Tinte. 
Der gewohnlichen Schreibtinte wird ein Lósungsm.-Gemisch folgender Zus. zugesetzt: 
10 Teile Diacetonalkohol, 30 Teile Athylacetat, 30 Teile Aceton u. 30 Teile Athylen- 
glykolmonoathylather. (A. P. 1 897 071 vom 31/10. 1929, ausg. 14/2. 1933.) SI. F. Mu.

Swift & Co., iibert. yon: Levi Scott Paddock, Chicago, Tusche fiir  fettige und  
feuchte Oberflaclien, z. B . Fleisch. Man erwarmt 7 Teile Nigrosinspirilus m it 19 Teilen 
reinem Olycerin u. 6 Teilen Eg. u. lost das erbaltene Prod. in 68 Teilen A .  Die Fl. 
dient zum Kennzeichnen von Raucherwaren, wie Schinken. (A. P. 1895  641 yom 
20/3. 1929, ausg. 31/1. 1933.) S c h u t z .

Raffaele Occhiobianco, Frankreich, Wachspraparate zur Behandlung von Obcr- 
flachen, z. B. Polier- u. Bohnerwachse, gek. durch einen Zusatz einer Lsg. yon .1 Vol. 
Benzoeharz in 5 Voll. denaturiertem A., z. B. auf 20 Vol. W achspraparat 1 VoI. der 
alkoh. Lsg. (F. P. 740 808 yom 21/7. 1932, ausg. 1/2. 1933.) Sa r r e .

Paul Francis Morgan, London, Politur fiir Fumituren, bestehend aus 95 bis 
105 Teilen reinem Leinól, 95—105 Teilen reinem Weinessig, 95— 105 Teilen amerikan. 
Terpentinharz, 90— 100 Teilen Holzgeist, 8— 12 Teilen SbCl3 u. 3—7 Teilen A. (E. P. 
384 229 yom 6/7. 1932, ausg. 22/12. 1932.) E n g e r o f f .

Frank R. Williams, Pkiladelphia, Pennsyly., Poliermittel fur Metali, Glas, Stein, 
fur laekierte u. emaillierte Oberflachen u. dgl., bestehend aus 3 Pfd. Hammeltalg, 
1 Pfd. Schlammkreide u. 3 Unzen Ferronitrat. (A. P. 1895 872 vom 27/9. 1930, ausg. 
31/1. 1933.) M. F. Mu l l e e .

Swann Research Inc., Alabama, iibert. von: Paul Logue und Theodore 
W. Schilb, Birmingham, Alabama, Poliermittel fiirMetalle oder fiir  laekierte Flachen, 
z. B. fiir Automobile, bestehend aus teilweise entwassertem Ca2H 2(P0 4)2-2H 20 , dem 1 
bis 3%  Al-Phosphat zugesetzt worden sind. (A. P. 1 896 823 vom 3/6. 1931, ausg. 
7/2. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Augustus Rosenberg, Bournemouth, England, Reinigungs- und Poliermittel fiir  
Silber, bestehend aus 46% Kieselgur, 46% CaCOs, 5%  (NH.,)2S 04 u. je 1,5% KAg(CN)„ 
u. Mg-Metallpulyer ais elektropositives Metali. (E. P. 383726 vom 23/10. 1931, 
ausg. 15/12. 1932.) M. F. Mu l l e e .

Augustus Rosenberg, Bournemouth, England, Reinigungs- und Poliermittel fiir  
Silber, bestehend aus je 47% Kieselgur u. CaC03, 5%  (NH4)2S 04 u. 1%  Mg-Metall
pulyer ais elektropositiyes Metali. (E. P. 384040 vom 23/10. 1931, ausg. 22/12.
1932.) M. F. M u l l e r .

Printcd in oerman? SchluB der Redaktion: den 12. Mai 1933.


