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Geschiclite der Cliemie.
W. Scłirader. Dr. phil. Dr. Ing. e. II. Hermann Claassen. Zu seinem 75. Oeburtstage. 

Wiirdigung des Lobenswcrkes des Altmeisters der Zuckerindustrie, Dr. H. Cł a a s s e n , 
u. seiner Bedeutung fiir dieson Industriezweig. (Ztrbl. Zuckerind. 39. 1143. 21/11. 
1931.) N ik l a s .

— , Otto B u ff zurn sechzigsten Oeburtslage 30. Dezember 1031. (Z tsehr. anorgan. allg. 
Chem. 203. 1—2. 30/12. 1931.) R . K . Mu l l e r .

Henry A. Miers, Thomas Vipond Barlcer; 1SS1—1031. Kurze Biographic u. 
Uberblick iiber die grdBtenteils krystallograph. Arbeiten B a r k e r s . (Journ. chem. Soc., 
London 1931. 3344— 48. Dez.) O STERTA G.

— , August Bernihsen. Nachruf fiir den am 26. Nov. 1931 verstorbenen bedeuten- 
den Forscher u. langjahrigen Leiter des wissenschaftliehen Laboratoriums der Bad. 
Anilin- u. Sodafabrik. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 65. Abt. A. 21—22. 6/1. 1932.) Lb.

— , Harold Baily Dixon; 1852—1030. Ausfiihrliche Lebensbeschreibung u. Wiir- 
digung seiner grofitenteils die physikal. Chemie der Verbrennungsvorgange betreffenden 
Arbeiten. (Journ. chem. Soc., London 1931. 3349—68. D ez.) O s t e r t a g .

G. Grube, Fritz Foersler. Nachruf. (Angew. Chem. 42. 57—59.16/1.1932.) B e r g . 
W. J. Pope, Charles Thomas Ileycock; 1858—1031. Wiirdigung seiner Lehr- 

tatigkeit u. seiner metallograph. Forschungen. (Journ. cliem. Soc., London 1931. 
3368— 71. Dez.) OSTERTAG.

Geo. Patellin, Charles Alexa7ider Keane; 1864—1931. (Journ. chem. Soc., 
London 1931. 3371—72. Dez.) O s t e r t a g .

— , Bobert Law; 1870—1930. (Journ. chem. Soc., London 1931. 3373. Dez.) Og. 
Lockemann, Otto Liesche. Nachruf fiir den am 18. Nov. 1931 verstorbenen 

Chemiker. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 65. Abt. A. 21. 6/1. 1932.) L in d e n b a u m .
— , Lord Melchetl 1868—1930. Biograph. iiber A l f r e d  M o r it z  M o k d  (Baron 

Me l c h e t t  OF L a n d f o r d ), besonders seine Bedeutung fiir die B r u n n e r -M o n d - 
Werke. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A  131. II—V. 1931.) Sk a l i k s .

— , Lord Melchett-, 1868—1930. Schilderung des Lebenswerkes von L o r d  
M e l c h e t t  ( A l f r e d  M o r i t z  M o n d )  u . seiner Bedeutung fiir die chem. Industrie 
Englands. (Journ. chem. Soc., London 1931. 3374— 79. Dez.) O s t e r t a g .

Paul Baud, Henri Moissan. Wiirdigung seiner Leistungen anliiClich der 
25-jahrigen Wiederkehr seines Todestages. (La Naturę 1931. II. 443—44. 15/11. 
1931.) S k a l ik s .

Frank T. Gucker jr., C. G. Person: E in  VorJcampfer in  der experimenlellen und 
theoretischen Thermochemie. (Journ. chem. Education 8 . 2398—2403. Dez. 1931. 
Evanston, 111., Northwestern Univ.) K l e v e r .

— , John Edward Pun-is; 1862—1930. Kurze Obersicht iiber seine Arbeiten auf 
dem Gebiet der seltenen Erdeń u. der Absorptionsspektren von organ. Verbb. (Journ. 
chem. Soc., London 1931. 3380—83. Dez.) O s t e r t a g .

— , Henry Droop Bichmond; 1867—1931. (Journ. chem. Soc., London 1931. 
3383. Dez.) O s t e r t a g .

Hans Meyer, Hermann Thoms. Nachruf auf don am 28. November 1931 ver- 
storbenen Ordinarius fiir pharm. Chemie an der Univ. Berlin. (Apoth.-Ztg. 46. 1542. 
2/12. 1931.) ' H a r m s .

Ernst Urban, Hermann Thoms. Nachruf. (Pharmaz. Ztg. 76. 1349—50. 2/12. 
1931.) H a r m s .

Georg Urdang, Hermann Thoms. Lebenslauf u. Nachruf. (Pharmaz. Ztg. 76. 
1350—51. 2/12. 1931.) H a r m s .

Adolf Rising, Hermann Thoms. Nachruf. (Sven.sk farmac. Tidskr. 35- 658—59. 
10/12. 1931.) W i l l s t a e d t .
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— , Hermann Tlwms. Naohruf fur den am 28. Nov. 1931 verstorbenen bedeutenden 
pharmazeut. Chemiker. (Bor. Dtseh. chem. Ges. 65. Abt. A. 22—23. 6/1. 1932.) Lb.

Albert Ellmer, Otto Wallach und seine Bedeulung fiir die Industrie der dtherischen 
Ole. (Ztscbr. angew. Chem. 44. 929—32. 18/11. 1931.) E l l m e r .

E. Griineisen, Em il Warburg. Nachruf m it biograph. Daten u. Hervorkebung 
der bedeutsamsten Leistungen des Forscliers. (Ann. Physik [5] 11. 521—24. 27/10. 
1931.) G u r i a n .

— , Thomas Barlow Wood; 1869—1929. Kurzer tJberblick uber seine agrikultur- 
ebem. u. tierphysiolog. Arbeiten. (Journ. eliem. Soe., London 1931. 3384—86. 
Dez.) O s t e r t a G.

William Kirkby, John Dalton, F. R . S. Das Leben D a l t o n s , sein Wirken ais 
Lelirer der pharmazeut. Chemie wird geschildert. (Chemist and Druggist 115. 16—17. 
4/7. 1931.) P . H . S c h u l t z .

Max Speter, Lavoisieriana. Die Behauptung, die Entdeekung des Gesetzes von 
der Erkaltung des Stoffes sei L a y o i s i e r  z u  verdanken, wird an Hand geschichtlicker 
u. dokumentar. Belege ais irrtumlich nacligewiesen. (Chem.-Ztg. 55. 993—94. 29/12. 
1931.) H e l l r i e g e l .

Max Speter, A us der Vor- und Friihgeschichte des Dungerknochenmehls und des 
Superphosphates. Briefweclisel zwischen Graham und Liebig. (Vgl. C. 1932. I . 622.) 
1854 bildete sieli unter Fiihrung von T h o m a s  Gr a h a m  ein engl. Komitee, welehes 
L lE B IG  in Anerkennung seiner Verdienste um die Agrikultnrohemie ein Ehrengesehenk 
im W erte von 20000 Mark uberreichte. Die Begleitadresse hierzu u. die Dankantwort 
L ie b i g s  werden wiedergegeben. (Superphosphate 4. 285—89. Dez. 1931.) W. S c h u l t z .

Walter Konig, Zur Oeschichte der Entdeekung des kritischen Zustandes.
G. G. Sc h m id t -GieBen stellte sehon 1823 die Hypotkese auf, daB die D. von PI. u. 
Dampf bei einer kohon Temp. gleich u. die Verdampfungswarme Nuli wird; aber er 
ha t keine Beziehung zu Ca g n ia r d  d e  L a  T o u r s  gleichzeitigen Verss. gefunden. 
(Ann. Physik [5] 11. 985—86. 12/12. 1931.) W. A. R o t h .

H. Rumie, Entwicklung der •praktischen Pharmazie wahrend der lelzten 400 Jahre. 
(Ćasopis Ceskoslovenskeho Lekarnietva 11. 296—299. 320—24. 15/12.1931. — C. 1931. 
I I . 1242.) M a t jt n e r .

— , Pharmazeuiische Entdeekungen. Aufzaklung von Entdeekungen, meist auf 
chem. Gebiet, die Apothekern zu verdanken sind. (Amer. Journ. Pharmae. 103. 489 
bis 491. Sept. 1931.) H e r t e r .

Gf. Malcolm Dyson, Zinn in  Chemie und Pharmazie. II. Yerbindungen und A n - 
wendung des Zinns. (I. ygl. C. 1932 .1. 622.) DieKenntnis von allotropen Modifikationen, 
Verbb. u. ihre Anwendung in friihcren Zeiten. (Pharmae. Journ. 126. 498— 99. 
1931.) P . H. S c h u l t z .

Wilhelm Ostwald und Eberhard Brauer, Platin ais weltgeschichtlicher Faktor. 
Die Bedeutung des P t  ais K atalysator bei der Osydation von N H 3 wird geschildert. 
Dio gesehichtliehe Entw. des Prozesses von den ersten Verss. im Laboratorium von 
O s t w a l d  bis zur teehn. GroBproduktion wird dargestellt. (Festsckr. fiinfzigjakr. 
Besteken Platinsekmelze G. S i e b e r t , Hanau 1931. 240—56. GroBbothen; Miltitz. 
Sep .) S k a l ik s .

R. T. Rolfe, Die Fruhgeschichte der Metallurgie. IV. Die Metallbearbeiter Kretas.
V. Geldumlauf und Miinzen der Fruhzeit. Mit W. H. Allen: VI. Die ersten britischen 
Metallbearbeiter. V II. u. V III. Das Bronzezeitalter in  Europa. (III. ygl. C. 1929. I. 
133.) (Metal Ind. [London] 34. 119— 22. 173—76. 605—07. 35. 483—486. 39. 3—6. 
459—60. 485— 86. 20/11. 1931.) L e s z y n s k i .

John Sebelien, Zur chemischen Zusammenselztmg der vorhistorischen Bronzen. 
Aus der Unters. von 24 Proben ergibt sieh, daB in Agypten die reine Cu-Zeit bis etwa 
auf 4000 v. Chr. zuriickgekt, wahrend wirkiichc Bronzen nicht- vor etwa 1200 v. Chr. 
auftraten. Das Cu stam m t aus den Gruben im Sinaibezirk. In  Norwegen seheint das 
Cu-Zeitalter zu fehlen. (Chem.-Ztg. 55. 973—74. 19/12. 1931. Oslo.) R. K. M u l l e r .

H. D. Conant, Geschichtlicher tJberblick uber das Schmelzen und Eaffinieren von 
gediegenem Kupfer. H istor. Darst. der Entw. der Kupferhuttenindustrie des Lake 
Superior-Gebietes in den letzten 100 Jahren. (Mining Ćongress Journ. 17. 531—32. 
Okt. 1931.) N ik l a s .

James Fisher, Gesehichte des Lake Superior-Kupfergebieles. tlberblick uber die 
Geschiehte des Lake Superior-Gebietes. E rste verburgte Nachricliten uber Fundę 
von gediegenem Kupfer finden sieh in einem Buche von L a g a r d e  vom Jahre 1636.
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Beginn der Nutzbarmachung der ErzlagerstiLtten im Jahre 1844, auf Grund der 
Expeditionsberiehte v o n  DOUGLAS H0UGHT0N durch die Grundung der L a k e  
S u p e r io r  Co p p e r  Co. (Mining Congress Journ. 17. 468—71. Okt. 1931.) N i k l a s .

M. A. Iljinski, Hundert Jahre Anthracen. Bericht iiber die S truktur von Antłiraoen 
u. Phenanthren, das Anthracenol, die Reinigung des Anthracens, die Yerff. zur Ge- 
winnung des Carbazols, die Alizarinsyntbesen usw. (Anilinfarbenind. [russ.: Anilino- 
krassotschnaja Promysehlennost.] 1931. No. 2—3. 4— 19.) ScHONFELD.

R. J. Roberts, Farberei in  langst wrgangenen Tagen. X. Waid und Indigo. (IX . 
vgl. C. 1931. II . 3074.) Gewinnung des Indigoblaus aus Waid, Verkiipung u. Anwendung, 
im besonderen auf Seide. (Dyer Calico Printer 6 6 . 465—66. 30/10. 1931.) F r ie d e m a n n .

R. J. Roberts, Farberei in  langst Dergangenen Tagen. X I. Indigo, Sachsisch-Blau 
und Preu/3isch-Blau. (X. vgl. vorst. Ref.) (Dyer Calico Printer 6 6 . 575. 27/11. 
1931.) F r ie d e m a n n .

R. J. Roberts, Farberei in  langst vergangenen Tagen. X II. Griine Tóne. (XI. vgl. 
vorst. Ref.) Griin auf Indigo- oder Gelbholzgrund. Sachsisch-Griin u. Englisch-Blau 
auf Seide. (Dyer Calico Printer 6 6 . 629—30. 11/12. 1931.) FRIEDEMANN.

Erich Friedrich, Ans der Entwicklung der Fdrbereitechnologie. Angaben iiber in 
friiheren Zeiten zum Farben benutzte pflanzliehe u. anorgan. Farbem ittel. (Ztsehr. 
ges. Textilind. 35. 10—11. 6/1. 1932. Meerane.) Su v e r n .

C. D. Meli, Kurze Geschichte der Fustilc- (GelbJiolz-) Industrie. (Textile Colorist 53. 
604—07. 687—90. Okt. 1931.) F r ie d e m a n n .

Franz M. Feldhaus, ,,Teer“ im  altesten Lexikon. Mitteilung des aus dem Jahre 
1745 stammenden Artikels „Teer“ aus ZEDLERs Universallexikon. (Teer u. Bitumen 
29. 417— 18. 1/10. 1931. Berlin-Tempelhof.) S c h u s t e r .

Franz M. Feldhaus, Bitumen und Aspkalt Anno 1733. Mitteilung von Artikeln 
iiber Bitumen u. Asphalt aus Ze d l e r s  Universallexikon. (Teer u. Bitumen 29. 489 
bis 490. 20/11. 1931. Berlin-Tempelhof.) S c h u s t e r .

C. Schunhoff, Die ersten Anfange des rheinischen Braunkohlenbergbaues. (Braun- 
kohlo 3 0 . 989—94. 1012—20. 21/11. 1931. Koln-Braunsfeld.) B e n t h i n .

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Maurice Copisarow, Periodizitiil und ihre Grundlagen. (Chem. News 143. 341—47. 

27/11. 1931. — C. 1931. I .  2965.) Sk a l ik s .
Setsuro Tamaru, Kengo Siomi und Masaaki Adati, Neubesiimmung thermischer 

Dissoziaticmsgleicligewichte von anorganischen Verbindungen. I. Bestimmung der Disso- 
ziationsgleidigewichte von Caloiumcarbonat mittels HocMemperaturvalcuumwaage. Es wird 
eine besondere Form der Hochlemperaturvakuumivaage beschrieben, welche die genaue 
u. beąueme Verfolgung der Gewichtsanderung eines festen Stoffes bei beliebiger Temp. 
im Vakuum oder in einer beliebigen Gasatmosphare gestattet. Mit dieser Waage u. 
einer neuen Differentiahnethode wurden nebeneinander die Dissoziationsgleicligewiclite 
von CaCOa zwisehen 614° u. 891° neu bestimmt. Es zeigte sieh, daB der Dissoziations- 
druck von der Zus. des Riickstandes vollkommen unabhangig ist u. deshalb sich we der 
bas. Carbonat noeh feste Lsg. von CaC03 u. CaO bildet. Der Dissozialionsdruck des 
CaC03 laBt sieh gut durch die Gleichung log p — —39 670/4,575 T  +  10,385 wieder- 
geben. DaB die Warmetonung der Rk. in  dem gemessenen Temp.-Bereich sich ta t-  
sachlieh auf ca. 39 670 cal belauft, liiBfc sich aus der W armetonung bei gewohnlicher 
Temp. u. aus den spezif. Warmen der Rk.-Komponenten nach dem KiRCHOPFschen 
Satz berechnen. Aus der W armetonung der therm . Dissoziation des CaC03 bei hoher 
Temp. ergab sich innerhalb des untersuehten Temp.-Bereiehs die Reaktionsisochore 
zu: log p  ~  — 9220[T  +  1,70 log T  — 0,00149 T  +  1,443-10~7 T'1 +  7,181 in yolł- 
kommener Ubereinstimmung m it den Meflergebnissen. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 
157. 447—67. Okt. 1931.) “ Cohn.

Naoto Kameyama und Sojiro Oka, Der Gleichgewichtsdruck bei der Kalkstickstoff- 
bildung. Naeh Verss., bei denen ein Gemisch von CaCN2, C u. etwas CaC in einem Ni- 
Rohr, nach vorherigem Abpumpen eventuell vorhandener Nebenprodd. (H 20 , C 0 2 u. 
CO) unter einem kontrollierten N-Druck bis auf 1200° erhitzt wurde, gilt fur den Gleich
gewichtsdruck p  des N  in mm log p  =  —54,800/JJ T  -)- 10,385. Vff. leiten daraus 
ais Rk.-W arme fiir CaC2 +  N„ =  CaCN2 +  C fur 950° bis 1200° +54,800 kcal ab. 
Da diese Zahl nicht m it der fiir Zimmertemp. calorimetr. gefundenen +72,700 kcal 
(ygl. C. 1927. II. 1548) im Einklang steht, wird angenommen, daB zwisehen Zimmertemp.
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u. 1000° noch ein exothcrmer ProzeB vor sich geht, etwa das Losen von CaC2 in CaCN2. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 34. 325B—27B. 1931.) E l s t n e r .

Gr. Austerweil, Darstellung und Reinigung von Salzen unler Anwendung von Zeo-. 
liłhen. Die Basenaustauschrk. eignet sich zur Bereitung reiner Salzc u. zur Reinigung 
von yerunreinigten Salzen. Um z. B. K N 0 3 zu erhalten, m u(3 man eine 1 Gramrn- 
iiquivalent cnthaltende Ca(N03)2-Lsg. m it einer Zeolithmenge, welcho m it 1 Gramm- 
aquivalent K  gesiitt. ist, reagieren lasscn. Dio dabei notwendige Zeolithmenge ergibt 
sich aus der Gleiehung: n — lg T jIg (1 — a), wo n  die erforderliche Menge des Zeoliths, 
a der Austauschkoeff., d. h. die Menge des in die Lsg. eingetretenen K  in Gramm- 
aquivalent u. T  der Geh. des in der FI. verbliebenen auszutausclicnden Ions sind. — 
Bei der Reinigung von Salzen, dereń Geh. an Verunreinigungen I  Grammaquivalent 
betragt, u. wo T  dio gesamte zulśissige Menge der Verunreinigungen in der Endlsg. dar- 
stellt, gilt die Beziehung: n — (lg T  — lg l ) / ] g ( l— a). Diese Formel wurde Yon Vf. 
naehgepriift, insbesondere an der Reinigung von techn. Co-Nitrat. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 193. 1013— 16. 23/11. 1931.) G u r i a n .

Harold Simmons Booth und Bernard A. Starrs, Das System: Natriummeta- 
silicat-Natriumfluorid. Das System N a2SiOs-NaF  h a t einen eutekt. Punkt bei 28,5 
±  1,0 Gew .-°/0 N aF  in der Schmelze u. bei einer Temp. von 913° ±  2,0°. Der F. von 
Na„Si03 wurde neu zu 1089°, der F. yon NaF, das zweimal aus W. um krystallisiert 
u. nur im elektr. Ofen orhitzt wurde, zu 995° ±  1° bestimmt. — Es wird weiter das 
System Natriumsilicat-Natriumfluorid untersucht. Auoh dieses schcint eutekt. N atur 
zu sein, m it einem eutelct. Pm ikl bei 798° ±  3° u. 13,5 ±  5 Ge\v.-°/o N aF in der Schmelze. 
(Journ. physical Chem. 35. 3553—57. 1931.) Co h n .

Kosaku Masaki, Vber die Zusammensetzung des Cyanidkomplexradikals von 
Metallen. Teil I II . Zinkcyanidkomjjlexradikal. (II. vgl. C. 1831. I I . 3199.) Titrimetr. 
wird, wie bei 1. c. u. C. 1929. II. 2553 angegeben wurde, festgestellt, dali beim Zusammen- 
geben von Lsgg. vonZn(CN)2 u. NaCN [Zn(CN)3]_, m it Lsgg. von ZnSO,, oder Zn(H3C20 2)2 
n. NaCN-Lsg. dagegen [ZiifCN).,] entsteht. Aufierdem werden auf G rand von Bestst. 
der Potentialdifferenz zwischen einer Zn-Elektrode u. Lsgg. wechselnder Mengen von 
Zn(CN)2 bzw. ZnS04 in 0,5177-molarer NaCN-Lsg. unter Zuliilfenahmo des Potentials 
Zn/Zn++ u. bei Berucksiehtigung der H-Ioneiikonz. der Lsgg. die Gróflen Iix — 
[Zn(GN)3~]/[Zn++] [CN]3 u. K 2 =  [Zr(CN)4— ]/[Zn++] [ON-]1 berechnet u. konstant 
gefunden. (Buli. chem. Soc. ja p an  6. 89—94. 1931. Yokohama, Higher Technical 
Sehool.) _ _ E l s t n e r .

Kosaku Masaki, Uber die Zusammensetzung des Cyanidkomplexradikals von 
Metallen. Teil IV. Nickelcyanidkomplexradikal. (III. vgl. yorst. Ref.) Auf die gleiche 
Weise wie bei den komplexen Zn-Cyaniden, vgl. vorst. Ref., wird die Bldg. kompleser 
Ni-Cyanide bei der Einw. von NaCN auf Ni(CN)2 u. N iS 04 u. N i(N 03)2 untersucht u. 
gefunden, daB [Ni(CN)4] gebildet wird. Aus Potentialdifferenzmessungen zwischen 
einer Ni-Elektrode u. Lsgg. von Ni(CN)2 in 0,7852-molaren NaCN-Lsgg. wird berechnet, 
daB K  =  [Ni(CN),, ]/[Ni++] [CN- ]4 konstant ist. (Buli. chem. Soc. Japan  6. 233—36.
Sopt. 1931. Yokohama, Higher Technical Sehool.) E l s t n e r .

J. E. Orlow, li ber den E influp neutraler Eleklrolyte a u f die Aggressivitat des Wassers 
gegeniiber Calciumcarboiiat. Vf. untersucht im AnschluG an eine friihere Arbeit (C. 1930. 
II . 2292) die Fallungsgeschwindigkeit von CaC03 in Ggw. von Elektrolyten. Es werden 
l% ig. NaCl-, Na2SO.,-, MgCl2- u. M gS04-Lsgg. untersucht, u. Verss. m it uberschiissig 
zugesetzten Ća++- bzw. HCO^-Ioiien durohgefulirt. Die Verss. zeigen, daB die Wrkg. 
der H+- u. H C 03/-Ionen sich auch bei Anwesenheit von neutralen Elektrolyten in der 
Lsg. durch die vom Yf. aufgestellte Gleiehung wiedergeben laBt. Es werden nur die 
Koeff. der Gleiehung, nielit aber der allgemeine Verlauf des Prozesses geiindert. Die 
Yeranderung der Koeff. entspricht ungefahr derjenigen Veranderung, welche durch dio 
Anderung der Ionenaktivitat in konz. Elektrolytlsgg. hervorgerufen werden kann. Es 
wird eine Formel abgeleitet, m it der man die Aggressivitat einer beliebigen Elektrolyt- 
Isg. berechncn kann. Die Aggressiyitat ist bestimmt durch das Verhaltnis zwischen den 
Konzz. der H+- u. H C 03'-Ionen in der Lsg. vor u. nach dem Eintreten des Gleich- 
gewiclites. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 200. 87—104. 28/8. 1931. Moskau, Staatl. 
Chem.-Pharmaz. Forsehungsinst., Analyt. Abt.) J u z a .

R. Stumper, Untersuchungen uber Dynamik und Katalyse der thermischen Bi- 
carbonatzerselzung in wasseriger Lósung. I. Die Zersetzung reiner Calcium- und Magnesium- 
bicarbonatlosungen in  der Siedehitze. In  Erweiterung der friiheren Unterss. (vgl. Compt. 
rend. Acad. Sciences 179 [1924]. 266; C. 1924. II. 1780) wird nun die therm . Zers.
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von Ca(HC03)2 u. Mg(HC03)2 in sd. wss. Lsg. untersucht. Der Zerfall von Ca(HC03)2
ist eine Rk. 2. Ordnung, d x/d t =  i£[H C 03]2, 
u. laBt sich am besten durcli nebenst. Gleichung • 
wiedergeben. Der monomolekulare Zerfall yon 
H 2C 0 3 u . die C 02-Entbindung ltonnen u .  U. 
die Rk.-Geschwindigkeifc bestimmen, so daB die 
/f-Bercclmung oft einen monomolekularen Rk.- 
Verlauf ergibt.

Die E rm ittlung der Zerfallsgeschwindigkeit 
von Mg(HC03)2 ergibt Werte, die zwischen

1. u. 2. Rk.-Ordnung liegen. Im  Konz.-Bereich von 0,0025—0,020 n  geht die Rk.- 
Ordnung m it Fallen der Konz. vom monomolekularen zum bimolekularen Verlauf 
iiber. Bei niedriger Konz. strebt also die Zers. dem Idcalfall 2 H C 03' C03" +  H 2C03
zu; bei hohen Konzz. iiberwiegen die monomolekularen Vorgiinge, besonders die Hydro- 
ly se : ' MgC03 +  2 H ,0  Mg(OH)2 +  H 2C 03. Oberlialb 0,030-n. wird der Zerfall 
wieder bimolekular, da dann MgCO. bzw. MgC03 -3 H 20  ais bestiindiger Bodenkórper 
au ftritt, so daB die Hydrolyse zuriicktritt. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 202. 227—60. 
24/12. 1931. Esch-Belval [Luxemburg], Chem.-Metallograpli. Vors.-Anstalt der H iitte 
Rotlie Erde.) L o r e n z .

R. Stumper, Untersuchungen iiber Dynamik und Kalalyse der tliermisclien Bi- 
carbonatzersetzung. I I .  Die Bicarbonalzersetzung in Galcium- und Magnesiumbicarbonat- 
mischlosungen. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Zcrs.-Geschwindigkeit von Ca(HC03)2- u. 
Mg(HC03)2-Lsgg., in denen gleiclwiele Kationen u. Anionen vorhanden sind, ist von 
dcm Mischungsverhaltnis abhangig; m it steigender Mg-Konz. -wird die Bicarbonatzers. 
verlangsamt. Die Zers.-Geschwindigkeiten der Misohungen liegen zwischen dencn der 
reinen Lsgg. gleicher Gesamtkonz. In  Ca-reichen Misohungen ist die Rk.-Ordnung 2, 
in Mg-reichen 1,5. Die Zers. verlauft in 2 Stufen; zunachst werden von den entstehenden 
C03-Ionen die Ca-Ionen, dann die Mg-Ionen ausgefallt. (Ztsckr. anorgan. allg. Chem. 
202. 261—69. 24/12. 1931. Esch-Belval [Luxemburg], Chem.-Metallograph. Yers.- 
A nstalt der H iitte Rothc Erde.) LOEENZ.

R. Stumper, Uniersuchungen iiber Dynamik und Kaialyse der tliermisclien Bi- 
carbonatzersetzung. I I I . Einflufi der Verdampfungsgeschwindigkeit und der freien Kohlen- 
saure au f die Zersetzungsgeschwindigkeit der Bicarbonale. (II. vgl. vorst. Ref.) Der 
tjbergang von CO, aus der Losungs- in die Gasphase ist bei der therm . Bicarbonat
zers. teilweise reaktionsbestimmend. Yf. untersucht die Abhangigkeit der Zers.- 
Geschwindigkeit von der Verdampfungsgeschwindigkeit der Lsg. In  0,005-n. Ca(HC03)2- 
Lsgg. bestelit zwischen Zers.-Gescbwindigkcit u. Verdampfungsgcschwindigkeit im 
untersuchten Bcreich (2,65—7,14 ccm/Min.) direkte Proportionalitat. Mit steigendem 
Geb. an freier C 0 2 fallt die Zers.-Gcschwindigkeit der Ca- u. Mg-Bicarbonatlsgg. Boi 
Ca(HC03)2 treten  dabei noch nicht geldarte Unstetigkeiten auf. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 202- 270—76. 24/12. 1931. Esck-Belval [Luxemburg], Chem.-Metallograph. 
Yers.-Anstalt der H iitte Rothe Erde.) L o r e n z .

J. K . Dixon, Der Temperaturkoeffizient der tliermisclien Zersetzung von Ammoniak 
an Plałin. Fiir die Aktiyierungsenergie der therm . Zers. von Ammoniak an der Ober- 
fliiche einer Anzalil von Metallcn wurde fur eine ganze Reihe von Metallen bis zu 800° 
40— 50 kcal/Moi gefundcn. Efir P t fanden S c h w a b  u . S c h m id t  (C. 1929. I I . 1126) 
fiir Drucke unter 25 mm 44, oberhalb 25 mm dagegen 144 kcal. Da Vf. gerade eine 
geeignete App. fiir dynam. Messungen zur Verfiigung stand (vgl. C. 1931. II- 529), 
wurde die Erage nochmals untersucht. Die bei 772—858° unter Verwendung von 
Pt-Netz durcligefuhrten Messungen ergaben, daB die Zers.-Geschwindigkeit dem 
N H 3-Druck proportional u. dem H„-Druck umgekehrt proportional ist. Steigt der 
H 2-Druck, so erreiclit seine verzogernde Wrkg. einen konstanten W ert u. die Rk. er- 
folgt in bezug auf NH 3 unimolekular. Fiir die Aktivierungswarme fand m an 40 kcal/Moi, 
d. h. denselben W ert, der fiir die anderen untersuchten Metalle gefunden wurde. Eine 
Auswertung der Verss. der yerschiedenen Autoren ist dadurch erschwert, daB nicht 
unter vergleichbaren Bedingungen gearbeitet wurde. (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 
2071—74. 1931. Princeton [New Jersey] Princeton Univ.) K le m m .

Ralph U. Gooding und James H. Walton, Die katalytisclie Zersetzung von Wasser- 
stoffsuperoxyd durcli Cadmiumjodid. Die von Mc B a in  (O. 1931. I I . 1542) quantitativ  
bestimmte komplexe N atur der Ionen von C dJ2-Lsgg. wird durch kinet. Messungen 
bestatigt. Es wird gezeigt, daB Cd" ohne merklichen Einflufi, daB dagegen J ',  C d J’

2 IIC 0 3' C 03" +  II„C03
li
c o ,  -I- h 2o
gelost
11.
C 02
gasformig
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u. CdJ3' die akt. Faktoren fiir die katalyt. Zers. des H 20 2 sind. CdJ3' zers. H 20 2 etwa 
łialb so schnell wie J '.  In  jedem Falle ist die Geschwindigkeit der Zers. der Konz. 
der akt. Ionen direkt proportional. — Bei Zusatz von Jod  zu verd. Lsgg. von C dJ2 
werden die Geschwindigkeitskonstanten stark, bei Zusatz von Jod  zu konz. C dJ2- 
Lsgg. nur sehr sehwaeh herabgesetzt. (Journ. physical Chem. 35. 3612—17. 
1931.) Co h n .

Rinnosuke Yoshiinura, Kalałysatoren fu r  die Darsldlung von Wassersloff durch 
Wassergasrealdion. II. Wirkung von Cr20 3 au f die Aktwitat vonFe20 3. (I. vgl. 0 . 1931. 
II . 2114.) Das Abklingen eines Fe20 3-Katalysators bei der Wassergasrk., das besonders 
raseh oberhalb 800° auftritt, kann durch Zusatz von 7 Mol-% Cr20 3 prakt. vollstandig 
verhindert werden; daneben wird aueli die C-Abscheidung aus ĆO unterbunden. Vf. 
niinm t an, daB entweder eine feste Lsg. zwischen Fe20 3 u. Cr20 3 au ftritt oder Spinell- 
bldg. (Chem. News 143. 267—68. 23/10.1931. Journ. Soc. chem. Ind., Jap an  [Suppl.]
34. 271B— 73 B. Aug. 1931. P ort Arthur, Ryojun Coli. of Eng., Chem. Inst.) R. K. Mu.

W. A. Bone, Hochdruckreaktionen. Vf. gibt eine zusammenfassende Darst. der 
Thcorie der Hochdruckrkk., der prakt. Hilfsmittel zu ihrer Unters., der Bldg. von 
Formaldehyd, Methanol oder CH4 aus CO u. H 2 unter der Einw. von Katalysatoren u. 
holiem Druck, des Druckeinflusses bei Gasrkk. in Explosionsbomben u. der N 2-Akti- 
vierung bei der Explosion von CO-Luftgemischen. (Trans. Institution chem. Engineers 8 . 
98— 106. 1930.) .. R . K. Mu l l e r .

Sei-ichi Ueno, Takao Yukimori und Seigoro TJeda, Vber die selekttie Hydrierung 
ungesaitigter Fełtsduren. Die Unters. der Hydrierung eines Gemisches von Clupanodon- u. 
Ólsauremethylester m it 0,1% Ni unter 60 a t Druck u. m it 0,5%  Ni boi gewóhnlichem 
Druck ergibt, daB Ni unter holiem Druck ahnlich wirkt wie P t unter gewóhnlichem 
D ruck: es werden sowohl die stark  ungesatt. ais aueh die weniger ungesatt. Fettsauren 
reduziert. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 34. 481B—83 B. Dez. 1931. 
Osaka, Techn. Hochsch., Ol- u. Fett-Lab.) R . K . M u l l e r .

Alexander Findlay, The phase rule, and its applications. 7 th  ed. London: Longmans 1932.
(342 S.) S°. 10 s. G d. net.

[russ.] Vierte KonSerenz iiber physikalisch-chemisehe Probleme in Moskau 1928. N atur der 
chem. Bindung und S truktur der Molekule. Redigiort von I. A. Kasarnowski. Leningrad: 
S taatl. Wiss.-Techn. Verlag 1931. (164 S.) Rbl. 3.— .

A t. A to m stru k tu r . R ad io ch em ie . P ho tochem ie .
Emst Reichenbacher, Die Herkunft der łragen Masse. (Ztschr. Physik 72. 

553—56. 28/10. 1931. Konigsberg i. Pr.) S k a l i k s .
Mil. Z. JoviĆiĆ, Transmułationen von Elementen. Sauerstoff, Schwefel, Slickstoff, 

Kohlenstoff, Wassersłoff. (Vgl. C. 1931. I. 1568.) Mitteilung der experimentellen 
Ergebnissc bzgl. der Transmutationen, welche bei Einw. elektr. Strahlen 1. auf KW- 
stoffe u. dereń neutrale D eriw . (Aldehyde, Alkohole, Aceton, Ather), 2. auf wasser- 
stoffhaltige anorgan. Verbb. (H2S, AsH3, Halogenwasserstoffe), 3. auf S2C12, PB r3, 
PC13 u. SiCl4 (in Ggw. yon N 2) beobaclitet wurden. „Bei den ersten zwei Gruppen 
wird der positiye Wasserstoff abgespalten u. der Rest kondensiert sich fiir sich oder 
m it dem Wasserstoffkern zu neuen molekularen oder atomaren Komplexen.“ Bei 
der dritten Gruppe spaltet sich wahrscheinlich das Halogenatom ab u. der Rest tr i t t  in 
Kombination m it dem Stickstoff oder mit semen Zertriimmerungsprodd. (C, H  usw.). — 
Theoret. Betrachtungen iiber die Transmutationsmoglichkeiten durch den Aufbau 
von Elementenkernen. (Glas 142. 22 Seiten. Graz, Mcd.-ehem. Inst. Sep.) G u r .

William A. Noyes, Die Elektronenstruktur des Slickdioxyds. Aus der Banden- 
analyse des N 0 2 folgerte M e c k e , daC die beiden O-Atome darin verschiedenartig an N 
gebunden sind, eins durch eine doppelte u. eins durch eine einfache Valcnz. Vf. zeigt, 
wio aus der alten Vorstellung der Oktettolektronenkonfiguration nach L e w is  der gleiche 
SchluB gezogen werden konnte. Es werden dazu die verschiedenen Stickoxyde u. dereń 
Umsetzungen m it H.20  nach der Elektronendarst. der Bindungen wicdergegeben. NO,>
wird darin O: :N+: O- : gesclirieben. Auf dieMóglichkeit, aus der Betraclitung derElek-
tronenkonfiguration auf die Elementarrkk. zu schlieCen, wird hingewiesen. (Ztschr. 
Elektrochem. 37. 569—71. Aug./Sept. 1931. Urbana, U. S. A.) B e u t l e r .

George Glockler und G. B. Heisig, Die ton Radiumemanation in  kugelfórmigen 
Gcfcifien erzeugtelonisation. Vff. untersuehen die Methoden zur Berechnung der Ionisation,
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die von den 3 a-Strahlern der R a Em in kugelfórmigen GefaBen erzeugt wird. Die An- 
wendung des Gesetzes des mittleren Weges, die sieh bis jetzt nur auf lcleine GefiiCe 
erstreckte (C. 1927. II. 2147), wird auf beliebig groBe Gcfiitie ausgedehnt. 2 Moglick- 
keiten miissen betraehtefc werden: 1. daB das a-Teilclien aus dem Innern des GefaBes 
stam m t, u. 2. daB es von der Wand kommt. Die allgemeine Methode dieses Verf. be- 
ateht in der Berechnung des mittleren Weges jener a-Teilehen, die nicht ikre Reieh- 
weite vollenden. Vf. bereehnet den W irkungsfaktor im Falle von 100% Ra A u. R a  C' 
an der Innenwand erneut durek. Ebenfalls wird dieser Faktor fiir den Fali bereehnet, 
wenn 70%  R a A u. 93% R a C' sick an der Innenwand niedergeseklagen haben. Zur 
Bereeknung der totalen Ionisation einer yorgegebenen Ra-Em-Menge, die auek dureh 
das Gesetz des mittleren Weges ausgedriickt werden kann, wird ansta tt der durck- 
selmittlicken die anfanglieke Ionisation benutzt. Die anfanglieko u. die durchschnitt- 
liehen Intensitaten werden wiederum aus der totalen Ionisation durch ein arithm et. 
Yerf. erhalten. Die Berecknungen des Vfs. setzen die Giiltigkeit des GEiG ERschen 
Gesetzes, welehes Ionisation u. Reichweite verbindet, voraus. (Journ. pkysieal Chem.
35. 2478—91. Sept. 1931.) G. S c h m id t .

H. M. Taylor, Anomale Streuung der a.-Teilchen an Wassersloff und Helium. 
In  der wellenmechan. Behandlung der Streuung der a-Teilehen durch 1I2 u. Ho unter- 
seheidet sich der durch den Kern gestreute „a-Teilchen-Wellenzug“ von dem durch 
das CouLOMBsche Feld gestreuten nur durch die symm. Kugelwelle, die in dem Gebiet, 
wo die Zwischenwirkungsenergie vom COTJLOMBschen W ert abweicht, gestreut wird. 
Oline ein besonderes Kernmodell laBt sieh die anomale Streuung bei einer gegebenen 
Geschwindigkeit durck einen einzigen Param eter bestimmen, der die Amplitudę dieser 
symm. Kugelwelle angibt. Vf. kommt zu einer Streuformel fiir Ho u. H 2. Die nach dieser 
Formel berechnete Anzahl der a-Teilchen, die unter einem bestimmten Winkel gestreut 
werden, steht besonders im Falle yon H e in sehr guter tlbereinstimmung m it dem 
Experiment; sogar fiir die anomale Streuung bei kleinen Winkeln. (Naturo 129. 56. 
9/1. 1932.) _ G. S c h m id t .

D. K. Yovanovitch und P. Savitch, Vber das calorimełrische Studium  der Ab- 
sorption der y-Stralilen des Radiums. Vff. fuhren Absorptionsmessungen der y-Strahlen 
m ittels Mikrocalorimeters aus. Die Apparatur besteht aus 2 DewargefaBen, die je
1 Mikrocalorimeter enthalten. Die elektr. Anordnung besteht in einer Gegenschaltung, 
Die Stralilung eines ca. 20 mg starken Ra-Priiparatcs wird vorerst durck 1 mm P t 
gefiltert u. weiterhin dureh Metallfolien [Ag, Pb] yerschiedener Dicke absorbiert. 
Die durch Absorption der Stralilung erzeugte W arme wird durck elektr. Erhitzung 
des anderen DewargefaBes kompensiert. Die Warmemengen werden fiir versehiedene 
Filterdieken bestimmt. Im  Falle eines beobachteten Wertes von 155,38 Calorien bei 
groBter Pb-Dicke werden 129 der a-Strahlung, 13,4 der /3-Straklung u. 12,98 der nicht 
gśinzlich absorbierten y-Stralilung zugeschriebcn. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 
1006—08. 23/11. 1931. Paris.) G. S c h m id t .

Fritz Liidi, Wellenmeclianische Behandlung des Problems des fre i en Elekirons 
unter gleichzeitigem EinfluP eines homogenen Magnetfeldes und einer ebenen elektro- 
magnetisclien Welle (Comptoneffekt im  Magnetfeld). (Helv. phys. Acta 4. 375—97. 
25/11. 1931. Bern, Physikal. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

H. Krefft, Neue Beobaclitungen an der Lichtemission von Melallddmpfen bei An- 
regung in  der positiven Saule. Vf. berichtet iiber die Lichtemission von Metalldampfen 
m it Dublettserien in der positiven Saule einer Gasentladung. Die verwendeten Ent- 
ladungsrolire sind m it Oxydelektroden u. einer Edelgas-Grundfullung yersehen, ikr 
Durchmesser betragt etwa 2 cm. Bei einem Tl-Entladungsrohr t r i t t  von einem be
stim m ten Metalldampfdruck an in  der positiven Saule ein Wiedervereinigungsleuchten 
auf. Die Entladung zeigt ein besonders intensiyes Grenzkontinuum an der 2 p v  
Grenze der Nebenserien. Es treten Serienlinien hoher Laufzahl auf, so ist z. B. die 
Hauptserie bis zum 16. Gliede benutzbar. Ferner zeigen sich STARK-Effekte an den 
Serienlinien u. yerbotene Kombinationen. Das Eintreten des Wiedervereinigungs- 
leuchtens ist eine allgemeine Eig. von Gasentladungen der beschriebenen Art. Die 
N atur des ais Grundfiillung benutzten Edelgases spielt keine prinzipielle Rolle. Seine 
Anwesenheit scheint aber bei geringen Dampfdrucken notig zu sein; bei leichter ver- 
dampfenden Metallen (z. B. Cs) kann man es aber entfernen, ohne daB sich die Eigg. 
der Entladung andern. In  zeigt analog dem Tl Wiedervereinigungsleuchten. Die 
Hauptserie wuidc bis zum 9. Gliede beobachtet. Auf Grund dieser Ergebnisse kann 
man annehmen, daB sich auch Ga u. Al almlich yerhalten. Wenn Rekombination in
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der positiven Saule einer Gasentladung eine allgemeine Eig. der Elemente m it Dublett- 
serien ist, sollte man ein solches Verli. aucli bei den Alkalien erwarten. Diese Amialime 
wird durch Entladungen in  Cs, Rb, K  u. Na bestatigt, u. es ist sieher, daB auch Li in 
der positiven Saule rekombiniert. Die im einzelnen naher besehriebenen spektroskop. 
Eigg. sind Allgemeingut aller Metalle m it Dublettserien, die Rekombination ist weder an 
besondere Vers.-Bedingungen gebunden, noch erst bei extremen Entladungsbedingungen 
vorhanden. Die Entladungen in  diesen Metalldampfen scheinen eine Sonderrolle zu 
spielen, da sich Metalldampfe m it Singulett-Triplettspcktren wesentlich anders ver- 
halten, was anseheinend auf eine bedeutend geringere Ausbeutc der Iononbldg.zuriick- 
zufuhren ist. (Physikal. Ztschr. 32. 948— 50. 1/12. 1931. Berlin.) D u s in g .

E. L au  und O. R eichenheim , Vber die verschiedenen Arten der Lichtąnregung in  
der Gasentladung. Bei der Anwendung der in C. 1930. I I . 870 besehriebenen Methode 
zur Messung der Anregungsspannungen yon Spektrallinien, wurde gefunden, daB 
die Lichtemission an der Grenze des FARADAYschen Dunkelraums u. der positiven 
Saule auBer durch direkten ElektronenstoB auch durch andere Ursachen bedingt wird. 
Die eindeutige Messung der Anregungsspannung wird dadurcli auBerordentlicli er- 
schwert, da die Linien nicht immer erst an der Stelle auftreten, die ihrer Anregungs
spannung entspricht. Die Terschiedenen Anregungsarten werden untersucht. Die 
Anordnung wird durch Anbringen zweicr parallelcn (Juarzplatten an der Grenzschicht 
zwischen dem Dunkelraum u. der positiven Saule verbessert. Die versehiedenen 
Moglichkeiten des Auftretens von Spektrallinien an einer Stelle, die ihrer Anregungs
spannung nicht entspricht, sind: 1. Ionenrekombination auf angeregte Zustiinde,
2. Zerfall angeregter Molekule, unter Emission der Atomlinien, 3. Anregung der Resonanz- 
linien durch Absorption, 4. Anregung durch StoBe 2. Art, m it metastabilen, von der 
Stelle ihrer Bldg. wegdiffundierten Atomen, 5. Anregung der metastabilen Atome,
6 . Anregung bereits angeregter Zustiinde durch ElektronenstoB bzw. Lichtabsorption. 
Durch geeignete Anderung der Versuchsbedingungen werden diese Prozesse einzeln 
beeinfluBt. In  einer Entladung, bei der die Konz. der H-Atome gering ist, treten H 0 
u. Hp nur an der Stello auf, die etwa 16—17 Volt entspricht. Rekombinationcn spielen 
eine geringe Rolle. In  Stickstoff treten die ersten positiven Banden bereits wesentlich 
unterhalb ihrer Anregungsspannung (auf dem Umwege iiber metastabilc No-Molekule) auf. 
Bei Zumischung von Hg treten sie aber an der richtigen Stelle auf, da Hg die m eta
stabilen N2-Molekule zerstort. Durch Zusatz von H 2 zu der Entladung in  Ne, werden 
die metastabilen Ne-Atomo zerstort. Dadurcli werden die Ne-Linien, die sich auf 
den m etastabilen Termen aufbauen, u. die sonst weit unterhalb ihrer Anregungs- 
energie entstehen, scharf. Auch wird die Selbstunikelir dieser Linien aufgehoben. 
Auch die Konz. an angeregten u. metastabilen Zustanden kann so groB werden, daB 
die zu diesen Zustanden fiihrenden Linien eine wesentliche Vcrlangerung iiber die 
Anregungsspannung hinaus zeigen. (Ann. Physik [5] 12. 52—65. 22/12. 1931. Char- 
lottenburg, Phys.-Techn. Reichsanstalt.) Bo. R o s e n .

E rn s t L au , Anhang: Struktur der Hg-Linie 5461. (Vgl. vorst. Ref.) Die Hg-
Linie 5461 ersclieint in einem gekiihlten Hg-Bogen selbstumgekelirt. Vf. nimm t an,
daB die bisherige Feinstrukturanalysc dadurcli verfalseht wurde. Durch Zusatz von 
H 2, der die metastabilen Zustande zerstort, wird die Selbstunikelir aufgehoben. Die 
in  einer Hg-Lampe m it H 2-Fullung (Geisslerrohr 5 mm Durchmesser, etwa 20 mAmp. 
Stromstarke, H„-Druck etwa 2 mm) m it einem Multiplex-Interferenzspektroskop 
beobachtete Feinstruktur wird angegeben. Die In tensitat der Komponenten wird 
photometr. bestimmt. (Ann. Physik [5] 12. 66— 6 8 . 22/12. 1931. Charlottenburg, 
Phys.-Techn. Reichsanstalt.) Bo. R o s e n .

L. V egard, Die Wellenlange der griinen Nordlichtlinie aus interferomelrischer Be- 
stimmung. Mittels PE R O T -FA B R Y -E talons a u s  (Juarz von 2,5 u. 5 mm Dicke u. einer 
Kam era m it 1: 1,8-Linse bei 10,5 cm Brennweite wird eine Nordlichtaufnahme ge- 
wonnen; alles Liclit unter 5200 A wird durch ein Lichtfilter vor dem E ta lo n  heraus- 
genommen. Die Interferenzringe werden gegen die der Ne-Linie 5852,488 A vermessen. 
Die Berucksichtigung der Temp. des Etalons ergibt fiir die griine Linie des Nord- 
hchts: 5577,342 ±  0,01 A, die also m it B a b c o c k s  im Nachthimmel Ycrmessener 
Linie 5577,350 A iibereinstimmt. (Naturę 129. 23. 2/1. 1932. Oslo.) B e u t l e r .

J . S. B adam i, Die Speklren des dreifach und vierfach ionisierten Antiim ns, Sb IV  
und Sb V. Das Spektrum eines kondensierten Funkens zwischen Antimonelektroden in 
Luft oder in  H 2 wird untersucht. Aufnahmen im l-m-Vakuumgittcrspektrograph m it 
FluBspatfenster (bis 1280 A) u. im Quarzspektrograph. Im  Sb lV-Spektrum werden
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ca. 40 Singulett-, Triplett- oder Interkombinationslinien eingeordnet, im Ag I-ahnlichcn 
Sb V-Spelctrum wird oin neuer P-Tcrm bestimmt. Die Ergebnisso sind in  Tabellen 
zusammengestellt. (Proceed. physical Soc., London 43 . 538—44. 1931. South Ken- 
sington, Im p. Coli.) B e u t l e r .

Jean Genard, Fluorescenz des zweiałomigen Selendampfes im  grunen und gelben 
Oebiełe des Speklrums. Mit Hilfe des starken Lichtes eines Hg-Bogens nach SwiNGS 
gelingt es Vf., eine Reihe neuer Dubletts schon bekannter Resonanzserien festzustellen 
(Aufnahme bei 700°). — Die auf Grund einer von R o s e n  (vgl. C. 1927- II. 782) gegebencn 
Gleichung berechneten Wellenzahlen yerscliiedener Termo weiclien von den beob- 
achteten W erten ab. Durch Einfuhrung einer anderen Quantenzahl laBt sich Uber- 
einstimmung herstellen, doch lage dann eine Anomalie vor, die noch nicht erklart werden 
kann. Vf. glaubt schlieBlich, einen Term einer durch die 5461 Hg-Linic erregten Serie 
fcststellen zu konnen. (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 17 . 1235—40. Sept. 
1931. Liittich, Astrophysikal. Inst. d. Uniy.) KuTZELNIGG.

Jean Genard, Uber die durch die Quecksilberlinien erregle Fluorescenz des zwei- 
atomigen TeUurdampfes. Vf. versucht, Hg-Linien groBerer Wellenlange ais bislier ver- 
wendet, zur Fluorescenzerregung heranzuziehen. — Zwei neue Serien werden fest- 
gestellt; die eine durch die 4078, die andere durch die 6235-Hg-Linie errcgt. Die Auf- 
stellung von R o s e n  (C. 1 9 2 7 . II. 782) wird durch neue, zum Teil antistokessche Terme 
crgilnzt. Niveauschema fur Te. (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 1 7 . 1241 
bis 1248. 1931. Liittich, Astrophysikal. Inst. d. Uniy.) KuTZELNIGG.

Alan Newton Campbell und Frederick Campbell Garrow, Die physikalische 
Gleichwerligkeit von Enantiomeren. (Vgl. C. 1 9 3 1 . I. 1058.) Sowohl auf Grund wellen- 
mechan. Vorstcllungen wie auf Grund der Existenz f l .  Bacemate bei den Estern der 
Traubensaure kommt m an zu dem SchluB, daB die d-Form u. die 1-Form einer Verb. 
gewisse, wenn auch geringe Unterschicde im Energieinhalt u. im Drehungsvermógen 
aufweisen mufi. Die von L o w r y  vertretene Ansicht, daB die yeranderliche spezif. 
Drehung der Weinsaureester sich durch das Vorhandensein von Stereoisomeren erldaren 
laBt, ist ebenfalls m it der Existenz fl. Racemate yereinbar. E in solches wiirde in diesem 
Fali durch die Vereinigung von d-a-Form m it 1-^-Form u. von 1-a-Form m it d-/9-Form 
dargestellt werden. (Trans. Faraday Soc. 26 . 565. 1930.) K o r t u m .

K . Weber, Uber die enge Beziehung der Fluorescenzausldscliwng zur Hemmung 
photochemischer Eeaklionen. Yf. untersuchte die auslóschende Wrkg. verschiedener 
anorgan. u. organ. Substanzen auf die Fluorescenz des Natrium naphthionats u. Chinin- 
sulfats m it zunehmender Konz. der Losclisubstanz. Es ergab sich eine Reihenfolge 
der ausloschenden Wrkg., die m it der Reihenfolge der H ydratation der loschenden Ionen 
zusammenfallt, u. zwar ist die lóschende Wrkg. um so schwacher, jo groBer die H ydra
ta tion  ist. Dio aus der PE R R iN sehen  Theorie gefolgerte Abhangigkeit von Zahigkeit 
u. Aciditat der Lsg. stim m t m it den experimentellen Ergebnissen gut uberein. Die 
BANNOW sche Annahme einer Aussalzwrkg. ais Ursache der Fluorescenzausloschung 
konnte nicht bestatigt wrerden. Yf. maB auBerdem die Ausbleichgeschwindigkeit von 
Lsgg. des LAUTHsclien Violetts, u. fand bei wachsender Aeceptorkonz. eine starkę 
Zunahme der Reaktionsgeschwindigkeit. Der Temp.-Koeff. der Rk. steigt m it ab- 
nehmender Acceptorkonz. von 1,03— 1,61 an. SchlieBlich wurde die Wrkg. versehiedener 
Substanzen, die teilweise die Fluorescenz stark  ausloselien, auf die Geschwindigkeit des 
Ausbleichens des L A U Tschen Violotts gepruft. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B . 15 . 
18—44. 1931. Zagreb, Physikal. Chem. Inst. d. Univ.) F r i e s e r .

L. Vecchiotti und G. Zanetti, Plwtocliemische Eeaklionen. I II . Mitt. (II. vgl. 
C. 19 3 1 . I I . 3306.) Die friiher ausgefiihrte Oxydation von Toluol m it Nilrobenzol im 
Licht wird m it groBeren Blengen wiederholt. Dio Bldg. von Benzoesaure u. p-Amino- 
plienol wird bestatigt, u. auBerdem werden unter den Rk.-Prodd. A nilin  u. Azozybenzol 
aufgefunden, sowie der Mechanismus ihrer Entstehung erklart. Nitrobenzol u. Toluol 
bleiben uiwerandert beim Erhitzen in einem m it Stanniol umhiillten Roln'. (Gazz. 
chim. Ital. 61 . 798—802. Okt. 1931. Bologna, Univ.) F i e d l e r .

Gerhard Jung und Ernst Kunau, Uber die durch Zinkoxyd sensibilisierte photo- 
chemische Ozonbildung. Vff. untersuchen dio durch Zinkoxyd sensibilisierte Ozonbldg. 
in  Abhangigkeit von Eigg. u. Zus. des verwendeten Zinkoxyds. Ozonbldg. wurde nur 
dann beobachtet, wenn das Zinkoxyd aus dem N itrat liergestellt war. Die W irksamkeit 
dieses Praparats nim m t m it Dauer u. Hóhe einer Erhitzung ab u. yerscliwindet bei 
geniigend langer Erhitzung. Krystallwasserhaltiges Z inknitrat w irkt sensibilisierend, 
entwassertes dagegen nicht. In  allen wirksamen Praparaten lieBen sich Spuren von
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N itra t nackweisen. (Ztsclir. physikal. Chem. Abt. B. 15. 45—50. 1931. Leipzig u. 
Greifswald, Chem. Inst. d. U niw .) F r i e s e r .

Guy Emschwiller, Ober den Mechanismus der Pliotolyse der Allcyljodide. Vf. 
ha tte  friiker (C. 1931. I. 3214) festgestellt, daB die Pkotolyse der Alkyljodide nicht 
dcm Aquivalentgesetz entspricht, da die Quantenausbeute abnorm niedrig u. von der 
Natur, dem Zustand u. der Temp. des betreffenden Jodids abhiingig ist. Die Diskussion 
der beiden mógliehen Primar-Rkk. (Bldg. angeregter Molekeln oder Dissoziation) 
fiilirt zu keiner Entscheidung, da beide Móglichkeiten m it den erkaltenen Resultaten in 
Obereinstimmung stehen. Fiir die Bldg. angeregter Molekeln spricht die abnorm niedrige 
Quantenausbeute, wahrend diese beim HJ-Zerfall, der unter Dissoziation bei der 
Prim ar-Rk. erfolgt, unabhangig yon allen auBeren Faktoren 2 betragt. Die Desakti- 
yierung wiirde dann unter Bldg. der aueh gefundenen isomeren Prodd. in Uberein- 
stimmung mit den an den Alkylbromiden von R a m a r t - L u c a s ,  S a lm on-L eG A G N B U R  
(C. 1928. I. 1279) erhaltenen Ergebnissen erfolgen. F ur die Dissoziation spricht das 
Fehlcn einer Fluorescenz ebenso wio beim HJ-Zerfall, dagegen die Bldg. yon H J  u. 
Athylen bei der Photolyse des Athyljodids in  alkoh. Lsg. — Die Unters. der Einw. 
des H J  auf Olefine u. dereń Jodide im Gaszustand ergibt, daB H J  m it Propylen un- 
m ittelbar unter Bldg. von Isopropyljodid reagiert. ]\lit Athylen findet im diffusen 
Tageslicht keine Rk. sta tt, im Licht der Hg-Lampe dagegen Bldg. von H 2 u. weiBer 
K rystalle von Athylenjodid, welches im Dunkeln in der Kiilto m it H J  weiterreagiert 
unter Bldg. von Athyljodid. Mit Methylenjodid findet dagegen keine Rk. sta tt. A udi 
m it den Alkyljodiden reagiert H  J  im Dunkeln in der K alte nicht. Im  Licht dagegen 
wirkt H J  auf Athyljodid unter Bldg. yonA than ein. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 
1003—05. 23/11. 1931.) R o m a n .

L. M. Dillinan, Die Wirkung der Ultraviolettbestralilung auf Glucoseldsungen. 
Glucoselsgg. wurden m it dem Licht einer Quarz-Quecksilberlampo bestrahlt u. die 
bestrahlten Lsgg. auf ilir Drehungsyermogen u. Red.-Vermogon gepriift. Die Best. 
des letzteren erfolgte naeh der Methode von S h a f f e r  u . H a r t m a n n  derart, daB die 
Bestst. boi 70—75° ausgefiihrt wurden u. fur jede Lsg. die Red.-Kurve erm ittelt wurde, 
welche die x\bhangigkeit des ausgeschiedenen Kupfers von der Red.-Dauer wieder- 
geben. Mit beiden Verff. konnte eine Anderung der Glucoslsg. durch die Bestraklung 
nicht nachgewiesen werden. (Journ. Lab. clin. Med. 17. 236—39. Doz. 1931. Chicago, 
Univ.) Oh l e .

E. C. Stevenson und J. W. Beams, Der eleklrooplisclie Kerreffekt in  Gasen. (Vgl. 
C. 1932. I. 494.) Die Methode der Vff. ermóglicht es, den KERR-Effekt yon Gasen 
bei hohen Drucken zu messen. Sie beruht darauf, daB die gesamto opt. Anordnung 
in ein DruckgefaB eingebaut ist. Die Anwendung holier Drucke ermóglicht aueh die 
Anwendung hoher Feldstarken, da die Durchsehlagspannimg m it dem Druck wachst. 
Vff. yerwenden dieso Methode zur Messung der elektr. Doppelbrechung in C 02 ais 
Funktion von D. u. Temp. Die D. wird zwischcn 0,08 u. 0,18 g/ccm, die Temp. zwiseken 
20 u. 45° variiert. Die Anderung des KERR-Effektes stim m t auf dio Tlieorie. Aueh an 
N 2 u . in 0 2 wird das Vorhandensein eines KERR-Effektes qualitativ nachgewiesen. 
(Physieal Rev. [2] 38. 133—40. 1/7. 1931. Univ. of Yirginia.) E is e n s c h i t z .

A. Langsetli, Spektroskopiske Studier. E n Undersogelse af Muligheden for spektrografiens 
avendelse til Konstitutionsbestemmelse af organiske forbindelser. ICopenhagen. (116 S.)

A 2. E lek tro ch em ie . T herm ochem ie .
C. P. Smytli, R. W. Dornte und E. Bright Wilson jr., Dipolmoment und 

molekulare Struktur. VI. Die Temperaturabhdngigkeit des Dipolmomenles. (V. vgl. 
C. 1931. I I . 1986.) Nach einer Ubersicht iiber das yorliegende Materiał bzgl. der 
Temp.-Abliangigkeit des Dipolmoments, besonders yon Verbb. m it freier Drehbarkeit 
berechnen Yff. die Wrkg. intramol. Rotation auf das Mol. nach den Methoden der klass. 
Mechanik u. der Wellenmechanik. Aus der klass. Gleichung fiir die potentielle Energie 
zweier Dipole U — [u/r3 (cos % — 3 cos a t cos a2), in  der r  der Abstand der Dipol-
momente p x u. [iv  '/ der Winkel zwischen ihnen u. a t u. a2 der Winkel zwischen. den 
Dipolachsen u. der Verbindungslinie der Dipole sind, errechnet sich fiir ein disub- 
stituiertes Athan eine Gleichung der Form:

U — [fi1 +  B  cos <p)‘l‘] '(D 0 +  Dy cos cp +  D2 cos2 <p), 
in der dio Konstanten folgende Bedeutung haben (# Winkel zwischen der Dipolrichtimg 
u. der C—C-Verbindungslinie; c0 Abstand C—C, a u. b Abstand der Dipole yon iliren
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C-Atomen, cpWinkel zwischen den Projektionen der Dipolachsen auf eine zur C—C-Achse 
senkrechte Ebene):

K  — c02 +  a 2 +  b2 — 2 c0 (a +  b) eos & +  2 a b cos2 
D0 — a b (3 +  cos +  2 cos 2#  (c02 +  a 2 +  b2) — c0 cos & (a +  b) (cos2 #  +  3) 

iJ =  — 2 a  b sin2 & D1 =  sin2 #  [■— 2(a.2 +  &2) +  c02 — 2 a b  cos2 & +  (a +  b) c„ cos $]
D2 =  a b  sin  *&.

Fiir Athylenclilorid (/.i1 — /i2, a =  6 ) sind von M e y e r  (C. 1930. I I . 1342) nur die 
C—Cl-Dipole berueksiehtigt worden. Vff. bcriicksichtigen auch die C—H-Dipole 
(die zu 0,5 angesetzt werden) u. yerlegen sie in eine Entfernung von 0,77 A vom C-Kern. 
F iir die C—Cl-Dipole werden zwei Annahmen diskutiert: 1. Lokalisierung im Abstand
1,62 vom C-Kern. 2. Lokalisierung am „R ande“ des C-Atoms, 0,77 A vom Kern 
(vgl. S m a l l w o o d  u . H e r z f e l d ,  C. 1930. II. 1042). Aus der angegebencn Gleichung 
erhalt man die totale potentiello Energie durch Summierung uber die 9 moglichen 
potentiellen Energien zwischen jo 2 Dipolen im Mol. nach der Formel:

u  -  V ?-™  +  2 +  D g j£ ,  +  D g * ,  +  2 +  2
Dio nach Aimahme 1. uber die C—Cl-Dipole errechnete Kurve fiir U in Abhiingigkeifc 
von <p ist sehr ahnlich der von M e y e r ,  die Annahme 2. erhóht betraehtlieh die potentielle 
Energie u. veranderfc auch den ganzen Habitus der Kurve ctw as; jedoeh ist die Energie- 
differenz zwischen cis- u. trans-Form in beidenFallen nahezu die gleiche. -— Die wellen- 
mechan. Behandlung geht aus von dor SCHRODINGER-Gleichung 

d2 V>/d cp2 +  y  n 2 J/h 2 (W — U) y  =  0, 
wo ip die SCHRODINGERsche Wahi-scheinlichkeitsfunktion, J  das Tragheitsmoment 
des halben Mol. um die C—C-Achse, W  die intramol. Gesamtrotationsenergie u. h 
das PLANCKsche W irkungsąuantum ist. Die mathem at. Behandlung, die zur Angabe 
von W  u. zur Angabo der bei 223 u. 303° absol. vorliandenen Moll. fiir jede Energie- 
stufc fiihrt, zeigt, daB die klass. Behandlung geniigend genau ist. N ur wenige Moll. 
sind bei Zimmertemp. zur vólligen R otation energiereich genug. Die bekannte Gleichung 
von W i l l i a m s  (C. 1929. I. 347) /t =  1/2 m  sin ■& ist also auf Athylenclilorid nicht 
anwendbar. Dio Behandlung der Vff. yernachliissigt die wechselseitigen Induktions- 
wrkgg. der Momentc, die Anziehungs- u. Abstofiungskriifte zwischen den Ladungen 
u. die Verzerrung der Valenzwinkel. — Es werden im AnseliluB an diese tlberlegungen 
folgende GroBen bestimm t: Das Dipolmoment von Athylenclilorid in H eptan bei 
203° absol. (1,07), 223° ..(1,16), 243° (1,21), 263° (1,31), 283° (1,36), 303° (1,41), 323° 
(1,42), 343° (1,36), von Athylenchlorbromid in  H eptan bei 223° absol. (0,92), 243° (0,98), 
263° (1,05), 283° (1,11), 303° (1,19), 303° (1,18), 343° (1,19), 363° (1,21), Bemsteinsauredi- 
athylester in Kerosen bei 273° (2,01), 293° (2,08), 313° (2,14), 333° (2,19), 353° (2,25), 373° 
(2,30), 393° (2,34), 413° (2,39), 433° (2,43), 453° (2,47),„473° (2,46). Essigsdurealhylester 
zeigte in H eptan zwischen 183 u. 343° koine merkbare Anderung seines Moments (Werte 
zwischen 1,87 u. 2,00). Die beobachteten Anderungen des Moments sind im Einklang 
m it der Theorio. tlberraschend ist der Unterschied in der Gesamtpolarisation von 
Athylenclilorid in Bzl. u. in Hexan. Offenbar verkleinert Bzl. die zwischen den Dipolen 
wirksamen Krafte. Das Moment des Athylenchlorobromids liegt erwartungsgemaB 
zwischen dem des Athylenchlorids u. dem des Athylenbromids. DaB in beiden Fallen 
von 30° an keine merkbare Veranderung des Moments mehr beobachtet werden konnte, 
fiihren Vff. auf experimentelle Schwierigkeiten zuruek. Da der K em abstand der 
Bromatome in der eis-Stellung gegeniiber dem der Cl-Atome etwas starker gewachsen 
ist ais proportional der RadienvergróBerung boim tjbergang von Chlor zu Brom, ist 
das kleinere Moment des Athylenchlorobromids jedenfalls nicht durch die starkere 
AbstoBung zwischen den Halogenen verkleinert; es ist einmal sehon das Moment des 
Methylbromids kleiner ais das des Methylchlorids, u. es ist andererseits dio gróBere 
Polarisierbarkeit der Bromatome zu beriicksiclitigen. — Fiir Essigester wird der Mittel- 
worfc 1,76 zwischen den angegebenen hohen Momentwerten u. dem aus der Temp.- 
Abhiingigkeit berechneten W ert 1,59 ais richtig angenommen. — Das Moment des 
Bernsteinsaureesters ist in Kerosen dasselbe wie in Bzl., bei 180° ist es gleich dem des 
Sebacinsiiureesters, d. h. die COOC2H3-Gruppen sind in maximaler Entfernung von- 
einander, wahrend sie bei gewohnlicher Temp. relativ nahe sind (ygl. S m y t h  u . W a l l s ,  
C. 1931. I. 2847). (Journ. Amor. chem. Soc. 53. 4242—60. Dez. 1931. New Jersey, 
Frick Chemical Lab. of the Princeton Univ.) B e r g m a n n .

Ernest G. Linder, Dissoziation des Wassers in der Glimmentladung. In  einem 
Entladungsrohr aus Pyrex befinden sieh 2 Al-Elektroden, dereń Abstand variiert
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werden kann. Die Elektronendichte u. -energie, sowie das Potential im HlTTORFsehen 
Dunkelraum u. im negatiren Glimmlielit werden m it Sonden gemessen.' Wasserdampf 
in regulierbarer u. bekaimter Menge stróm t durch die App. Gemessen wird die ent- 
standene H 2-Menge in Abliangigkeit von der Stromstarke (1—28 mArnp.) u. dom 
Elektronenabstand. Die geringe Anderung der Ausbeute bei VergróBerung des Ab- 
standes von 1— 10 cm zeigt, daB die Dissoziation des HnO-Dampfes hauptsachlicli im 
Dunkelraum u. im Glimmlielit erfolgt. Die mittlere Elektronenenergie im kathod. 
Dunkelraum u. im Glimmlielit wird berechnet u. in Zusammenhang gebracht m it der 
Dissoziationsausbeute. Es schlicBen sich daran tjberlegungcn uber dio A rt des Dissozia- 
tionsprozesses. (Physical Rev. [2] 38. 679—92. 15/8. 1931. Cornell Univ.) Bo. RoSEN.

Max Steenbeck, Die Feldslarke im  normalen Kalhodenfall. Vf. gibt einige Er- 
ganzungen zu seiner fruheren Arbeit (C. 1929. I. 1789). Die von ROGOWSKI (vgl. 
Arch. f. Elektrotecłm. 24 [1930]. 6 8 8 ; 25 [1931]. 551) abgeleitete Erweiterung des 
Extrem alpostulates von Co m p t o n  u. M o r s e  fiir die Feldstarke im n. Kathodenfall 
fiilirt zu quantitativ  besseren Resultaten. Der vom Vf. friiher (1. c.) beschriebeno 
Meclianismus fiir die autom at. Einstellung einer nur teilweisen, stromproportionalen 
Bedeckung der Kathodo m it konstanter Brennspannung wird durch die Neuformu- 
lierung der Extrcmbedingung nieht geiindert. (Ztschr. Physik 72. 505—10. 28/10. 
1931. Berlin-Siemensstadt, Siemens-Schuckertwerke A.-G.) S k a l ik s .

L. Belladen, Beitrag zur Untcrsuchung der kathodischen Zerstaubung von Metall- 
legierungen. II . (I. vgl. C. 1930. I. 1257.) Vf. untersucht in IL-Atmospluire bei
0,05 mm Hg-Druck, 40 mm Elektrodenabstand u. 650 V. Spannungsabfall die Zer
staubung von Legierungen u. bestimmt dic Anderung des Zerstaubungsgrades u. der 
Zus. der zerstaubten Legierung m it der Zus. der Ausgangslegierung. Cu-Ni-Legierungen 
m it geringem Cu-Geli. zeigen starkere Zerstaubung ais sieli additiy nach der Zus. u. 
der Zerstaubung der Komponenten erwarten lieBe, oberhalb 30%  Cu liegen die Werte 
unter den additiven. Cd-Sb-Legierungen zeigen ein Maximum der Zerstaubung bei ca. 
50 Atom -%  Sb, von 20% Sb an ist die Zerstaubung der Legierungen starker ais die 
des reinen Sb. Das zerstiiubte Metali enthiilt stets u. insbesondere bei Ausgangs- 
legierungen von 10 bis 30%  Sb-Geli. melir Sb ais die Ausgangslegierung. Im  System 
Cu-Sb erreiclit dio Zerstaubung bei ca. 10 Gewichts-% Sb ein Maximum, bei ca. 
35 Gewichts-% Sb ein Minimum; bei einer Legierung, die in der Zus. der Verb. Cu2Sb 
entspricht, tr i t t  ein Minimum auf, von liier an entspricht die Zus. des zerstaubten 
Materials, das bei geringeren Sb-Gehh. mehr Sb ais die Ausgangslegierungen enthiilt, 
etwa der der Ausgangslegierungen. (Gazz. chim. Ita l. 61. 952—58. Dez. 1931. Genua, 
Univ., Inst. f. allg. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

Washington Del Regno, Uber die Emission der Mctalle. (Vgl. C. 1930. I. 7.
II . 3701.) Aus der Unters. der Emission von Sn, Bi, Cd, Pb, Zn, Al, Sb, Ag, Au, Ni, 
Fe, P t u. Ta bei Tempp. zwischen 50 u. 500° ergibt sich, daB bei entsprechenden Tempp. 
dio Emission einer Substanz um so grofier ist, je hóher ihr F . liegt. Eine Ausnahme 
bildet Sb, das in dieser Beziehung wolil niclit ais Metali anzusprechen ist. (Rend. 
Accad. Scienzc fisiehe, m at., Napoli [4] 1. 53—62. Mai-Aug. 1931.) R. K. M u l l e r .

Erhard Landt und Comeliu Bodea, Vber den Einflufi der Saccliarose au f die 
Leitfaliigkeit von u-asserigen Salzlósungen. Es wurde die Leitfahigkeit von KC1, NaCl, 
BaCL u. Tetraathylammoniumpikrat in W. u. Zuckerlsgg. in gróBerer Verdiinnung 
bei 20°, Tom letztgenannten Salz auch bei 35—50°, gemessen. Diese Messungen haben 
zu der Annahme gefiihrt, daB in Zuckerlsgg. eine „Molekulassoziation“ eintritt, dereń 
Starkę m it steigender Konz. zu-, m it steigender Temp. abnimmt. Die Ionen wandem 
durch die Raume zwischen den Makromolektilen hindurch u. werden durch diese um 
so weniger in ihren Bewegungen gehindert, je kleiner sie sind. Ihre Wanderungs- 
geschwindigkeit wird nicht durch die „makroskop.“, sondern durch eine „mikroskop." 
Viscositat bestimmt, die immer kleiner ist ais die erstere u. erst bei geniigend holien 
Tempp. wegen des Zerfallcs der Molekiilaggregate m it ihr ident. ist. Diese Hypothese 
der Vff. muB jedoch erst noch ihre aUgemeine Giiltigkeit erweisen. — Das (juadrat- 
wurzelgesetz von K o h l r a u s c h  konnte in allen Fallen selrr gut bestiitigt werden. 
Sein Giiltigkeitsbcreich verschiebt sich mit waehsender Zuckerkonz. nach gróBeren 
Salzkonzz. hin. (Bzgl. Einzelheiten muB auf das Original verwiesen werden.) (Ztschr. Ver. 
Dtsch. Zuckerind. 81. 721—73. Naturwiss. 19. 660. Nov. 1931.) T a e g e n e r .

Kareł Teige, Uber die lonendichle in  der Umgebung einer polarisierten Elehtrode. 
Is t die Zahl der Ionen gleichen Vorzeichens, an einer Stelle m it dem elektr. Potential 
gleich Nuli, bei einem Elektrolyten vom Typus des NaCl in der Yolumeinheit gleicli n,
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dann ist nacli dcm BoLTZMANNschen Prinzip an einer Stelle mit dem Potential <p 
die Zahl der Kationen u. Anionen ohne Beriicksichtigung der elektrostat. K rafte 
zwisehen den Ionen: n+ =  n -a ~ ^v , n_ =  n eav. Unter Beriicksichtigung der elektro
stat. K rafte ergibt sieh: ?i+ =  n - e -  ll*arr , w_ =  oder n+ =  w l 0 - 8,7 <p( «._ =
n- 10S>7<p; hiernach ware die lonenkonz. an einer polarisierten Elektrode bei —I V  
wenigstens 10°-mal gróBer ais in metali. Na. Dieser Widerspruch verschwindet, wenn 
m an das Eigenvolumen der Ionen beriicksiclitigt. Bezeiehnet man das Volum eines 
Ions 1] u. wird die Gleichheit des Yolums der Anionen u. Kationen angenommen, so 
ergibt sich:
»+ =  n e~ fi,nl(a1UPv — e~ 'l*P<p)2-n +  1 n ^  — n e0v/(p- uiPv  — e - 'l tP < p y - n +  1.
(Chemickó Listy 25 . 277—78. 1931.) Ma u t n e r .

W. W. Pitscheta, Anodische Polarisalion von glattem und plalinierłem Platin. 
(Vgl. C. 1929- I. 1541.) In  Fortsetzung fruherer Arbeiten werden zur Erm ittlung der 
Faktoren, welche die Uberspaiinung bestimmen, Potentialmessungen nach der von Vf. 
sehon friiher angewandten Kommutatormethode ausgefiihrt. Dabei wurde die Po- 
tentialanderung m it der Zeit in Abhangigkeit von der Yorgeschichte der Elektrode 
(vorlierige anod. bzw. kathod. Polarisation) verfolgt. — Die Ergebnisse der Verss. 
sind denjenigen mit glattem  P t iihnlich, jedoch truteń VerschiedenheitDn auf, welche 
durch die viel groBere akt. Oberflache des platinierten P t bedingt sind. So ist der 
EinfluB der Ybrgesehichtc in diesem Falle gróBer, u. auch die Erholungszeit ist bo- 
trachtlich langer. — Die kathod. Polarisation wirkt, ebenso wie bei Amvendung von 
glattem  P t, in ungleicher Weise auf die GróBen Pot. u. Sp. (Pot. =  Potential gemessen 
sofort nach Stromunterbrcchung, Sp. =  Potential gemessen wiihrend des Strom- 
durcligangs), u. zwar wachst Sp. starker an, was auf die Oxydation der frisehen Pt- 
Oberfliiehe u. die Bldg. einer glatteren Oberflache zuruckgefiihrt wird. Die Depolari- 
sationskurven zeigen ein Sinkcn des Potentials m it steigender Stromdichte. Die GróBe 
des Potentials ist durch die Ansammlung des elektromotor. akt. Sauerstoffs an der 
Elektrodenoberfliiche bestimmt. — Die anod. Polarisation yerlauft in zwoi Stadien — 
Oxydation u. 0 2-Ansammlung. Die Hohe der bei anod. Polarisation beobachteten 
Potentialc kann nicht lediglieh durch Bldg. von Pt-Oxyden begriindet werden. — Fiir 
die GróBe des Rulicpotentials lieB sich keine dircktc Beziehung zur Oberfliichen- 
beschaffenheit feststellen. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimi- 
tscheskii Shurnal Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 377—87. 1931. Lab. f. 
physikal. Chemie d. I. M. G. U.) G u iu an .

Alois Wagner, Elektrolylisclic Uberfuhrung von Wasser in  Ldsv.ngen von 
1/10-n. H J  und 1-n. K J . Die elektrolyt. tlberfiikrung von W. wurde nach der Methode 
von B a b a r o w s k y  bestimmt (Chemickó Listy 2 1  [1927]. 543). U nter der Annahme, 
daB in n. Lsgg. das K ‘-Ion 5 Moll. W. bindet, wiirde das J '-Ion  2,17 Moll. W. binden; 
dieser W ert ist wesentlich niedriger ais der von R e m y  (C. 1 9 2 7 . II. 1442) bestimmte 
W ert von 3,7 Moll. W. (Chemickó Listy 2 5 . 349—52. 1931.) Ma u t n e r .

G-. Grube, F. Oettel und H. Reinhardt, Die elelctrolylische Uberlragung des 
Platins in salzsaurer Lósung. In  einer vorhergehenden Mitt. (C. 1 9 3 1 . II. 390) wurde 
gezeigt, daB P t aus stark  salzsauren Lsgg. der P t (IV)-Chlorwasserstoffsaure sich in 
kompakter kleinkrystalliner Form m ;t guter Stromausbeute kathod. abscheiden laBt. 
D a andererseits nach orientierenden Verss. von L u t z  (vgl. G r u b e , C. 19 2 9 . II. 2757) 
P t in h. starker HC1 anod. g la tt in Lsg. geht, so besteht die Móglichkeit, die elektrolyt. 
Dbertragung des P t experimentell in iihnlicher Weise durchzufiihren wie bei der 
Raffination von Cu, Pb, Ag, Au u. a. — Im  1. Teil der vorliegenden Arbeit wurde das 
anod. Verh. des P t in salzsaurer Lsg. systemat. untersucht, im 2. Teil wrerden einige 
Vers.-Reihen iiber die prakt. elektrolyt. Obertragung des P t mitgeteilt. — Die anod. 
Stromdichtepotentialkurven von l^lektrolytplatin in salzsauren Lsgg. von H 2PtCl6 
wurden gemessen, u. es wurde festgestellt, daB Elektrolytplatin anod. leichter 1. ist 
ais W alzplatin. Die anod. Auflosung des akt. P t erfolgt bei Potentialen in  der Nahe 
von eh =  + 1 ,0  Volt, die Cl2-Entw. am passiven P t bei Werten, die um 0,2—0,4 Volt 
edler liegen. Die anod. Auflosung des P t erfolgt vorzugsweise vierwertig, bei hoher 
Temp. findet in stark  salzsaurer Lsg. neben der vierwertigen in geringem Umfange 
eine zweiwertige Auflosung sta tt. — Es wird gezeigt, daB in einer 0,1-m. H 2PtClG, 
5-n. HCl-Lsg. bei 75°, die elektrolyt. Obertragung des P t im Dauerbetrieb móglich ist. 
(Festschr. fiinfzigjahr. Bestehen Platinschmelze G. SlEBERT, Hanau 1 9 3 1 . 108—20. 
S tuttgart, Lab. f. physikal. u. Elektrochemie d. Techn. Hochseh. Sep.) Sk a l i k s .
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A. Grlazunov und J. Krieglstein, Der Kathodenniederschlag ais Funklion aufierer 
Faktorcn bei der N iSO :l-Losung. Eolgende Eaktorcn werden studiert: 1. Konz. des 
Ni, 2. Temp., 3. Stromdichte, 4. ET-Ionenkonz. u. 5. Bewegung des Elektrolyten. Die 
Ergebnisse stimmen m it den Angaben der friiheren Literatur uberein. — Literatur- 
tibersicht im Original. (Chemicky Obzor 6. 202—03. 225—32. 1931.) Ma t jt n e r .

L. S. Ornstein und W. Ch. van Geel, Ilalleffekt und Gitterkonstanlen der Oold- 
Silhcrle.gierungen. An Au-Ag-Legierungen m it verschiedenen Yerhaltnissen der Kompo- 
nenten ist der H A L L -E ffekt ais Funktion dieses Verhiiltnisses gemessen. Der H a l l -
Koeff. zeigt in Abhangigkeit von der Zus. der Legierung einen ahnliehon Verlauf wie
die Gitterkonstante, Zwischen HA LL-Koeff. u. G itterkonstante besteht eine lineare 
Beziehung. Eino theoret. Erklarung dafiir fehlt noch. (Ztsehr. Physik 72. 488—91. 
28/10. 1931. Utrecht, Physikal. Inst. d. Univ.) S k a l i k s .

N. A. Kolossowski und I. S. Meshenin, Bestimmung der latenten inneren Ver- 
dampfungswarmen von Flilssigkeiten. (Vgl. C. 1 9 3 1 .1. 3094.) Die Verdampfungswarmen 
von FU. werden bei Tempp. unterhalb des Kp. durch direkte Verdampfung in  einem 
eyakuierten Calorimeter gemessen. U nter den von Vff. eingehaltenen Vers.-Bedingungen 
gilt fur die latente innere Verdampfungswarme q die Gleichung:

A E T 2 d , ( p \  , A  E T
q ~  M  '  d T  [ t J  M  '

wo M  das Mol.-Gew. des gesatt. Dampfes, p  der auBere Druek u. X die gesamte latente 
Verdampfungswiirnie bedeuten. q wurde aus der Gleichung: 

q — [((?-c +  g '-c ' +  W ) A t  — kr0]/g  
bestimmt. Dabei ist O die im Calorimeter befindliche W.-Menge, c die spezif. Warme 
des W. bei gegebener Temp., g das Gewiclit der wahrend des Vers. verdampften El., 
g' das Gewielit des Fl.-Restes, c' die spezif. Warme der betreffenden FI. bei konstantem 
Druck, W  der Wasserwert des Calorimeters, A t der beobachtete Temp.-Abfall u. 
k t  0 ein Korrektionsfaktor (etwa 0,144). Ein Vergleich der von Vff. gefundenen Werte 
fur W. m it denjenigen anderer Autoren zeigt, bis auf eine Ausnahme, Abweichungen 
von weniger ais ±  0,5%, wobei W. infolge seiner relativ hohen Oberflaehenspannung 
u. der darnit verbundenen geringen Verdampfungsgeschwindigkeit grofiere Fehler ergibt 
ais andere Fil. — Die erm ittelten W erte fiir Isobutylalkohol, Chlf., CC1;I, Bzl., Toluol, 
Athylbenzol u. Pyridin werden tabellar. wiedergegeben. (Buli. Soc. chim. France [4] 
49. 1461— 65. Nov. 1931. Taschkent, Labor. f. physikal. Chemie d. Univ. Klein- 
asiens.) GURIAN.

Don M. Yost und John B. Hatcher, Die Dićhie und der molekulare Zustand der 
Dampfe von Tellurdibromid, Tellurtetrabromid und Selendioxyd. (Vgl. SeBr4 u. SeBr2;
C. 1931. I I .  1266.) Yff. arbeiten nach D um as, oberhalb 600° in QuarzgefaBen, die 
aber oberhalb 1000° an Gewicht yerliercn. Bis ca. 750° Łst das Mol.-Gew. von TeBr2 
das theoret. ( i  2%), dann tr it t  Zers. in Te u. Br2 ein. Der Dampf ist bis 650° etwa 
von der Farbę des Jods u. schlagt dann in rotbraun um. Absorptionsbande ohne Fein- 
struktur zwischen 5300 u. 6700 A. TeBr4 dissoziiert in TeBr2 +  Br2 sehon bei 432° 
zu 90%> bei ea. 600° vol!standig; unterhalb 1000° ist die weitere Spaltimg in Te +  2 Br2 
nicht merkbar. Te2Br2 seheint nicht aufzutreten. — Se02 h a t von 360 bis 500° das 
n. Mol.-Gew. Die Farbo (gelbgriin) wechselt nicht, wenn variable Mengen 0 2 zugegeben 
werden; also ist nur Se0 2 im Dampf anwesend. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 151—55. 
Jan . 1932. Pasadena, Calif., G a te s  chem. Lab.) W. A. R o t h .

P. M. van Doormaal und F. E. C. Scheifer, Bestimmung der Dampfdrucke des 
Phosphortrioxyds. Das Phosphortrioxyd wird nach dem Verf. von WOLF u. SCHMAGER 
(C. 1929. I. 2516) in einer wenig modifizierten A pparatur gewonnon. Die zur Best. 
der Dampfdrucke zwischen 56,4 u. 177,4° verwendete Apparatur ist abgebildet. Die 
Tension wird nach der Formel log p  =  —2860,0/2' -)- 11,0516— 0,00400 T  berechnet. 
Die gefundenen W erte stimmen m it den berechneten uberein. Es wird bestimmt: 
Kp. 175,4°, Mol. Verdampfungswarme 9,4 Cal. Das Molekiil h a t die GróBe P 40 6. 
F . 23,8°. Die Tensionen stimmen bis 65° m it der von S c h e n c k ,  M i h r  u . B a n t h i e n  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 1506) uberein, die iiber diesen Tempp. von S c h e n c k ,  
M i h r  u . B a n t h i e n  beobachteten Unstetigkeiten konnten von Vff. nicht reproduziert 
werden. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 50. 1100—104. 15/11. 1931. Delft, Laboratoire 
de chimie de 1’Ecole techniąue superieure.) L. WOLF.

Hosmer W. Stone, Die Gefrierpunkle der beiden Formen von Meihylenjodid. 
DaB Methylenjodid einen monotropen Umwandlungspunkt hat, ist bekannt; die An-
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gaben der FF. schwanken merklick. Beim Steken an Luft unter LicktaussckluB sinkt 
der F ., die FI. wird trttbe, wahrsekeinlick durck W.-Aufnahme. An troekenem, un- 
zersctztem Materiał wird durck verschieden rasckes Abkiiklen der F. der unstabilen 
Form zu +5,54, der der stabilen Form zu +6,01° gefunden (Unsickerkeit +  0,02°). 
Die Differenz der F F . wird m it einem BECKMANN-Thermometer zu 0,473° bestimmt. 
(Journ. Amer. ckem. Soe. 54. 112— 14. Jan. 1932. Los Angeles, Calif.) W. A. R o t h .

L. Deffet, Untersucliungen -iiber die Schmelzlemperaiuren der organisclien Ver- 
bindungen. X III . Beitrag zum Studium der Verbindungen <7„ Os, C0, C10. (X II. vgl. 
T im m e r m a n s , C. 1930. II. 208.) Es werden 36 Verbb. m it n. K ette rein hergestellt 
(Aldehyde, Alkohole, Bromide, Jodide, Nitrile, Siiuren, Ester, Saurecliloride, Amidę, 
Saureanhydride, Ketone, Ketoxime, Phenone von n-Heptyl, n-Octyl, n-Nonyl, n-Decyl). 
Tabelliert werden: F ., Kp.7C0, d t/d p, s bei 0°, 15°, 30°, d s /d t ; Ausdehnungskoeff., 
?i15 fiir viele Spektrallinien, d n /d t ,  Mol.-Refr., Viseositiit bei 15 u.- 30°, drj/d t. Das 
Alternieren der F .F . wird eingekcnd studiert; die Erseheinungen sind in den ver- 
schiedenen Gruppen sehr verschieden. Die iibrigen Eigg. andern sich meist sehr konti- 
nuierlich; nur bei d t]/d l fiir die Saurecliloride tr i t t  eine leichte Anomalie auf. (Buli. 
Soc. chim. Belg. 40. 385—402. 1931. Brussel, Univ., Lab. f. phys. Ch.) W. A. R o t h .

C. Travis Anderson, Die Warmeinlialte von Kupfer- und Bleisulfid bei liefen 
Temperaturen. (CaS, MnS, FeS vgl. C. 1931. I. 2027.) Die elektr. MeBapparatur wird 
yerbessert. Untersucht werden Cu2S (D. 22,4°, 5,76), CuS (naturlieher Coyellit
D. 21,2° 4,64), PbS (naturlieher Bleiglanz; D. bei 22,4° 7,57 u. ein im C02-CS2-Strom 
hergestelltes, sublimiertes Priiparat; D. bei 22,4° 7,57). Die Materialien waren fast 
analysenrein. Gemessen wird zwischen 54 u. 295° absol. Die Daten stimmen m it 
den nicht sehr zahlreichen in der L iteratur ziemlich gut uberein. Grenzen: Cu2S 7,99 
u. 18,18, CuS 4,41 u. 11,34, PbS 6,53 u. 11,87. 0  wird angenommen fiir Cu2S 92, fiir 
CuS 166, fiir PbS 107. Die Entropien bei 25° sind in der gleichen Reihenfolge 28,9 ±  0,5, 
15,9 +  0,3, 21,9 ±  0,4; die Bildungswiirmen (beste Literaturwerte) —19,00, —11,60 
u. — 20,60 kcal (mit thermodynam. Vorzeichen); die freien Energien bei 25° — 20,64, 
— 11,72 u. — 20,20 kcal. ( Journ. Amer. chem. Soc. 54. 107— 11. Jan . 1932. Berkeley 
Calif., Bur. of Mines, Pacif. exper. Station.) W. A. R o t h .

M. B. Neumann, Die TJnlersuchung der Warmelcapazitdt vom binaren System  
OH3COOH +  II„O bei verschiedenen Temperaturen. Vf. miBt durck elektr. Bekeizung 
mit einer Hg-gefiillten Glasspirale wakre spezif. Warmen von 5—100°/oig. Eg.-Lsgg. 
bei 23,9, 42, 59,5 u. 80,5°. F . des Eg. +16,7°. cv =  0,463 +  0,00091 -t. F ur die 
Eg.-Lsgg. ist c„ keine Linearfunktion von t. cv ist stets gro!3er, ais sieli nacli der 
Slischungsregel bereehnet. Die von L u d e k ik g  1886 nack Unstetigkeiten in den Kurven 
Termuteten vier H ydrate existieren nickt. (Ztsckr. physikal. Ckem. Abt. A 158. 
258—64. Jan . 1932. Leningrad, Univ., Lab. f. phys. Ch.) W. A. R o t h .

A. S. Socolik, WarmeJcapazitaten der wdsserigen Losungen von Schwefelsaure. 
Vf. miBt bei 60 u. 80° u. te ilt unyeróffentlielitc W erte von SAVARITZKY fiir 22,5 u. 40° 
mit. Messung der wakren spezif. Warmen durch elektr. Beheizung (vgl. vorst. Ref.). 
Der EinfluB der Verdampfung, der von der REGNAULT-PFAUNDLERschen Formel 
nicht erfaBt wird, wird diskutiert. — Die benutzte H 2S 0 4 schmolz bei +10,5, das 
H ydrat H 2S 0 4 -H20  bei +8,55—8,60°. Die Zunalime der W armekapazitaten gegen 
C„0 steigt ab 40% zuerst regelmaBig an u. zeigt fur H 2SO., • 1 H 20  ein ausgepriigtes 
ifinimum. Die Misckungsregcl gilt nicht, auBer fiir das H ydrat H 2S 04-1 H 20  u. das 
Gebiet bis 0,6 H ,0 . Bei ca. 97% ist die Abweichung von der Mischungsregel ein 
Maximum. Bei H 2S 04-6 H 20  tr i t t  ein m it steigender Temp. undeutlicher werdender 
W endepunkt auf (mit Warmebindung vor sich gehende Dissoziation des H ydrats 
H 2S 04-1 H ,0  nach B iro n  [1898]), bei 20 u. 50° auBerdem ein Minimum bei etwa 
H 2S 04-77 H 20 . (Ztsehr. physikal. Ckem. Abt. A 158. 305— 12. Jan . 1932. Lenin
grad, Univ.) W. A. R o t h .

P. Giinther, E. Wassmuth und L. A. Schryver, Die Bildungswarme des Ozons. 
Der bisher sicherste W ert (K a ila n  u . J a h n  1910), —34,50 kcal' bei konstantem Vol., 
ist um 1%  unsicker. Vff. arbeiten nickt nach der Durchstromungs-, sondern der Ex- 
plosionsmethode. Geeieht wird das Calorimeter m it der Verbrennungswarme von CO 
( +  67,70 kcal bei konstantem Druck). Die Temp.-Erhókung wird m it 120 Cu-Kon- 
stantenelementen gemessen. Die zersetzte Menge wird aus der Druekanderung be- 
rechnet (Bromnaphthalinmanometer). — Das destillierte Ozon wird m it 0„ stark  
rerd . R esultat bei konstantem Druck —33,93 kcal pro Mol; Unsickerkeit ca. J/2 % .
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Der W ert liegt innerhalb der Fehlergrenze von K a i l a n  u . J a h n .  (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A 158. 297—304. Jan . 1932. Berlin, Univ.) W. A. R o t h .

Merle Randall und Mikkel Frandsen, Bestimmung der freien Energie von Ferro- 
hydroxyd aus Messungen der eleklromotorischen Kraft. Die K etten Fe, Fe(OH )2 | 0,05-mol. 
Ba(OH )2 | HgO, Hg werden gemessen, wobei teils elektrolyt. auf P t niedergesehlagenes 
Fe, teils m it H 2 reduziertes Fe, teils gutes Elektrolyteisen, teils Fe aus einem E dison- 
Akkumulator benutzt wńrd. Um die Passivitiit aufzuheben, wird schwach katliod. 
m it H 2 polarisiert. Bei der Herst. von Fe(OH )2 u. bcim Aufbau der K etten wird jeder 
Sauerstoffzutritt verhindert. Ferner werden einige K etten m it Fe(OH )3 untersuclit. 
Vers.-Temp. 25°. Die EK K. andern sieli wegen der Beladung m it H 2 zeitlieh, so daB 
iiber ein Jah r lang gemessen wird. F iir P t, H 2 | 0,05-mol. Ba(OH), | HgO, Hg finden 
Vff. 0,9266 V. Dio K etten m it Fe, das durch H 2 aus Oxyd reduziert ist, zeigen eine 
hókere EK. ais die anderen, spiiter versagt der K ontakt m it dem tragenden P t-D raht. 
Mit Fe(OH )3 sind die EKK. kleiner u. inlconstant. Der sicherste Endwert fiir die K etten 
m it Fe(OH )2 ist 0,973 ±  0,005 Volt. A -F29S =  —44 900 ±  230 cal. A F 20S fur die 
Rk. [Fe] +  (0 2) +  (H2) ist — 115 200 cal. Aus Losliehkeiten von Fe(OH)„ u. freien 
Energien folgte — 115 200 cal. Das Loslichkeitsprod. erreehnet sich aus den EKK. zu
I,45-10-15. Die freie Energie der Rk. [Fe] +  2 H 20  =  [Fe(OH)2] +  (H2) folgt zu 
—2980 cal, so daB die Korrosion von Eisen in W. thermodynam. erklart ist. Vgl. 
nachst. Ref. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 40—46. Jan . 1932. Berkeley, Calif.) W. A. R.

Merle Randall und Mikkel Frandsen, Das Normalpotenlial (standard electrode 
•potential) von Eisen und der Aktiuitatslcoeffizient von Ferrochlorid. (Vgl. vorst. Ref.) 
H a m p t o n  maB (C. 1926. II. 988) die EK. einer K ette Fe | FeCl2 0,1-mol. | HgCl, Hg 
m it Fe, das aus Oxyd m it H 2 reduziert war; wahrend die Vff. hatten  m it solcliem Fe 
in K ontakt m it Fe(OH )2 u. 0,05 mol. B a(O H )2 keine Verss. durehfuhren konnen. Die 
EK K . von Ketten, die reduziertes oder elektrolyt. abgeschiedenes Fe in K ontakt m it
0,1-mol. FeCl2 enthalten, andern sich in den ersten Woclien stark. Die EK. ist von 
der TeilchengróBe (d. li. yon der Stromdichtc bzw. der Temp. der Red.) abhangig. 
Nach Entfernung der kleinstcn Tcilchen ist der Endwert bei 25° 0,7996 ±  0,0010 V, 
gleicligultig, wie das Fe hcrgestellt war. H a m p t o n  fand 0,8088 Volt. Die A ktm tats- 
koeffizienten von FeCl„ werden aus Gefrierpunktserniedrigungen berechnet. — I I a m p - 
to n s  hóhercr W ert wird durch die Ggw. von feinen Tcilchen gcfiilseht sein, wie be- 
sondere Verss. iiber einen liingeren Zeitraum erweisen. Die EK. fiir dic A k tm tiit
1 ist 0,7078 V, A F \m =  —32 660 cal; fiir die Rk. [Fe] — y  Fc" folgen —20 310 cal; 
aus H a m pto n s  Messungen des Gleichgewiehts [Fe] +  2 [T1C1] =  Fe” +  2 Cl' +
2 [Tl] u. Ge r k e s  Messungen (1922) von [Tl] +  [AgCl] =  [T1C1] +  [Ag] folgen fur 
[Fe] — >- Fe” —20 245 cal. Das „standard single potential“ von [Fe] — y  F e" ist
0,4402 Volt. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 47—54. Jan . 1932. Berkeley, Calif.) W. A. R.

Louis J. Gillespie und Henry A. Ambrose, Die Absorplionswdrme von Wasser- 
stoff in Palladiumschu-arz bei 0°. (Vgl. C. 1932. I. 484.) Bei heterogenen Systemen ist 
cs fraglich, ob sich bei der schnellen thermochem. Messung der wirkliche Gleichgewiehts- 
zustand einstellt. — Das Pd wird besser von N H 4C1 befreit ais friiher (C. 1926. II. 
325), was die Gasaufnahme erleiclitert. Vff. benutzen ein Eiscalorimcter m it geteilter 
Capillare; die K orrektur fiir den Gang ist meist <  l° /0. Wenn 1 g Pd n  Mole H 2 ab- 
sorbiert, ist — A U =  — 8740-Ji — 0,01 cal; auch die Daten von M o n d , R a m s a y  
u. S h i e l d s  (1898) liegen auf der Geraden, soweit die Zus. P d2H  nicht iiberschritten 
wird. — A II  ist fur den Fali, daB dio beiden festen Phasen die mittlere Zus. Pd2H 
haben, 9280 cal15. Der W ert stimmt innerhalb der Fehlergrenzen m it dem von 
G i l l e s p i e  u . H a l l  (s . o.) aus Druckmessungen abgeleiteten iiberein. (Vgl. naolist. 
Ref.) (Journ. physical Chem. 35. 3105—10. Kov. 1931. Mass. Inst. of Technol., Res. 
Lab. of phys. Chem.) W. A. R o th .

Louis J. Gillespie und John H. Perry, Eine au/iergewdhnliclie Isotherme des 
Systems Palladium-Wasserstoff bei 0°. (Vgl. vorst. Ref.) G il l e s p ie  u. H a l l  (C. 1926.
II. 325) schlieBen, daB oberhalb 80° eine Lsg. von Wasserstoff in Pd mit P d2H  im 
Gleichgewicht stehen kann. Die dagegen sprechenden Griinde werden kritisiert. Eine 
Konz.-Druck-Isotherme bei 0° wird genau durchgemessen. Bei kleinen Drucken werden 
die friiheren Resultate bestatigt (Pd aus Palladosammin): Anstieg des Druckes bis 
4 mm, dami Druckkonstanz bei weiteren H 2-Zugaben; bis etwa zu Pd 2H. Ein nach 
W ie l a n d  liergestelltes Pd hingegen zeigte den Knick bei 4 mm nicht, vielmehr stieg 
der Druck von etwa 10 ccm/g Pd an rapide, aber regelmaBig u. reproduzierbar bis 
110 mm bei 0,95 Atomen H  pro g-Atom Pd an. Oberhalb 0° ist dergleichen nie beob-
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achtct. (Journ. physical Chem. 35. 3367—70. Nov. 1931. Mass. Inst. of Technol., 
Res. Lab. of phys. Chem.) W. A. R o t h .

W. Walker Russell und Osborne C. Bacon, Die „Adsorptionswarmen" von 
Sauerstoff an Nickel- und Kupferkatalysatoren. Die Metalle werden aus N itrat, das 
in Oxyd venvandelt wird, durch Red. m it H 2 liergestellt. F iir die therm. Bestst. wird 
ein Eiscalorimeter benutzt. Ais Promotor wird T h 0 2 (aus N itrat) zugesetzt. Die ersten 
„Adsorptionswarmen" sind in den Vorverss. m it Ni von der GróBenordnung 95 kcal, 
sie sinken dann auf etwa 85 kcal. Selbst bei —38° wird 0 2 noch stark  adsorbiert; die 
Adsorption bei 0° ist schnell u. irroversibel. — In  genaueren Verss. m it Ni wird ge- 
funden, daB die therm. Effekte, abgesehen von der urspriinglichen Oberflache des 
,,angeregten“ (promoted) Katalysators, gut konstant sind, bis eine gegebeno Ober- 
fliiche abgesatt. is t (ca. 91 kcal pro Mol 0 2). Wcmi der 0 2-Druck iiber der Oberflache 
ansteigt, sinkt der therm. Effckt ab; doch sinkt der Druck langsam auf Nuli ab. E r
hitzen auf 300—400° schafft eino neue, wieder anfangs m it demselben therm. Effekt 
adsorbierende Oberflache, die m it Sauerstoff beladene Oberflache adsorbiert Wasser- 
stoff, ohne daB viel W. gebildet wird (Warmeeffckt ca. 23—28 kcal/Moi). Bei W.-Bldg. 
sind die Effekte naturlicli hoher. Beim Erhitzen reagiert der adsorbierte Sauerstoff 
u. bildet stabiles Oxyd. — Bei Cu sind die Erscheinungen analog, nur wird viel weniger
0 2 adsorbiert u. m an erhalt an Cu mehr differentiale Absorptionswarmen (mit steigender 
Adsorption abnehmende Werte), wahrend beim Ni mehr integrale Warmetónungen 
gemessen werden; aueh sind die Effekte kleiner; an angeregtem Cu ais Anfangswert 
82 kcal s ta tt ca. 98 bei Ni. Angeregtes Cu h a t eino wesentlich wirksamere Oberflache 
ais nichtangeregtes. Nach dem Erhitzen yerwischen sich die Unterschiede. Um den 
Zusammenhang zwischen dem Adsorptionsvermogen fiir 0 2, den therm. Effekten 
einerseits u. der katalyt. Wrkg. andererseits zu untersuchen, wird dio Geschwindigkeit 
der Athylen-Wasserstoff-Umsetzung an verschiedenen Cu-Oberfliichen gemessen. 
Wenn die urspriingliche Oberflache eines K atalyten um 41°/o vermindert wird (aus 
der 0 2-Adsorption.. gęscMossen), sinkt die katalyt. Wrkg. um 80%. Weiteres Erhitzen 
(Bldg. neuer Oberflachen) setzt die Adsorptionsfahigkeit, die Adsorptionswarmen u. 
die katalyt. Aktivitśit weniger herab. Quantitative Beziehungen sind schwer auf- 
zustellen. — T h 0 2 ist bei Ni ein besserer Promotor ais an Cu. Die therm. Adsorptions- 
effekte sind etwa ebenso groB wie an Pt-Schwarz. Gelegentlich beobachtete groBere 
Adsorptionswarmen nahern sich den Bildungswśirmen der Oxyde, so daB man an- 
nehmen muB, daB an angeregten Oberflachen aueh boi 0° schon Oxydbldg. auftritt. 
Regenerierte Oberflachen neigen weniger dazu: Der Sauerstoff ist schon bei tieferen 
Tempp. durch Red. zu entfernen. Die Vorgiinge, die sich dabei uberlagern, werden 
eingehend diskutiert. Die hier fiir eine Rk. konstatierten Zusammenhange diirften 
allgemein gelten. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 54—71. Jan. 1932. Proyidence, Rhode

Marcel Prettre, Experinientaluntersuchungen iiber die Oxydalion und die Ent
flammung der brennbaren Gasgemische. (Vgl. C. 1931. II. 1260. L iteratur u. H»-Gemische.) 
Vf. untersucht CO-Oemische, die gut getrocknet sind. Bis zu 50% CO, 50% Luft 
schwankt die Entflammungstemp. wenig u. steigt dann rasch. Zwischen 5,6 u. 93% CO 
tr i t t  Entflam mung ein (659 bzw. 727°); wahrend die Grenzcn bei Zimmertemp. 16,3 
u. 70% sind. Die Flammen treten spater auf u. dauern langer an ais bei H 2-Gemischen; 
vor der Entflam mung ist ein Leuchten zu bemerken (langsame Oxydation, s. u.). Bei 
CO-Gemisclien ha t Ggw. yon C02 keinen EinfluB auf die Entflammungstemp., wohl 
aber W.-Dampf oder H 2 (selbst in minimalen Konzz.). Bei Ggw. von H 2 treten kaum 
Verzogerungen ein. CH4 erhoht die Temp., die Brillanz u. die Yerzógerung. •— Vf. 
untersucht dann GS2-Gemische. Die Entflammungstemp. der CS2-Luftgemisclie steigt 
linear von 1,3 Vol.-% (138°) bis 34,0 Vol.-% (338°). Die Verzógerung ist deutlich. 
Das Leuchten vor oder ohne Auftreten der Flamme ist schwach. Kleine Mengen Ver- 
brennungsprod. sind ohne EinfluB auf die Entflammungstemp., verstarken aber dio 
Verzógerung; W.-Dampf ist ohne EinfluB. Bei ungemigendem Luftgeh. bildet sich 
stets ein dunkelbrauner tjberzug, unl. in verd. Sauren, 1. in Alkalien. Zus. [CS)n.

Im  zweiten Abschnitt wird die langsam, unter Lichterscheinung vor sich gehende 
Ozydation untersucht, die bei CO u. CS2 unterhalb der Entflammungstemp. auftritt. 
Dazu werden drei Durchstr6 mungsapp. konstruiert; die Schwaclien friiher benutzter 
App. werden diskutiert. Das gesamte Rohr muB die gleiche Temp. besitzen, das Gas- 
gemisch muB homogen u. yon ganz konstanter Zus. sein. Die App. werden genau be- 
schrieben u. abgebildet. — Bei H 2-Gemischen tr it t  die studierte Erscheinung niemals

Island.) W. A. R o t h .
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auf, bei CO (Stromungsgeschwindigkeit 1  1/Stde.) zwischen 10,5 u. 86,4 Vol.-% ab 
600-—640°. Gemische m it CO-tjbersehuB leuchten in einem groBeren Tem p.-Intervall 
u. starker ais solche m it LuftiibersehuB. Es entsteht stets nur C02. Der EinfluB der 
Stromungsgeschwindigkeit wird studiert. Geh. an W.-Dampf andert weder die Temp., 
nock die Starkę des Aufleuchtens.

Auch bei CS2 ist das Temp.-Gebiet des Leuehtens um so groBer, je groBer der 
CS2-t)berschuC ist. Die Entflammimg tr i t t  dann erst bei erheblich holieren Tempp. 
auf ais bei den friiheren Verss. m it ruhendem Gas. Zwischen 10 u. 15 Vol.-% ĆS2 
ist das Leuchten, dessen Earbe m it der Zus. des Gemisches wechselt, am starksten. 
(€'&’)„ bildet sieh schon vor dem Auftreten des Leuehtens, u. zwar zuerst ais Nebel. 
Die Bldg. von (CS)n wird durch die die Entflammung yerzógernde Wrkg. der Prodd. 
der langsamen Yerbrennung erleiehtert. W.-Dampf hat kaum EinflyB. (Ann. Office 
Nat. Combustibles liąuides 6. 269—309. 1931. Paris, Sorbonne.) W. A. R o t h .

Aa. K o llo idchem le. C ap illarchem ie.
Augustin Boutaric und Charles Toumeur, ttber die Untersuchung von kolloiden 

Lomngen mittels Polarisation des von ihnen gestreułen Lichtes. (Vgl. C. 1931. II. 2571.) 
Das Studium der Polarisation des von einer kolloiden Lsg. gestreuten Lichts kann 
Aufschliisse gewahren uber die Veranderungen, die der Flockung vorangehen. — Bei 
Verdiinnung nimm t die Polarisation des zerstreuten Lichts zu in dem Mafie, wie die 
In tensitat dieses Lichts sinkt. — Bei einer Flockung, die durch Elektrolytzusatz hervor- 
gerufen wird, fiillt die Polarisation von einem bestimmten Anfangswert bis zu einem 
minimalen Grenzwert, u. zwar um so schneller, je konzentrierter die Elektrolytlsg. 
ist, bleibt dann konstant, um wieder anzusteigen, sowie die Sedimentation einsetzt. 
Geniigt der Elektrolytzusatz nicht, um eine Flockung zu bewirken, dann wird nur der 
Polarisationsabfall beobachtet, so daB der Endwert m it dem minimalen Grenzwert 
ident. ist. — Der minimale Grenzwert ist von der Elektrolytkonz. abhangig u. nimm t 
im allgemeinen ab m it steigender Konz. Auf jeden Fali trennt derjenige Konz.-Wert, 
dessen Erliohung keine weitere Yerringerung des minimalen Polarisationsgrenzwertes 
heryorruft, die Zone der schnellen Koagulation von der langsamen, so daB die Beob- 
achtung des Polarisationseffektes ein sehr brauchbares Kriterium fur die Koagulations- 
yorgange liefert. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 1011—12. 23/11. 1931.) G u r i a n .

E. L. Lederer, Theoretisches zum Verluuf der Abkiihlungskurven bei gelatinierenden 
Syslemen. Deckt sieh im wesentlichen m it der im C. 1931. II. 1947 referierten Arbeit. 
(Kolloid-Ztschr. 57. 16—20. Okt. 1931. Hamburg, Inst. f. Physikal.-Biolog. Lieht- 
forsch., Abt. f. physikal. Chemie.) G u r ia n .

F ritz  M uttone und W olfgang P au li, Beitrdge zur allgemeinen Kolloidchemie. 
XXV. Abhungigkeit der Eigenschaften der Al-Oxydsole tom  Kolloiddquivalent. (XXIV. 
vgl. C. 1930. I. 3016.) Aus Al-Gries, Sublimatlsg. u. AlCl3-Lsg. wurden m it u. ohne 
Wiirmezufuhr Al-Oxydhydratsole liergestcllt, in welehen das Kolloidaquivalent K
— die auf eine freie Ladung des Gegenions entfallende Zahl Al-Moll. — in weiten 
Grenzen yariierte. An diesen Solen wurde die Abhangigkeit der physikal.-chem. Eigg. 
(Cl-Aktivitat, Aktiyitatskoeff. des Gegenions, Leitfahigkeit u. Kolloidteilchenbeweghch- 
keit) vom K  untcrsucht. — Es zeigte sieh, daB das Koc hen der Sole eine Abnahme der 
Aktiyitatskoeff. des Gegenions u. einen Anstieg von K  sowie der Viscositat bedingt. 
Mit steigendem K  nim m t der Aktiyitatskoeff. des Gegenions ab, wahrend Wanderungs- 
geschwindigkeit u. Viscositat zunachst fallen, um nach einem Minimum wieder schwach 
anzusteigen. Zum Verstandnis dieses Verh. wird die durch Kochen bzw. im Falle eines 
liohen Kolloidaquivalents stattfindende Sekundarteilchenbldg. herangezogen. — Der 
Zusammenhang zwischen freier Ladung u. Viscositat zeigt sieh in der Tatsache, daB 
Sole yon sehr yersehiedener Cl-Aktiyitat u. Reibung dieselben Reibungskonstanten 
erhalten, wenn sie dureh entsprechende Verdunnmig auf dieselbe Chloraktiyitat ge- 
braeht werden. — Die Flockung der Al-Oxydhydratsole dureh EiweiBkorper wie 
Oyalbumin u. Seralbumin erfolgt bei kleinerem K  schon bei sehr niedrigen Schwellen- 
werten, erfordert jedoch bei mittlerem K  sehr hohe Konzz., wonach bei groBerem K  
wiederum die Schwellenwerte etwas sinken, was durch die Verschiedenheit der Teilehen- 
u. Gesamtladung der yerschiedenen Aggregate erklart wird. — Die Beziehungen zwischen 
Solleitfahigkeit u. Kolloidionenbewegliehkeit sollen in  einer spateren Arbeit behandelt 
werden. Die Yerss. sollen auch auf andore Sole ausgedehnt werden. (Kolloid-Ztschr. 57. 
312—24. Dez. 1931. Wien, Inst. f. medizin. Kolloidchemie d. Uniy.) G u r i a n .
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St. J. von Przylecki und R. Majmin, Untersuchungen uber die Bindung der 
Biokolloide. I. u. II . Teil. Es wird untersucht, in welchem Mafie m it Alkohol gefallte 
Starkę bzw. Dextrin Gelatine adsorbieren. Die Bindung ist abhangig vom pn sowie 
Tom Salzgeh. der Lsg. Bei der Fallung wirkt die Gelatine schiłtzend. — Ferner wird 
die Bindung yon Starkę u. D estrin  an hitzedenaturiertes Ovalbumin untersucht. 
Die Bindung von Starkę ha t ein Minimum am isoelektr. Punkt. Die N atur der Bindung 
ist anscheinend an den beiden Seiten des isoelektr. Punktes yerschieden. Im  sauren 
Gebiet komrnt sie durch den Gegensatz der Ladungen zustande (wofiir die hier auf- 
tretende Sensibilisierung gegen Aussalzen sowie die Irreyersibilitat der Bindung beim 
Verdiinnen spricht), im alkal. Gebiet yielleicht durch lockere chem. Krafte. Neutral- 
salz setzt die gebundene Menge herab. — Die Bindung yon Dextrin scheint anderer 
N atur zu sein. Sie ist nicht pn-abhangig. (Biochem. Ztschr. 2 4 0 . 98—122. 30/9. 1931. 
Warschau, Univ.) G. V. S c h u l z .

Wolfgang Pauli, Uber die Bezielmngen der Proteinę zu Iiolloiden und Elektrolyten: 
Es wird eine einheitliche elektrostat. Deutung der im System Protein-Kongoblausol- 
E lektrolyt auftretenden Erscheinungen (Flockung, Sensibilisierung, Schutzwrkg.) ge- 
geben. — Die negatiyen Teilclien des Farbstoffes reagieren mit den polyvalenten Zwitter- 
ionen des EiweiBes je nach Konz.-Verhaltnis in  yerschiedener Weise: Is t die Konz. an 
Proteinteilchen wesentlich geringer ais an Farbstoffteilchen, so lagern sich mehrere 
Farbstoffteilchen (2—10) um ein Proteinteilchen, so daB ein negatives Sekundarteilchen 
entsteht. Dieses ist durch C02, das seine Ladung ins Positive yerschiebt, fallbar, — 
Is t relatiy viel Protein im System, so tr i t t  gegenseitige Flockung ein, u. zwar yóllige 
Flockung bei aquivalenten Mengen. Hieraus wird geschlossen, daB zunachst Doppel- 
teilchen entstehen (aus je einem Farbstoff- u. einem Proteinteilchen), die sich dann 
auf Grund des Ladungsgegensatzes zwischen Protein u. Farbstoff weiter aggregieren. 
tlberschufi an Protein w irkt nicht losend, da keine Umhiillung stattfindet. — Der 
Gegensatz zwischen Schutzwrkg. u. Sensibilisierung gegen Flockung durch NaCl wird 
aus der verschicdcnen N atur der Sekundarteilchen abgeleitet: S e n s i b i l i s i e 
r u n g  entsteht bei Einw. yon NaCl auf Sole m it geringem Proteingeh. Hierbei liegen 
die negatiyen Sekundarteilchen der ersten A rt (1 Protein +  n  Farbstoff) vor, dereń 
Ladung das NaCl herabsetzt, so daB sie koagulieren. — Schutzwrkg. tr i t t  auf bei An- 
wesenheit yon yiel Protein, wobei dio Teilchen der zweiten A rt (1 Protein +  1 F arb 
stoff) yorliegen. Hier wirkt der Ladungsgegensatz zwischen Protein u. Farbstoff 
flockend. Da NaCl die Ladung herabsetzt, w irkt es also hier schiitzend. (Die Schutz
wrkg. ist gegenseitig: NaCl hemmt die Fallung durch Protein; Protein hemmt Fallung 
durch NaCl). — Modellyerss. m it Glykokoll ergeben dasselbe, wo es nur auf die Zwitter- 
ionenwrkg. ankommt (Schutzwrkg). Dort wo es aufierdem auf die MolekulgroBe an- 
kommt (Sensibilisierung, Flockung), ist der Proteineffekt nicht zu erzielen. (Naturwiss. 
20 . 28—36. 8/1. 1932.) . G. V. S c h u l z .

Gustav Schwenker, Uber eine wesentliche Verfeinerung der Oberflachenspannungs- 
messung nach der Biigelmethode und uber die Oberflachenspannung verdunnter Salzlosungen. 
Zur Erforschung der Oberflachenbeschaffenheit yon Fil. wird die Oberflachenspannung 
yon verd. Alkalichloridlsgg. (LiCl, NaCl, KC1) untersucht, wozu die etwas modifizierte 
u. yerfeinerte Tauchbiigelmethode von L e n a p .d  yerwendet wird, welche absol. Ober- 
flachenspannungswerte mit einer Genauigkeit yon ±  0 ,0 4 4 %  anzugeben gestattet, 
wahrend Relativmessungen eine Genauigkeit von mindestens ±  0 ,0 1 1 %  besitzen. Die 
W erte der Oberflachenspannung des W. wurden bei 0° zu 75,59, Dyn/cm u. bei 18° 
zu 72 ,8 6 3  Dyn/cm bestimmt. Messungen der Oberflachenspannung yon Salzlsgg. im 
Konz.-Bereich 0—0,15-n. zeigten dieselbe Oberflachenspannungserhohung (Werte 
innerhalb der Fehlergrenze). Vergleich der aufgenommenen Oberflaclienspannungskonz.- 
Kurven m it den yon GRADENWITZ (Diss. Breslau, 1902) nach der abgeiinderten Steig- 
hohenmethode erhaltenen ergab gute tlbereinstimmung im Gang der Werte. — Zum 
SchluB folgen theoret. Betraehtungen, ausgehend yon der LENARDschen Vorstellung 
iiber den Aufbau der Oberflachenschiclit u. der Formel von H e y d w e i l l e r . Dieso 
fiihren zum Ergebnis, daB die relative Konz. in der Oberflache (die durch die bestehende 
Potentialdifferenz bei auBerst yerd. Lsgg. sehr groB gewesen ist) m it wachsender Konz. 
abnimmt. — Auf Grund der gleichen Erhohung der Oberflachenspannung durch allc 
drei untersuchten Salze wird angenommen, daB die Oberflachenspannungserhohung 
nur von der Konz. in Grammaquivalent/1 abhangig ist, die A rt der Moll. u. Ionen also 
bedeutungslos ist. Das Vol. der Ionen ist bei yollkommen dissoziierten Lsgg. in der 
Oberflachenschicht proportional ihrer M., was dahin gedeutet werden kann, daB die
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untersuchten Ionen in vercł. wss. Lsgg. uberwiegend aus W. bestehen. — Es erscheint 
nicht móglich, auf Gruncl der HELMHOLTZschen Formel 0 O =  D K-/8 n  d (0a =  Ober- 
flaehenspannungsanderung, D  =  Dielektrizitatskonstante, d =  Abstand der Doppel- 
schicht, V =  Potentialdifferenz der elektr. Doppelschicht) a u s  Messungen der Potential- 
differenż u. der Oberflaehenspannung etwas iiber die GroBe der Dielektrizitatskonstante 
in der Oberflachenschicht auszusagcn. (Ann. Physik [5] 11. 525—57. 27/10. 1931.) G u r.

F. M. Schemiakin, Zur Frage der Morphologie chemischer lieaktionen in  Gelen.
V. Mitt. Zur Theorie periodischer lieaktionen. (IV. ygl. C. 1931. II. 257S.) In  F ort- 
setzung der Unterss. iiber Rkk. in Gelen werden Tropfen von gesatt. Lsgg. von K 2Cr20 „  
K 4Fe(CN)<) u. F eS 04 auf Gelatine gebraeht, die bereits Ag.2Cr20 7-Scliichtungen ent- 
halt. Es zeigt sich, daB der K„Cr20 7-Tropfen die urspriinglichen Schiehtungen benetzt, 
wahrend K 4Fe(CN)„ es nicht tu t. Im  ersten Fali wird eine Schwellung der LiESEGANG- 
schen Sehiehten, im letzten eine Kontraktion beobachtet. Bei Anwendung von F eS 04 
entsteht um jeden Tropfen ein Ring des, infolge des Zusammenziehens, eingedriiekten 
Gels. Dieser Ring ist farblos nach auBen u. gelb auf der zum F eS 04 gerichteten Seite. 
Sowohl im Falle des K 4Fe(CN)6 ais auch des F eS 04 u. der weiterhin benutzten Sulfate 
des Cu, Co, Cd u. des N a2H P 0 4 bilden sich einige Zeit nach Eintropfen dieser Substanzen 
in ihrer Nalie parabelfórmigo Ausscheidungen der betreffenden Ag-Verb. Aus den 
Lsgg. der Co-, Cu- u. Cd-Sulfate werden Krystalle (den Dichromatschichtungen entlang) 
niedergesehlagen. Bei Anwendung von Na2H P 0 4 wird das Ag-Diehromat allmahlich 
in Ag-Phosphat umgewandelt. — Auf Grund der Ergebnisse kommt Vf. zu der Ansicht, 
daB Rkk. in Gelen von einer Anderung der elektr. Ladungen der Stoffe begleitet sind, 
welche von der Adsorption von ycrsehieden geladenen Teilclien bedingt ist. (Chem. 
Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheskii Sliurnal Sser. A. Shurnal 
obschtschei Chinin] 1 (63). 455— 59. 1931.) Gu r i a n .

Ernst Munter, Experimentelle Untersuchungen iiber Diffusion von Fliissigkeiten. 
Die Diffusionskoeff. von Fil. werden nach der abgeanderten W lE N E R schen  Methode 
gemessen, wonaeh das Gefalle des Brechungsindex ais Funktion der Hóhe bestimmt 
wird. Hierbei wurde eine Glasskala dureh die Diffusionsschicht hindurch photograpliiert 
u. die Yerschiebung der Skalcnteile gemessen. F iir den Fali, daB die Brechungsindices 
der beiden ineinander diffundierenden Substanzen zu ahnlich sind, wie z. B. bei W . 
u. A., konnte die benutzte Arbeitsweise nicht durehgefiihrt werden. Dagegen konnte 
der Diffusionsyorgang an CH3OH C9H5N 0 2, C6H6 CC14, CC14 C6H sN 02 
im ganzen Konz.-Bereich yerfolgt werden, u. die erhaltenen W erte zeigten gute Uber- 
einstimmung m it den yon Ge r l a c h  (C. 1931. II . 1685) nach der Schwimmermethode 
gewonnenen. —  Die Theorie des Strahlenganges wird mathemat. dargelegt-. (Ann. 
Physik [5] 11. 558—78. 27/10. 1931. Kónigsberg, Physikal. Inst.) G u r i a n .

H. Bechhold, M. Schlesinger und K. Silbereisen, Porenweite von Ultrafillern. 
U nter M itarbeit yon L. Maier und W. Niirnberger. Żur Best. der gróBten Poren 
eines Filters wurde bisher der Druck gemessen, welcher geniigt, um L uft dureh ein 
m it FI. erfiilltes F ilter zu drucken. Vff. iibertragen dieses Prinzip auf Fl.-Paaro m it 
niederen Grenzflaehenspannungen. Eine A pparatur wird beschrieben, die derartige 
Messungen m it Systemen fl./fl. gestattet. Infolge des Reibungswiderstandes in  den 
Poren, dessen EinfluB um so mehr heryortritt, je geringer die Grenzflaehenspannung ist, 
erniedrigt sich jedoch der zum D urchtritt dureh enge Poren erforderliche Druck in 
geringerem MaBe ais nach dem Verhaltnis der Grenzflaehenspannungen zu erwarten 
ware. So erhalt man bei Ubergang von dem System Luft/Isobutylalkohol auf W./Iso- 
butylalkohol eine Erniedrigung der erforderliehen Drueke —  u. dam it der unteren 
Grenze des MeBbereichs — nur auf 1/t  s ta tt auf Vl2* Das System Glycerin/Isobutyl- 
alkohol erweist sich wegen des volligen Uberwiegens des Reibungsfaktors neben der 
Grenzflaehenspannung ais unbrauchbar. N icht nur das benutzte System, sondern 
auch das Vorhandensein oder Fehlen einer keram. Unterlage u. die A rt der Druek- 
steigerung sind yon starkem EinfluB auf das MeBergebnis. Doch konnten dureh ver- 
gleichende Messungen konstantę, yon der Porenweite unabhangige Umrechnungs- 
faktoren erm ittelt werden, m it dereń Hilfe die mittels yerschiedener MeBarten ge
wonnenen Zahlen auf die gleiehe ais Bezugsmethode gewahlte MeBart bezogen werden 
komien. Ais Bezugsmethode walilten VflE. die Methode Luft/Isobutylalkohol ohne 
Unterlage. Die aus den Ergebnissen dieser Mefiart berechneten Zahlen entsprechen 
annahernd den wahren W erten der Porenweite. Der bei beginnendem D urchtritt 
yon Luft abgelesene Druck entspricht bis zu ca. 0,5 fi herab unm ittelbar den einzelnen 
gróBten Poren des Filters. Dureh Umrechnung auf diese MeBart ergibt sich ebenfalls
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das Gebiet, in dem die maximalen Poren des Filters liegen. Die quantitative Beriick- 
sichtigung der Fl.-Reibung fiihrt an Stelle der CANTORsclien Formol zu einem Aus- 
druek, der unter gewissen Voraussetzungcn gestattet, fiir Porenweito u. Porenliinge 
Angaben zu gewinnen, die von den Vers.-Bedingungen unabhangig sind. Die Lange 
der Poren ergibt sieli bei einer CHAMBERLAND-Kerze ais das Dreifaclie, fiir Filter- 
membranen ais das Fiinf- bis Zehnfache der Filterdicke. Die Bcdcutung einer der 
Messung vorangehenden geniigenden Durehtrankung des Filters wird erórtert. SchlieB- 
lich werden Erfabrungen m itgeteilt iiber die Herst. von Eg.-Kollodium-Ultrafiltern 
von gu t reproduzierbarer Durehlassigkeit, sowie iiber den EinfluB Yerschiedener 
Einww. auf die Porositat der Filter. (Kolloid-Ztschr. 55. 172—98. 1931. Frank
fu rt a. M., Inst. f. Kolloidforschung.) DusiNG.

Maynard F. Witkerell, Die Adhasion von Leim. Nach der Methode von 
C. E. L a n y o n  (C. 1927. I I . 2638) wird die AdM sionskraft zwisehen Leim u. lioch- 
haltigen Aluminiumoxyd-Kornein  bestimmt. Der EinfluB versehiedener Vorbeliand- 
lungen der Kórner (Gliihen, Erhitzen, Abschrecken oder Koehen in Lsgg. von NaOII, 
N a2Si03, Chromat oder Mischungen dieser Yerbb.) auf dio Festigkeit der m it Leim 
geformten Briketts wird untersueht. (Journ. physical Chem. 35. 3583—95. 
1931.) Co h n .

Hugh S. Taylor, Die aktivierte Wassersloffadsorption durch Zink- und Chrom- 
oxyde. Vorlaufige Mitteilung der Ergebnisse der Dissertation von V. Siekman. ZnO 
(hergestellt durch Erhitzen des Oxalats bei 400°) adsorbiert oberhalb 0° langsam H 2. 
Die von 20 g ZnO unter einem H 2-Druck von etwa 400 mm Hg adsorbierte Menge 
betragt bei 0° 2,9 ccm in 1345 Min., bei 110° 7, 25 ccm in 1200 Min. u. bei 184° dieselbe 
Menge in 45 Min. Die Adsorption ist rerersibel; bei 450° laBt sieli das gesamte H 2 
durch Evakuieren entfernen. Die Aktivierungsenergie der Adsorption betragt fiir die 
mittlere bedeckte Flachę unter AusschluB der akt. Zentren 14 kcal. Aus den Ge- 
schwindigkeitsmessungen berechnet sich fiir die Adsorptionswarme 21 kcal/Moi. in 
guter 'Obereinstimmung m it dem von G a r n e r , K in g m a n  (C. 1930. II. 2752) aus der 
H 2-Adsorption an ihren Mischkatalysator ZnÓ-Ci-20 3 bereckneten Wert. Dies zeigt, 
daB das H , im Mischkatalysator ani ZnO adsorbiert wird. — Im  Gegensatz zu dieser 
ak tm erten  Adsorption findet unterhalb 0° eine H 2-Adsorption ohne Aktivierungs- 
energie am ZnO sta tt, die eine Adsorptionswarme von nur 1100 cal/Moi. besitzt. Die 
adsorbierte Menge betragt unter denselben Bedingungen wie oben "bei — 190° 21 ccm 
u. bei —78° 3 ccm H 2. Diese Adsorption ist oberhalb von 0° gegeniiber der ak tm erten  
Adsorption zu vernachlassigen. Aber auch die ak tm erte  Adsorption an einzelnen 
Oxyden ist erheblich geringer ais die an Oxydgemischen. (Naturę 128. 636. 10/10. 1931. 
Manchester, Univ.) R o m a n .

F. E. T. Kingman, Die Adsorption von Wasserstoff an einem Zinkoxyd-Chromoxyd- 
kalalysator. (Vgl. C. 1931. II. 2582.) In  Fortsetzung friiherer Arbeiten wird die Ad
sorption von Wasserstoff am Zn-Oxyd-Cr-Oxydkatalysator bei —80°, 0° u. 100° unter- 
sucht. —  Der frisch bereitete Katalysator wird bei wiederholter Behandlung m it H , 
reduziert, u. der Grad der Adsorption des Wasserstoffs wird in verschiedenen Stadien 
der Red. gemessen. Die aufgenommenen Kurven zeigen, daB in dem MaBe, in dem die 
Red. des K atalysators fortschreitet, die adsorbierte Menge zunachst abnimmt, um nach 
einem Minimum wieder zuzunehmen. Die Menge des irreversibel adsorbierten Wasser
stoffs nimm t dabei ab. Der Adsorptionsabfall wird durch die Verringerung der reduzier- 
baren Oberflachen des Katalysators verursacht; der darauffolgende Anstieg wird da- 
durch bedingt, daB neue akt. Zentren, welche ohne weitere Red. adsorptionsfahig 
sind, die alten ersetzen. — Die drei mogliehen Adsorptionsarten werden samtlich bei 
der untersuehten Adsorption von Wasserstoff an Zn-Oxyd-Cr-Oxyd beobachtet, u. 
zwar kommt die VAN DER W AALSsehe Adsorption vorzugsweise bei —80° vor. Die 
von einer Aktivierungs- u. Adsorptionswarme (20—30 cal) begleitete Adsorptions- 
form, die keine Red. des Katalysators bedingt, findet bei hóheren Tempp. sta tt, u. die 
irreversible Adsorption, die versch\vindet, sobald der K atalysator reduziert ist, tr i t t  
nur boi 100° in beachtenswertem MaBe auf. (Trans. Faraday Soc. 27. 654—61. Okt. 
1931. Bristol, Abt. f. physikal. Chemie d. Univ.) G u r i a n .

Wilder D. Bancroft und J. W. Ackerman, Aluminiumoxyd ais ionisierendes 
Adsorbens. (Vgl. C. 1931. II. 3431.) Untersucht wird die polare Adsorption an Al-Oxyd, 
ausgehend von der Arbeit von W e i s e r  u . P o r t e r  (C. 1928. I .  2240), welehe fanden, 
daB die Bldg. von Al-Hydroxyd-Alizarinlacken aus Na-Alizarat nicht ais Adsorption 
des neutralen Na-Alizarats, sondern ais Austauschadsorption aufgefaBt werden muB.
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Vff. stellten in dieser Richtimg Verss. an, u. beobachteten, daB bei Zugabe einer alkoli. 
Alizarinlsg. zu Al-Oxyd ein rosagefarbter Lack entsteht, was auf eine Adsorption des 
roten Anions hinweist. Eine alkoh. Al-Osydsuspension ergibt m it alkoh. Alizarin 
einen roten Laek, ebenso wie es auch fiir Na-Alizarat m it Al-Oxyd festgestellt wurde. 
Durch Behandlung m it H 20 2 andert sich die Farbę des Al-Oxyd-Alizarinlackes u. des 
Na-Alizarats, was aber nicht auf eine Oxydation, sondern auf Saurewrkgg. zuriick- 
gefuhrt wird. Im  Gegensatz zum Al-Hydroxyd adsorbiert Sn-Hydroxyd nieht das 
Alizarinanion, sondern undissoziiertes Alizarin, bzw. Na-Alizarat u. ergibt orange 
bzw. purpurfarbene Lacke, wahrend Zn-Beize undissoziiertes Na-Alizarat unter Bldg. 
purpurner Lacke adsorbiert. — Die Rhodaminadsorption an yerschiedenen Fasern 
wurdo studiert, wobei es sieh zeigte, daB Rhodamin B u .  6 G Seide unter starker 
Fluorescenz fiirbte, daB boi der Farbung der Wolle die Fluorescenz schwacher war, 
u. daB Baumwolle den Farbstoff ohne jede Fluorescenzerscheinung annahm. Ent- 
sprechend ergaben die Rhodaminlacke m it Zinn keine Fluorescenz, diejenigen m it Al 
u. Zn eine schwache, u. solehe m it S i02 eine starkę Fluorescenz. Die Verss. beweisen, 
daB Rhodamin in Ggw. von Seide u. S i02 in holiem Mafie ionisiert adsorbiert ist, 
wahrend dies bei Ggw. der iibrigen Stoffe nicht der Fali ist. —1 Sehliefilich wurde Farb- 
lackbldg. m it Violursiiure untersucht, wobei Al-Oxyd unter schwacher Adsorption 
einen yioletten Lack ergab, Zn-Hydroxyd wcder die Siiure noch das Na-Salz adsorbierte, 
u. Zinnhydroxyd zu einem farblosen Lack fiihrte, also eine Adsorption der nicht- 
dissoziierten Saure bcwirkte. (Journ. physical Chem. 35. 2568—80. Sept. 1931. Cornell 
U n iv .)  G u r i a n .

Satyaprasad Roychoudhury und Inanendra Na tli Mukłierjee, Hydrolytische 
Adsorption durch aktimerte Kohle. (Ygl. O. 1932. I. 365.) Besprechung der L iteratur, 
insbesondere der Arbeiten von B a r t e l l  u . M i l l e r ,  S c h i l o w  u . F r u m k i n .  M it- 
teilung der bereits kurz angedeuteten Ergebnisse der Verss. bzgl. der Umkehrung der 
zunachst negativen Ladung aktivierter Kohle beim Waschen u. bzgl. der hydrolyt. 
Adsorption an negatiyer Kolile (nur Alkali) u. an positiyer Kohle (Sauren u. Ałkali). 
Verss. zeigen, daB die Kohle in Ggw. von HC1 bei geringen Konzz. eine negative, 
bei hoheren Konzz. jedoch eine positiye Ladung annimmt. Im  selben Konz.-Bereich 
bleibt sie bei H 2S 0 4- u. NaOH-Anwendung negatiy. Aus den Ladungsmessungen 
wird geschlossen, daB H-, OH-, Cl- u. SO.,-Ionen auf der festen Seite der Oberflache 
adsorbiert werden. (Kolloid-Ztschr. 57. 302—07. Dez. 1931. K alkutta, Chem. Abt. 
d. Univ.) G u r i a n .

Satyaprasad Royehoudliury, Die relatiren Adsorbierbarkeiien von Sauren durch 
aktivierte Kohle und die Massemuirkung des Adsorbenten. Kurze Zusammenfassung 
der in friiheren Arbeiten (ygl. yorst. Ref.) behandelten Fragen. Es wird betont, daB 
bei der Saureadsorption keine Beziehung zwischen der Adsorbierbarkeit u, der Loslieh- 
keit bzw. der Dissoziationskonstante zu verzeichnen ist. (Kolloid-Ztschr. 57. 308—-11. 
Dez. 1931. K alkutta, Chem. Abt. d. Univ.) G u r i a n .

L. K. Lepin, iiber die Adsorption von Fellsauren an gasfreier Kohle. (Vgl. C. 1931.
II. 1836.) S c h il o w  u . seine Mitarbeiter (C. 1930- II. 3007) fanden, dafi die Oberflache 
einer sich im K ontakt m it Luft befindenden Kohle m it einem je nach den Bedingungen 
(Luftdruck, Aktiyierungstemp. usw.) wechselnden C-Oxyd bedeckt ist. Sie fandeń 
drei Oxyde A , B  u. G, yon denen A  schwach bas., B  stark  bas. u. G sauer ist. Dem- 
zufolge miiBte die Adsorption von Sauren, Alkalien u. Salzen in erster Linie eine Aus- 
tauschadsorption sein, dereń Starkę m it der-Dissoziation des betreffenden Elektrolyten 
zunimmt. — Zur Priifung dieser Befunde wurden Adsorptionsmessungen m it HĆ1 u. 
den organ. Fettsauren (C\—6'c) an gasfreier Zuckerkohle ausgefiihrt. Es zeigt sich, 
daB der Unterschied zwischen der Adsorption an Kohle m it dem Oberflachenoxyd A  
von derjenigen m it dem Oberflachenoxyd B  fur HC1 u. die ersten Glieder der Fettsaure- 
reihe grofi ist, dann abnimmt u. bereits bei der Adsorption von n. Valeriansaure ver- 
scliwindet. —  AuBer der Dissoziation ist jedoch die Molekiilorientierung an der Grenz- 
flaehe Kohle/Lsg. von maBgebender Bedeutung. Die Austauschadsorption findet nur 
in den Fallen sta tt, wo die COOH-Gruppe zur Kohle gerichtet ist. Fiir diejenigen 
Sauren, bei welchen die CH3-Gruppe zur Kohle gerichtet ist, findet nur molekulare 
Adsorption sta tt, die fiir Kohlen m it dem Oxyd A u. B  gleich stark ist. (Chem. Journ. 

. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal Sser. A. Shurnal obschtschei 
Chimii] 1 (63). 388—92. 1931. Labor. f. anorgan. Chemie d. M. Ch. I.) G u r i a n .

A. Lottennoser und Franz Tacheci, Studien iiber Quellunt;. I I .  tlber die Ein- 
wirkung von Saurenavf Hąutjmhcr. (I. ygl. C. 1932.1. 366.) Yff. yersuchen festzustellen
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ob Hautpulyer m it Sauren, ebenso wie Wolle, chem. Bindungen eingeht. E in weiBes 
niehtehromiertes Hautpulyer m it einem W.-Geh. von 12,7°/0 u. einer Aciditat yon 
2,0 ccm 7io-:n- Saure pro 6,5 g Trockensubstanz wurde m it HC1, H ,S 0 4, HC10.,, 
/?-Naphthalinsulfosaure, Ameisensaure u. Essigsaure behandelt. Bei den starken Sauren 
war das Gleichgewicht schon nach 15 Min. erreicht, so daB die Verss. auf 1 Stde. aus- 
gedehnt wurden. Bei Amcisen- u. Essigsaure wurde dio Vers.-Dauer auf 2 Stdn. yer- 
Iangert. Es handelt sich hierbei um Gleichgewiehte, da die maximale Saureaufnahme 
sich bei einer bestimmten Saurekonz. konstant erwies, unabhangig yon dem Weg, 
den man zur Erreichung dieser Konz. einschlug. Die m it den einzelnen Sauren. auf- 
genommenen Kurven zeigen, daB bei den starken Sauren yon der Konz. ł/2n-n. an 
die Saureaufnahme ein Maximum erreicht, welches bei weiterer Konz.-Erhohung an
nahernd konstant bleibt. Das Maximum ist allerdings fiir die einzelnen Sauren nicht 
genau das gleiche (etwa 0,60—0,90 Milliaquivalent pro 1 g Hautpulyer). Die K uryen 
fur Essigsaure u. Ameisensaure steigen zunachst sehr langsam an, u. zeigen dann ver- 
schiedenartigen Verlauf. W ahrend die Ameisensaurekurye von 0,56 Milliaquivalent 
pro 1 g H autpulyer ab der Abszissenachse annahernd parallel bleibt, steigt dio Essig- 
siiurekurye im gesamten untersuchten Bereich an. — Auf Grund der Ergebnisse wird 
angenommen, daB das Hautpulyer, ahnlich wie Wolle, Salze bildet, welche aber, infolge 
der Schwache des bas. Teils (Kollagen) hydrolyt. gespalten sind, u. zwar um so starker, 
je schwacher die reagierende Saure ist. — Zur Klarung der UnregelmaBigkeit der auf- 
genommenen K uryen wurden Quellungsverss. nach der Vol.-Methode ausgefiihrt. Die 
gewonnenen K uryen zeigen fiir starkę u. schwache Sauren einen yerschiedenen Verlauf, 
u. zwar erreichen die K uryen fiir starkę Sauren ein scharf ausgepragtes Maximum bei 
annahernd śtets der gleichen Sauremenge. Auf den steilen Anstieg folgt ein flacher 
Abfall. Bei hoherer Konz. tr i t t  eine Schrumpfung des Hautpulyers ein, es enthalt 
also weniger FI. in diesem Gebiet ais in reinem W. Die schwachen Sauren ergeben 
ein zunachst rasches, dann ein langsames Ansteigen. Die starkere Ameisensaure erreicht 
schlieBlich doch ein Maximum, wahrend Essigsaure iiberhaupt zu keinem Maximum 
fiihrt. E in Vergleicli der Saureaufnahme- u. Quellungskurven zeigt, daB die Ver- 
schiedenheit der maximalen Saureaufnahme durch die yersohieden starkę Quellung 
bedingt ist, denn den am hochsten liegenden Sauregleichgewichtskuryen (/J-Naphthalin- 
sulfosaure >  H 2SO,, >  HC104 >  HC1) entsprechen die niedrigsten Quellungskurven 
(HC1 >  HG104 *> H 2S 04 >  /?-Naphthalinsulfosaure). Vff. nelimen daher eine Bk. 
zwischen Hautpulyer u. Sauren an. (Kolloid-Ztschr. 57. 56—63. Okt. 1931. Dresden, 
Kolloidchem. Labor. d. T. H.) . G u r i a n .

Alfons Krause und K. Kapitanczyk, t/ber kolloide Luft. Zur Herst. yon Luft- 
solen wird zu 9 Voll. etwa 17-n. C 02-freier Natronlauge 1 Vol. W. hinzugefugt, was 
zur Ausscheidung der im W. molekulardispers gel. Luft in Form von kleinen Blaschen 
fuhrt. Die Sole sind bei 15° etwa 10 Min. stabil, wahrend sie bei 1° erst nach 1 Stde. 
dio ersten Anzeichen der Koagulation ergeben. Eine weitere Temp.-Erniedrigung ist 
unmóglich, da die Natronlauge fest wird. Die Anwendung von Schutzkoll. (Fettsauren 
unter Seifenbldg.) erliohte die Bestiindigkeit des Luftsols bei 1° auf 19 Stdn. Aueh 
wirken samtliche Faktoren, die die Zahigkeit des Dispersionsmittels erhohen (Zusatz 
von Glycerin, Konz.-Erhohung des NaOH), auf das Sol stabilisierend. Aus 18,35-n. 
ltaust. Sodalsg., 2 ccm W. u. Glycerin wurde bei 15° ein bis zu 50 Tage haltbares Sol 
erhalten. — Nach Verdiinnung m it Glycerin zeigten die Glyccro-Alkali-Luftsole ganz 
scharf das Tyndallphanomen. Ultram kr. wurde eine schwache BROWNsche Bewegung 
beobachtet. Kataphoret. Messungen konnten infolge der zu hohen Leitfahigkeit des 
Systems nicht durchgefiihrt werden, aber Yff. halten es fiir walirscheinlieh, daB die 
Sole negatiy geladen sind. (Kolloid-Ztschr. 57. 50—56. Roczniki Chemji 11. 820—33. 
1931. Posen, Inst. f. anorgan. Chomie d. Univ.) G u r i a n .

B. Anorganische Cliemie.
Julius Meyer, Ldboratoriumsverfdhren zur Herstellung von Sulfurylchlorid. Das 

Verf. von D a n n e e l  (C. 1927. I. 2524) zur Darst. von ^SOjjClj aus S 0 2 u. Cl2 m it ak t. 
Kohle ais Katalysator wird in folgender Weise abgeandert: Ais KatalysatorgefaB 
wird ein Kugelkuhler m it 6 Kugeln yerwendet, die von oben her nacheinander m it 
loser Glaswolle zur Halfte gefiillt werden u. eine Schicht ak t. Kohle (A. K . T. IV. dea 
Vereins fiir chem. u. metallurg. Produktion, Aussig) tragen, so daB die Kugeln nicht 
ganz gefiillt sind. Die Beschickung der obersten Kugel wird m it etwas S 0 2C12 an-
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gefeuclitet. Der Kugelkiihler, der von Leitungswasser durchflossen wird, steht auf 
einer Saugflasclie yon etwa 11, die durch ein CaCl2-Rohr yor Feuchtigkeit gesehiitzt 
wird. Bei einer Geschwindigkeit von 3—4 Blasen/Sekunde in den H 2S 0 4-Waschflaschen 
wurden in der Stunde 150 g S 02C12 erhalten. (Ztschr. angew. Chem. 44. 41—42. 1931. 
Breslau, Uniy., Chem. Inst. Anorgan. Abt.) L o r e n z .

H. Danneel und Jul. Meyer, Laboratoriumsierfaliren zur Herstełlung von Sulfuryl- 
clilorid. Zusammenfassung der Erfahrungen der Vff. bei der Darst. von SO„Cl2 (vgl. 
D a n n e e l , C. 1927- I . 2524; J . M e y e r , vorst. Ref.). (Ztschr. angew. Chem. 44. 262.
1931. Munster u. Breslau.) L o r e n z .

Otto Ruff und Walter Menzel, Das Brom-5-fluorid. Vff. stcllen BrF5 dar durch 
Erhitzen eines Gemisches yon B rF3-Dampf u. F  auf 200°. Ein Gleichgewielit ent- 
spreehend B rF , +  F 2 BrF5 stellt sich nicht cin. Die Darst. erfolgt in dem schon 
von R u f f  u . K e i j i  (C. 1 9 3 1 . I .  1734) benutzten Platinapp., der auch die Gewinnung 
des zur Umsetzung erforderlichen B rF3 gestattet, jedoch auf die Dauer dem warmen 
BrF3-F2-BrF5-Gemisch nicht standhalt; wegen der starken Rk.-Fahigkeit des B rFB 
konnen ais Heizbader nur Luftbader yerwandt werden. Die abziehenden Gase werden 
in Quarzvorlagen yerdichtet; in der ersten, die auf — 60° gekuhlt wird, bleiben BrF5 
ais farblose bis schwach gelb gefiirbte FI. u. ein wenig festes BrF3, in der 2. auf —193° 
zu kiihlenden, bleibt uberscliussiges F  zuriick. — Vff. haben B rF5 ferner direkt aus 
den Elementen durch Erhitzen in einem Kupferapp. dargestellt. Das Cu erweist sich 
widerstandsfahiger ais das P t;  Ausbeute in beiden Fallen gleich. Die Reinigung erfolgt 
durch fraktionierte Dest. in einer Quarzglasapparatur. Die Zus. BrF5 ist durch Best. 
der Gasdichte u. durch Analyse sichergestellt. — Reines B rF5 ist bei Zimmertemp. 
eine farblose FI. R aucht stark  an der Luft. Dic m it der Luftfeuchtigkeit gebildeten 
Zers.-Prodd. losen sich teilweise in der FI. auf u. yerursachen dadureh eine blaBgelbc 
bis rote Farbung. D. des fl. BrF5 beim F. 2,763, des festen B rF6 beim F . 3,09. Die 
Dampfdrucke werden durch die Gleiehung log p  — 8,0716—1627,7/7' gut wieder- 
gegeben. Fiir Kp. folgt 40,5°, fiir die molare Verdampfungswiirme L  =  7443 ca l; 
fiir die TROUTONsche Konstantę L jT ;. — 23,7 (T s =  absol. Kp.). K rit. Temp. T r  — 
3/2 T s — rund 197°. F  =  —61,3°. — Beim Erhitzen auf 460° erfolgt keine Zers. BrF5 
ist durch grofie Rk.-Fiihigkeit ausgezeichnet. Fl. B rF5 reagiert m it den meisten Stoffen 
unter Lichterscheinung. Bei Zimmertemp. ei-folgt Rk. m it gepulvertem B u. S, 
amorphem C, rotem P, As, Sb, Se, Tl, J ,  Li-Pulver, Ba, Zn, Hg, gepulyertem Fe u. 
Co, Mo, W, Ir-Pulyer; Al-Pulver, Bi, Mn, Au, Ni- u. Rh-Pulver reagieren nach schwachem 
Erwarm en; Br reagiert bei 250°; bei Annaherung einer Flamme yerpufft B rF6 m it Cl. — 
Na, Ca, Cu, Ag, Cd, Ti-Pulver, Cr, Pt-Folie reagieren bei dunlder Rotglut, Pb bei 300°. 
Mit Mg bleibt auch bei starkem Gliihen die Rk. infolge Bldg. einer Schutzscliicht von 
MgF2 aus. Bei Zimmertemp. reagieren aufier den genannten Elementen auch ge- 
pulyertes NaCl, KBr, K J  sowie NH.,C1, NaNO,, K N 03, konz. H2S 0 4, konz. H N 03, 
H 2S, festes NaOH, W 0 3, Mo03, C r03, 1?20 5, J 2~Ó5, As20 5, B20 3, CaO, MgO u. Glas- 
wolle. Gasfórmiges u. fl. BrF5 reagieren mit 10- bzw. 20°/oig. NaOH auBerst heftig 
unter Bldg. von N aB r03, N aF u. H 20 ; z. T. zers. sich N aB r03 in NaBr u. O. — S 0 2, 
H 2, CH4, CO reagieren nach Zundung m it einer Flamme mehr oder weniger heftig. 
Bei Zimmertemp. wird trocknes Glas angegriffen, Quarzglas prakt. gar nicht. Bei 
maBigem Erhitzen wird Glas geatzt; m it S i02 Rk. unter Feuererscheinung. Mit 
CH3C 00H , A., C6H c, Kork, Picein, W atte, Papier, Gewebe, Fett, Gummi findet bei 
gewohnlicher Temp. mehr oder weniger heftige Rk. sta tt. Gasfórmiges B rF5 reagiert 
m it H 2S unter Abscheiden von S, m it dampfformigem C0H n ruhig m it Flamme, wahrend 
bei Einw. yon fl. BrFs auf fl. C„He Esplosion eintritt. Die nahere Unters. der Einw. 
von BrF6 auf H 20  u. auf Br bei Zimmertemp. deutet auf die Existenz eines niedrigeren 
Bromfluorids ais BrF3. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 202. 49—61. 15/12. 1931. Breslau, 
Anorg.-chem. Inst. d. Techn. Hochsch.) E i s n e r .

A. v. Kiss und A. Urmanczy, tiber die LóslichJceil des Jodes in wcisserigen Salz- 
losungen. (Vgl. C. 1931. II. 2410.) Es werden die Losliehkeiten des Jods in reinem W., 
in wss. Lsgg. der N itrate, Sulfate u. Chloride von K, Na, Li, Mg, Ca u. Ba, sowie in
0,025-n. wss. KJ-Lsgg. derselben Salze durch Schutteln der betreffenden Salzlsg. m it 
festem Jod  bis zur Einstellung des Gleicligewiclits in zugeschmolzenen Glasrohrchen 
im Thermostaten bei 25° u. nachheriger T itration des Jods m it Thiosulfat bestimmt. 
In  jodidfreien Lsgg. erniedrigen die N itrate die Loslichkeit des Jods, wahrend die 
Chloride sie zunachst erhohen u. erst nach Erreichung eines Maximums bei weiterer 
Steigerung der Chloridkonz. herabsetzen. Die Kuryen der Jodloslichkeit in Abhangig-
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koit von der Salzkonz. gehen m it steigender Salzkonz. stark  auseinander, was auf die 
Spezifitat der die Lóslichkeit beeinflusscnden Faktoren u. ikr Anwaehscn m it der 
Konz. hindeutet. — Aus diesen Messungen, sowie aus fruheren Messungen von M an- 
c h o t ,  J a h r s t o r f e r ,  Z e p t e r  (C. 1925. I. 606) uber die Lóslichkeit des Acetylens 
u. des N20  in wss. Salzlsgg. werden die Aussalzkocff. 7i der Formel von S e ts c h e n o w  : 
s =  s0-e~h'c berechnet. Aus dem Verhaltnis der /t-Kocff. dor verschiedenen gel. Substst. 
fiir dasselbe Salz bzw. derselben Subst. fiir yerschiedene Salze lassen sieh die 7t-Koeff. 
u. dam it dio Lóslichkeit des Jods in der betreffenden Salzlsg. zuriickrcchnen. Die 
berechneten Loslichkeitswerte stimmen bei Sulfaten u. N itraten gut m it den gefundenen 
uberein. Die Regel von G ru b e , Schm id (C. 1926. II. 2656): lineare Abhangigkeit 
der Logarithmen der Aktivitiitskoefff. yon der Salzkonz., gilt auch fiir die Lóslichkeit 
von N20  in N itrat-, Sulfat- oder Halogenidlsgg. u. fiir die Lóslichkeit des J 2 in N itrat- 
oder Sulfatlsgg., da sieli hier li nicht m it der Salzkonz. andert, also keine chem. Rkk. 
zwischen Salzlsg. u. gel. Stoff vor sieh gehen. — Aus der Lóslichkeit in jodidhaltigen 
N itrat- u. Sulfatlsggg. wird die Gleichgewichtskonstante der J^-Bldg. unter Vernach- 
liissigung der Jodhydrolyso fiir verd. Lsgg. berechnet, wobei fiir reines W. der W ert 
von JAKOWKIN (C. 1896. I I . 228) K  =  0,00138 bestatigt wurde. Aus der Beziehung 
so'fo =  s ' f  werden die Aktiyitatskoeff. /  des Jods in den Salzlsgg. berechnet, wobei 
der Aktiyitatskoeff. in rcinem W ./„ =  1 zu setzen ist. Hieraus u. aus der Gleichgewichts
konstante der J 3'-Bldg. K  =  0,00140 wird der Quotient der Aktiyitatskoeff. der J 3'- 
u. J '-Ionen  berechnet, der m it wachsender Salzkonz. rapide zunimmt. — Aus der 
Relation der /i-Koeff. werden die /j-Koeff. des Jods fiir Clilorid- u. Bromidlsgg. u. aus 
diesen u. aus den gemessenen Loslichkeiten des Jods in Chloridlsgg. bzw. den von 
B e l l ,  B u c k le y  (C. 1912. I. 1086) gemessenen Loslichkeiten des Jods in Bromidlsgg. 
die Gleichgewiehtskonstanten der J aCl'- bzw. J ;Br'-Bldg. berechnet. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 202. 172—90. 15/12. 1931. Szeged [Ungarn], 2. Chem. Inst. Univ.) R om an.

E. Moles, Das Atomgewicht des Fluors. Alle Bestst. seit 1903 werden neu berechnet 
u. krit. gesiclitet. W ahrend dio krit. Neuberechnung fast genau 19,000 ergibt, glauben 
P a t te r s o n ,  W h itla w -G ra y  u . Cawood (C. 3932. I. 367) sehlieBen zu miissen, 
daB das At.-Gew. uber 19,00 liegt. Vf. bezweifelt, daB ihre Methode (Mikrowaage) 
ganz exakt ist, u. glaubt, daB ihr Gas 2%  Methan enthielt. Aus den besten analyt., 
physikochem. Daten u. A stons letzten Angaben folgt F  == 19,000. (Anales Soe. 
Espanola Fisica Quim. 29. 605—15. Noy. 1931. Madrid, Unst. Naz. di Fis. y 
Quim.) _ W. A. R o th .

Willy Lange und Georg Stein, Uber die Bilduny von Moiwfluorphosphorsaure aus 
Pliospliorsdure und waflriger Fluorwasserstoffsaure. (Vgl. C. 1929. I. 2626.) Vff. unter- 
suchen das Gleichgewicht der R k .: H 3P 0 4 +  H F  ^  H 2P 0 3F  +  H 20  u. bereehnenK aus der 
Gleichgewichtskonz. nach der Gleichung: [H 2P 0 3F ]-[H ,,0 ]/[H 3P 0 4]-[H F]. Beim Ver- 
setzen eines Gemisches von 100%ig. H 3P 0 4 u. 41°/0ig. H 2F 2 m it steigenden W.-Mengen 
gehorcht anfangs die H 2P 0 3F-Bldg. dem Massenwirkungsgesetz nieht. Es wird zu wenig 
H 2P 0 3F  gebildet. IC bleibt erst dann konstant, wenn die anfangliche Konz. der H 3P 0 4 
weniger ais 60°/o betragt. Geht man von 100°/oig- H 3FO4 aus u. yersetzt diese m it steigen
den Mengen 41%ig. H 2F 2, so tr i t t  anfanglicli eine erhohteUmwandlung in H 2P 0 3F  ein, — 
bei einem Geh. yon ca. 60%  H 3P 0 4 sind 38,3% der angewandten H 3P 0 4 in H 2PÓ3F  
umgewandelt. — K  bleibt konstant, wenn die anfangliche Konz. der H 3P 0 4 ca. 30%  
u. weniger betragt. Da Vff. einen ausgesprochenen W endepunkt bei der Rk. zwischen 
H 3P 0 4 u . H 2F 2 beobachten, nehmen sie an, daB zwei Formen der H 3P 0 4 existieren. 
Die eine Form  ist in der konz. H 3P 0 4 yorhanden, sie reagiert in bisher unbekamiter 
GesetzmaBigkeit m it der H 2F 2, die andere ist in der verd. H 3P 0 4 yorhanden u. reagiert 
nach dem Massenwirkungsgesetz. Im  Gegensatz zu fruheren Befunden (C. 1929. I. 
2626) wird festgestellt, daB Salze der H 3P 0 4 unter Bldg. yon P 0 3F"-Ionen reagieren. 
Es werden bei Anwendung wachsender Mengen H 2F 9 schlieBlich 30%  der P 0 4-Ionen 
in P 0 3F"-Ionen umgewandelt. Die Rk. zwischen Fluorid u. Phosphat yerlauft nur 
im sauren Medium. Beim Auflosen von Na4P 20 7 in H ,F„ entstehen P 0 3F"-Ionen. 
Die Bldg. yon H ,P 0 3F  yerlauft bimolekular nach der Gleichung 

H 3P 0 4 +  H F  5=2= H 2P 0 3F  +  H 20.
In  den Rk.-Gemisehen liegen die yerschiedensten Molekuł- u. Ionenarten vor, die auf- 
gestellte Gleichung ist daher nur schemat, anzusehen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 64. 
2772—83. 9/12. 1931. Berlin, Chem. Inst. d. Uniy.) L. W o l f .

E. Gruner, Die Darstellung von Ultramarin und ultramarinalirilichen Kórpern aus 
tmsserhalligen Alkali-Alwniniumsilicaten durch Einwirkung von Sulfidlosungen. Die
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synthet. wasserhaltigen Alkali-Al-Silicate nohmen m it Alkalisulfidlsgg. blaue Farbungen 
an, welche jedoch beim Trocknen u. beim Auswaschen unter Entfarbung u. unter Bldg. 
von H 2S u . elementarem S zora. werden. Die Aufnahmefahigkeit der Perm utite an S 
bei 21° sckwankt zwischen 2,5 bis 5 Atome S auf 3 Mole Perm utit u. ist selbst bei an 
sich gleichen Perm utiten verschieden. Die Perm utite vermogen hartnackig L uft zuriick- 
zuhalten u. erst bei mebrmaligem Evakuieren werden sie luftfrei. Beim Behandeln 
dieser luftfreien Perm utite m it polysulfidfreiem N a2S tr i t t  keine Blaufarbung auf. 
F iir die Farbung ist danach der Luft-Sauerstoff verantwortlicb, welcher Na2S zu Na2Sx 
oxydiert. Die Schwefelaufnahme der luftfreien Perm utite betragt immer 2 S auf 3 Mole 
Perm utit. In  dem Permutitmol. tr i t t  ein Ersatz von OH-Gruppen durch SH-Gruppen 
auf. 2 NaOH ■ 2 N aaO ■ 3 A120 3 ■ 6 S i02- 6 H 20  ergibt 2 NaSH- 2 Na20 -3  Al20 3-6 S i02- 
6 H 20  bzw. bei Polysulfiden Na„S2-2 Na20 -3  Al20 3-6 S i02-6 H 20. Der Polysulfid-S 
wird aber an alkal. Oberflachen leicht abgespalten, welcher Eig. die Fiihigkeit des 
N a2S, den S zu Polysulfid zu losen, entgegenarbeitet. Es t r i t t  ein Gleichgewicht bzw. 
ein dauernder Platzweehsel des S ein, welcher die Blaufarbung hervorruft. Bei Zimmer- 
temp. oder im Bombenrolir bis 150° hergestellt, zeigen dio Blaufarben keine Rontgen- 
interferenzen. Bei 250° hergestellt, besitzen sie die Interferenzen der pyrogenen 
Ultramarine, auBerdem werden sie m it steigender Herstellungstemp. gegen W. bestandig 
u. yerhalten sich negativ zur Jod-Azid-Rk. — es sind eclite Ultramarine. (Fortschr. 
d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 16. 73—74. 1931. Dresden.) E n s z l i n .

T. Kirigakubo, Uber die Reaklion des Formaldehydu a u f Kaliumferrocyanid in  
wasseriger LŚsung. IV. (III. vgl. C. 1931. I. 1438.) Vf. untersucht die Beeinflussung 
der bei Einw. von HCHO auf K,Fc(CN)0 bei 100° auftretenden H 2-Entw. Verdiinnung 
m it W. bewirkt eine Verminderung der Dekydrierung, ebenso KCN-Zusatz; H,Fe(CN)r, u. 
KOH fordern die Rk. in gewissen Grenzen. Wahrscheinlich riihrt die bei der Rk. 
auftretende A lkalitat von einer Dissoziation von CH2OHOK oder CH2OKCN unter 
KOH-Bldg. her; dio Bldg. des gelbliehen Nd. geht der Alkalitat parallel. Der Rk.- 
Mechanismus liiBt sich erklaren durch die Annahme teilweiser Zers. der entstelienden 
Yerb. K 2Fe2(CN)6 unter intermediarer Bldg. von Fe(OH)2, das sodann m it HCHO 
unter H 2-Entw. reagiert. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 479 B—81 B. 
Dez. 1931. Tohoku, Univ., Ing.-Fak., Abt. f. teehn. Chemie.) R . K. M u l l e r .

J. V. Dubsky und M. Nevfalova, Die Verunreinigung von Zinknilralpraparaten 
mit basischen Salzen. Handelspraparate von Zn(N 03)2 onthalten mehr oder weniger 
bas. JSfitrate. In  einem P raparat von Zineum nitricum purum fusum in bacillis (R i e d e l - 
H a e n )  wurden 21°/0 bas. Zn-Nitrate isoliert. Diese bas. Salze: Zn(N 03)2-3 Zn(OH)2 
u. Zn(Ń 03)2-4 Zn(OH)2-2 H20  gehen durch Waschen iiber in Zn(N 03)2'5  Zn(0H )2-H20 . 
(Chemickó Listy 25. 373—75. 1931. Briinn, Masaryk-Univ.) M a u t n e r .

J .  V . Dubsky und A. Langer, Komplexverbindungen des Kóballs mit Diphenyl- 
athylendiamin. Die Ergebnissc von E. N . G a p o n  (C. 1930. I .  3660) wurden nach- 
gepriift; nach dort gegebenen Vorschriften konnten die bescliriebenen Komplexsalze 
nicht hergestellt werden, vielmehr stellen diese Gemische von Diphenylathylendiamin- 
chlorhydrat m it Kobaltochlorid oder dem Doppelsalz dieser Komponenten dar. (Publ. 
Fac. Sciences Univ. Masaryk 1931. N r. 145. 3—7. Briinn, Masaryk-Univ.) M a u t n e r .

[russ.] Boris Alexejewitsch Pawlow u. W. K. Ssementschenko, Lehrbuch der Chomie. An- 
organische Chemie. 4. Aufl. Moskau-Leningrad: Staatl. 'Wiss.-Techn. Vorlag 1931. 
(320 S.) Rbl. 2.75.

W achę, Contribution a l’etudo de la dissolution do 1’alumimum et de ses alliages dans les aoides. 
Paris: Gautlńer-ViOars et Cie. 1932. Br. 15 fr.

C. Mineralogische und geologisclie Chemie.
E. Troger, Zur „Typenvermischung“ bei Lamprophyren. Aus dem neuen Differen- 

tiationswurfcl (vgl. C. 1 9 3 1 .1. 2599) erkennt man, daB die pazif. u. atlant. Sippen nach 
ihrem bas. Ende zu immer ahnlicher werden. Die Lausitzer Lamprophyre haben 
Si-Werte wesentlich unter 100. Es miissen also Titanaugite u. Titanalkalihornblenden 
auftreten. Da die pazif. Differentiationstendenz nur weiter verfolgt wird, kann von 
einer Typenvermischung nicht gesprochen werden. Die gebildetcn Lamprophyre 
sollten Camptospessartite benannt werden. (Fortschr. d. Minerał., Krystallogr. 
Petrogr. 16. 139—40. 1931. Dresden.) ENSZLIN.
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C. H. Edelman, Diagenetische TJmwandlungserscheinungen an detritischen Pyro- 
xenen und Amphibolcn. (Fortsehr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 16. 67—68. 1931. 
Amsterdam.) E n s z l i n .

W. Kunitz, Assoziationsgesetz in  den magmatisćhen Gesteinen. Neben der Kry- 
stallisationsdifferentiation in Magmen beansprucht die therm . Differentiation einen 
breiteren Raum. Letztere bewirkt eine Aufspaltung der komplexen Polysilieate unter 
Bldg. einfaełieror Silieate u. Quarz. (Fortsehr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 16. 
83—85. 1931. Halle.) E n s z l in .

H. Wieseneder, Studien iiber die Metamorpkose im  Althryslallin des Alpen-
Ostrandes. I. Teil. [Umgebung von Aspang-Kircliscldag.] Der Granit von Aspang ist 
in eine Serie krystalliner Sehiefer eingedrungen. Die ais Eklogit bezeiclineten Gesteino 
erwiesen sieli ais metasomat. veranderte Amphibolite, Die sogen. Diabase sind diorit- 
ahnliche Differentiationsprodd. des Granits. Neu aufgefunden wurden E nstatit- u. 
Anthopliyllit-01ivin Felse, welche metasomat. veranderte Rk.-Prodd. von Ampliiboliten 
m it Dolomitmarmoren darstellen. (Mineralog, petrograpli. Mitt. Abt. B der Ztsehr. 
Kristallogr. etc. 42. 136—81. 1931.) E n s z l in .

I . ’P&lg&-'PoaAdX,OesleinschemisclieUntersuchung desQuarzdiorils von Eslaca deVares
(Galizien). Der untersuehte Quarzdiorit besteht aus Plagioklas (Andesin), Biotit, Quarz, 
Hornblende, Orthoklas, Chlorit, Apatit, Zirkon u, Ilmenit. In  der Klassifizierung nach 
N i g g l i  steht das Gestein zwisehen opdalit. Magma einerseits u. granodiorit. Magma 
andererseits. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 29. 552—55. 15/10. 1931. Zurich, 
Techn. Hocliscb., Min.-Petrogr. Inst.) R . K. M u l l e r .

S- K. Chatterjee, Vber einige K yanit und Sillimanit fiihrendeGesleine im  Bfiandara- 
distrikt, G. P. (Records geol. Survey India 65. 285—305. 1931.) E n s z l in .

C. S. Piggot und H. E. Merwin, Radium in Gesteinen. IV. Sitz und Vergesell- 
schaftung des Badiums in  Eruptivgesteinen. (U l. vgl. C. 1931. II. 1549.) Zwei an Radium 
besonders reiche Granite wurden in ihre Mineralkomponenten zerlegt u. letztere auf 
ihren Radiumgeh. untersueht. Dabei zeigte sich, daB der Radiumgeh. in der Haupt- 
sache m it dem Glimmer geht. H. W. entfernt aus den meisten Proben einen Teil der 
Emanation, welche m it dem vorhandenen R a im Gleichgewicht steht. R a wird nicht 
herausgelost u. wahrscheinlich aueh nicht das yorhandeno Uran. Die R adioaktivitat 
der ausgelaugten Proben kehrt nach 30 Tagen vollkommen wieder. (Amer. Journ. 
Science [S i l l m a n ] [5] 23. 49—56. Jan . 1932. Washington, Ca r n e g ie  Inst. Geo- 
pliysical Lab.) E n s z l in .

Carl W. Correns, Die Diamuntlagerslatlen des Ilochlandes von Diamantina, M inas 
geraes, Brasilien. Bespreehung des Fimdergebnisses zweier Reisen vom mineralog. 
Standpunkt. (Fortsehr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 16. 55—56. 1931. 
Rostoek.) E n s z l in .

Hans Hiittenhain, Die Elemente Góld und Wismui ais Gangkomponenten der 
Siegerlandcr Spateisensteingange. Das Gold in den Siegerlander Spateisensteingangen 
gehort z. T. dem altesten hydrothermalen Bildungszyklus der Gangmineralien, gebunden 
an den P yrit an, z. T. in Verb. m it den Wismuterzen einer spateren hochhydrothermalen 
Phase. (Fortsehr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 16. 79. 1931. Clausthal.) E n s z .

P. Ramdohr, Die Goldlagerslatten des Eisenbergs bei Corbach in  Waldeck. Das 
Gold t r i t t  fast horizontbestandig in Kieselkalkbanken auf, zugefiihrfc durch Lsgg., 
welche in den Schichtlduften aufstiegen. Vererzt sind die Schichtklufte selbst, die 
Querkliifte im KieseLkalk u. endlich letzterer selbst infolge seiner Zerkliiftimg. Die Ver- 
erzung fand nach der Hauptphase der yarist. Faltung, aber vor dem unteren Zeehstein 
sta tt. Neben dem Gold tr i t t  Kalkspat, Claustkalit, Kupferkies, Bornit, Kupferglanz, 
Zinkblende u. einige seltenere Sulfide, Nadeleisenerz, Roteisen u. selten Magnetit auf. 
Bldg. bei etwa 200°. (Fortsehr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 16. 86—87.1931.) E n s z .

G. H. Btirg, Die Bildunfjsbedingungen des in  Pyriten nicht sichibar enthaltenen
Goldes. An einem Gang m it nicht sichtbarem Gold (vgl. C. 1930. I I .  1125) wird ge
zeigt, welcher A rt die N atur der Losungsgenossen des Goldes bei der Bindung der 
Lagerstatte war, u. welche Schlusse naehtraglich auf den Vorgang der Mineralisation 
des Ganges gezogen werden kónnen. Es wird dabei besonders auf die groBe Rolle, 
den der gelige Charakter der Kieselsaure bei der Ausfallung des Goldes spielt, hin- 
gewiesen. (Metali u. E rz 28. 565— 68. 2/12. 1931.) C ohn.

H. Scłmeiderhohn und H. Moritz, Speklrographische Unlersuchungen uber die 
Verteilung der Platinmetalle in  den Mineralien der siidafrikanischen Platinlagerstatten. 
Die. Ergebnisse der Arbeit lassen sich in Form eines kurzeń Referates sehwer wieder-
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geben; es muB daher auf das Original verwiesen werden. Die Resultate der Analysen 
sind in Tabellen mitgeteilt, u. die Unters.-Męthodik ist eingehend geschildert. (Festschr. 
funfzigjahr. Bestehen Platinschmelze G. SlEBERT, Hanau 1 9 3 1 . 257— 87. Freiburg i. Br., 
Mineralog. Inst. d. Univ. Sep.) Sk a l ik s .

Ernst Janeeke, Uber ozeanische Salze und ihre Losutigen. Zusammenfassender 
Vortrag iiber die Darst. der Unters.-Ergebnisse an Lsgg. von zwei, drei u. mehr Salzen
mit zahlreichcn Beispielen aus der Unters. der Cliloride u. Sulfate von Na, K  u. Mg,
auch unter Einbeziehung der Ca-Salze u. der Borate. (Kali 26 . 15—20. 15/1.
1932.) R. K. M u l l e r .

Jorge Munoz Cristi, Bericht uber die Calciumcarbonat-Lagerslalte „La Orilla de la 
Lajuela11 bei Santa Cruz, Promnz Gólchagua. Das Vork. m it einem CaO-Geh. von 41,94% 
soli zur CaO-Gewinnung ausgebeutet werden. Vf. gibt liierfiir eino ausfiihrlicbe ICalku- 
lation. (Bolet. minero Soc. Nacional Mineria 43. 647-—52. 2 Tafeln. 1931.) R. K. Mu.

L.-J. Laporte, Die Dialomeenerden. Uberblick iiber Entstehung, geograph. Ver- 
teilung u. franzos. Vorkk. der Diatomeenerden. (Science mod. 8. 613—19. Dez. 1931. 
Paris u. Montreal.) R. K. M u l l e r .

[russ.] B. S. Mitropolski u. M. K. Parenago, Polymetallische Lagerstatten des Ałtaj u. Ssalair.
Nowossibirsk: Sapssibodt-nje 1931. (462 S.) Rbl. 12.—.

[russ.] Michaił Antonowitsch Ussow, Kurzes Lehrbuch iiber Erzlagerstatten. Tomsk: Isdatkom
Wtusow 1931. (160 S.) Rbl. 2.80.

D. Organisclie Chemie.
Alex. Mc Kenzie, Uber asymmelrische Synthese und ihre Entwicklung. Zusammen- 

fassender Vortrag, der auBer der Frage der enzymat. asymm. Synthese, der asymm. 
Induktion u. der photochem. Zerlegung rac. Substanzen in opt. Antipoden — wcieli 
letztere nicht ais „einseitige" asymm. Synthese aufzufassen ist — vor allem die Arbeiten 
des Vf. referiert. Die Tatsache, daB alkoli. Kali eine alkoh. Lsg. gleicher Teile (—)-Men- 
thyl-(—)- u. -(-f)-phenylcliloracetat in ein Gemisch ungleicher Teile beider Ester 
yerwandelt u. daB der genannte Ester zur M utarotation befahigt ist, ha t zu der Folgerung 
gefulirt, daB die C =Ó -Gruppe einen Teil eines (neben der Menthylgruppe) zweiten 
asymm. Systems bildet, das nur in Verb. m it der Menthylgruppe u. nur in Losung ais 
solches stabil ist. Der genannte Ester kann dann in distereomeren Formen existieren. 
Bzgl. der Asymmetrie zieht Vf. die S = 0-G ruppe  zum Vergleich heran. An sich ist 
auch die Annahme geniigend, daB die C = 0-G ruppe durcli Alkoholaddition (Halb- 
acetalbldg.) ein asymm. C-Atom erhalt. — Aus Benzoylameisensaure-(— )-menthyl- 
ester entsteht m it CH;lM gJ (—)-, aus Brenztraubensaure -(— )-menthylester m it 
C6H5M gBr(+)-Atrolactinsaure. Danach wurde erwartet, daB die beiden Ester in den 
Losungsmm., in denen sie M utarotation zeigen — das ist nielit in allen, z. B . nicht in 
A. der Fali — verschiedenes Verh. zeigen wiirden. Das ha t sieli bestatig t: Der Benzoyl- 
ameisensaureester wurde starker, der Brenztraubensaureester schwacher linksdrehend. 
Ebenso erwies sich in 25 von 29 Fallen die Regel ais giiltig, daB diejenigen (— )-Menthyl- 
ester, die bei der M utarotation starker (schwacher) linksdrehend werden, m it G r i g n a r d - 
scliem Reagens (1 Mol.) linksdrehende (rechtsdrehende) Glykolsauren liefern. (Angew. 
Chem. 4 5 . 59—65. 16/1. 1932. Dundee, Univ. College.) BERGMANN.

W. A. Riddell und C. R. Noller, Gemischłe Katalysaloren bei der Friedel-Crafts- 
Beaklion. Die Ausbeuten typischer Reaktionen bei Verwendung von Ferriclilorid-Alu- 
miniumchloridgemisclien ais Katalysatoren. In  Fortsetzung einer friiheren Arbeit (C. 1931-
I. 249) wurde der EinfluB von AlCl;i-FeCla-Gemischen — ein Unterscliied zwischen 
mechan. Gemischen u. gepulverten Schmelzen wurde nicht gefunden — auf einige 
typ. Rkk. nach F r i e d e l -Cr a f t s  untersucht. Vff. fanden, daB die Ausbeuten bei 
Verwendung von reinem A1C13 direkt proportional der Menge des letzteren bis zum 
Optimum von 1 Mol A1C13 pro Mol Saurechlorid, bzw. 2 Mol pro Mol Saureanhydrid 
ansteigen. Die Ausbeuten sinken schnell bei Uberscbreitung der Optimalmengen. 
Sowohl die Darst. von DiphcnyldichlormeOian aus Bzl. u. einem UberschuB von'CCl4, 
ais auch die Darst. von Triplienylchlormethan aus CCI., u. einem UberschuB von Bzl. 
erfordern 1 Mol A1C13. Die gróBte Ausbeute an Benzophenon aus C0H5COC1 u. Bzl. 
wurde auch bei Verwendung von 1 Mol FeCl3 erzielt. Bei den unter vergleichbaren 
Bedingungen in Bzl.-Lsg. angestellten Verss. wurden daher 1,1 Mol Katalysator- 
gemisch pro Mol Saurechlorid bzw. 2,2 Mol pro Mol Saureanhydrid angewandt. —
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Aus den beigcgebenen Kurven ergibt sich, daB man 2 yerscliiedene Rk.-Typen unter- 
scheiden kann: solehe, in denen die Ausbeutc proportional zur wachsendcn FeGl3- 
Mengo fallt (I) u. solehe, in dencn zuerst ein Minimum, dami ein Maximum u. sehlieBlich 
wieder ein Minimum zu beobachten ist (II). Zu I zahlen die Rkk. aller Carbonsaure- 
chloride (C0H5COC1, n-C3H7COCl, C2H5C0C1, CH3C0C1) mit Bzl. u. die von Bzl. mit 
einem t)berschuB von CCI.,. Im  letzteren Falle ist FeCl3 — wenigstens beim Kp. des 
Bzl. — ganz unwirksam. Zu II  gehoren die Rldc. aller Saureanhydride, des p-Toluol- 
sulfochlorids u. von CCJ.j m it einem tlberschuB von Bzl. Das Maximum bei I I  crscheint 
meistens bei 50 Mol-% FeCl3 u. fallt m it der Ausbeute bei Verwendung von reinem 
A1C13 zusammen. Nur bei CCI., +  UberschuB Bzl. liegt das Maximum bei 35 Mol-% 
FeCl3. Das Maximum ist lediglich beim Aeetanhydrid nicht scharf ausgepragt (50 bis 
70%). Das erste Minimum liegt bei 25 Mol-% FeCl3 u. ist etwas hólier ais die Ausbeute 
mit reinem FeCl3. Eine Erkliirung auf Grund der Bldg. von Molekiilverbb. zwischen 
FeCl3 u. A1C13 kann nicht gegeben werden. In  Verss. m it CS2 ais Lósungsm. u. anderen 
KW-stoffen (Anisol, Brombenzol) wurden keine Minimum-Maximumkurven gefunden. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 54. 290—94. Jan. 1932. California, Stanford Univ.) B e r s i n .

D. Bardan, Untersuchungen iiber die Athylulher der a.-Olykole. II. (I. vgl. C. 1932.
I. 210.) Die in der I. Mitt. besehriebenen a-Glykolathylathcr lassen sich recht glatt 
zu den ungesatt. A thylathern M./J :0{002I15) ■ Ii' dehydratisieron. Man lost sie in 
etwa der gleichen Menge Pyridin, gibt 1,1 Mol. P 20 5 zu, erhitzt 3 Stdn. in einem Bad 
von 140°, dekantiert, dest. das Pyridin im Vakuum ab u. rektifiziert. Ausbeuten 90% u. 
melir. — a.,v.-Athoxymethyldiphenylathylen, Cl7H 180 . Aus Diphcnyl-[athoxyathyl]- 
earbinol. Kp.0i5141— 147°. — a.,cc-Athoxydthyldipropyldthylen oder 3-Atlioxy-4-propyl- 
hepten-(3), C,2H210 . Aus Dipropyl-[athoxypropyl]-carbinol. ..Kp.i7 108— 109°, an- 
genehm rieehend. — a,a.-Athoxyathyldibutyldthylen oder 3-Athoxy-4-butylocten-{3), 
Ci.iH280. Aus Dibutyl-[iithoxypropyl]-carbinol. K p.10 124— 127°.— ot.,a.-Alhoxyphenyl- 
diałhylatliylen, C^H ^O. Aus Diathyl-[iithoxybonzyl]-carbinol. K p.15 134— 135°. — 
a , a - Athoxyphenyldibutyldthylen, C18H280 . Aus D ibutyl-[athoxybenzyl]-carbinol. 
K p.i4,5 165—167°. — Diese ungesatt. Atlier nehmen in CS2 leicht 2 Br auf, jedoch 
unter HBr-Entw. Die Lsgg. hinterlassen sirupose, unbestiindige, an der Luft H Br 
entwickelnde Prodd., welehe nicht unzers. destillierbar sind, m it sd. B aryt nicht die 
entsprechenden Glykole liefern u. m it Dimethylanilin nicht reagieren. — Die ungesatt. 
Atlier liefern m it der berechneten Menge Benzopersaure in Chlf. (W.-Bad) die Athylcn- 
oxyde RJO—G(002H5)■ li', welche durch sd. 10%ig- H 2SO. zu den Ketonalkoholen 

u 0 j
R 2C (01I)-C 0-11' liydrolysiert werden. Letztere werden durch 5% ig. KM n04 zu den 
Ketonen Ii,/)O  u. den Siiuren R ' ■ C02II  oxydiert. Beispicl: a,a-Athoxydthyldipropiyl- 
utliylenoxyd oder 3-Athoxy-4-propyl-3,4-oxidolieplan, C12H 210 2, K p.i0 120—124°. Keton- 
alkohol (CJH^2.C{OH)-CO-C%HS, K p.2J 102—104°. Oxydationsprodd.: Dipropylketon u. 
Propionsaure. (Buli. Soc. chim. France [4] 49. 1551—55. Nov. 1931.) L in d e n b au m .

Bruno Zaar, Ober die Limpricht-Piriasche Reaktion zur Oeiuinnung von Aldehyden. 
Die Darst. von Aldehyden aus Ba- oder Ca-Salzen von Fettsiiuren u. Ba- oder Ca- 
Form iat nach L im p r ic h t  u . P i r i a , die von K r a f f t  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 19 [1886]. 
2221 u. friiher) ausgearbcitet worden ist, ist ein sehr komplizierter Yorgang. Vf. te ilt 
einige bei der Unters. der Rk. zwischen Ba-Formiat u. R a-Laurinat gemachte Beob- 
aclitungen mit. Die Rk. ist ihrem Wesen nach eine R ed.; ais Red.-Mittel ist die Amcisen- 
saure anzusehen. Der durch Zerfall des Ba-Formiats nach (H -C 02)2Ba — ->- H-CHO +  
BaC03 gebildete Formaldehyd reduziert einen Teil des entstandenen Dodeeylaldehyds 
zum Dodecylalkohol weiter (auf 3 Teile Aldehyd entstehen ca. 2 Teile Alkohol) u. 
wird selbst teilweise zu Metlianol reduziert. Wegen der niedrigen Siedetemp. lassen 
sich Formaldehyd u. Methanol nicht ais solehe festhalten. Dagegen enthalt das Destillat 
Methyllaurinat (nicht isoliert), so daB die Bldg. von Methanol indirekt bestatigt ist, 
neben Ameisensauredodecylester u. Laurinsauredodeeylester. Man kann m it Siclierheit 
annehmen, daB auch Methylformiat entsteht. Ferner entstehen erhebliehe Mengen 
Laurinon (nach anderen Ketonen wurde nicht gesueht); es geht daraus zur Geniige 
hervor, wie kompliziert die Rk. verlauft. — Dodecylalkohol, E rstarrungspunkt 21,6°. 
K p.2 114°, Kp.3>5 120—121°, D.25 0,8312, nn25 — 1,44 149. — Ameisensauredodecyl- 
ester konnte aus dem Rk.-Prod. nicht isoliert werden. Darst. aus 100%ig. Amcisen- 
saure, Dodecylalkohol u. IIC1. K p Ml5 120°, D .15 0,8720, ud20 =  1,43 336. — Laurin- 
sauredodecylester, aus Dodecylalkohol, Laurinsaure u. HC1. P lattchen aus A., F . 27°. 
K p.Jj5 226°. — Bei der Darst. des Aldehydroliols wurde ais zwischen Aldehyd u. Alkohol
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liegende Fraktion eine aus den Komponenten darstellbare Verb. aus Dodecylaldehyd 
u. Dodecylallcohol orhalten, Krystallo aus A., F . 44,5—45,5°; zerfallt bei wiederliolter 
Dest. in die Komponenten. Der Gerueh weicht von dem der Komponenten ab. — 
Verb. aus Dodecylaldehyd u. Decylalkohol, wahrscheinlich C12H 210  +  C10H22O, aus 
gleichen Mengen der Komponenten. Fettig  siiB riechende Krystalle aus A. F. 35,5—36°. 
Zerfallt bei der Dest. (Journ. prakt. Chem. 132. 163—68. Nov. 1931.) O s t e r t a g .

Bruno Zaar, tlber Dodecylaldehyd. K r a f f t  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 13 [1880]. 
1413) beschreibt den aus Ba-Laurinat u. Ba-Formiat (vgl. yorst. Ref.) erhaltenen 
Dodecylaldehyd m it F . 44,5°; Vf. erhielt ihn bei den nach derselben Methode ausgefuhrten 
Yerss. ais FI. u. erhielt nur Spuren eines bei 44,5° schm. Aldehyds. Dor fi. Aldehyd 
erstarrt boi 11,1° (11,0—11,7° bei anderen Praparaten) u. hat K p.2)5 98—99°, K p.4 103 
bis 104°, D .15 0,8352, iid2° =  1,43 4 97. Bleibt in braunen Flaschen in der Kśilte fl., 
scheidet haufig nach lan g em  Stehen Krystalle vom F. 44,5° aus, die m it KRAFFTscliem  
Laurinaldehyd ident. sind, u. bei der Dest. wieder in den fl. Aldehyd iibergehen: Er- 
starrungspunkt 11,2°, K p.3l5 103—104,5°, D .15 0,8369, no20 =  1,43 6 07. Beidc Aldehyde 
sind monomolekular u. geben dasselbo Oxim  (Nadeln aus Methanol, F. 77,5—78°) 
u. dassolbe Semicarbazon (Sauren, F . 105,5—106,5°). Verss., die fl. Form in dio feste 
uberzufiiliren, gclangen nicht. Der fl. Aldehyd geht bei Einw. von S 0 2 in das Dimere 
(CxiHu O)z, Nadeln aus A., F. 57,5°, iiber. — Die hiemacli existierenden beiden Formen 
des Dodecylaldehyds sind entweder dimorph u. besitzon beido Aldehydcharaktcr, oder 
die eine ist ein Tautomeres, das sich leiclit in die Aldehydform umwandelt. Die zweite 
Móglichkeit wird eingehend diskutiert. Im  Fali einer experimentellcn Bestatigung 
hatte  man alle Aldehyde m it den Gruppen —CHR-CHO oder —CH2 • OHO ais Gleich- 
gewichte aus Aldo- u. Enolform anzusehen. Man konnte dann die Ausnahmestellung 
des Formaldohyds u. der aromat. Aldehyde, die Polymerisation der Aldehyde durch 
Sauren u. die Verharzung durch Alkalien ungezwungen erklaren. (Journ. prakt. Chem. 
132. 169—74. Nov. 1931.) O s t e r t a g .

Fred W. Upson und Quentin R. Bartz, Acetylderivate von Laclonen einbasischer 
Zucker sauren. y-d-Gluconsaurelacton gibt bei der Acetylierung m it Acetanhydrid u. 
ZnCl2 2,3,5,6-Tetraacetyl-y-d-Gluconsaurelacton, Sirup, [cc ]d 20 =  +  60,29°-—->- +58,17° 
(80%ig. Aceton; c =  4,0). — <5-d-Gluconsaurelacton gibt 2,3,4,6-Telracetyl-d-glucon- 
sdurehydrat vom F. 114—17° u. [cc ]d 20 =  — 1,21° u. geht' bei liingerem Erhitzen auf 100° 
im Vakuum in das 2,3,4,6-Tetracetyl-d-d-gluccmsaurelacton iiber, glasige M. [ ix ]d 20 =  
+  64,35° — ->- 0° (Aceton +  W .; Endwert nach 48 Stdn.). Beim Eindampfen der Lsg. 
krystallisiert das Saurehydrat. — Tetraacetyl-a.-d-glucoheptonsaure-y-lacton, F . 128°, 
[a]D20 =  —23,83° — >— -21,58° (Endwert nach 4 Tagen). — Telraacetyl-y-d-mannon- 
saurelacton, F . 119°, [a]o20 =  + 5 2 ° — >-+51,2° (Endwert nach 3 Tagen). — Telra- 
acetyl-y-l-manncmsaurdacton, F . 119°, [oc]d20 =  —52,2° — y  —51,2°. (Journ. Amer. 

-chem. Soc. 53. 4226—27. Nov. 1931. Lincoln, Univ.) O h l e .
Ben H. Nicolet, Der Meclianismus der Saccharinsdurebildung. a.-Oxy-f}-mełhoxy-ji- 

phenylpropiophenon, Cf)H5 • CH(OCH3) ■ CH(OH) • CO ■ C(,H5, liefert m it sd. Alkalien unter 
Abspaltung von Methanol in guter Ausbeute rx.,(j-Diphenylmilchsaure ais Prod. einer 
Benzilsaurcumlagerung des hypothet. Dilcetona C6H5'C H 2-CO-CO-C|;Il5. Die Auf- 
fassung von N e f  uber den Mechanismus der Saccharinsaureumlagerung der Zucker 
erselieint daher revisionsbediirftig. (Journ. Amer. chcm. Soc. 53. 4458. Dez. 1931. 
Beltsville, U . S. Dept. of Agricult.) Oh l e .

Harry T. Neher und W. Lee Lewis, Die Reaktionsftihigkeit melhylierter Zucker. V. 
Die Wirkung verdunnter Alkalien au f Trimethyl-l-ardbinose. (IV. vgl. G r o s s  u . L e w is ,  
C. 1931. II . 29S6.) Trimethyl-l-arabinose (=  l-Arabopyranose-2,3,4-trirnethylathcr) (I) 
wurde in molarer Konz. m it bei 35° gesatt. Kalkwasser behandelt. Die nach der Theorio 
T o n N E F  zu erwartende epimero Trimethyllyxose (H) konnte dabei nicht isoliert w'erden, 
sondern lediglich ca. 60% von I  toils ais solches, teils ais die entsprechende Trimethyl-1- 
arabonsiiure. Im  Gegensatz zu dem Verli. der freien 1-Arabinoso unter den gleichen 
Bedingungen bildet I  eine ziemlich stabile Enolmodifikation, was aus einer betriicht- 
lichen Zunalime des Jodtiters der Lsg. erschlossen wird. Der scheinbare Aldehydgeh. 
steigt von 100 auf ca. 155%. Das durch Ruckumlagerung des Enols m it HC1 gebildete H  
oder das Enol selbst geht schon in schwach saurer Lsg. zu ca. 17% in Furfurol iiber. 
I  gibt m it n-HCl bei 35° kein Furfurol. Die Zerstórung des Furfurols durch n-HCl 
bei 35° betragt in 5 Stdn. ca. 23%  u. wird durch Ggw. yon I  erheblich yermindert. 
Zwischen der Zunahme des Red.-Vermogens gegen Hypojodit u. der Furfurolausbeute 
besteht eine sehr enge Beziehung. — Trimethyl-a.-methylarabinosid, aus PAe. lange
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Nadeln vom F. 46—46,5°, [a]c20 =  +46,1° (W; o =  9,9206). — Trimethyl-l-arabinose (I), 
C8H 160 5, aus absol. A. durch langsames Verdunsten groBe Krystallo vom F. 81—82°, 
[a ]ir5 =  +133,4° — y  +158° (W; c =  5,005; Endwert nach 3 Tagen), [aj u20 =  +16,4° 
(Chlf.; c =  4,996). Demnach liegt die a-Form yon I  vor. Bei der Hydrolyse ihres 
Methylglykosids m it 5°/0ig. H 2S 04 bei 80° wird nicht nur die glykosid. Hydroxylgruppe 
abgespalten, sondern auch andere Methoxylgruppen werden in Mitleidenschaft gezogen.
(Journ. Amer. chem. Soc. 53. 4411—23. Dez. 1931. Evanston, Univ.) O h l e .

R. C. Hockett und C. S. Hudson, Eine neue Modifikalion des Melhyl-d-xylosids. 
Bei der Glykosidifizierung von d-Xylose erhielten Vff. eine MoI.-Verb. aus 7 Mol 
a-Methyl-d-xylosid u. 2 Mol /?-Methyl-d-glucosid, aus Methyliithylketon Prismen 
vom F. 89—91° u. [cc]d21 =  +104,4° (W.), dereń IĆonstanten durch Umkrystallisieren 
nicht geiindert werden konnten. Die Zerlegung gelingt nur schwierig durch Krystalli- 
sation aus Essigester oder iiber die Acetate. (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 4454—55. 
Dez. 1931.) O h l e .

R. C. Hoekett und C. S. Hudson, Eine neue Modifikalion der Lactose. (Vgl. 
vorst. Ref.) Beim Schiitteln von a-Lactosemonohydrat m it k. methylalkoh. HC1 geht 
das Pulver in feinen Nadeln einer Mol.-Verb. aus 5 Mol a-Lactose u. 3 Mol /3-Lactose iiber. 
[a]D20 =  + 6 7 ,9 °— ^-+55,2° (W.). (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 4455—56. Dez. 
1931.) Oh l e .

R. C. Hockett und C. S. Hudson, Die Umsetzung einiger Methylpentoside und 
des ct-Methylmannosids mit Triphenylmethylchlorid. (Vgl. vorst. Ref.) a.-Methyl-d-xylosid, 
f}-Methyl-d-xylosid, a-Melhyl-d-lyxosid u. p-Heihyl-d-arabinosid reagieren in absol. 
Pydirin m it Tritylclilorid. Wenn die Auffassung richtig ist, daB diese Pentoside pyroid 
gebaut sind, so ist entweder Tiphenylmethylchlorid kein spezif. Reagens auf primare 
Carbinolgruppen, oder die Glykoside erleiden leicht eine Ringyeranderung. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 53. 4456—57. Dez. 1931. Washington, National Inst. of Health.) Oh l .

M. L. Wolfrom, Mildred R. Newlin und Eldon E. Stahly, Aldehydo-d-xylose- 
tełraaceiat und die Mercaptale der Xylose und Maltose. (Vgl. C. 1931. II. 3600.) Das 
Aldeliydo-d-xylosetetracetat wurde in der iiblichen Weise dargestellt. d-Xyloseathyl- 
mercaptal, C0H20O4S2, aus W. ąuadrat. P latten  vom F. 63—65°, [oc]d24 =  —31,2° 
(W; c =  4,011), 11. in W., wl. in A., Bzl., PAe. Tetracetat, C17H280 8S2, aus CH30 H  
m it W. Krystallo vom F. 46—48°, [a]c23 =  +12,5° (Chlf.; c =  4,006). — Aldehydo-d- 
xyloseteiracetał, C13H180 9, aus absol. A. prismat. Nadeln vom F. 87—89°, [a]D20 =
— 15,9° (absol. Chlf.; c =  4,015), = + 3 , 7 ° — ->-+12,5° (CH3OH). — Maltosedthyl- 
mercaptabciaacetat, C32H 180 18S2, aus CH3OH m it W. prismat. Nadeln vom F. 122 
bis 122,5°, [<x]d25 =  +87,5° (Chlf.; c =  4,002). (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 4379—83. 
Dez. 1931. Columbus, Univ.) Oh l e .

C. L. Butler und Leonard H. Creteher, Die oplische Drehung der Phenylhydrążone 
v<m Rliamiwse und Mannose. Mannoseplienylhydrazon zeigt entgegen den Literatur- 
angaben M utarotation, u. zwar in Pyridin [ oc] d  =  +26,3° (konstant bis nach Ablauf
1 S td e .)— ->----6,3° (9 S td n .)— >- +33,8° (56 Stdn.), in Pyridin-A. (1: 1) [ix] d =
+  27,3° — )-----2,6° (nach 17 Stdn.) — y  +28,6° (nach 42 Stdn.). — Ahnlich verha.lt
sich Rhamnosephenylhydrazon in Pyridin-A. (1 :1 ) :  [<x]d =  — 24,1° — ->- +12,8° (nach 
18 Stdn.) — >- —35° (nach 279 Stdn.). Diese W erte sind schwer reproduzierbar, 
besonders die Endwerte. Bei anderen Bestst. wurden Endwerte bis zu — 100° beob- 
achtet. Die Form der Mutarotationskurven scheint durch geringe Verunreinigungen 
stark  beeinfluBt zu sein. In  wss. Lsg. zeigt Rhamnosephenylhydrazon n. M utarotation. 
[a]c =  +57,1° — +44, 3° (nach 29 Stdn.). (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 4358— 63. 
Dez. 1931.) O h l e .

C. L. Butler und Leonard H. Creteher, Die oplische Drehung der isomeren Nilro- 
phenylhydrazone. der Rliamnose und Mannose. (Vgl. vorst. Ref.) Rhamnose-o-nitro-
phenylhydrazon, F. 152—53°, [(x] d  =  —37,5° — -)-----33,5°. — Rhamnose-m-nilrophenyl-
liydrazon, F. 158,9° [oc]d =  —21,0° — y  +18,3° (nach 95 Stdn.). — Rhamnose-p-nitro-
phenylhydrazon, F . 191—92°, [oc]d =  —50,3° — >----- 8,5° (nach 72 Stdn.). — Mannose-o-
nilrophenylhydrazon, F . 172—73°, [<x] d  =  +52,0°. — Mannose-m-nitrophenylhydrazon,
F. 162—63°, [a]n =  +26 ,5° — )-----8,3° (nach 144 Stdn.). — Mannose-p-nitrophenyl-
hydrazon, F. 202—203°, [<x]d =  +56,0°. Samtliche Drehungen in Pyridin-A. (1 :1 ). 
(Journ. Amer. chem. Soc. 53. 4363—67. Dez. 1931. Pittsburgli, Mellon Inst. of 
Ind. Res.) Oh l e .

Heinz Ohle und Ingrid Bieli, Neue Synthesen in der Zuckergruppe. I II . 1-Phenyl- 
glucoson, 1,1-Diphenylfrucłose und 1,1-Dibenzylfruclose. (H. vgl. C. 1930. II . 2368.)
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Vff. stellen durch Kondensation yon Diaceton-2-ketogluconsiiure (I) m it Plienyl- 
magnesiumbromid das Diaceton-l-phenylglucoson (II) u. dic Diaceton-l,l-diphenyl- 
fruclose (III) dar. Mit Benzylmagnesiumbromid reagiert I  dagegen so, daB nur die 
Diacetoti-l,l-dibenzylfruciose (IV) ais isolierbares Hauptprod. entsteht. Die Umsetzung 
yon Diaceton-l-methylglucoson m it Phenylmagnesiumbromid sowie von Diaceton-l- 
phenylglucoson mit Methylmagnesiumjodid hat bisher niclit zur Isolierung krystalli- 
sierter ster. einheitlicher Verbb. gefiihrt. Durch Hydrolyse der Diacetonyerbb. II, 
I II  u. IV m it einem sd. Gemisch yon 50 Vol.-%  Propyl-A. u. 50 Vol.-°/0 n-Scliwefel- 
saure konnten die zugehorigen freien Zucker in krystallisierter Form gewonnen werden. 
Das 1-Phenylglucoson gibt ein krystallisiertes Tetracetat, dessen Umsetzung m it HBr-Eg. 
oder m it TiCl4 keine krystallisierten Halogenderiw . liefert. Es tr i t t  jedoeh nur 1 Halo- 
genatom in das Acetat ein. Diese Ergebnisse machen sehr wahrscheinlich, daB in dem 
Acetat eine CO-Gruppe des Diearbonylzuckers ais solche yorliegt entsprechend den 
Formeln V u. VI oder ihren furoiden Ringisomeren. Bei der Acetonierung m it Kupfer- 
sulfat gibt Phenylglucoson ein reduzierendes Monoacelonderiv., dem Formel VII oder VIII 
zukommt. Gegen Alkalien ist 1-Phenylglucoson sehr enipfindlicli. Mit sd. ł/10-n. NaOH 
findet jedoch nur eine geringfiigige Spaltung des Mol unter Bldg. yon Benzaldehyd 
bzw. Benzyl-A. u. Benzoesaure s ta tt. Die Hauptmenge des Glucosons scheint durch 
Umlagerungen yerandert zu werden. Mit konz. KOH geht die Substanz unter Entw. 
einer intensiy yiolettstichig roten Farbę in Lsg. (charakterist.). — Bei der Hydrolyse 
der Diaceton-l,l-diphenylfructose treten ais Zwischenprodd. zwei nicht reduzierende 
Monoacetonderiyy. auf, die Monoacełon-l,l-diphenylfructopyranose (IX), die nur m it Kry- 
stall-Chlf. in krystallisiertem Zustand isolierbar ist u. bei der Acetonierung m it Kupfer - 
sulfat ais K atalysator I I  regeneriert, u. die Monoaceton-l.l-diphenylfructofuranose (X), 
welche m it Aceton in Ggw. von CuS04 nicht reagiert. Dieser Befund ist der erstc 
direkte experimentelle Beweis dafur, daB die Hydrolyse glykosid. Zuckerderiyy. m it 
der Sprengung des Lactolringes beginnt. DaB liier die Abscheidung der furoiden 
Modifikationen moglich ist, diirfte der Wrkg. der Gruppe (C6H 6)2C(OH) zuzuschreiben 
sein, welche die S tabilitat des intermediar anzunehmenden Zwischenprod. XI erhóht u. 
die Abspaltung der 2,3-standigen Isopropylidengruppe erschwert. Diese Gruppierung 
iibt also einen ahnlichen Effekt aus wie die CH2- O- S 0 3K-Gruppe oder das C 02-Ion (ygl. 
O h le  u . C o u ts ic o s , C. 1930. II. 3745, O h le  u . G a rc ia ,  C. 1932. I. 661). —  Die 
1,1-Diphenylfruciose gibt ein krystallisiertes Tetracetat u. bei der Acetonierung mit 
Kupfersulfat ais K atalysator unter anderem ein reduzierendes Anhydrid der 1,1-Di- 
phenylfruciofuranose, offenbar ein Analogon des Fructofuranose-l,2-anhydrids yon 
S c h lu b a c h . — Bei der Hydrolyse der Diacelon-l,l-dibenzylfructose wird nur 1 Zwi
schenprod., die pyroide Monoacetonrerb. angetroffen. Der freie Zucker gibt ein kry
stallisiertes Tetracetat u. bei der Acetonierung m it Kupfersulfat ais K atalysator ein 
reduzierendes Monoacetonderw. Aus diesen Befunden ergibt sieh der SchluB, daB die 
reduzierenden Monoacetonderiyy. die Isopropylidengruppe in Stellung 4,5 tragen u. 
sieh von den pyroiden Zuckermodifikationen ableiten miissen, wahrend die furoiden 
ilodifikationen keine 6-gliedrigen Cycloacetalringe m it 4,6-stiindiger Isopropyliden- 
gruppe zu .bilden yermogen. Der reduzierenden Monoacetonarabinose yon O h le  u . 
B e r e n d  (C. 1927. I. 2192) u. dem reduzierenden Anhydrid der Monoaceton-l,l-di- 
meihylfruclose yon O h le  u . H e c h t  (C. 1930. II . 2369) wird daher nunmehr die pyroide 
Konst. zugeschrieben. -— Eigenartig ist das Verh. der drei neuen Zucker gegen Phenyl- 
hydrazin. Das 1-Phenylglucoson gibt selbst unter den Bedingungen der Osazonbldg. 
nur ein Monophenylhydrazon. Die 1,1-Diphenylfructose u. die 1,1-Dibenzylfructose sind 
die ersten Zucker, welche iiberhaupt nicht mehr m it Phenylhydrazin reagieren.

Y e r s u c h e .  Diaceton-l-phenyl-d-glucoson, C1sH 220<j, aus A. fast ąuadrat. Tafel-
chen vom F. 134°, K p.0 3 166°, [a]D18 ;

C A
COOH

-24,75° (Cglf.; c =  4,0). — fi-Diaceton-1,1- 
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A. diinne Nadelchen vom F. 194,5°, K p.0)3 213°, 

4,0), =  —199,6° (Aceton; c =  1,94). Dio tertiare Car-

I I - C - O H
H - ć ______

ÓHjOH
diphenylfruclosc, C24H„80 6 
{a]D18 =  — 193,5° (Chlf.; <
binolgruppe ist nicht acetylierbar. F arb t sich m it HBr-Eg. in  kurzer Zeit schwarz. — 
1-Phenyl-d-glucoson, C12H u 0 6, aus Essigester lange dunno Nadeln vom F. 134,5°, 
[«]dm =  —17,72° (W.; c =  1,580), =  —7,89° — >- +7,18° (Pyridin; c =  2,876). 
Reduziert kraftig h. FEHLINGsche Lsg., aber nicht, wenn es vorher m it lconz. Alkalien 
behandelt worden ist. Plienylhydrazon, C18H 200 5N2, aus Bzl. hellgelbe yerfilzte Nadel
chen vom F. 154,5°, [a]o18 =  —253° (Athyl-A., c =  0,474). — Tetracetat, C20H 22Oł0, 
aus A. Nadeln vom F. 128,5°, [ c x ] d 18 =  +95,72° (Chlf.). — Reduzierendes Monoaceton-1- 
phenyl-d-glucoson, C15H 180,,, aus Methanol m it W. prismat. Nadeln vom F. 169°,
[a]n18 =  —93,39° (Chlf.; c =  1,564). — 2,3-Monoaceton-l,l-diplienyl-d-fructofuranose, 
C21H 210 6, aus Bzl. +  Bzn. lange diinne Nadeln vom F. 174°, [<x]d18 =  —99,30° (Aceton; 
■c =  1,440). — 2,3-Monoaceton-l,l-diphenyl-d-f>'uctopyranose, C21H 210 6, aus Chlf. m it 
Bzn. kleino Nadelchen m it ł/4 Mol Krystall-Chlf., das bei 80° nicht restlos ohne Zers. 
zu entfernen ist. F . 104°, [a]n18 =  -—149,6° (Aceton; c =  1,650). — 1,1-Diplicnyl-d- 
fruciose, ClsH 20O6 ■ H 20 , aus Bzl. m it Bzn. mkr. Nadelchen, dann aus W. fast ąuadrat. 
Blattchen vom F. 81°, [<x] d18 =  +55,28° — >- +42,28° (Aceton; c =  1,230). — 1,1-Di- 
plienyl-d-frudoscanhydrid, ClsH180 6, aus Bzl. Prismen vom F. 149,5°, [a]c18 =  +76,66° 

1,435). — Telracetyl-l,l-diplienyl-d-fructose, C20H 28Oln, aus A. feino(Aceton; c
ISTadeln vom F. 143°, [ajp18 =  +3,18° (Aceton; c =  1,58). 
jructose, C20H 32O,;, aus A. F. 121,5—122°, K p.0,2 184°,

■ ji-Diaceton-l,l-dibe,nzyl-d- 
[a]Di8 = —49,25° (Chlf.;

c =  1,990). — 2,3 - Monoacelon -1,1- dibenzyl - d -fructopyranose, C,3H 280 G, aus Bzl. 
lange diinne Nadeln vom F. 127—125,7°, [a]D18 =  +32,97° (Chlf.; c =  1,730) 
=  +23,36° (Aceton; c =  2,012). — Regeneriert bei der Acetonicrung m it CuS04 ais 
Katalysator die Diaeetonverb. — 1,1-Dibenzylfructose, C20H 2,iOc, aus Bzl. oder A. 
lange diinne Nadeln vom F. 149°, [oc]d18 =  +5,29° (Aceton; c =  1,695). —- 4,5-Mono- 
aceton-l,l-dibenzyl-d-fruclopyranose, C23H 28Oa, aus Bzl. m it Bzn. Nadelbiischel vom 
F. 107°, [a]D18 =  +7,29° (Aceton; c =  0,970). — Telracetyl-l,l-dibenzylfructosc,
C28H32O10, aus Bzl. m it Bzn. F. 94°, [cc]d18 =  +23,6° (Aceton; c =  1,44). — Das 
Diaceton-1-phenylglucoson enthalt m itunter winzige Mengen eines KW-stoffes, der 
sich bei der Hydrolyse aus der Propyl-A.-H2S 04-Lsg. in schillernden Blattchen ab- 
scheidet. Aus A. F. 208,5°. Seine Zus. entspricht etwa der Formel (C13H 10)X. (L ie b ig s  
Ann. 4 9 2 . 1—21. 31/12. 1931. Berlin, Univ.) Oh l e .

Eugen Pacsu, Uber die Identitat rneiner 4-Methylglucose mil der Briglsclien 
2-Mełhylghicose. Vf. bestatigt die Feststellung von L e v e n e  (C. 1 9 3 1 . I I . 417. 840) 
sowie von BRIIGL u . SCHINLE, daC die friiher von ihm ais 4-Methylglucose bcschriebene 
Verb. m it dem Olucose-2-mełhylather von B r i g l  ident. ist u. daB die friiher ais 4,5,6- 
Trimethylglucose beschriebene Substanz nur 2 Methoxylgruppen enthalt u. das Osazon 
einer Monomethylglucose liefert. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 65. 51—54. 6/1. 1932. 
Princeton, Univ.) O llLE.

XIV. 1. 79
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William Charlton, Walter Norman Haworth und Reginald William Herbert,
Die Struktur der 2,3,4-Trimelhylglucose. Bei der Oxydation von 2,3,4-Trimethylglucosa 
m it H N 03 u. naelilolgender Vcresterung erhielton Vff. 2 Esterfraktionen, von donen 
die niedriger sd. (Kp.0jl 130—133°) das Melhylamid der inakt.Xylotrimetlwxyglutarsdure 
vom F. 167—68° lieferte, wahrend aus der hoher sd. F raktion (Kp.0>1 140—150°) der 
Methylester des 2,3,4-Trimethylzuckersaureladons C10H l0O7, krystallisierte. F. 107°, 
[K]D22 =  +104,3° (A.), [a]D24 =  +98° (Clilf.); [a]D18 =  +146,5° (Bzl.). — Ferner 
geben Vff. eine verbesserte Vorsehrift fiir dio Darst. des 2,3,4-Trimethyl-fl-mdhyl- 
glucosids. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 1 . 2855—57. Nov.) O h l e .

Walter Norman Haworth, Edmund Langley Hirst und Ethel Gertrude Teeee, 
Unumndlung von 2,3,4-Triacetyl-a.-methylglucosid in  3,4,6-Triacetyl-2-methyl-a,-methyl- 
glucosid. (Vgl. C. 1 9 3 0 . H .  1520.) Bei der Methylierung yon 2,3,4-Triacetyl-a-mothyl- 
glucosid von H e l f e r i c h ,  B r e d e r e c k  u .  S c h n e i d m u l l e r  (C. 1 9 2 7 . I I .  2541) m it 
sd. CH3J  u .  Ag■ Ag;O (8 Stdn.) entstelit unter W anderung der Acetylgruppe aus 
Stellung 2 in Stellung 6 zu 30%  3,4,6-Triacetyl-2-methyl-a.-niethylglucosid, C14H22O0, 
aus A. Nadeln vom F. 120°, [ k ] d 20 =  +145° (Chlf.; c =  0,9). Bei der Verseifung m it 
methylalkoh. NH3 entsteht daraus 2-Me.ihyl-<x.-rneth.ylglucosid, CsH 10O0, aus Essigester 
Prismen vom F. 147—48°, [< x]d19 =  +155° (W; c =  0,7). Gibt bei der Hydrolyse 
mit 7%ig. IIC1 bei 90—95° den (i-Glucose-2-methyldtlier von B r i g l  C7H140 6, aus CH3OH 
F. 157—59°, [a]D20 =  + 1 2 ° — >- +66° (W.; c =  0,64; Gleichgewicht nach 6 Stdn.). 
(Journ. cliem . Soc., London 1 9 3 1 . 2858—60. Nov.) O h l e .

Walter Norman Haworth, Edmund Langley Hirst und Henry Samuels, 
Das dritte Triacetylmethylrhamnosid. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I I . 1519.) Vff. stellen durcli 
polarimetr. Verfolgung der Hydrolyse des sogenannten „y “-Mcmoacetylmelhylrhamnosid- 
dimethylathers (I) m it 1/ioo'n - HC1 bei 20° fest, faB die Hydrotyse in 2 Phasen verlauft.

CH3 CH3
M e 0 - C - 0  HO—Ć -0  IM

Die erste Phase bcstebt in der Abspaltung yon CH3OH zu II  u. gleichzeitiger Uin- 
lagerung zu 2-Acelyl-3,4-dimethylrhamnopyranose (HI). Gesehwindigkeitskonstantet 
K l =  5,5. F iir die Drehung des prim ar entstehendenProd.w ird bereehnet [a]D20 = + 4 7 ° ,  
Die zweite Rk.-Phase besteht in der M utarotation yon H I zu einem Gleichgewicht 
von a-u. /?-Formen, Endwert: [cc]d2° =  +28°. Ihre Gesehwindigkeitskonstante ist 
K„ =  0,11. Nach Ablauf der 1. Rk. reduziert dio FI. FEH LlN G sche Lsg. Die Ab
spaltung der Acetylgruppe aus H I erfolgt unter n. Bedingungen, wahrend I  von '/io-n. 
NaOH bei 70° in 3 Stdn. nicht merklich yerandert wird u. erst bei 80° in gleicher 
Zeit 64%  Acetyl abspaltet. Die Darst. von „y“-Triacetylmelhylrliamnosid wird ver- 
bessert. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 1 . 2861—64. Nov.) O h l e .

Walter Norman Haworth, Edmund Langley Hirst und Maurice Stacey, 
Waldensche Umkehrung in  der a-Olucoheptosereilie. Darstellung neuer Derivate und 
Bestimmung der Struktur des Melhyl-<x-glucoheptosids. (Vgl. vorst. Ref.) a-Gluco- 
heptose gibt m it 5% ig. methylalkoh. HC1 fast ausschlieBlich krystallisiertes (i-Methyl-a.- 
glucolieptosid (I), m it 3% ig. methylalkoh. HC1 daneben auch a.-Methyl-a.-glucoheptosid. 
Aus I  wurde in iiblicher Weise der Penlanielhylatlier I I  gewonnen, der bei der Hydrolyse 
(3-Pentamethyl-a.-glucoheptose n i  lieferte. Bei der Oxydation entsteht daraus Penła- 
■methyl-cc-glucoheptcmsaure-d-lacłon (IV), dessen Hydrolysen- u. Bildungsgeschwindigkeit 
in derselben GroBenordnung liegt wie diejenige der fruher untersuchten <5-Lactone. 
Bei weitrrcrn oxydativen Abbau von IV wurde in Dbereinstimmung dam it l-Arabo- 
trimetłioxyglutarsaure (V) ais Hauptprod. gew'onnen, begleitet von inakt. Dimethoxybem- 
steinsiiure. — a-Penlacetyl-a-glucoheptosylbromid (VI) geht in absol. A. m it aktiviertem 
AgCl fast quantitativ  in p-Pentaa<xtyl-a.-glucoheptosylchlorid (VH) iiber. Gealtertes 
AgCl gibt dagegen unter denselben Bedingungen a-PeTitacetyl-a-glucoheptosylchlorid 
(VIII), das m it frisch bereitetem AgCl zu VH umgelagert werden kann. Mit CH3OH u. 
Ag20  gibt VI Pentacetyl-{]-methyl-a-glucoheptosid, welches auch dureh direkte Acety-
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Iierung von I  entsteht. Entsprechend gibt YH Penlaactlyl-oi-melhyl-OL-glucolieptosid. 
Mit Chinolin u. CH3OH liefert VII dagegon das Tetraacetyl-a.-glucohcptose-l,2-ortho- 
methylacelat (IX), bei dessen milder alkal. Verseifung nur 4 Acetylgruppen abgespalten 
werden.
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V e r  s u c h e. Die Darst. von cr.-Glucoheplose wird verbessert. — Pentamełhyl-fS- 

methyl-cL-glucoheptosid (H), C13H 20O7, Ol vom K p.0l08 140°, nn17 =  1,4487, [a]D21 =  — 97° 
(W.; c =  0,7), =  -7 4 0  (Chlf.. c =  1)1}) =  _ 5go (A-. c =  1;1)j =  _ 4Go (A;. c =  1)Q)j 
=  —42° (Bzl.; c =  1,2). — Penlameihyl-a.-glucolicptose (III), C12H210 7, aus A. m it PAe.
groBe monokline Prismen vom F. 84°, Kp.0ll8 157°, [a]D18 =  —62,5° — )-----42,5°
(W.; c =  0,8; Gleichgewichfc nach ca. 2 Tagen). — Pentamethyl-a-glucoheptonsaure-d- 
laclon (IV), Ci2H 220 7, aus Essigester mit PAe. Prismen vom F. 83°, [a]n19 =  +40° — >- 
+  9,4° (W.; c =  1,1; Gleichgewicht nach 38 Stdn.). Die cntsprechende Saurc zeigt 
[a]D17 =  —15° — y  + 9° (W.; o =  0,9), im Gleichgewicht also 44% Lacton u. 46%  
Saurc. — cc-Acetobrom-a-glucoheplose (VI), Cn H„.)On Br, nach einer verbesserten Vor- 
schrift direkt aus dem freien Zucker. [a]c20 =  +156° (Chlf.; c =  0,9), = + 1 0 9 °  
(Aceton; c =  0 ,6 ).— p-Acetochlor-a.-glucoheplose (VH) C17H 23On Cl, aus A. mit PAe. 
groBe prismat. IĆrystalle vom F. 125°, [a]D20 =  +11° (Chlf.; c =  0,96). — oc-Aceto- 
chlor-a-glucoheptose (V ni), F. 97°, [a]D20 =  +95° (Chlf.; c =  1,1). — Pcntaacriyl-(i- 
methyl-a-glucoheplosid, ClsH 280 12, aus W. lange Prismen vom F. 150°, [a]n21 =  —28° 
(Aceton; c =  0,5), [oc]d2“ =  —16° (Chlf.; c =  0,8). — Pe.ntaacetyl-a.-melhyl-a.-gluco- 
hepłosid, C18H 20O12, aus verd. A. kurze Prismen vom F. 169°, [<x]d 1d =  +91° (Chlf.; 
c =  1,2). — Tetraacetyl-a.-glucolieplose-l,2-orthomcthylacetat, C]SH 20O12, aus A. mit PAe. 
Nadeln vom F. 112°, [a]o17 =  +43° (Chlf.; c =  0,6). (Journ. chem. Soc., London 
1 9 3 1 . 2864—72. N oy . Edgebaston, Univ.) O h l e .

Walter Norman Haworth und Wilfred John Hiekinbottom, Synthese eines 
11 euen Disaccliarids, NeotreJialose. Durch Kondensation des 3,4,0-Triacelylglucosa-J,2- 
anhydrids von B r ig l  mit 2,3,4,6-Tetracetyłglucose gewinnen Vff. das Heptacetat eines 
neuen Disaccliarids, der Neotrehalose. Das Octacetat u. der freie Zucker wurden glcich- 
falls dargestellt. Die Neotrehalose ist vcrscliieden von der natiirlichen Trehalose u. 
der Isotrehalose von E . F is c h e r  u. D e l b r u c k , u . diirfte auf Grund ihrer Synthese

79*
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ais a-Gllteosido-ji-glucosid aufzufassen sein. Sie is t  auch verscliieden von dem Disaccharid 
•von V o g e l  u. D e b o w s k a -K u r n ic k a  (Helv. chim. Acta 1 1 . 910; C. 1929-
I .  229), dem von jenen Autoren dieselbe Konst. zugeschrieben wird. Dio Drehungen 
des nouen Zuckers u. seiner Octacetates weichen erheblich von den von H u d s o n  vor- 
ausberechneten W crten ab. — Heptacetat der Ncotrehalose, C26H 360 18, aus den obigen 
Komponenten m it Bzl. 37 Stdn. bei 90—100°. Aus CCI., diinne Nadeln, aus W. mit
1 H 20 , F . 155—156°, [ a ] D 20  =  +78° (Aceton; c =  2,4). — Odacełylneolrehalose, C2SH3BOn  
aus A. prismat. Nadeln vom F. 140—141°; [ o :]d 20 =  +90° (Bzl.; c =  1,14). — Neo- 
trehalose, C12H 22On  • H 20 , aus verd. A. Blilttchen yon unscharfem F. ca. 210—20°, 
ra ]D =  +95° (W .; c =  3,55). Schmeckt schwach suB. (Journ. chem. Soc., London 
1 9 3 1 . 2847—50. Nov.) O h l e .

Walter Norman Haworth und Edmund George Vincent Percival, Poly- 
saccharide. IX . Nachweisder Pyranasestmktur des Xylans. (VIII. ygl. C. 1 9 3 1 .11.2312.) 
Es ist friiher gezcigt worden, daB Xylan nur Xylosegruppen enthalt, dereń OH-Grup-

H OH
-OV

! \ 1_ 
h  h :

H  H H„

H hX>]^  Lo-
OH

O

hN

II
- O -

\ ÓH

H  H  'i-L

OH
H

\
H Hs

/
(  OH

O 
~ \  
H  N

-O-J
H OH H

/
/

- O -

HO
H

l / l  
K  OMe

H HI

OMe
! I I  H  H,

n

OMe II

O OH

M

H
HO

O

H
MeO

KH Ha

II
OMe 
I II

H

.X!
H

OMe

<^OMe

OMe 
I H

N
H I l5

H
\ _  

H  H„ 1 )/  Lo J N
OMe

H
H

- O H  
H  /C 0 2H

III H OMe

OMe

H  H , 

f i  > j  i (  OMe
/  LoJ \ -
N

O
IV II

-OMe 
H /C O jM e-*-

MeO
OMe

H H„

N OMe 

H  V

• O.O H  MeOCHj

+  j<^OMe H ^>  

H

CO

O
OMe H  VI OMe

pen 2 u. 3 frei sind. Durch yorsichtige Acetolyse des Dimełhylzylans konnt-e nun- 
mehr ein partiell methyliertes Disaccharid der Xyłose I I  nachgewiesen werden, das 
m it Br-W. das Bionsaurederiv. i n  liefert. Der Methylester der vollig methylierten 
Bionsaure (IV) zeifallt bei der Hydrolyse in 2,3,4-Trimethylxylopyranose (V) u. in
2,3,5-Trimethyl-y-xylonsaurelacton (VI). Das Xylan besteht also aus Xylopyranose- 
ketten vom Typus I. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 1 . 2850—54. Nov.) Oh l e .

E. Bemer, Die vermeintliche Depolymerisation von Inu lin  und Glykogen. Kurzes 
Referat iiber einen Vortrag des Vf. (Tidskr. Kemi Bergyaesen 1 1 . 73—74. 1931.) W i l l s t .

William Lloyd Evans und Robert Casad Hockett, Der Mećhanismus der Kohlen- 
hydratoxydation. XIV. Der Abbau von Cellobiose, Lacłose, Melibiose, und Gentiobiose 
durch Kaliumhydrozyd. (X III. ygl. C. 1 9 3 0 . I I . 3743.) Vff. untersuchen den Abbau 
von Cellobiose, Lactose, Melibiose u. Gentiobiose durch KOH bei 25, 50 u. 75° durch 
quantitative Best. der Milchsaure, des Methylglyoxals, Eg. u. H-COOH u. yergleichen 
diese Ergebnisse m it denjenigen an Maltose, Glucose u. Galaktose. Die Ergebnisse 
stehen im Einklang m it der NEFSchen Theorie. Melibiose u. Gentiobiose konnen bei 
lioher A lkalitat (4-n. bis 7-n. KOH) auch ein 4,5-Endiol bilden, welches in Tetrose, 
Glykolaldehyd u. Galaktose bzw. Glucose zerfallt. Bzgl. der Einzelheiten vgl, Original. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 53 . 4384—4400. Dez. 1931. Columbus, Univ.) O h le ,

Kurt Hess und Carl TrogUS, Zur Kennlnis der Reaktionsweise der Gellulose. 
(E in Beispiel fiir  die Reaktionsweise bei Gebilden m it grofier innerer Oberflachę.) ■ Vff. 
yersucken, durch Kombination praparativ-analyt. m it rontgenograph. Methoden die 
bisher unentschiedene Frage zu klaren, ob sich bei Celluloserkk. (sie yerlaufen infolge 
der Unloslichkeit der Cellulose in allen Losungsmm. primiir stets heterogen) die Fasern 
quasihomogen, wie meist angenommen wird, oder typ. heterogen umsetzen. — Vff. 
entwiekeln zun&chst ein Schema der moglichen Grenzfalle heterogener RkJc. u. zeigen,
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daB die beobaehtete Umsetzungsgeschwindigkcit eine Funktion der eigentlichen Rk.- 
Geschwindigkoit (11), sowie der Oberflachen- (O) u. Diffusionsverhaltnisse (D) des 
Bodenkorpers fiir das Rk.-Medium ist, u. daB bei mittleren W erten fur O. das Ver-. 
haltnis R/D den Typus der Rk. (ąuasihomogen, topochem.-heterogen, Oberflachenrk.) 
bedingt. Bei Zusammenfassung des Einflusses von O. u. D zu dem (meist zeitabhangigen) 
„Milieufaktor" M  wird dx / d t  =  /:■ Konz.(momentom- — Es wurde zunachst versucht, 
aus den bei ycrschiedenen Celluloserkk. gewonnenen Rk.-Kurven (zum Teil den 
Angaben anderer Autoren entnommen) eine allgemein giiltige Beziehung fiir M  ab- 
zuleiten, die evtl. Ruckschliisse auf die Rk.-Weise der Cellulose gestattete. Doch ergab 
sieh kein einheitliches Bild, sondern dio Rk.-Kurven wurden in einigen Fiillen durch 
die bekamiton kinet. Gleiehungen wiedergegeben, wahrend in andern Fiillen in diese 
Gleichungen noch Elcmento eingefiilirt werden muBten, die eine lineare Diffusions- 
geschwindigkeit enthaltcn oder gar M. konstant war. — Eincn Einblick in den Mecha- 
nismus der Celluloserkk. gab die rontgenograph. Unters. des Bodenkorpers in den 
einzelnen Rk.-Stadien. Es wurde in  allen untersuchten Fallen folgender Rk.-Verlauf 
beobachtet: Bei fortschreitender Rk. sind zunachst in  einem selir breiten Gebiet nur 
die Interferenzen des Ausgangsmaterials erkennbar (Bereich I). Dann folgt ein schmales 
Gebiet, in dem die Interferenzen des Ausgangsmaterials u. des trisubstituierten End- 
prod. nebeneinander auftreten (Bereich II), bis schlieBlich im letzten, ebenfalls schmalen 
Gebiet die Inteferenzen des Ausgangsmaterials Yóllig verschwinden (Bereich III). Ais 
bcsonders cliarakterist. wird die Breite von Bcreich I  hervorgehoben u. daB, m it Aus- 
nahme der Methylierung, nie das Auftreten frcmder Interferenzen oder amorpher 
Ringo, die auf das Vorliegen mindersubstituierter Zwischenstufen hindeuten, beob
achtet wurde. — Einzelheiten-. Dio Breite der Bereiche I—I I I  bei den einzelnen Rklc. 
ergibt sich aus folgender Tabelle:

Cellulosederiyat
Zahl der Substituenten je  C0

Bereich I Bereich II Bereich III

Triacetylcelluloso I ..................................... 0 -1 ,3 4 1,34—2,70 2,74-3 ,00
Triacetylcellulose I I  aus morę. Cellulose 0—1,63 1,63—2,20 2,42—2,87
Triaeetylcellulose II aus natiirl. Cellulose 0—1,69 1,69—2,62 .—
T rip ro p io n y le e llu lo se ................................ 0 -0 ,8 3 1,1 - 2 ,4 2,4 —2,77
T rib u ty ry lce llu lo se ..................................... 0—0,75 0,85—2,07 2,07—2,24
T ripalm ity leellu lose..................................... — 0,35 1,32—2,95
Tristearylcellulose.......................................... 0 -0 ,1 1 0,85 2,84
T rin itro ce liu lo 8 e .......................................... 0 -1 ,0 4 1,30-1 ,98 1,98—2,88
T rim e th y le e llu lo s e ..................................... 0 -0 ,5 4 0,69—1,64 1 ,92-2 ,96
A cety]eelluloseverseifung........................... 1 ,8 -0 ,95 2,34—1,80 2.34

Die Verseifung der Acetylcellulose ist deshalb von groBem Interesse, weil fur sie 
gegenuber der Acetylierung die Umkehr des angegebenen Schemas gefordert wird, 
also ein breiter Bereich, in dem keine Celluloseinterferenzen auftreten, gegenuber einem 
schmalen Bereich, der nur das reine Cellulosediagramm gibt. Ais weitercs wichtiges 
Ergebnis wurde gefunden, daB sich gelóste u. faserformige Triaeetylcellulose hinsicht- 
lich des Verseifungsverlaufes nicht untersoheiden. — Propionylierung. Das bisher un- 
bekannte Róntgendiagramm des Cellulosetripropionates wird beschrieben. —  Palmitin- 
u. Stearinsaureesler. Die vollstandige Veresterung m it diesen Sauren gelingt erst nach 
Vorquellung der m it C102 gereinigten Fasern in Pyridin. Die faserfórmigen Ester 
zeigen nur D EBYE-SCH ERRER-Diagram m e, obgleich sich aus ihnen eine nur wenig 
desorientierte Cellulose regenerieren laBt. — Methylierung (von Walther Schon.) 
Hier muBte wegen teilweise zu sprunghafter Steigerung des OCH3-Geh. unter den n. 
Methylierungsbedingungen in dem Intervall zwischen 12 u. 30%  0CH3 bei geringerer 
Alkalikonz. methyliert werden. Bereich I  ist nur etwa lialb so breit, wie bei den Ver- 
esterungsrkk. u. es wird das Auftreten einiger fremder Interferenzen beobachtet. — 
Die Nitrierung verlauft n. Lediglich bei der Nitrierung mercerisierter Ramie tr i t t  
infolge teilweiser Regeneration natiirlicher Cellulose eine gewisse Komplikation in den 
Diagrammen auf, die jedoch die Feststellbarkeit des Rk.-Types nicht boeinfluBt. Vff. 
diskutieren an H and der gewonnenen Ergebnisse die von M i l e s  (C. 1 9 3 1 . II. 157) 
gegebene Deutung des Nitrierungsvorganges u. zeigen, daB die von M i l e s  unter
suchten mindernitrierten Nitrocellulosen Rk.-Endprodd. u. dam it anderer N atur sind,
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ais die hier untersuchten Zwisclienstufen bei der Darst. bochnitrierter Priiparate, u. 
daB nur diese AufschluB iiber den Nitrierungsvorgang geben konnen. — Folgerungen. 
Der beobacbtete Rk.-Yerlauf schlieBt in allen untersuchten Fallen permutoide Rk. 
eindeutig aus u. deutet auf einen micellar-heterogenen Rk.-Typus hin (R >  D, per- 
mutoides Dm’chdringen der Fasern bis zur Micelloberflaehe). Danaeh ergibt sich ais 
Idealrk. der Ccllulosefasern folgendcs Bild: 1. Da R  >  D, wird zunachst die gesamte 
Micelloberflache in reiner Oberflachenrk. bis zum Trisubstitutionsprod. umgesetzt 
(Bereich I, steiler Ast der Rk.-Kurven). Die wahrscheinlich intermediar auftretenden 
mindersubstituierten Zwisclienstufen werden infolge des groBen R  so schnell durch - 
laufen, daB sie nie in groBerer Menge (mehrere Netzebenen) vorhanden u. daher rontgeno- 
graph. nicht naehweisbar sind. Auch das Endprod. gibt zunachst kein Rontgcnbild, 
da es in monomolekularer Schicht entsteht, u. man kann aus der Breite von Bereich I, 
falls man annimmt, daB beim Beginn des Angriffs der 2. Molekullage (Auftreten der 
ersten reflektionsfahigen Netzebencn) das Gitter des Rk.-Prod. bemerkbar wird, die 
Micelloberflaehe bereelmen. Es wurden so Werte fiir 0 zwischen 3,64 u. 7,06-106 qcm/ 
ccm Ramie gefunden, in  befriedigender "Dbereinstimmung m it den aus róntgenograph. 
Daten geschatzten Werten. 2. E rst nach der Besetzung der Oberflache dringt das 
Rk.-Medium aueh in die intramicellaren Raume ein (der Bcweis fiir die Mogliehkeit 
dieses Eindringens konnte fiir Acetylcellulose I  erbracht werden) u. es setzt sich, dem 
kleinen D entsprechend langsam eine Molckiilschicht nach der andern um (flacher 
Ast der Rk.-Kurvcn, Bereich I I  u. III). Der Unterschicd der Breite von Bereich I  
u. I I I  erklart sich aus rein geometr. Griinden, da der Kern der Micellen bei weit ge- 
ringerer M. mehr Netzebenen belegt, ais die Oberflache. — Die einzige Abweichung 
von diesem Sehema zeigt die Methylierung der Cellulose, bei der die geringe Breite 
von Bereich I  u. das Auftreten fremder Interferenzen die Mogliehkeit andeuten, daB 
R  u. D so gegeneinander abgestuft sind, daB gleiclizeitig mehrere Molekiillagen an- 
gegriffen werden konnen, wobei infolge verschiedener Rk.-Fahigkeit der OH-Gruppen 
definierte, mindermethjdiertc Cellulosen entstehen. — Zum SchluB weisen Vff. auf die 
Bedeutung dieser Ergebnisse fiir die Erklarung des von E. SCHMIDT beobachteten 
konstanten u. annahernd ganzzahligen Verhaltnis von Xylan zu Cellulose im Buchen- 
liolz hin, das, da Buchenholz das Rontgendiagramm der Cellulose zeigt, nur pseudo- 
stoehiometr. N atur zu sein scheint. Einzelheiten, sowie zahlreiche Tabellen u. Rontgen- 
diagramme siehe Original. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 15- 157—222. Dez. 1931. 
Berlin-Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. f. Chemie.) K l a g e s .

T. F. Murray jr., C. J. Staud und H. Le B. Gray, Die oplische Drehung von 
Celluloseprodukten. I I .  Die optische Dreliung zweier Fraklionen alkaliloslicher oxydierter 
Cellulose. (I. vgl. C. 1930. II. 378.) Cellulose wurde in n. H3P 0 4 bei 53° mit KMnO.i 
(2 O auf C6H 10O5) oxydiert u. das Prod. mit 17,5% NaOH extrahiert. Der in N a O H  1. 
Anteil wurde in eine in verd. Essigsaure 1. u. eine unl. Fraktion zcrlegt, dereń opt. 
Drehungen in 17,5% bestimmt wurden. Bzgl. der Einzelheiten vgl. Original. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 53. 4021—28. N o t . 1931. Rochester, Kodak Res. Lab.) O h l e .

Maryan P. Matuszak, Zusammensetzung von Kupferxanthogenat. Dieses Salz 
wurde in der L iteratur bis vor kurzem ais Cuprosalz, in  neuerer Zeit meistens ais Cupri- 
salz aufgefaBt. Durch titrim etr. Best. des Cu stellte Vf. fest, daB das Salz entsprechend 
der Ansicht seines Entdeckers (Z e i s e , P o g g e n d o r f f s  Ann. 35 [1835]. 487) ais Cupro
salz (C2H 50-C S2)2Cu zu formulieren ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 4451—52. Dez. 
1931. Pittsburgh [Penns.], U. S. Bureau of Mines Exp. Station.) OSTERTAG.

T. G. Levi, Alkyl- und Dialkylammoniumdithiocarłiamate und -trithiocarbonate und 
Dialkylalkylidenammoniumalkylidendithiocarbamale. (Vgl. C. 1932. I. 944.) Vf. 
st«llt durch Rk. zwischen Ammoniumdithiocarbamaten m it Salzen von Aminen Alkyl- 
u. Dialkylammoniumdithioearbamate her u. isoliert Dialkylammoniumdialkyldithio- 
carbamate m it verschiedenen Alkylgruppen am Amino- u. Ammonium-N, sowie T ri
thiocarbonate von Aminen. Bei Einw. von HCOH oder CH3COH werden aus den Alkyl- 
ammoniumdithioearbamaten Kondensationsprodd. m it 2 Aldehydresten auf 1 Mol. 
Dithiocarbamat erhalten, die wahrseheinlich die Alkylalkylidenammoniumalkyliden- 
dithioearbamate sind. Bei Einw. von CH3COH auf Dialkylammoniumdithioearbamate
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cntstehen Dialkylathylidenammoniuinathylidcndithioearbaroate, dio einen neuen Typ 
darstellen. Durch Einw. von HCOH auf Dialkylammoniumalkyldithiocarbamate ent- 
stehen Prodd. mit 1 Aldehyd auf 1 Mol. Dithiocarbamat, dic wahrscheinlich Dialkyl- 
methylenammoniumalkyldithiocarbamate sind. — Be7izylammoniumdithiocarbamał, 
CaH12N2S2, F. 90—93°, Zers. — Gamphylammoniumdithiocarbamat, CUH 22N2S2, F. 100 
bis 104“, Źers. — Diathylammoniumdithiocarbamat, C5H UN2S2, F. 98—105°, Zers. — 
Dipropylammoniumdiihiocarbamat, C7H 18N2S2, F. 80—90°, Zers. — Diisobutylammo- 
niumdithiocarbamat, C0H 22N2S2) F. 83—93°, Zers. — Piperidoniumdithiocarbamat, 
C0H14N2S2, F. 80—90°, Zers. — Dibenzylarnmoniumdithiocarbamat, C15H 18N2S2, F. 145 
bis 155“, Zers. — Methylphenylammoniumdithiocarbamat, C8H 12N2S2, schm. unvoll- 
kommen unter 100°. — Dimctliylammoniumpentamethylendithiocarbamat, CBH 1R]\T2S2, 
F. 84—86®. — Diisobutylammoniumdimethyldithiocarbamat, F . 84—86®. — Dithio- 
carbamat des symm. Diphenylguanidins, F . 98—100°, Zers. — Dithiocarbamat des 
asymm. Diphenylguanidins, Krystalle. — Dithiocarbamat des syrnm. Di-o-tolylguanidins,
F. 130—132®. — Dithiocarbamat des symm. Triplienylguanidins, F. 88—90®. — Dithio
carbamat des asymm. Triplienylguanidins, F . 103—106®, Zers. — Chinindithiocarbamat,
F. 107—109®. — Chinidinditliiocarbamat, F . 202—205®. — Cinchonindithiocarbamat,
F. 208—209°. — Slrychnindithiocarbamat, schm. nicht bis 250®. — Brucindithiocarb- 
amat, F. ca. 140®. — Chininpentamethylendithiocarbamat, Krystalle. — Gliinindimethyl- 
ditliiocarbamat, Krystalle. — Strychninperdameihylendithiocarbamat, wie die vorigen. — 
Stryclmindimethyldithiocarbamat. — Benzylammoniumtrithiocarbonat, C15H 20N3S3 =  
C (: S)(SNH3CH2C6H 5)2, orangegelbe Krystalle, nur kurze Zeit bestandig. — Dipropyl- 
ammoniumtritliiocarbonat, CJ3H 32N2S? =  C (: S)[(SNH2(C3H ,)]2, selir unbestandig. — 
DidthylathylidenammoniumathylideTulithiocarbamat, C9H 18N2S2 =  C(: S)(3ST: CHCH3)[SN 
(C2H5),( : CHCH3)], F . 82—83®. Zers. Dipropyiuthijlidenammoniumdthylidendithio- 
carbamat, Cj J i 22Ń„S2, F. 81—82®, veriindert sich beim Aufbewahren nach einigen 
Woehcn. Diisobutyldthylidenammoniumuthylidendithiocarbamat, C13H 20N2S2, F. 101°. — 
Verb. C\0H12N 2S 2 (I oder II), aus Benzylammoniumdithiocarbamat u. HCOH. Pulver,
F. 130°. Verb. Gl2H1(iN 2S 2, aus Benzylammoniumdithiocarbamat u. CH3COH. Flocken.
—  Verb. G~Hxr,N 2S 2 (III oder IV), aus Dimethylammoniumpropyldithiocarbamat u. 
HCOH. F. 52®. (Gazz. chim. Ital. 6 1 . 803—14. Okt. 1931. Mailand, Lab. d. Soc. 
Italiana Pirclli.) F i e d l e r .

Sterling B. Hendricks und Guido E. Hilbert, Die molekulare Assozialion, die 
scheinbare Symmetrie des Benzolrings und die Struktur der Nitrogruppe im  krystalli- 
sierten m-Dinitróbenzol. Die Yalenzen des Stickstoffs in  einigen organischen Verbindungen. 
m-Dinitrobenzol h a t zwar die Raumgruppe Vhw, die H e r t e l  (C. 1 9 3 0 . II. 192) angibt, 
aber die Atomlagen sind unrichtig bestimmt. Im  Mittel liegen die C- u. Ń-Atome 
eines Mol. in e i n  e r  zur c-Achse senkrechten Ebene, die O-Atome um 0,96 A aus dieser 
Ebene entfernt, die fiir sie aber eine Symmetrieebene darstellt. Die H-Atome diirften 
feste Stellungen einnehmen, u. zwar in derselben Ebene wie C u. N. Andeutungen fiir 
die Rotation des gesamten Mol. oder der N itrogruppe im K rystall ergaben sich nicht. — 
Der Abstand zwischen den O-Atomen einer Nitrogruppe ist 1,91 A, also etwas geringer 
ais im Nitration. Der kleinste Abstand zwischen zwei O-Atomen vcrscliiedener Moll. 
ist gleichfalls 1,91 A. Daraus ist zu schlieBen, daB m-Dinitrobenzol assoziiert ist, 
worauf auch das Fehlen von Spaltbarkeit parallel (001), d. h. parallel den Ringebenen 
hindeutet. Die O-Atome einer Nitrogruppe sind aquivalent; das besagt, daB sie auch 
gleichartig an den Stiekstoff gebunden sind. Vff. weisen darauf hin, daB der fiinfwertige 
Stickstoff eine ahnliche Konfiguration besitzt wie ein angeregtes C-Atom (2 s 2 p3 5S) 
u. nur 4 homoopolare Valenzen betatigt, u. diskutieren die Fahigkcit yon C—O- u. 
N trO-Verbb., in Form freier Radikale aufzutreten: Nach P a s c a l  (Buli. Soc. clnm. 
France [4] 9 [1911]. 336 u. friiher) ergibt dio Messung der diamagnet. Susceptibilitaten, 
daB der Sauerstoff in  don genannten Verbb. paramagnet. ist u. eine Susceptibilitat 
von ca. 2 x  10-3 besitzt; es miissen also unpaare Elektronenspins vorhanden sein. 
Der Vergleich m it der magnet. Susceptibilitat von a-Naphthyldiphenylmethyl ( T a y l o r ,  
C. 1 9 2 6 . I. 3453), zoigt, daB z. B. im System 0 6H 5 • N—O ^  C0H5N—O das Radikal

nur in der GroBenordnung von l®/0 Torhanden sein kann. Auch im chem. Verli. iihneln 
n  tt sich C = 0 -  u. N—0-Verbb. (S t a u d in g e r  u . E n d l e , Ber.
c8h 5> C —N—CH3 Dtseh. chem. Ges. 50 [1917]. 1042). F iir die Nitrone ergibt sich

s 5 i A ais beste Formulierung die nebenst. m it dreiwertigcm Stickstoff;
analoges gilt fiir dic Nitrone u. Azosykdrper. Bzgl, des Nitro-
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stickstoffs fiihron Vff. folgendes aus: Die von S id g w ic k  bekanntlich angenommeno 
S truktur einea inneren Ammoniumsalzes war auf Parachormessungen gestiitzt, die 
aber angesichts der Tatsache unzureichend sind, daS analoge Anomalien im Parachor 
bei Verbb. des funfwertigen Phosphors auftreten, der — da seine Valenzschale eine 
M-Soli ale ist —  wirklich fiinfwertig sein kann. Auflerdem konnte die innere Ammon- 
salzformel nicht die Gleichwertigkeit der O-Atome u. die den Aminoxyden ganz un- 
gleichen Eigg. erklaren. Da die Nitrogruppe diamagnet. ist, kann sie auch nicht zu 
einem radikalartigen Zustand neigen. Endlich spricht die Krystallstrukturbest. gegen

einen Ring —N<^ i , so daB auch fiir den Nitrostickstoff homóopolare Fiinfwertigkeifc

gefolgert werden muB. Dabei sind an solche Stickstoffatome stets 2 O-Atome gebunden. 
Die einzige Ausnahme, das Radikal N0C12, enthiilt vielleicht dreiwertigen Stickstoff. — 
Im  experimentellen Teil ist die rontgenograph. Unters. des m-Dinitrobenzols beschriebcn; 
ais Achsen ergeben sieh a — 13,27; b — 14,06; c =  3,820 A. Weiter werden Additions- 
yerbb. des Trimethylaminoxyds beschrieben, die fiir seine innere Ammonsalznatur 
sprechcn: Trimelhylammozyd  +  2 Phenol, durch Erhitzen der Komponenten dar- 
gestellt, dunne Taieln, F . 105,4°. Trimethylaminozyd +  Anilin, F. 78°. Trimelhyl- 
aminoxyd -(- 2 Anilin, F. 51,4°. Beide Anilinvcrbb. liefern beim Umkrystallisieren aus 
Bzl. Trimeihylaminoxyd +  0,5 A nilin  +  0,5 Benzol, F . 45—46°. Trimetliylaminoxyd +  
Phenol +  Anilin, Darst. in Bzl., aus Bzl. diamantahnliche Tafeln, F . 71°. — l g  Tri- 
methylaminoxyd lóst sieh in etwa 500 ccm Bzl. bei 78°. (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 
42.80—90. Dez. 1931. Washington, D. C., Fertilizer and Fixed Nitrogen Division of the 
Bureau of Chem. and Soils.) B e rg m an n .

E. Macciotta, Beitrag zur Unlersuchung der Nitramine. II . Mitt. Nitroylicnyl- 
nitramine. (I. vgl. C. 1 9 3 0 . I I . 1068.) 2,3-Dinilrophenylnilramin, C0H 4O„N4, aus 2,3-Di- 
nitroanilin in  Eg. durch H N 03 (D. 1,52) u. Acetanhydrid. Goldfarbig. Schmilzt nicht, 
sondern entziindet sieh beim Erhitzen an der Luft explosionsartig. — 2,3,4,6-Tetra- 
nitrophenylnitramin, aus 2,3-Dinitroanilin m it H N 03 (D. 1,52) u. H 2SO,, (30% S 0 3).

u. H2S 0 4 wird ein sehr zersetzliches Prod. erhalten, das vielleicht das Nilramin des 
Pentanitroanilins ist. —■ 3,4-Dinilrophenylnitramin, CcH.jOGN4, aus 3,4-Dinitroanilm 
m it H N 03 u . Acetanhydrid. Gelbe Bliittchen, schmelzen nicht; sehr unbestandig. 
Nebenbei entsteht eine goldfarbige Verb., die nicht zur Analyse gebraeht werden konnte.
— Durch Behandlung von 3,4-Dinitroanilin m it H N 03 u. H 2S 04 entsteht das Nitramin  
des Tetranilroanilins. (Gazz. cliim. Ital. 61 . 773— 77. Okt. 1931. Cagliari, Univ.) F i e d .

E. Macciotta, Beitrag zur Unlersuchung der Nitramine. I I I . Mitt. Meiaphenylen- 
dinitramin. (II. Ygl. vorst. Ref.) Vf. wendet die Metliode von A n g e l i  (ygl. Gazz. chim. 
Ita l. 27  [1897]. 357), modifiziert von B a m b e r g e r  (vgl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 5 3  
[1920]. 2321), auf die Nitrierung von m-Phmylendiamin  an. m-Phenylendinitramin, 
C0H 6O4N4; zu einer alkoh.-iith. Lsg. von K -A thylat wird m-Phenylendiamin u. Athyl- 
n itra t gefiigt. Aus dem Na-Sdlz des m-Phenylendinitramins wird das Nitram in durch 
Ansauern m it H 2S 0 4 in Freiheit gesetzt. Weinfarbige Blattchen, dio nicht schmelzen, 
sondern beim Erhitzen an der Luft m it leuchtender Flamme explodieren. Wird auch 
erhalten durch Einw. von H N 03 u. Acetanhydrid auf m-Phenylendiamin in Eg. — 
K-Salz, K 2C6H40 4N4, ldeine Krystalle. Ag-Salz, Ag2C0H 4O4N4. Pb-Salz, PbC6H40 4N4, 
hellgelbe Nadeln; bei Zusatz eines Tropfens konz. Schwefelsaure explodieren sie mit 
blauer Flamme. (Gazz. chim. Ital. 61 . 777—82. Okt. 1931. Cagliari, Univ.) F i e d l e r .

Randolph T. Major, Katalylische Reduktion von Nitroanilin und p-Phenylendiamin 
in Gegenwart ton AldeSiyden und Kelonen. Bei der Red. von p-Nitro- u. p-Nitroso- 
phenolen in  Ggw. von Aldehyden oder Kctonen erfolgt Kondensation (C. 1 9 3 1 . I I .  
223). Bei den vielen Ahnlichkeiten zwischen den Gruppen OH u. NH2 war es denkbar, 
daB p-Nitroanilin sieh ahnlich verhalt; die R k. yerlief aber etwas anders. Bei der Red. 
m it H 2 +  P t  in Acetonlsg. erhalt man N,N'-Diisopropyl-p-phenylendiamin; analoge 
Verbb. entstehen bei der Red. in  Methylathylketon- u. Diathylketonlsg. Diisopropyl-

11
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F. 105° (Zers.). Hg-Salz des 3,5-Dinitro- 
phenylnitramins, HgC12H „012N8 (I), aus
з,5-Dinitroanilin in Eg. m it H N 03 (D. 1,52)
и. Acetanhydrid u. Zusatz von Hg-Acetat 
zum Rk.-Prod. Verbrennt beim Erhitzen. 
W ird durch Mineralsaure zers. — Beim 
Nitrieren von 3,5-Dinitroanilin m it H N 03
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p-phenylendiamin wird auch bei der Red. einer Lsg. von p-Phenylendiamin in Aceton 
erhalten. Andererseits gibt m-Nitroanilin bei der Red. in Acetonlsg. u. naehfolgenden 
Benzoylierung nur N,N'-Dibenzoyl-m-phenylendiamin (F. 240°); bei der Red. von 
o-Nitroanilin entsteht kein Diisopropyl-o-phenylendiamin; Benzoylierung des Red.- 
Prod. liefert N,N'-l)ibe,iizoyl-o-phenylendiamin (F. >275°). N-Isopropyl-N,N'-dibenzoyl- 
o-phenylendiamin, C23H220 2N2 (Prismen, F. 147—148°) u. N-Isopropyl-N'-benzoyl- 
o-plienyfondiamirt, C1GH 18ÓN2 (F. 159—160°). Die Nitroanilinę verhalten sich demnach 
bei der Red. in Ggw. von Ketonen ahnlich wie die Nitrophenole; das p-Nitroanilin 
ahnelt in seiner gegeniiber den Isomeren groBeren Kondensationsfahigkeit dem p-Nitro- 
phenol. Aus bisher unbekannten Griinden sind die NH2-Gruppen im p-Nitroanilin 
u. p-Phenylendiamin reaktionsfahiger ais die meisten anderen einschlieBlich der des 
p-AminophenoIs. Die Bldg. von N-Isopropyl-o-phenylendiamin bei der Red. von 
o-Nitroanilin in Aceton deutet darauf hin, daB ein Zwischenprod., wahrscheinlich ein 
Hydroxylaminradikal entsteht, das sieli m it dem Keton leichter kondensiert ais das 
Amin. — W ahrend bei der Red. von p-Nitroanilin in  aliphat. Ketonen N,N'-Dialkyl- 
p-phenylendiamine entstehen, erhalt m an bei der Red. eines Gemisehes m it Benz
aldehyd N,N,N',N'-Tetrabenzyl-p-phcnylendiamin. — N,N'-Di-sek.-bulyl-N,N'-diben- 
zoyl-p-phenylendiamin, C28H320 2N2, bei der Red. von p-Nitroanilin in Methylathyl- 
keton u. nachfolgender Benzoylierung. F . 159—160°. N,N'-BisdiiUhylmethyl-N,N'-di- 
benzoyl-p-pliemjlendiamin, C30H30O2N2, bei der Red. von p-Nitroanilin in Diathylketon 
u. nachfolgendon Benzoylierung. Tafeln, F. 132°. — Dureh Red. von p-Nitroanilin 
oder p-Phenylendiamin in Aceton, Methylathylketon u. Diathylketon u. nachfolgondo 
Behandlung m it N aN 02 u. HC1 wurden erhalten: N,N'-Dinilroso-N,N'-diisopropyl- 
p-phenylendiamin, C12H 130 2N4, F. 110—111°. N ,N ’-Dinitroso-N,N'-di-sek.-bulyl-p-phc- 
nyłendiamin, C14H 22Ó2N4, F. 62°. N,N'-Dinitroso-N,N'-bisditithylm-ethyl-p-phenylen- 
diamin, Ci6H20O3N4, F. 96°. Aus den beiden ersteren dureh Einw. von konz. HC1 
N  ,N'-Diisopropyl-p-phenylendiamin, C12H20N2 (Tafeln aus PAe., F . 53°; Kp. 281—283°; 
C12H20N2 +  2 HC1, weiB; wird an L uft u. Licht rotlich, zers. beim Erhitzen, ohne zu 
schm.) u. N,N'-Di-sek.-butyl-p-phenylendiamin, (CJ4H24Njl +  2 HC1). —  N,N'-Diiso- 
jiropyl-N,N'-dibenzoyl-p-phenylcndiamin, C20I i23Ó2N2, aus Diisopropyl-p-plienylen- 
diamin u. CcH5-COC1. Nadeln aus verd. A., F . 180— 181°. — N,N'-Diisopropyl- 
N,N'-diacelyl-p-phenylendiamin, C10H 2łO2N2, m it Acetanhydrid, F . 180°. — N ,N '-  
Dibenzal-p-plimyhndiamin, C20HhjN2, aus p-Phcnylendiamin u. Benzaldehyd in 
Eg. Blśittchen aus A., F . 140°. — N,N,N',N '-Telrabmzyl-p-plienyhndiamin,
C31H 32N2, dureh Red. von p-Nitroanilin u. Benzaldehyd in A. Nadeln, F . 152°. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 53. 4373—78. Dez. 1931. Rahway [N. J .], Lab. v. 
M e rc k  & Co.) O s te r t a g .

Fritz Feigl und L. Popp-Halpern, Uber Salze von o-, m- und p-Phenylendiamin 
mit organischen Sauren. Die Phenylendiamine (abgekiirzt Ph.) sind gegen Mineral- 
sauren zweisaurig; iiber Salze m it organ. Sauren liegen keine Angaben vor. Vff. stellten 
fest, daB nur p-Pli. m it organ. Carbonsauren (die keine N 0 2-Gruppen enthalten) Salze 
bildet, in denen jedes NH2 1 Aquivalent Saure bindet; o- u. m-Ph. bilden meistens 
bas. Salze. Ausnahmen bestehen nur bei Oxalsaure, Oxanilsaure u. Diphensaure, d. h. 
bei Sauren, die sich m it o-Ph. offenbar nicht direkt zu Imidazolen kondensieren lassen. 
Das verschiedene Verh. von Carbonsauren zu o-, m- u. p-Ph. ist von der Dissoziations- 
konstante der Sauren unabhiingig. p-Ph. gibt nur m it nitrierten Carbonsauren u. 
m it Athoxyessigsaure u. Oxanilsaure bas. Salze. Die bas. Salze des o-Ph. sind moglićher- 
weise ais Vorstufen der Imidazolbldg. anzusehen. — Darst. der Salze aus den Kompo- 
nenten in absol. A. oder A. Umkrystallisieren aus organ. Lósungsmm. ist nur boi den 
Pikraten móglich. Chloressigsaure. o-C6H 8N2 +  CH2C1-C02H, asbestartig. m-Ph. gibt 
kein Salz. p-C6H 8N2 +  2 CH2C1-C02H. — Dichloressigsaure. o-C„H8N 2 +  CHC12-C02H, 
Krystalle. m-C6H 8N2 +  CHC12-C02H, Krystalle. p-C6H8N2 +  2 CHC12-C02H, Kry- 
stalle. — Trichloressicjsaure. o-C8H 8N2 +  CC13-C02H, Krystalle. F . ca. 150° (Zers.). 
m-Ph. bildet kein Salz. p-C0H8N2 +  2 CC13 ■ C02H, asbestartig. — Cyanessigsaure. 
o-C0H 8N2 +  C3H30 2N, Krystalle. m-C6H 8N2 +  C3H 30 2N, Krystalle. p-C6H 8Na +
2 C3H 30 2N, gelbiiche IŁrystalle. — Phenylcssigsdure. o-C0H 8N2 +  C8H 80 2, Ki-ystalle. 
m-Ph. bildet kein Salz. p-C6H 8N2 +  2 C8H 80 2, Krystalle, F . ca. 105°. —  Phenoxy- 
assigsaure. o-C0H 8N2 +  C8H 80 3, Krystalle, F . 137°. m-C6H 8N2 +  C8H 80 3, asbest
artig. F . 125—126° (Zers.). p-CGH 8N2 +  2 C8H 80 3, Krystalle, F . 148—149° (Zers.). — 
Athoxyessigsaure. o-C0H8N2 +  C4H 80 3, asbestartig. m-C,jII8N 2 +  C4H 80 3, asbest
artig. p-C6H 8N 2 +  C4n 80 3, Krystalle. — Pikrinsaure. o-C0H8N 2 +  C0H 3O;N3, gelbe



Krystalle aus W. F. 210—215° (Zers.). m-C6H8N2 +  C6H 30 7N3, kellgelbe Kryatalle. 
p-C0H8N , +  CGH30 7N3, eitronengelbe Krystalle, F . 210—215° (Zers.). — Benzol- 
sulfosaure. o-C6H 8N2 +  2 CGH c0 3S +  2 H 20 , Krystalle. m-CGH sN2 +  2 CGH„03S, K ry
stalle. p-C6H8N2 +  2 C6H 60 3S +  H 20 , gallertartig, verfarbt sich an der Luft. — 
o-Ntirobenzoesawe. o-CGH8N2 - f  C7H50 4N, gelbe Nadelehen. m-C6H 8N2 +  C7H50 4N, 
gelbo Krystalle. p-C6HsN2 +  C^H60 4N, gelbe Krystalle. — m-Nitrobenzoesaure. 
o-CGH sN2 +  C7H50 4N, weiBe Krystalle. Das gelbe Salz m it m-Ph. wurde nicht rein 
erhalten. p-CcH8N2 +  C7II50 4N, Krystalle. — Oxanilsaure. o-CGH 8N2 +  C8H 70 3K, 
gallertartig. p-CGH8N2 +  C8H 70 3N, weiB. — Dibrorribernsleinsaure. 2 o-CGH8N2 +  
C4H40 4Br2, Krystalle. 2 m-C6HaN2 +  C4H40 4Br2, weiB. p-CGHsN2 +  C4H40 4Br2, Nd.
— JBenzalmaUmsaure. 2 o-CGH8N2 +  C10H 8O4, amorpli. Das m-Ph-Salz wird beim 
Absaugen ólig. p-CGH 8N2 -(- C10H8O4, amorph. — Diphensaure. o-CcH8N2 +  C'i4H10O4, 
Krystalle. p-CGHsN2 +  Ci4H 10O4, amorph. — Phthalsaure. o-C6H 8Ń2 +  C8HG0 4, 
Krystalle. m-C6H8N2 +  CsH„04, Blattchen. p-CGH 8N2 +  C8H G0 4, Krystalle. — Oxal- 
sdure. o-CGH8N2 +  C2H 20 4, Krystalle. p-CGH 3N2 +  C2H 20.j, amorph. (Monatsh. 
Chem. 59. 136—51. Jan . 1932.) O s t e r t a g .

Julius Schmidt und Walter Maier, t)ber lichtempfindliche Diazoverbindungen.
I I I .  Mitt. 'p-subslituierte Diazo- mul Tetrazoverbindungcn. (II. vgl. C. 1931 . I. 3011.) 
Vff. stellen Komplexsalze aus lichtempfindlichen Diazoverbb. u. Metallsalzen dar. 
■p-Diazodimeihylanilin. Die Diazolsg. aus Dimetliyl-p-phenylendiamin ist im Dunkeln 
unbegrenzt haltbar. C8H10N3C1 +  HgCl2> gelbe Nadeln aus W., F. 160° (Zers.). 
C8H10N3C1 +  FeCl3, rotbraune Krystalle, F. 109° (Zers.). Wird beim Behandeln mit 
A. gelb. — p-Diazodiathylanilin, aus Diathyl-p-phenylendiamin. C14H 10N3C1 +  HgCl2. 
gelbe Nadeln, F . 119° (Zers.). C14H14N3C1 +  FeCl3) ziegelrote Krystalle. — p-Diazo- 
diphmylamin, aus p-Aminodiphenylamin. Die salzsaure Diazolsg. ist gelb. C12H10N3C1 +  
HgCl2, bronzefarbene Nadeln aus W., F. 144° (Zers.). C12H 10N3C1 -f  J/2 ZnCl2, bronze- 
farbeno Krystalle aus W., F. 141° (Zers.). C,2H10N3Ćl +  CdCI2, goldgelbe Krystalit- 
aus W. NH4-Molybdat fallt das Diazochlorid prakt. quantitativ  ais gelben K rjrstall- 
brei. Suljat, gelbe Itrystalle. — p,p'-Tetrazodiphenyl, aus Benzidiii. Die 3%ig. Lsg. 
des Chlorids zers. sich aueh im Dunkeln allmahlich unter N-Entw. u. Bldg. dunkel- 
gefiirbter Prodd. Die frische Lsg. bildet Komplexsalze u. wird durch NH4-Molybdat 
gcfiillt. C13H8N4C12 +  2 HgCl2, gelbe Nadeln. Liehtempfindlich, verpufft beim E r
hitzen. Ci2H8Ń4C12 +  ZnCl2, gelbe Nadeln. C12HSN4C12 +  2 CdCl2, hellgelbe Nadeln. — 
p,p'-Diaminodiphenylmethan, aus Anilin u. Methylal in W. bei 60—90°. Die m it H N 02 
erhaltlielie Lsg. von p,p'-Tetrazodiphenylmcthan ist sehr unbestandig, farb t sieh aueh 
boi Eiskiiklung, noch rascher bei Zimmertemp., ro t u. gibt mit HgCl2 einen weiBen 
Nd., der sich sofort ro t farb t; CdCl2, ZnCl2 u. I12S 04 geben keine N dd.; Resorcin, 
Phlorogluein u. H-Saure geben in alkal. Lsg. intensiv rote Azofarbstoffe.

p-Diazodiphenylamin u. die p-Diazodialkylaniline sind im Dunkeln recht be- 
standig. Dieso Verbb. enthalten in p-Stellung ein ganz oder teilweise substituiertes 
NH,. Es war daher interessant, den EinfluB von p-standigem OH (oder anderen 
sauren Gruppen) u. von o-standigem Halogen auf die Bestandigkeit der Diazogruppe 
zu untersuehen. Die Diazolsg. aus 2,6-Dibromsulfanilsaure, 3,5-Diehlorphenetidin 
u. 3,5-Dichlor-p-aminophenol sind im Dunkeln reehfc bestandig, ihre Lichtempfindlich- 
keit ist gering. — 2,6-Dibromdiazobenzol-4-sulfosaure, CGH 20 3N2SBr2 (I). Man be- 

handelt Sulfanilsaure m it Br in W. u. trag t in die erhaltene Lsg. 
von Dibromsulfanilsaure N aN 02-Lsg. ein. Farblose Nadeln, die 
sich in der Mutterlauge in gelbe fluoreseierende Krystalle ver- 

q  wandeln. Verpufft beim Erhitzen unter Verbreitung eines jodo- 
formahnliclien Geruchs. Die Krystalle sind im Dunkeln be
standig; die Lsg. zers. sieh schon bei Zimmertemp. unter N-Entw. 
u. Gelb- bis Rotfarbung. CaCl2, BaCl2, FeCI3, ZnCl2, HgCl2 u. 

CuCl2 geben keine Ndd., die Schwermetalle beschleunigen die Zers. Gibt m it Phenolen 
ziemlich helle, m it Aminen keine Farbstoffe. — Dichlor-p-phenetidin aus p-Nitroso- 
phenol u. alkoh. HC1. Die m it HNO„ erhaltene Lsg. von 3,5-Diclilor-p-diazophene,tcl 
gibt mit HC1, H 2S 04, H BF4, HgCl2> CdCl2 u. ZnCl2 keine Ndd., bildet m it Phenolen 
Farbstoffe u. ist im D unkeln bei Zimmertemp. relativ bestandig. Die Lsg. von 3,5-Di- 
cMor-p-diazophenol aus 3,5-Dichlor-p-aminophenol verhalt sich ganz analog u. kuppelt 
sehr energ. m it Phenolen. Mit der Lsg. prapariertes Papier liefert Diazotypien (Negatiye), 
die man durch Auswaschen m it W. fixieren kann. (Journ. prakt. Chem. 1 3 2 . 153—62. 
N oy. 1931. S tuttgart.) O s t e r t a g .
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Ch. Courtot und R. Evain, Ubergang von den Halogendiplienylensulfonen zu den 
Halogendiphenyl-2-sulfonsauren. Wie C o u r t o t  u . L in  (C. 1931. II . 2322) gezeigt haben, 
entstehen duroh Sulfonierung von p,p'-Dihalogenderiw . des Diphenyls aussehlieBlioh 
m-Sulfonsauren. Es erfolgt zwar in geringem MaBe aueh o-Sulfonierung, jedoch unter 
gleiclizeitiger Deliydratisierung zu den halogenierten Diphenylensulfonen. Um zu den 
o-Sulfonsiiuren zu gelangen, gelit man am besten vom Benzidin aus, fiihrt dieses in 
Benzidinsulfon iiber (vgl. C. 1931. II. 557), ersetzt nach S a n d m e y e r  dio NH2-Gruppen 
durch Halogen u. óffnet nun den 5-Ring durch Alkalischmelze (vgl. C o u r t o t  u. C h a ix ,
C. 1931. II. 1566). — Aueh die Konst. des Diphenylensulfons solbst wurde noehmals 
bestatigt.

V e r  s u c h e. Diphenylensulfon, C12H80 2S. Benzidin in li. vord. HC1 losen, durcli 
etwas konz. HC1 u. Abkiihlen das Hydroehlorid fiillen, tetrazotieren, in absol. A. gieBen, 
bis zur beendeten Zers. koehen, in yiel W. gieBon, Nd. m it verd. HC1 u. W. wasehen. 
troeknen u. sublimieren. Aus Bzl. Nadeln, F. 232° (korr.). — 2,7-Dichlordiplienylen- 
sulfon, Ci2II60 2Cl2S. Benzidin wio vorst. tetrazotieren, in Lsg. von CuCl in  konz. HC1 
gieBen, auf W.-Bad erliitzen, Nd. m it NH4OH u. W. wasehen usw., sclilieBlich subli- 
mieren. Aus Bzl. oder Eg. Nadeln, E. 295—296° (korr.). — 2,7-Dibromdiphenylcnsulfon, 
C12H0O2Br2S. Benzidin in yerd. H Br loscn, m it 48°/0ig. HBr fallen, weiter wio vorst, 
m it CuBr. Aus Eg. Nadeln, E. 312—313° (korr.), ident. m it der von C o u r to t  u. L in  
(1. c.) dargestellten Verb. — Zur Aufspaltung mischt man vorst. beido Verbb. innig 
m it 4 Teilen NaOH-Pulver, teigt m it etwas W. an, erhitzt die Cl-Verb. auf 190—200°, 
die Br-Verb. auf 200—210°, bis sich dio M. in 2 Schichten trennt, gieBt auf eino Por- 
zellanplatte, lost in W., fallt unter Eiskiihlung m it konz. HC1, lost den gummosen Nd. 
in h. verd. NaOH, filtriert u. kuhlt ab. Aus W. erhiilt man weiBo Nadeln yon Na-4,4'- 
Dichlor- u. Na-4,4'-Dibromdiphenyl-2-sulfonat, C12H 70 3Cl2NaS +  H 20  u. Ci2H 70 3Br2 
NaS +  H 20 . — Aus diesen Sulfonaten m it PC15 bei 130—140°, darni auf E is : 4,4'-Di- 
chlor- u. 4,4'-Dibromdiphenyl-2-sidfochlorid, Ci2H ,0 2C13S u. C12H70 2ClBr2S, aus Eg. 
rhomb. P latten, EF. 75 u. 123° (korr.). — Daraus m it NH.OH im Rohr bei 150—160°: 
4,4'-Dichlor- u. 4,4'-Dibromdiphenyl-2-sulfamid, C12H 0O2NCl2S u. C12H90 2NBr2S, aus 
Bzl. Nadeln, F. 155°, u. Krystallehen, F . 188°. (Buli. Soe. chim. France [4] 49. 1555—62. 
Nov. 1931.) L in d e n b a u m .

Antonino Giacalone, Kondensationen zwischen Aldchyden und Hydrazonen. VI. Mitt. 
Kondensation von Cuminaldehyd und p-Dimelhylaminobenzaldehyd mit den entsprechcnden 
Phenylhydrazonen. (V. vgl. C. 1931. II. 3471.) 4,4'-Bis-[(4-isopropylbenzyliden)- 
hydrazino]-4"-isopropyUriphenylmeihan, C42H4?N4 =  (CH3)2CH-C0H ,-C H : [C0H4-NH- 
N : CII-C6H4-CH(CH3)2]2, durch Behandeln eines Gemisehos von Cuminaldehyd u. 
seines Phenylliydrazons m it verd. H 2S 04. Golbo Krystallklumpehen, F . 198° unter 
Schwarzung. — 4,4'-Bis-\(4-dimethyiaminobenzylidcn)-hydrazino]-4''-dimclhylaminoln- 
phmylmdlian, C39H43N; =  (CH3)2N • C0H4• C H : [C0H4-N H -N : CH-C0H4-N(CH3)2]2. 
durch Einw. von verd. Sohwefelsiiuro auf ein Gemisoh von p-Dimethylaminobenzaldehyd 
u. seinem Phenylhydrazon. Gelbe F loekon , F. 220° unter Schwarzung. Fiirbt sich boi 
der Oxydation m it Bleiperoxyd intensiv griin. (Gazz. chim. Ita l. 61. 826—28. Okt. 
1931. Palermo, Univ.) F i e d l e r .

M. Nierenstein, Zur Darslellung des Trimethylgallusaldehyds. Darst. dos Aldehyds 
durch Red. von 20 g Trimethylgalloylclilorid m it II  in 70 ccm Xylol bei Ggw. von 
8 g 5%ig. Pd-B aS04 u. 2,5 g A ktivator (Herst. durch 5-std. Erhitzen von 13,4 g Chinolin 
u. 2,3 g S u. Vcrdiinnen m it 50 ecm Xylol). Dor App. wird melirmals m it N  gefiillt 
u. evakuiert, der H  wird durch alkal. Pyrogallol, KM n04, KOH-Stiieke, H 2Ś 04 u. 
Xylol geleitet. Dio Rk. dauert bei langsamem H-Einleiten 7 Stdn., Ausbeute 75%. 
(Journ. prakt. Chem. 132. 200. Nov. 1931.) O s t e r t a g .

Marston Taylor Bogert und David Davidson, Einige a.-Alkylzimtsduren und 
ihre Derivate. Durch Kondensation von Benzaldehyd m it Alkylacetonen (II) in Ggw. 
von HC1 wurden Methyl-(a.-alkyl)-slyrylkclone (HI) dargestellt, die sioh durch NaOCI 
leicht in a-Alkylzimtsduren (IV) verwandeln lioBen. Letztere konnen iiber das Di- 
bromid (V) m it Na-Aeetat in (i-Alkyl-p-bromslyrole, (\1) oder m it alkoh. KOH-Lsg. 
in Alkylphenylacelylme. (YH) iibergefiihrt werden. V geht durch K J  leicht in IV iiber. 
D a IV fowis-Konfiguration besitzt (keine Indonbldg. m it H 2S 0 4, ygl. St o e r m e r  
u. V o h t , C. 1915. II. 143), wird aueh HI dieselbe zugesprochen. Es wurden Athyl-, 
n-Propyl-, n-Butyl- u. n-Am yldeńw . dargestellt. Die Darst. des Isopropylderir. nach 
obigem Verf. gelang nicht.

Y e r s u c h e .  Methyl-(<x-alkyl)-slyrylketone (III). Griinlicli gelbe Fil. m it viel
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C .H j• CH—GBr (YI) ■<-- C6H8.CH Br .C B r.C 0 0 H  (V) - >  C9H8-C = C -R  (VII)
I !

R  R
schwaeherem Blumengerucli ais die entsprechenden a.-Alkylzimtaldchyde. n-Propyl, 
K p.i4 142—143°; Oxim, F . 70°. n-Butyl, K p.15 155—156°; Oxim, F. 61°. n-Amyl, 
Kp.14 161—162°; Oxim, F . 71°. — Trans-ct-alkylzimtiauren (IY). Athyl, F . 107°. 
n-Propyl, F. 93°. n-Am yl, F . 80°. — a.-Alkylzimtsduredibromide (hóher schmclzendc 
Form) (V). Athyl, F . 99—100°. n-Propyl, F . 149—150°. n-Butyl, F. 109—110°. 
n-Am yl, F. 143—144°. — (3-Alkyl-fi-bromstyrole (YI). Athyl, K p.23 126—128°. n-Propyl, 
K p.22 138—140°. n-Butyl, Kp.20 148—150°. n-Am yl, K p.18 161—162°. — Alkyl- 
phenylacetylene (VH). Farblose Ole m it einem an Methylheptincarbonat erinnernden 
Gerucb. n-Propyl, K p.18)5 102—103°. n-Butyl, K p.18 119—121°. n-Amyl, K p.15 126 
bis 127°. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 334—38. Jan. 1932. New York, Columbia, 
Univ.) B e k s i n .

R. Cornubert, Chr. Borrel und H. Le Bihan, OrienlierungĄrscheinungen bei den 
Cyclohexanonen. V. Existiert eine Umlagerungserscheinung im  Verlauf der Alkylierun{j 
der Cyclanone nach dem Verfahren von A . Haller ? (IV. vgl. C. 1 9 3 2 . I. 383.) Die ex- 
perimentellen Unterss. zur I. Mitt. (C. 1 9 3 2 . I. 381) werden ausfiihrlich beschrioben. 
(Buli. Soc. cliim. France [4] 49- 1381— 97. O k t. 1931.) LiNDENBAUM.

R. Cornubert und R. Humeau, Orienlierungserscheinungen bei den Cyclohexanonen.
VI. Methylierung des inaktiven p-Meihylcyclohexanons. (V. vgl. vorst. Ref.) E nthalt 
das experimentelle Materiał zum 1. Teil der II. Mitt. Hier werden nur die verbcsserfccn 
Darst.-Verff. fiir einige Itetone u. dereń Kondensation m it Benzaldehyd wiedergegeben.
— p,a.'-Dimethylcyclchexanon, C8H 140 . Nach dem Verf. von K o tz  u . B l k n d e r m a n n  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 5  [1912]. 3704). Gemisch von 20 g j8-Methylcyclohexanon u. 
25 g Oxalsaureathylester boi — 15° allmahlich m it Lsg. von 4 g Na in 80 ccm absol. 
A. yersetzen, nach 2 Stdn. 3/4 des A. im Vakuum entfernen, 26 g CH3 J  zugeben, 2 Stdn. 
kochen, nach Zusatz von 3 g KOH in 30 ccm W. wieder 1V2 Stdn. kochen, m it Dampf 
dest., Destillat in A. aufnchmen. Rohprod. (Kp.30 80—85°) bei —15° m it HC1 sattigen, 
wodurch das noch vorhandene /?-Methyleyclohexanon m it sich selbst kondensiert wird, 
nach 24 Stdn. m it gesatt. Sodalsg., dann 10%ig. alkoh. KOH behandeln u. fraktionieren, 
Fraktion 85—87° in das Oxim  (aus A., F . 108—109°) uberfiihrcn, dieses m it 10%ig. 
H2SOd hydrolysieren. K p.27 76— 77°, D .15 0,9060, nn15 =  1,4480, Md =  37,2 (ber. 
37",0). Semicarbazon, F . 168— 168,5° (korr.). — [},<x,<x.'-Triinethylcyclohexanon, C?H 10O.
1. Aus vorigem wie vorst. Ausbeute gering. 2. Nach dem Verf. yon K o t z  u . S c h a f f e e  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 45  [1912], 1952; Journ. prakt. Chem. [2] 8 8  [1913]. 624): 
Oxymelhylen-P,a.'-dimelhylcydohexanon, C9H 140 2. 25 g /?,a'-Dimethy]cyclohcxanon m it 
8 g NH2Na in 400 ccm A. 8 Stdn. kochen, allmahlich 25 g Amylformiat zugeben, nach 
Stehen iiber N acht m it Eiswasser behandeln, wss. Lsg. m it Essigsaure ansiiuern, aus- 
athern. K p.12 94—96°. Daraus das Trimethylketon durch Hydrieren in CH3OH m it 
PdCl2; schliefilich 2%ig. KM n04-Lsg. bis zur bleibenden Rotung zugeben. K p.20 79 
bis 80°, D.21 0,9058, n D21 =  1,4464, MD =  41,25 (ber. 41,57). — Tetrahydropyronverbb. 
des p,a.'-Dimethylcyclohezanons, C22H240 2. Aus je 1 Mol. K eton u. Benzaldehyd mit 
HCl-Gas wio iiblich; Fraktionen 225— 280° (20 mm) aus A. fraktioniert krystallisiert. 
FF. 103— 107° u. 133—137°. — Benzylidenpulenon, C10H 20O. Aus Pulenon, Benz
aldehyd u. HCl-Gas bei —15°; nach 48 Stdn. wie iiblich. Zunachst das Hydrochlorid, 
C16H 210C1, aus viel A., F . 106°. Mit alkoh. KOH bei 45° das freie Keton, Krystalle,
F . 90°. Semicarbazon, Cj7H 23ON3, F. 158,5—159°. — Tetrahydropyronverbb. des 
Trimelhylcydohexanons, C23H2C0 2, aus A. Krystalle, F F . 183—185° u. 192—196°. — 
Im  Verlaufe der Unterss. wurde ein Prod. von F. 73° u. der Zus. eines /?-Methyl-o-[oxy- 
benzyl]-cyclohexanons, C14H ]80 2, isoliert. Diese Verb. wurde nach dem Verf. yori V or- 
l a n d e r  u. K u n z e  (C. 19 2 6 . II. 2425) darzustellen yersueht. Es wurde jedoch ein 
Prod. yon F. 106,5— 107° u. der annaliernden Zus. C14H ls0 2 erhalten, yerunreinigt 
durch wenig Di-[oxybenzyl]-deriy. — Benzylidenderiv. des inakt. [i-Mclhylcydohexanons, 
Ci4H 10O. Darst. in 5%ig. C2H 6ONa-Lsg. Aus Fraktion 190—215° (25 mm) gelbliche 
Krystalle, F . 42— 43°. Aus Fraktion 250—290° das bekannte Dibenzylidenderiy.,
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lcanariengelb, F. 118—118,5°. (Buli. Soc. chirn. France [4] 49- 1468—87. Nov. 
1931.) L in d e n b a u m .

R . Cornubert und R . Humeau, Orienlierungserscheinungen bei den Cyclohexanonen.
VII. Allylierung des inaktiven ji-Methylcyclohexanons und Mełhylierung des l-Menthons.
(VI. ygl. vorst. Ref.) Enthiilt das experimcntelle Materiał zum Rest der II. Mitt. — 
(S-Melhyl-a?,a'-dipropylcyclohexanon, C13H240 . Durch Hydrieren des p-Methyl-a',a.'-di- 
allylcyclohezanmis in A. bei 60—70° m it Ni (aus dem Formiat). Kp.„3 130—131°, D .1G
0,8970, nD16 =  1,4610, Md =  60,0 (ber. 60,0). Oxim, CI3H 25 0 N, Krystalle, F . 109,5 
bis 110°. — Benzylidenderiv., C20H 28O. Mit Benzaldehyd u. HCl-Gas, abcr mehrmals 
wiederholt. Fraktionen 150—230° (20 mm) lieferten aus A. Krystallo, F . 83,5—84°. — 
(}-Mrdhyl-a,rj.'-dipropylcyclohcxanon, C13H210 . fi-Methyl-o-'propylcyclohexanon u. Oxal- 
ester mit CH3ONa bei — 15° kondensiert (ygl. vorat. Ref.), m it C3H 5Br im Rohr 12 Stdn. 
auf 140° erhitzt, yerseift u. fraktioniert, Fraktion 118—125° (12 mm) wio oben hydriert. 
Kp.35 145—147°, iid1 0 =  1,4592 (nicht ganz rein). — Telrahydropyronuerb., C27H340 2. 
Aus yorigem wie ublich. Aus A. Krystalle, F . 156—157°. — Tetrahydropyrmiverbb. 
des (}-Methyl-a.'-prqpylcyclohexanons, C21H 280 2. Fraktion 245—270° (12 mm) liefertc 
aus A. (fraktioniert) Krystalle yon F F . 127—128° (alłmahlich steigend auf 142°) u. 
88—-90°. —  Symm. Methylmenthon, Cn H 20O. Durch Hydrieren von Oxymcthylen- 
menthon (ygl. R u p e  u. G u b l e r , C. 1 9 2 6 . II. 1024) in CH3OH m it PdCl2. K p.12 5 95 bis 
97°, D .15 0,9050, n D15 =  1,4579, M0 =  50,65 (ber. 50,80), [<x]j =  —9,24°. —' Tetra- 
hydropyronverb., C25H30O2, aus A. Krystalle, F . 99—100°. —  Durch Chlorieren des 
Menthons in Ggw. von CaC03 u. etwas W. wurde unreines Monochlormenthon u. reines 
Dichlormenthon, C10H 16OC12, F . 64,5—65°, erhalten. — Die Isolierung des unsymm. 
Metliylmenthons aus dom Gemiseh m it Menthon gelingt auf Grund der yerschiedenen 
Aktiyitśit der CO-Gruppen m it Semicarbazid in k. wss. A., indem m an m it einer un- 
geniigcnden Menge Reagens zuerst das Menthon entfernt. Methylmenlhonsemicarbazon, 
Ć12H 230N 3, aus A., F. 193—195°. Daraus m it verd. H 2S 04 das freie Keton, Cu H200, 
K p.17 100°, D .13'5 0,9124, no13’5 =  1,4618, Md =  50,6 (ber. 50,8). Reagiert m it Benz
aldehyd-HCl triigc unter Bldg. des Benzylidenderiv., ClaH 2iO, ICp.l7 190—194°, nicht 
krystallisiert u. auch nicht ganz rein erhalten. (Buli. Soc. chiro. France [4] 4 9 . 1487 
bis 1497. Nov. 1931.) L i n d e n b a u m .

R. Cornubert und A. Maurel, Oricniierungserscheinungen bei den Cyclohexanonen.
V III. Allylierung und Benzylierung des Cydóhexanons. Untersuchungen iiber den 
Alkylierungsvorgang der Cycloliemnone nach dem Natriumamidverfahren. (VII. ygl. 
vorst. Ref.) E n tha lt das experimentelle Materiał zu einem Teil der III . Mitt. — 
Hydrierung der Diallylcyclohexanongemische (Kp.ls 114—123°) in A. bei 65—70° mit 
Ni. Die Analyse der Dipropylcyclohexanongemische (Kp.20 123—126°, no10 =  1,4629) 
m it Benzaldehyd-HCl ergab: Benzyliden-a,ot.-dipropylcyclohexanon, C19H20O, aus A. 
Krystalle, F . 48°. Telrahydropyronverb. des a,a'-Dipropylcyclohexanons, C26H320 2, aus 
A. Krystalle, F. 127— 127,5°. — Das rohe Benzylallylcydohexanon (Kp.1G 178—190°) 
wurde wie oben hydriert u. liefertc ein yollig einheitlichcs Benzylpropylcyclohexancm. 
C16H 220 , K p.13 176—179°, D .17 1,008, n D17 =  1,5290, MD =  70,67 (ber. 70,30). Semi- 
carbazon, C17H 25ON3, F. 203°. Mit Benzaldehyd-HCl wurde ein Benzylidenderiv., 
C23H 260 , yiscose Fl., K p.14 257—260°, erhalten. Das Keton ist folglich die a,a- Verb. 
DaB das Benzylcyclohexanon dureh das Na-Allylcyclohexanon sodiert worden ist, 
ist deshalb nicht absol. siclicr, weil die vom Na-Allylcyclohexanon abdekantierte ath . 
Lsg. nicht ganz klar war u. sich auch nicht Mar filtrieren lieB. — u-Propylcyclohexanon. 
Durch Hydrieren von Allylcyclohexanon m it Ni. K p.25 94—95°, no14 =  1,4555 (vgl. 
Va v o n  u . A n z i a n i , C. 1 9 2 8 . I. 1181). — tx-Propyl-a.'-allylcydohexanon, Ci2H aoO. 
Voriges m it Oxalester u. CH30N a wie ublich (vgl. vorst. Reff.) kondensiert, m it C3H5Br 
im Rohr 9 Stdn. auf 145—150° erhitzt, m it alkoh. KOH yerseift usw. K p.,2 108—109°,
D .15 0,9122, nn16 =  1,4691, Md =  54,96 (ber. 54,96). — a.,a.'-Dipropylcyclóhexanon, 
C12H 220 . Durch Hydrieren des yorigen wie oben. K p.16 115—115,5°, D .1'1 0,8955, 
no14 =  1,4581, Md =  55,47 (ber. 55,43). Tetrahydropyronverb. vgl. oben. —- a ,a -Di- 
propylcyclohexanon, Cł2H 220 . Obiges Benzylidendcriy. m it alkoh. KOH gekocht, mit 
W. gefśillt, m it Bzl. ausgezogen, Prod. fraktioniert. Fraktion 110—125° (19 mm) lieferte 
das Semicarbazon, aus A., F . 177—178°. Daraus m it verd. H 2S 04 das Keton, K p.lg 120 
bis 121°, D .15'5 0,9086, nn15’5 =  1,4639, Md =  55,26 (ber. 55,43), ubereinstimmend 
m it M e e r w e i n  (L ie b i g s  Ann. 4 1 9  [1919]. 163). — Verss. am Benzyliden-a-methyl- 
cyclohexanon haben ergeben, daB fiir die alkal. Spaltung dieser Benzylidenderiw. 
A. das beste Losungsm. ist. In  Isoamylalkohol wurde eine nach Kamillen riechende
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FI. von K p.20 107— 109°, D .11 0,9201, np11 =  1,4798 u. der Zus. G17H30O2 erhalten, 
anscheinend gebildet durch Kondensation von 1 Mol. a-Methylcyclohexanon m it
2 Moll. Isoyaleraldehyd unter A ustritt yon 1 H 20 . — Die Vorschrift von M e r l in g
u . J a c o b i  (L ie b ig s  Ann. 2 7 8  [1894]. 11) fiir die Darst. des Allylbromids gab nur 
37%  Ausbeute u. wurde wie folgt verbessert: In  100 g Allylalkohol bei unter 0° u. 
unter Riihren H Br einleiten, bis die Gewiclitszunahme 145— 155 g betragt, 12— 15 Stdn. 
stchen lassen, 2 Stdn. kochen, weiter nach Vorschrift. Ausbeute 80—85%. -— Benzy- 
lierung des Cyelohcxanons: 1. Aus der Hauptfraktion 162—172° (15 mm) ein Semi
carbazon yon F. 170—171° (aus A.) u. aus diesem m it 10%ig. H2S 0 4 reines a -Benzyl- 
cyclohexanon, F. 30°, K p.2° 1 67—168°, D.23 1,0298, n D“  =  1,5342, MD =  56,75 (ber. 
56,45). Mit Benzaldehyd in CH3ONa-Lsg. oder bcsser m it HCl-Gas das Benzyliden- 
deriv., C20H20O, F. 75—76°, K p.25 267°. Daraus durch Hydrieren wie oben a,a'-Di- 
benzylcyclohexanon, F. 121°. — 2. Aus dem Dest.-Riickstand durch Fraktionieren u. 
Osimicren a,a-Dibenzylcydohexanonoxim, C20H 23ON, F. 121°, u. Benzylcydóhe.xyliden- 
<;yclohexanonoxim, CmH25ON, F . 198— 199°. Ersteres ist durch langeres Kochen m it 
10%ig. H 2S 0 4, letzteres auf keine Weise hydrolysierbar. — a ,cc-Dibenzylcyclohexanon, 
C20H 22O, F. 53—54°. — Bcnzylidenderiv., C2,H 260 , F. 105—106°. Daraus durch 
Hydrieren ein Prod. von F. 57—58° (aus A.) u. der Zus. 8 C21H 2H0, C J IbOH. Ob ein 
Tribenzylcyclohexanon yorliegt, ist noch unsicher. (Buli. Soc. chim. France [4] 4 9 . 
1498—1515. Nov. 1931.) L in d e n b a u m .

R . Cornubert und A. Maurel, Orientierungserscheinungen bei den Cycloliexanonen.
IX . Methylierung des f},a.-Dimelhylcyclohexanons. (VIII. vgl. vorst. Ref.) Enthiilt 
das experimentelle Materiał zu einem weiteren Teil der III . Mitt. — Die Darst. des 
f.i,a.-Dimełhylcyclohexano7is erfolgte nach R a b e  u . R a h m  (L ie b i g s  Ann. 3 3 2  [1904]. 1; 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 38  [1905]. 969), ferner K o tz  u . Mitarbeitern (L ie b ig s  Ann. 
400 [1913]. 72) m it gewissen Verbesserungen; es muli auf das Original yerwiesen 
werden. Das rohe Keton, welches etwas /?-Mcthylcyclohexanon enthielt, wurde uber 
das Semicarbazon (F. 202—203°) gereinigt u. zeigte K p.24 78°, D.2° 0,9159, nn=° =
1,4505, Md =  37,0 (ber. 36,95). — Die Einfuhrung eines CH3 in a.' beim /5-Methyl-, 
(l,a.- u. /?,a/-Dimethylcyclohexanon erhoht den Kp. um ca. 4°; die Einfuhrung eines 
CH3 in a beim /5-Methyl- u. /?,a'-Dimethylcyclohexanon erhoht dagegen den Kp. um 
ca. 10°. — Das Methylierungsprod. des /S,a-Dimethylcyclohexanons zeigte nach Be
handlung m it Disulfitlsg. K p.17 79—81° u. wurde wieder nach dem Benzaldehyd- 
HCl-Verf. analysiert. Erhalten: Benzyliden-f3,a,a.-triniethylcyclohexanon, C10H20O, aus 
A. gelbliche Krystalle, F . 85— 86°. Teirahydropyronverbb. des fi,a,rj.'-Trimetkylcydo- 
hexanons, C23H 20O2, aus A. Krystalle, FF. 168—169°, 190—192° u. 184—185° (ygl.
VI. Mitt.). (Buli Soc. chim. France [4] 49 . 1515—23. Nov. 1931.) L in d e n b a u m .

R . Cornubert und A. Maurel, Orieniierungserscheinungen bei den Cydohexanonen.
X. Methylierung des y,a-Dimetliylcydohexaiions. (IX. vgl. yorst. Ref.) E n tha lt das
experimentclle Materiał zum R e s t  der I II . Mitt. — Das schon bekannte y,a-Dimelhyl- 
cyclohexanon wurde zuerst nach den Verff. yon K o t z  u. Mitarbeitern aus y-Methyl- 
cy clohexanon  dargestellt (ygl. dazu VI. Mitt.). Da aber die Ausbeuten unbefriedigend 
waren, wurde das HALLERsche Verf. benutzt. y-M eth y lcy clo h ex an o n  wurde in  A. 
m it NH2Na umgesetzt, m it (CH3)2S 04 methyliert, Rohprod. zur Entfernung des Aus- 
gangsketons m it HCl-Gas behandelt (ygl. VI. Mitt.), in das Oxim  (aus A., F . 98— 99°) 
iibergefuhrt, dieses m it yerd. H 2S 0 4 hydrolysiert. K p.16 70—-71°, D .15'5 0,9100, n u 15’5 =
1,4493, Md == 37,15 (ber. 37,0). —  Das Methylierungsprod. yorst. Ketons zeigte nach 
Behandlung m it N aH S03-Lsg. K p.ie 74—76° u. wurde wieder nach dem Benzaldehyd- 
HCl-Verf. analysiert. Erhalten: Benzylidcn-y,rj.,r/.-trimethylcydohexanon, C1GH 20O, aus 
A. Krystalle, F . 91—92°. Tetrahydropyronverb. des y,a.,a.'-Trimelhylcyclohexanons, 
C23H 260 2, aus A. Krystalle, F. 203°. — Die Kondensation des y,a-Dimethylcyclo- 
hexanons m it Benzaldehyd-HCl ergab kein krystallisiertes Prod. —  Zur Synthese 
des y,a,a'-Ketons wurde naeh dem Verf. von K o t z  u . S c h a f f e r  (liicrzu ygl. VI. Mitt.)
7 ,a-Dimethylcyclohexanon ubergefiihrt in Oxymethylen-y,a.-dimelhylcycU)hexanon, 
C9H140 2, K p.17 102,5—104°. Die Hydrierung desselben m it PdCl2 machte unerwartete 
Schwierigkciten u. lieferte daher ein nicht ganz reines y,a,a'-Trimethylcydohexanon, 
Kp.2385—87°, D .19 0,902, n o 19 =  1,449. Semicarbazon, C10H 19ON3, F. 222°. Tetra- 
hydropyronverb., aus A., F. 203°, ident. m it der obigen; ein in sd. A. unl. Teil zeigte
F. 206—207°, gab aber m it ersterem keine F.-Depression. (Buli. Soc. chim. France [4] 
49 . 1523—28. Nov. 1931. Nancy, Fac. des Sc.) L in d e n b a u m .

L. Palfray, Ober die Identifizierung der Oxybenzylcampholsaure. Kurzes Ref.
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(mit A. Haller) nach Compt. reud. Acad. Sciences vgl. C. 1924. II. 643. Experimentell 
ist naehzutragen: Dibenzoylcamplier wurde zuerst nach F o r s t e r  dargestellt, jedoch 
unter Ersatz des Na durch NH 2Na. Ausbeute 33% . Ein Vers., durch Anwendung 
von nur 1 Mol. C6H 5 -C0C1 Monohenzoylcampher zu erhalten, ergab ebenfalls nur 
Dibenzoylcamplier, u. zwar 63% . Die Isolierung wurde yereinfacht: m it W. gewaschen, 
Toluol u. meisten Campher abdcst., Rest des letzteren m it etwas A. cntfernt. Aus 
obigem Vers. folgt, daB sieli gleich Dinatriumcampher (Enolform) bildet. Aber es 
gelingt schwer, den Campher m it 2 Moll. N H 2Na vóllig umzusetzen; die NH 3-Entw. 
wird immer langsamer. — Monohenzoylcampher (Enolform). Dibenzoylcamplier mit 
iiberschiissigem KOH in ca. 60-grśidigem A. bis zur Lsg. auf W.-Bad erhitzen, A. ver- 
dampfen, m it HC1 fiillen, Benzoesaure m it NaH C03 entfernen. — Uberfuhrung in 
Benzoylcampliolsaure am besten m it konz. HC1 u. etwas Eg. bei 200—220° (iiber 10 Stdn.). 
Semicarbazoii, Zers. ab 195°, F . 219—220° (korr.). — Vf. ha t die Bezeichnung Phenyl- 
oxyhomocampliolsaure in Oxybenzylcampholsaure geiindcrt. (Buli. Soc. chim. France 
[4] 49- 1529—40. Nov. 1931. Paris, Inst. cathol.) L in d e n b a u m .

L. Mascarelli und D. Gatti, Beitrag zur Kennlnis des Diphenyls und seiner Deri- 
vate. V III. Mitt. Neue 2,2'-disubstituierte Derivate des Diphenyls. (Gazz. chim. Ital. 61. 
782—97. — C. 1932.1. 383.) F i e d l e r .

D. Iwanow und J. Popow, Spallung der (i-Oxysauren. E in  Darslellungsverfahren 
fiir  Desoxybenzoine. I w a n o w  u . S p a s s o w  (C. 1931. II. 51. 52) haben /?-Oxysauren 
vom Typus I u. II synthetisiert. Die Konst. derselben konnte noch auf einem anderen, 
gleichsam analyt. Wege bewiesen werden. Die Sauren werden namlich durch sd. verd. 
Lauge leicht u. quantitativ  in die Ketone R-GEL-CO-R' bzw. R -C O -R ' u. die Sauren 
R "-C H 2-COoH gcspalten. Ohne uberschiissiges Alkali zers. sich die Salze der Sauren 
aueh bei langem Kochen nicht. Die Rk. kann ais Darst.-Verf. fiir gewisse Desoxy- 
benzoine von Nutzen sein.

1 R -C^ > C (O H ) .C H .C 0 2H II |> C ( 0 H ) .C H .C 0 3H
R" R"

V e r s u c h e. Gewogene Siiure m it 10%ig. NaOH bis zur stark  alkal. Rk. ver- 
setzen u. 1 Stde. unter RiickfluC kochen; nur die Phenyl-[l-oxycyclohexyl]-essigsaure 
(1. c.) erfordert b1/^ Stdn. Keton ausathern oder abfiltrieren, aus der alkal. L sg. die 
Arylessigsaure m it verd. H 2S 0 4 u. A. isolieren, beide Prodd. wiegen. — Dem Verf. 
wurden alle 1 . c. beschriebenen /?-Oxysauren unterworfen, aufierdem die noeh nicht 
beschriebene l,3-Diphenyl-2-[p-bromphenyl]-2-oxybultersaure, C22H 190 3Br. Diese wurde 
aus C6H 6 • CH2 • C 02MgCl u. (p)B r'CaH4MgBr dargestellt u. bildet aus A. Nadeln,
F. 172,5—173,5°. — Folgende neue Desoxybenzoine wurden erhalten: Benzyl-[p-brom- 
phenyY\-keton, C14H n OBr, aus A. Blattclien, F. 113,5—115°. [p-Chlorbenzyl\-m-tolyl- 
keton, C15H 130C1, aus A. Bliittchen, F. 88—89°. [p-Chlorbenzyl]-p-tolylkelon, C1sH i30C1, 
aus A. Bliittchen, F. 112,5—114°. [p-Chlorbenzyl]-[p-bro7nphenyl]-keton, C14H 10OClBr, 
aus A. Nadeln, F. 126—127°. (Buli. Soc. chim. France [4] 49. 1547—51. Nov. 1931. 
Sofia, Univ.) LINDENBAUM.

G. Albert Hill und Samuel Susselman, E in  Reduklionsprodukl des Benzal- 
pinakolons. (Vgl. C. 1930. I . 1783.) Die von H i l l , S p e a r  u. L a c h o w ic z  (C. 1923.
I II . 1265) ais p-Phenathyl-tert.-butylcarbinol angesehene Verb. vom F. 142° ist durch 
Red. von Benzalpinakolon m it Al-Amalgam in gróBerer Menge dargestellt worden. 
Sie schm. in reinem Zustand bei 147° u. ist ein Stereoisomores des bei dieser Red. eben
falls auftretenden 2,2,9,9-Tetramelhyl-5,6-diphenyldecandions-(3,8) (F. 208°); wie dieses 
bildet sie kein Oxim oder Phenylhydrazon, reagiert aber m it 2 Mol CH3-M gJ (unter 
Entw. von 0,3 Mol CPI;1). Die friihere irrtiimliche Formulierung ist durch eine falseho 
Mol.-Gew.-Best. verursaeht worden. Verss., die beiden Diketone F. 147° u. F . 208° 
durch Alkalien ineinander umzuwandejn, waren erfolglos. Ebenso gelang es nicht, 
sie m it Al-Amalgam weiter zu reduzieren. (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 4424—28. 
Dez. 1931. Middletown [Conneet.], Wesleyan Univ.) O s t e r t a g .

S. Avery und M. j . Hall, Isomere a-Phenyl-p-p-lolyl-ó-kelotsauren. In  Fort- 
fiihrung der vor kurzem (C. 1930. II. 3280) publizierten Unters. erliielten Vff. aueh 
die niedriger schmelzende a,p-Diphenyl-y4rimethylacetylbuUersaure, aus verd. A. Nadeln,
F . 179—180°, in reiner Form. Die Ausbeute betragt 10% der hóhersehmclzenden 
Saure. Mit Brucin u. Strychnin gab keines der Isomeren krystalline Salze, die eine 
Zerlegung in Antipoden erlaubt hatten. Es werden einige analoge neue Verbb. be- 
sohrieben: v.-Plienyl-(l,y-lolyl-y-benzoylbuUersmm, C24H 220 3, aus Eg. Nadeln, F . 250 bis



251°. E ntsteh t aus dcm Methylester, C!25H210 3, aus Methanol Nadeln, F . 162°, dem 
Athylester, C2GH2G0 3, aus A. Nadeln, F . 145—146°, oder dem Nitril, C24H EtON, aus A. 
Prismen, F. 130°, durch Yerseifen; die drei D eriw . erha.lt man aus p-Methylbenzał- 
acetophenon m it den Estern bzw. dem Nitril der Phenylessigsiiure u. Na-Methylat. — 
p-Methylbenzalpinakolin, C14H lsO. Aus p-Tolylaldehyd u. Pinakolin. Aus 95°/0ig. A. 
Prismen, F. 83,4°. — Ilochschmelzende a.-Phenyl-1-p-tolyl-y-trimethylacetylbuttersaure, 
C22H 260 3. Darst. wie oben; aus A. Nadeln, F. 215—216°. Methylester, C23H280 3, aus 
Methanol Nadeln, F . 139—140°. Athylester, C24H30O3, aus A. Nadeln, F . 132—133°. — 
Niedrigschmdzende o.-PJicnyl-[3-‘p-tolyl-y-lriviethylac&lylbiittersaure, C22H 2ij03. Aus A. Pris- 
inen, F . 198—199°. Nitril, C^HjjON. Aus Lg. Prismen, F . 128—129°. (Joum . Amer. 
chem Soo. 53. 4350—53. Dez. 1931. Lincoln, Nebraska, Univ.) B e r g m a n n .

Ottilie Blum-Bergmann, tjbcr einenFall von cis-trans-Isomerie in  der Hydrinden- 
reihe. Die Feststcllung (C. 1931. I. 610), daB 3-Phenylindcnlithium-(l) (I) m it Chlor
kohlensauremethylester den Dicarbonsaureester I I  liefert, war dahin gedeutet worden, 
daB der intermediiir gebildete Ester III  m it I  3-Phenylinden u. das Enolat IY liefert, 
das m it Chlorkohlensauremethylester normal I I  gibt. Diese Doutung wird durch 
folgende Bcobachtungen gestiitzt: 1. I  u. Kolilensauredimethylester ergeben mit- 
einander den Monoester III, der vom Triphenylmethylnatrium in sein Enolat IY iiber- 
gefiihrt wird. Dessen Bk. m it Chlorkohlensauremethylester liefert II. 2. Das Um- 
setzungsprod. aus Kohlcnsaurcdimethylester u. I  enthalt tatsaehlich das Enolat IY 
des Monoesters III  (neben 3-Phenylinden), da weitere Einw. von Chlorkohlensaure
methylester II  ergab. — Hydrierung von III  fuhrt zu einem lcrystallisierten 3-Plienyl- 
hydrinden-l-carbonsauremethylester, wahrend friiher auf anderem Wege ein fl. Prod. 
erhalten worden war. Die Prodd. sind isomer: Das fl. wird dureli Na-M ethylat naeh 
der Methode von H u c k e l  u. G o th  (C. 1925. I. 1491) in das festo iibergefuhrt. Na- 
A tliylat wirkt umesternd: es entsteht der 3-Phenylhydrinden-l-carbonsaureathylcster, 
der auch durch Einw. von Kohlensaurediathj7lester auf I  u. ansclilieBende Hydrierung 
gewonnen wird.

|C• C0H6 ^ r> , -------nC- C0H5
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1 2 3 6  Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1 9 3 2 .  I .

0 - ^ c . n .

CH C
CHLi CHS0 0 C— c o o g h 8 6 o o c „

^O C H „ 
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CV C~---- —c - -------- c

1 1 ,0 ,0 0 0  Y COOC2I-I5 Y I
Y e r s u c h e .  3-Phenylinden-1 -carbonsauremclliylesler, C17H 140 2 (HI). Aus I  mit 

Kohlcnsaurcdimethylester neben 3-Phenylinden. Aus Bzn. oder A. Prismen, F. 93 
bis 94°. — Fester 3-Phenylhydrinden-l-carbonsauremethylester, C1,H 10O2. Aus dem 
vorigen durch katalyt. Hydrierung in Propylalkohol oder aus dem fl. Isomeren (Kp.10 197 
bis 198°) durch halbstiindiges Erwarmen m it CH3ONa-Lsg. Aus A. oder PAe. prismat. 
Nadeln, F . 77—78°. — 3-Phmylhydrinden-l-carbonsaureaihylester, C1SH 1S0 2. Aus HI 
m it Na-Athylat (2l/o Stdn.; 100°). Aus A. sechsseitige Prismen, F. 69—70°. Dieselbe 
Verb. entsteht auch durch Hydrierung des aus I  u. Kohlensaurediathylester erhaltenen 
3-Phenylinden-1-carbonsaureiithylesters, der niclit rein dargestellt wurde (Kp.10 200 
bis 205°). Neben letzterem u. 3-Phenylinden entstanden bei besagter R k .: 3,3'-Diphenyl- 
1,1'-dundenyl-l,!'-dicarbonsaurediathylester, C30H 30O4 (Y), aus Eg. oder Propylalkohol, 
F . 166—167°, dissoziiert in sd. N aphthalin in  rosenrote Badikale (vgl. S c h le n k , 
H i l le m a n n  u . B o d lo f f ,  C. 1931. II. 1415, u. zur Bldg. S c h le n k  u . B e rg m an n , 
C. 1928. II . 654). — Bis-(3-plienylindenylen-l)-methan, C31H 20 (VI), aus Methylathyl- 
keton tiefrote Prismen, F. 205/206° (zur Bldg. vgl. O. B l u m -B e r g m a n n , C. 1931- 
I . 610). (L ie b ig s  Ann. 492. 277—83. 18/1. 1932. Berlin, Univ.) B e r g m a n n .

Rięhard Weiss und Fritz Muller, Uber Tripłienyhnethane, dereń Benzolkerne 
miteinander verbunden sind. VI. Trimethylentriphenybnethantriketon-4-carbcmsaure und 
ihre Beduktion. (V. vgl. C. 193 0 .1. 68.) Es wurde friiher festgestellt, daB Trimethylen- 

. tóphenylmetbantriketondicarbonsauren durch Zn u. Alkali zu hellfarbigen Prodd. 
reduziert werden, die an der Luft wieder die Ausgangsmaterialien zuruckliefern. In
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diesen Verbb. liegen wohl sek. Alkohole yor. Zur Unters. dieser Rk. hielten Vff. eine 
Monocarbonsaure fiir geeigneter ais die 'friiher yerwendeten Dicarbonsauren u. stellten 

I  o-HOiC.C6H4.CO.CaH3(CH3)22“  o-CH8-C6H.lx
COjH o

11 c6h . / ) > 0
co

o-HO C C II . CH<r' '̂a^ 4'® "  ®  =  CH3)o u u 2u I y  (R =  C02H)

C02H
CO»Hi

cjr.. co ■ o ■ C r ^ N ^ ^ C H -  o -c o -c„h ,
CeH.-CO-O-HC^^-^^CH.O-CO-CgHj y n

TT

0 5

JO
zu diesem Zweck die Saure V aus I iiber die Stufen II, I II  u. IV dar. Diese Saure zeigt 
gegen Red.-Mittel das oben angegebene Verli. Es konnte festgestellt werden, dafj 
2 CO-Gruppen zu sek. OH-Gruppen reduziert werden; das Red.-Prod. gibt ein Di- 
benzoat, dem m it ziemlicher Wahrscheinlichkeit Formel VI oder VII zugesclirieben 
werden kann.—m-Xylyl-o-tolylpht]ialid, C23H 20O2 (II), aus I u. o-CH3 • C,.H.t • MgBr. K ry
stalle aus Eg., F. 185°. L. in H 2S 04, r0 -̂ Gibt m it Na-Amalgam u. A. auf dem Wasser- 
bad 2,4,2'-TrimethyUriphenylmetlian-2"-carbonsaure (m-Xylol-o-toluolpkthalin), C23H 220 2 
(III), Blattchen aus Eg., F. 222—223°. Methylesłer, C2JH 240 2, m it Diazomethan in A. 
Blattchen aus Methanol. F . 73—75°. — Triplienylmeihan-2,4,2',2"-tetracarbonsaure, 
C23H 1GOs (IV), aus I II  u. KM n04 in Sodalsg. auf dem Wasserbad. W.-haltige Blattchen 
aus verd. A., F. 144°. Telramethylester, C27H 24 0 8, Krystalle aus Methanol, F. 126°. — 
Trinietliylentriphenylmetliantriketon-4-carbonsaure (V), durch Erwarmen yon IV mit 
konz. H 2S 04. Dunkelblau, amorph. NH 4C23H 90 6, Nadeln. Gibt bei der Red. mit 
Zn-Staub u. 10°/0ig. NaOH in H-Atmosphare u. nachfolgenden Benzoylierung Tri- 
methylentriphenylmethanketodibenzoyloxycarbonsaure, C37H 220 7 (VI oder VII), gelb- 
braune Prismen aus Anisol, zers. sich beim Erhitzen unter Blaufarbung. (Monatsh. 
Chem. 59. 128—35. Jan. 1932. Wien, Uniy.) O s t e r t a g .

Hans Th. Bucherer und Max Rauch, Uber die Einwirkung sclmefligsaurer Salzc 
a u f aromatische Amino- und Hydroxylverbinduugen. 14. Mitt. Uber Umlagerungen von 
Azofarbstoffen, insbesondere uber die Umwandlung von Azofarbstoffen in  Iiupenfarbstoffe. 
(13. vgl. C. 1929. I. 2179.) Vff. haben die Unters. der friiher (11. Mitt., C. 1926.1. 677) 
dargestellten Verbb. I (Gelb 4) u. II (Rot 1 ) wieder aufgenommen. I I  hatte  m it konz. 
HC1 ein Aminonaphthophenazin u. einen sodaloslichen Farbstoff (Violett 1) geliefert, in 
welchem das durch p-Semidinumlagerung gebildete I II  yerm utet worden war. Dem 
widersprach aber, daB sich der Farbstoff nicht in ein Azin iiberfuhren lieB. Vff. haben 
daher festzustellen versucht, ob die p-Aminophenyl-/3-napkthylaminazofarbstoffe m it 
Sauren anders reagieren ais die NH2-freien Farbstoffe. Solche Farbstoffe konnten 
erstens durch Kondensation von /3-Naphtholderiyv. m it p-Phenylendiamin u. Kuppelung 
m it diazotierter Sulfanilsaure, zweitens durch Kondensation von Orange I I  m it 
p-Phenylendiamin u. Disulfit entstehen. Bzgl. des ersten Weges war schon friiher 
(11. Mitt.) gefunden worden, da 13 p-Aminophenyl-/?-naphthylamin erst nach Acety- 
lierung des NH 2 kuppelungsfahig ist. Die Verss. wurden jetzt m it 2,1- u. 2,8-NaplithoI- 
sulfonsaure einerseits, p-Phenylendiamin u. p-Aminoacetanilid andererseits durch- 
gefiihrt. Dabei h a t sich folgendes ergeben; p-Phenylendiamin reagiert viel energischer 
ais sein Acetylderiy., u. das Acetyl wird nach der Kondensation leicht durch Disulfit 
angegriffen; aus den D eriw . der 2,1-Saure ist das S 03H sehr leicht, aus denen der 
2,8-Saure selbst durch konz. Sauren nicht entfernbar; die Kondensation der 2,1-Saure

X IV . 1. 80
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m it p-Aminoacetanilid yerlauft sehr unyollstandig. Ais bester Weg ergab sieli somit 
die Kondensation der 2,1-Saure m it p-Phenylendiamin u. naehfolgcnder Acylierung 
de3 N H 2. Die so gebildeten Verbb. IV kuppeln m it diazotiertor Sulfanilsaure unter 
Verdrangung des S 0 3Na u. Bldg. der Farbstoffe V, u. zwar erfordert die Kuppelung 
in der Reihenfolge Acyl =  Acetyl, Benzoyl, p-Toluolsulfonyl steigende Aciditaten. — 
Die schon friiher (11. Mitt.) Tersuchte Kondensation yon Orango I I  m it p-Phenylcn- 
diamin u. Disulfit ergab, daB reielilieh Sulfanilsaure u. NH 3 abgespalten werden. 
Offenbar wirkt das p-Pbenylendiamin reduktiy spaltend auf die Azogruppe; ferner 
sclieint Indaminbldg. u. Sulfoniemng einzutreten. Donn das durcli Siiure abgeschiedene 
blaue Rk.-Prod. (Violett 2) ist in alkal. Lsg. m it Hydrosulfit yerkiipbąr u. spaltet 
sclion m it sd. verd. Lauge NH 3 ab. Zum Vergleick wurde 1,2,4-Aininonaplitholsulfon- 
saure, wrelche durcli langeres Koclien von Orange I I  m it Disulfit entstelit (13. Mitt.), 
m it p-Phenylendiamin kondensiert, aber das Rk.-Prod. zeigte ganz andere Eigg. ais 
Violett 2. E in diesem sehr iilmliches Prod. wurde aus Orange I I  u. p-Aminoacetanilid- 
Disulfit erhalten. — Die Aeylreste in den Farbstoffen V sind so fest gebunden, daB zu 
ihrer Abspaltung Bedingungen notig sind, unter denen das Mol. weitgehend yerandert 
wird. Demnach ist das ursprunglielie Żiel, Darst. yon p-Aminophenyl-/J-naphthyl- 
aminoazofarbstoffen, bisher nicht erreieht worden. Dureh starkę Sauren werden die 
Farbstoffe V, besonders leicht das Acetylderiy., g la tt in 2-Amino-a.$-naphthoph<inazin 
(VI) ubergefuhrt, welelies dem bekannten 3-Aminoazin sehr ahnlich ist.

Das friiher (11. M itt.) aus I I  u. konz. HC1 neben Violett 1 erhaltene Aminoazin 
(Azin 1) ist nicht ident. m it VI (Azin 4), dessen Konst. gesichert ist, u. diirfte 4-Aviino- 
a^-naphlhophenazin sein; d. h. I I  wiirde nicht die p-, sondern dio o-Semidinumlagerung 
erleiden. tjbe r die Konst. des Violetts 1 liiBt sich noch nichts sagen. Ais drittes Rk.- 
Prod., welches bei langerem Koclien von U  m it vcrd. HC1 zum Hauptprod. wird, en t
steht die friiher (11. Mitt.) auf anderem Wege erhaltene Phenylpseudoazimidsulfonsaure 
V II, gebildet aus I I  dureh Abspaltung von Anilin; es wird jedoeh auch N H 3 abgespalten. 
Bemerkenswort ist, daB sich keino Azimidbase (diese vgl. 11. Mitt.), sondern nur ihre 
Sułfonsaure bildet; anscheinend wird I I  durcli HC1 zuerst in V III umgelagert. — Dureh 
Einw. yon Mineralsaure auf I  entsteht je nach den Bedingungen nur eine oder neben 
dieser noch eine zweite Verb. Letzterc ist der weiter unten bescliriebene Carbazol- 
azofarbstoff XI. Erstere ist das yon G ra e b e  u . K n e c h t  (L ieb ig s  Ann. 202 [1880]. 13) 
dargestellte Naphtliocarbazolchinon (IX) u. wurde auch aus dem Disulfitadditionsprod. 
des synthetisierten X I m it HC1 erhalten. Dio Bldg. von IX  aus I  durclilauft wahr- 
scheinlieh folgende Stufen: Carbazolbldg., Abspaltung yon Disulfit, Bldg. eines o-Chinon- 
imidderiy. unter Bindungswechsel, Abspaltung yon Phenjdhydrazin-p-sulfonsaure, 
schlieBlich tjbergang zum.a-Naphthochinon. — Der Azofarbstoff X I wurde aus dem 
nach B u c h e r e r  u . SoNNENBURG (Journ. prakt. Chem. [2] 81 [1910]. 14) dargestellten 
Pheno-2,3-naplithocarbazol-l-sulfonat (X) m it diazotierter Sulfanilsaure erhalten, also 
wieder unter Verdrangung des S 0 3Na>. — Bei der Nacharbeitung der Kondensation 
yon 2,1-Naphtholsulfonsaure m it Phenylhydrazin u. Disulfit nach B u c h e r e r  u . 
SONNENBURG (1. c.) wurde gefunden, daB sich das Pheno-2,l-naphthocarbazol u. X 
schon vóUig im disulfit. Rk.-Gemiseh abscheiden, u. zwar nicht ais N-Sulfonsauren, 
sondern ais freie Carbazole. Aus dem F iltra t fiillte Alkali einen weiBen Nd., der sich 
beim Erhitzen tief gelb fiirbte, Daraus lieBen sich das noch unbekannto Bmzólazo- 
(1-naphtlialin (XII) u. dessen 1-Na-Sulfonat isolieren. Obiger weiBer Nd. besteht wohl 
aus den Hydrazo-N-sulfonaten m it der Gruppe —N(SO3N a)'N H -C 0H 5. Genannte 
Azoyerbb. sind Zwisehenprodd., denn das Sulfonat ging bei langerem Kochen m it 
Disulfit quantitativ  in ein Gcmisch von Pheno-2,l-naphthocarbazol u. X  iiber; ais 
Zwischenprod. ist das Hydrazo-N-sulfonat anzunehmen. X II selbst wurde yon Disulfit 
nicht merklich angegriffen.
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V o r s u c h e .  p-Aminoplie,nyl-{i-naplithylamin-8-sulfmisaurc, C1GH 140 3N 2S. Na- 
2,8-Naphtliolsulf onat m it p-Phenylendiamin u. 32%ig- Disulfitlsg. 5 Stdn. gokocht, 
Nd. mehrmals in Soda gol., m it Hydrosulfit entfarbt, m it HC1 gcfiillt. Grau, amorph, 
diazotierbar, nicht kuppelnd. — AcetyUeriv., C18H 10O4N2S. Ebenso m it p-Amino- 
acetanilid (10 Stdn.). Das Acetyl wird bei der Darst. teihveise abgespalten. — p-Amino- 
phenyl-(}-naplithylamin-l-sulfonsdure, C10H 14O3N2S. Aus Na-2,l-NaphtlioIsulfonat. 
Reinigung aus Soda +  Essigsiiure. Nadeln, diazotierbar, nicht kuppelnd. Das S 0 3H  
wird durch sd. ca. ,7%ig. HCI in wenigen Min. abgespalten. —• Di-Na-Salz der p-Oxy- 
m-carboxyphenyl-(S-naphthylamin-l-sulfonsaura, C17H u 0 6NSNa2. Mit B-Aminosalicyl- 
saure. Reinigung durch Aussalzen. Tiifelchen, nicht kuppelnd. — Na-p-Acetamino- 
phenyl-p-naplitliylamin-l-sulfonat, C18H J50 4N 2SNa (nach IV). Aus vorvoriger in  Sodalsg. 
m it Acetanhydrid boi ca. 60° (immer alkal.). Reinigung durch Aussalzen. Kuppelt 
energ. m it (p)N 02■ CGH.t■ N ,■ Cl zu wl. yiolettem Earbstoff. — Na-p-[j>'-Tolvalsulf- 
amino\-phmyl-P-napMhylamin-l-sulfonat, C23H 11)0 5N 2S2Na (nach IV). Ebenso m it 
p-Toluolsulfoclilorid, sclilieBlich gekockt. Aus W. balkenfórmige Krystalle. Das Acyl 
wird durch k. konz. H 2S 0 4 nicht abgespalten. —• Farbstoff C ^H ^O ^N^SN a  (V, Acetyl- 
deriv.). Vorvoriges in W. gel., m it Essigsiiure angesiiuert, trockeno diazotierte Sulfanil- 
saure eingeriihrt u. ausgesalzen. Reinigung aus Sodalsg. +  NaCl. F ast schwarz, 11. in 
W ., m it Sauren blauviolett. H 2S 0 4-Lsg. rotviolett. Wird durch Kochen m it Hydro- 
suliit oder Disulfit zers. — Farbstoff C2J I^ O iN i8 iN a  (V, p-Toluolsulfonylderiv.). 
Ebenso aus vorvorigem, aber m it HC1 s ta tt Essigsaurc u. bei ca. 40°. Blaustichig rot, 
sonst wie yoriger. — Kondensation von Na-2,l-Naphtholsulfonat m it Plienylhydrazin. 
u. Disulfit nach BuCHERER u. SONNENBURG (1. c.). Nd. m it NaCl gewascken, m it 
A. ausgozogen. Aus der ath. Lsg. Plicno-2,l-naplitliocarbazol, aus A., F . 134°. In  A. 
unl. Teil lieferte aus W. Na-Phe,no-2,3-naphtliocarbazol-l-sulfonat, C10H 10O3NSNa (X), 
Blattchen. F iltra t Yon obigem Nd. stark alkalisiert (weiBer Nd.), auf ca. 80° erwarmt, 
je tzt tief gelbeś Prod. m it A. ausgezogen. Gel. Teil war Bmzolazo-fl-naphtlMlin, C10H 12N 2 
(XII), aus 70%ig- A. rfitliehgelbe Nadelehen, F . 84°, sehr bestandig gegon sd. D isuliitlsg.; 
H 2S 0 4-Lsg. rotgelb. Der in A. unl. Teil lieferte nach Umfallen aus W. +  NaCl Na- 
Benzolazo-f)-naphthalin-l-sulfonat, C10H n O3N2SNa, aus absol. A. gelbrote Stabehen; 
H 2S 0 4-Lsg. rotgelb. — Farbstoff Ci2FIu 0 3N 38N a  (XI). X m it etwas Na-Acetat in 
li. W. gel., nach Abkiihlen m it HC1 angesiiuert (Kongo), trockeno diazotierte Sulfanil- 
sśiure eingeruhrt, bis auf 60° erwarmt, Prod. aus W. +  NaCl umgefiillt. Ziegebot. 
Lsg. in  NHjOH orangerot, auf Zusatz von Siiure blau. Die freie Farbstoffsśiuro bildet 
braunrote Krystalle m it starkem Oberflachenglanz. H 2S 0 4-Lsg. blauviolett. Mit alkal. 
Hydrosulfit gelbes Prod. Gegen Disulfit recht bestandig; erst nach Zusatz von otwas 
Pyridin u. liingerem Kochen Lsg.., daraus m it sd. HC1 neben unverandertem Farbstoff 
etwas IX. — 2-Amino-a.,p-naphtlwphenazin, CI0H n N3 (VI). Acetylfarbstoff V in ca. 
30 Teilen 80°/oig. H 2S 0 4 3 Stdn. auf 70° erwarmt, in W. gegossen, m it NH4OH iiber- 
satt., aufgekocht, Nd. h. abfiltriert. Aus Bzl. rechteckige, goldglanzendo Krystalle, 
F . 302°, wl. m it sehwaeh gelber Fluorescenz. Lsg. in konz. H 2S 0 4 braunviolett, in 
konz. HC1 gelb, auf Zusatz von W. rotviolett. Acelylderiv., C18H 13ON3, aus A cetan
hydrid hellgolbo Nadeln, F . 292°. — 4( 1)-Amino-o.,f}-naphthoplie.nazin, C18H UN3. I I  m it 
konz. HCI 2 Tage stehen gelasson, ohne Zusatz von W. filtriert (Ruckstand Ygl.unten), 
Lsg. m it Soda gefiillt. F. 156°; weitere Eigg. vgl. 11. Mitt. Mit li. Acetanhydrid das 
Acetat des Acetylderiu., C20H i7O3N3, -braungelbe Krystalle, F. unsebarf 224°; H 2S 0 4- 
Lsg. braunrot, m it W. gelb; HCl-Lsg. gelb. — Na-Phenylpseudoazimidsulfonat C1(̂ H10 
0 3N 3SN a  (nach VII). Obigen HCl-Riickstand in Soda gel., ausgesalzen, Nd. m it Bzl. 
ausgezogen, bis dieses fast farblos blieb, Ruckstand mehrmals aus W. +  NaCl bei 
ca. 40° umgefallt. Der leicht aussalzbare, farblose Teil war genanntes Na-Salz u. wurde 
aus NaCl-haltigem W. umkrystallisiert. VII entsteht in groBcrer Menge bei 20-std. 
Kochen yoii I I  m it 3%>g- HCI. — Dor sebwer aussalzbare, stark  gefarbte Teil, Viohtt 1, 
wurde nach mehrfachem Umfallen in die Farbstoffsiiure, C4.jH3jOgN;S2 ( ?), iibergefuhrt.'

80*
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Schwarzyiolett, glanzend. Lsg. in W. u. Soda orange, auf Zusatz von HC1 blauviolett. 
H 2S 0 4-Lsg. braunyiolett; bei langerem Stehen Bldg. von 2 Farbstoffen, welohe sich 
in”Soda blaurot bzw. braungelb losen. Durch Hydrosulfit oder Disulfit Red. zu helleren 
Prodd. Acylierung gelang nicht. — Pheno-2,3-naphtliocarbazolchi7wn, CleH 90 2N (IX). 
I  m it ca. 25%ig. HC1 8 Stdn. auf W.-Bad erhitzt u. filtriert, Ruckstand m it NH.,011 
aufgekocht, in li. verd. Lauge gel. (braunrot); beim Abkiihlen schwarze, rechteckige 
Krystalle, nach Waschen m it W. an der Luft braun. Aus absol. A. orangene Krystalle, 
F . 308°. H 2S04-Lsg. yiolett, m it W. gelblicher Nd. Alkal. Hydrosulfit reduziert unter 
Gelbfarbung, an dci- Luft wieder braun. — Mit h. 50°/0ig. H 2S0 4 liefert I auBer IX 
auch XI, welches aus dem ammoniakal. Auszug isolierbar ist. (Journ. prakt. Chem. 
[2] 1 3 2 . 227—73. Dez. 1931.) .. L in d e n b a u m .

Hans Th. Bucherer und Fritz Hanusch, 'Uber die Einwirkung schwcfligsaurer 
Salze auf aromatische Amino- und Hydroxylve.rbindungen. 15. Mitt. Uber den Meclia- 
nismus bei der Umlagerung von Azofarbstoffen in Kiipenfarbstoffe (Napliłhocarbazol- 
chinone). (14. vgl. vorst. Ref.) Die Erklarung, welche im vorst. Ref. fiir die Bldg. 
des Phenonaphthocarbazolchinons (HI) aus Gelb 4 gegeben worden ist, muf! berichtigt 
werden, da sich gezeigt hat, daB nicht Phenylhydrazin-p-sulfonsaure, sondern NH 3 
u. Sulfanilsaurc abgespalten werden. Zum Verstandnis der Rk. dicnen folgende Tat- 
sachen: Orange II wird durch langeres Kochen m it 20%ig. HC1 in NH3, Sulfanilsaurc 
u. /3-Oxy-a-naphthocliinon gespalten; F is c h e r  u .  H e i t  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 25 
[1892]. 2732) haben durch langeres Erhitzen yon Anilin-diazo-a-naphthol m it Eg. 
/3-Anilino-a-naphthoehinon erhalten; Orange I  (Sulfanilsaure-diazo-a-naphthol) lieferte 
m it sd. HC1 nicht die entsprechende Sulfonsaure, aber bei Zugabe von Anilin zum 
Rk.-Gemiseh /?-Anilino-a-naphtliochinon. Auf Grund dieser Tatsaehen kami man 
annehmen, daB der Sulfanilsaurcrest der Azofarbstoffe vom N  in den Kern wandert. 
Z. B. wiirde Orange II in I, der Farbstoff XI des vorst. Ref. in II iibergehen. Durch 
Hydrolyse werden I u. II in NH3, Sulfanilsaurc u. /?- Oxy- a- nap h thochi non bzw. III 
gespalten. — Da die friihere Erklarung obiger Rk. neben der hydrolyt. Spaltung eine 
Oxydation in Stellung 4 vorsieht, wurde yersucht, durch Anwendung von H N 0 3 die 
Ausbeute an n i  zu verbessern. Es entstand jcdoch neben viel Schmieren eine ganz 
andersartige, sehr N-reiclie Verb., dereń Konst. noch nicht erkannt wurde. Giinstigere 
Resultate wurden m it organ. Sauren erhalten. Ca. 40-std. Kochen von Gelb 4 mit 
10%ig. Oxalsaurelsg. erhohte zwar die Ausbeute nicht wesentlich, ergab aber ein 
reineres Rohprod., u. sd. Eg. unter Zusatz von Oxalsaurc lieferte ca. 90% eines ziemlich 
reinen Rohprod. Durch Kochen von Gelb 4 m it konz. HC1 u. A. entstanden aufier n i  
noch andere Farbstoffe, besonders ein gelber, der eine Zwischenstufe darstellen diirfte. — 
Das aus Aiiilin-diazo-2,8-naphtholsulfonsaure u. Plienylhydrazin-Disulfit dargestelltc 
in Stellung 8 sulfonierte Isomerc des Gelb 4 u. das aus demselben Farbstoff m it p-Chlor- 
phenylhydrazin dargestellte Gelb lieferten keine Carbazole, sondern wurden auch nach 
mehrtagigem Kochen mit konz. HC1 unverandert zuruckerhalten. Dagegen lieB sich 
das isomerc • Gelb aus Croceinorange B (Anilin-diazo-2,6-naphtholsulfonsaure) reclit 
g latt in die 6 -Sulfonsaure von III uberfiihren. — SchlieBlich wurden noch Yerss. mit 
anderen Arylhydrazinen ausgefiihrt. Die Halogen- u. Methoxyphenylhydrazine reagieren 
n., aber beim p-Mcthoxyderiv. war die Ausbeute schlecht. Mit p-Dihydrazinodiplienyl 
wurde sehr wenig eines Gelbs erhalten, welehes m it HC1 ein verldipbares Prod. lieferte, 
aber die Verss. wurden wegen zu geringer Bestiindigkeit dieses Hydrazins gegen Disulfit 
aufgegeben. Das mit 2-Hydrazinonaphthalin-8-sulfonsaure dargestellte Gelb lieferte 
mit HC1 ein entsulfoniertes Dinaphtliocarbazolchinon. Anthrachinonylhj'drazine sind 
wegen Scliwerlóslichkeit in W. unbrauclibar. l-Hydrazinoanthrachinon-2-sulfonsdure 
ist zwar in W. 1., aber seinc Lóslichkeit wird durch Disulfit herabgesetzt. — III u. seinc 
D eriw . sind Wollkiipenfarbstoffe von bemerkenswerter Echtheit. Sie werden, in 
schwach alkal. Lsg. mit Hydrosulfit verkiipt, bei 40—60° auf Wolle gefarbt u. kochend 
gesauert.

V e r s u e h e .  Phenonaphthocarbazolcimion (III). Darst. vgl. vorst. Ref. Bessere 
Reinigung durch Yerkiipen mit alkal. Hydrosulfit im N-Strom, Leiten yon Luft durch 
das F iltrat u. Fallen mit Saure. Aus Pyridin orangene Rechtecke u. Nadeln, F . 308°. — 
Yerb. C10i / 100 32\T4 (?). Aus Gelb 4 m it HNOa von yerschiedener Konz. bei 25° (2—3 Tage)
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neben Solimieren. Nach Umlósen aus A. aus Pyridin, dann Eg. hellgelbe Nadeln, 
F. 233°, unl. in yerd. Sauren, etwas 1. in h. Laugon braunrot, auf Zusatz von Hydro- 
sulfit dunkelgrun. H 2S04-Lsg. gelb. — p-Gldorgelb 4. Aus Orange I I  u. p-Cldorphenyl- 
hydrazin m it 36%ig- Disulfitlsg. (W.-Bad). Aus Phenol kanariengelbe Nadeln, swl. — 
p-Gldorrol, C22H 10O3N4ClSNa. Durch Einleiten von W.-Dampf in die alkal. Lsg. des 
yorigen. Reinigung aus A. Liefert in Eg. mit N aN 02 2 farblose Prodd., wahrscheinlich 
die Phenylpseudoazimidsulfonsaure u. das p-Chlorphcnylpseudoazimid. — p-Chlor- 
phenonaplithocarbazolchinon, C10H 8O2NCl. Vorvoriges mit 20%ig. HC1 gekocht, Boden- 
satz mit NH.,OH ausgekocht. Beste Reinigung durch Kochen m it Acetanhydrid, 
Eg., Zn-Staub u. Na-Acetat u. Verseifen des Acelylderiv. (weiBe Nadeln, F . 250°) in 
A. Goldgelbe Nadeln. H 2S 0 4-Lsg. tief blau. — p-Bromgelb 4, C22H 17O0N4BrS2Ńa2. 
Analog dom Chlorgelb; 8—10 Stdn. gekocht, dann ausgesalzen. Reinigung aus W. +  
NaCl. Hellgelbe Nadeln. — p-Bromplienonaplitliocarbazolcliinon, C10H aO2NBr. Wio 
oben. Nach Umlosen aus A. u. Vakuumsublimation hellgelbe bis hellbraune Blattchen. 
H 2S 0 4-Lsg. yiolettblau. — o-Mcthoxyge.lb 4. Mit o-Methoxyphenylhydrazin. Aus W. 
gelbe Nadeln. — o-Methoxyrot, C23Hm04N4SNa. Aus yorigem wie oben. Bote Blattchen.
— o-Mctlioxyplienonaphtliocarbazolchinon, C17H n 0 3N, aus Bzl. oder A. hellbraune 
Krystalle. H 2S 0 4-Lsg. tief blau. — p-Methoxyplienylhydrazinhydrochlorid. p-Anisidin 
in yerd. HC1 diazotiert, in Na2S 0 3-Lsg. gegossen, m it NaCl das Diazoniumsulfonat 
gefallt, dieses in W. m it Zn-Staub u. Eg. reduziert, ausgesalzen, in A. mit konz. HC1 
zers. — p-Methoxygelb 4 ist dem o-Isomeren sehr ahnlich. — p-Methoxyphenonaphtho- 
carbazolchinon, C17H n 0 3N, aus A. braune Krystallchen. H 2S 0 4-Lsg. weinrot. — Gelb 
C^Il-^O^N^S^Na^. Mit 2-HydrazinonaphthaIin-8-sulfonsaure. Aus W. goldgelbes 
Pulver. — Dinaphlhocarbazolchinon, aus Pyridin honiggelbe bis rote, wetzsteinformigc 
Nadeln, im Vakuum in hellgelben Blattchen sublimierend. H 2S04-Lsg. tief blau; 
alkal. Lsg. rotbraun, mit Hydrosulfit gelbe Kiipe. — l-Hydrazinoantlirachinon-2-sulfon- 
saure, C14H 10O6N2S. l-Aminoanthrachinon-2-sulfonsaure in konz. H 2S 0 4 gel., in W. 
gegossen, diazotiert, Diazoniumsulfat in W. gol., m it K 2C03 neutralisiert, in K 2S 03- 
Lsg. eingeriilirt, Diazoniumsulfonat in W. bei 70—80° mit SnCl2 u. konz. HC1 reduziert, 
eingeengt, ausgesalzen, m it w. konz. IICl zers. Aus W. gelbes Pulver. — Phenonaphtho- 
carbazolcliinoii-6-sulfonsaure, C16H 90 5NS. Aus dem Gelb aus Croceinorange Ii mit 
HC1. Aus A.-wenig Pyridin hellorangene Krystalle. — Oelb 5, C22H ]90 3N4SNa. Farb- 
stoff AniIin-diazo-2,3-oxynaphthoesaure m it W. angeteigt, gekocht, sd. Phenylhydrazin- 
Disulfitlsg. eingetragen, kurz erhitzt, getrocknetes Prod. mit Bzl. ausgekocht. Aus 
yerd. A. kanariengelbe Nadeln. Liefert m it sd. 20°/oig. HC1 III. — Farbstoff C2iHJSN 4. 
Aus yorigem m it sd. Alkali. — p-Chlorgelb 5, C22H ]80 3N4ClSNa. Analog yorvorigem 
m it p-Chlorphenylhydrazin. Aus W. blaCgelbe Nadeln, im Vakuum schon bei ca. 200° 
sublimierend. — Oelb C ^H ^O ^N ^^N a^. Aus Anilin-diazo-2,8-naphtholsu]fonsaurc. 
Aus W. gelbe Nadeln. — Auch das Additionsprod. von Disulfit an Orange I I  liefert 
bei langerem Kochen mit 20%ig. HCl/9-Oxy-a-naphthochinon. (Journ. prakt. Chem. [2] 
132. 274—301. Dez. 1931.) L in d e n b a u m .

Hans Th. Bueherer und Mosuke Hayashi, Uber die Einwirkung schwefligsaurer 
Salze auf aroinałische Amino- und Hydroxylverbindungen. 16. Mitt. Ober Garbazole 
und Carbazolchinone (Kilpenfarbstoffe der u.-NaphthocMnoiireihe). (15. ygl. yorst. Ref.) 
In  der 14. Mitt. (vorvorst. Ref.) ist gezeigt worden, daB sieh Benzolazo-/?-naphthalin- 
1-sulfonat durch Erhitzen mit Disulfit in Pheno-2,3-naphthoearbazol-l-sulfonat liber- 
fiihren laBt. Solclie Azoverbb. konnen nach D. R. P. 78 225 aus den Aminen uber die 
Diazoverbb. erhalten werden. Vff. haben so aus der 2,1-Naphthylaminsulfonsaure 
die 2,2'-AzonaplUhalin-l,r-disulfonsaure dargestellt, u. es ist ihnennachgroBen Schwierig- 
keiten gelungen, aus letzterer eine Di?iaphthocarbazol-l-sulfonsaure u. weiter ein un- 
symm. gebautes Dinapliłhocarbazol zu gewinnen, allerdings m it sehr geringer Ausbeute. — 
Viel glatter verlief die Kondensation der 2,1-Naphtholsulfonsaure u. der 2,1-Naphthyl- 
liydrazinsulfonsaure mittels Disulfits. Hier hatte man schlieBlich ein symm. 2,3-Di- 
naphthocarbazol erwarten sollen. Jedoch wurde eine der beiden Sulfogruppen, ver-

n mutlich die der 2,1-Naphtholsulfonsaure, abgespalten 
u. daher (nach Entfernung des anderen S 0 3H) wieder 
. .. das obige unsymm. Dinaphthocarbazol erhalten, welehes

i i---------1 i i wohl nebenst. Konst. eines 2,3,5,6-Dibenzocarbazols be-
I I I I I sitzt. Dafiir spricht auch, daB bei der Kondensation

von Orange n  mit 2,1-Naphthylhydrazinsulfonsaure das 
S 03H der letzteren erhalten bleibt; denn das gebildetc



1 2 4 2 D . Oe g a n is g h e  C h e m ie . 1 9 3 2 .  I .

Gelb 11 enthalt 3 S 0 3H, welche allerdings durch sd. HC1 samtlich abgespalten werden. — 
■Bei den Carbazolchinonsynthcsen iiber die gelben Zwischenprodd. ergeben sich insofern 
■ Schwicrigkeiten, ais gewisse Arylliydrazino in dcm disulfit. Gemisch wl. sind u. daher 
trage reagieren, andere durch Disulfit unter Abspaltung von N2H 4 zers. werden. Diese 
Schwicrigkeiten lassen sich durch Vcrwendung geeigneter Sulfonsauren der Aryl- 
liydrazine yermeidcn. Man erhalt so Carbazolchinonsulfonsauren, aus denen dic Sulfo- 
gruppen entwedcr durch Hydrolyse oder Na-Amalgam entfernt werden. Z. B. konden- 
siert sich 2-Naphthylhydrazin-4,8-disulfonsaure m it Orange I I  u. Disulfit in n. Weise 
zu einem Gelb 10, bei dessen t)berfulirung in das Carbazolchinon bereits ein S 0 3H, 
vermutlich das 8 -standige, abgespalten wird. Das andere S 03H wird m it Na-Amalgam 
entfernt.

Y e r s u c h e .  Na-2,2' -Azonapht]ialin-l ,1' -dimlfoiiBt, C20H 12OcN2S2Na2. 2,1-Napli- 
thylaminsulfonsaure in verd. HC1 diazotiert, in eisgekuhlte ca. 25°/0ig. HC1 gegossen, 
nach einigen Stdn. ausgefallenes Diazoniumsalz m it Soda neutralisiert, konz. Na2S 0 3- 
Lsg. zugegeben, spater auf ca. 60° erwarmt u. mit NaCl Y c r s c t z t .  Aus W. +  NaCl, 
dann verd. A. Nadelbuschel. H 2SO.r Lsg. rot. Wird durch sd. HC1 unter teilweiser 
Bldg. von /3-Naphthol zers., durch Hydrosulfit in Eg. teilweise zu /?-Naphtliylhydrazin 
reduziert. — Na-2,3,5,6-Dibcnzocarbazol-l-siilfcmat, C20H 12O3NSNa. Voriges m it Disulfit- 
Isg. von 38° Bó. ca. 30 Stdn. gekocht, mit HC1 angesiiuert, S 0 2 durch Erwarmen aus- 
getrieben, Nd. mit Soda beliandelt. Ausbeute sehr gering. Aus W. graugelbe Nadelchen, 
aueh aus sehr verd. wss. Lsg. durch Soda fiillbar, sehr schwach kuppelnd. H,SO,,-Lsg. 
dunkelrot. — 2,3,5,6-Dibenzocarbazol, C2ę>H13N. Aus vorigem in W.-A. (3: 1) mit Na- 
Amalgam (W.-Bad). Aus Bzl. Nadelchen, F. 295—296°. H 2S04-Lsg. ro t .— 2-Rydrazino- 
mplithalin-l-sulfonsiiure. 2,1-Naphthylaminsulfonsaure in verd. Soda gel., N aN 02 
zugegeben, in eiskalte konz. HC1 fliefien gelassen, nach beendeter Rk. Lsg. von SnCl2 
in konz. HC1 cingetragen u. stehen gelassen. — Daraus obiges Na-2,3,5,G-Dibenzo- 
carbazol-l-sulfonat durch Suspendicren in W., Ncutralisieren m it Soda, Zusatz Yon 
Na-2,l-Naphtholsulfonat u. Disulfit, 16-std. Kochen, weiter wio oben. — 2-Hydrazino- 
naphlhalin-4,8-disulfonsdura. Aus 2,4,8-Naphthylamindisulfonsaure wie oben. Aus 
h. W. +  konz. HC1, dann W. oder A.-haltigem W. Krystallchen. — Gelb 10, C2GH 180 12 
N4S4Na4. Aus Orange I I  m it voriger, Disulfitlsg. u. etwas Soda (W.-Bad), bis eine 
Probe m it Phenanthrcnchinon u. Eg. keino FarhYertiefung melir gab (ca. 25 Stdn.). 
Nd. m it NaCl gewaschen, Rest ausgesalzen. Aus A.-haltigem W. gelbe Nadelchen, 
ziemlieli bestandig gegen Hydrosulfit. — Hol 10, C2CH 170t|N4S3Na3. Yoriges in wss. 
NaOH Va Stde. im sd. W.-Bad erhitzt, NaCl zugesctzt. Aus A.-haltigem W. dunkcl- 
rote Nadelchen. — Disctzofarbsłoff C'2r,/ / ,5O0i\r ,ĄiYh,. Voriges in Schale m it 0,5°/0ig. 
NaOH auf W.-Bad ca. 15 Stdn. erhitzt, dabei verdampftes W. erganzt, ausgesalzen. 
Aus h. W. - f  A. dunkclbraune Nadelchen, fast iml. in Alkali. Wird durch k. alkal. 
Hydrosulfit zu vorigem reduziert. — Na-2,3,S,6-Dibenzocarbazol-l,4-chinonsulfoiiat, 
C20H ł0O5NSNa. Durch 1-std. Erhitzen von Gelb 10 m it konz. HC1 auf W.-Bad. Rot- 
brauner, krystalliner Nd. liefcrte aus NaOH, dann W. gelbe Nadelchen, wl. in Soda. 
Lsg. in schwach alkal. A. dunkelrot, in NH 40 H  rot, in H 2S 0 4 violett. Hydrosulfit- 
kupe hollgelb. — 2,3,5,6-Dibcnzocarbazol-l,4-chincm, C20Hn O2N. Voriges in 0,5°/oig. 
NaOH u. A. (1: 1) gel., unter Einleiten Yon CÓ2 mit Na-Amalgam reduziert, A. yerdampft, 
Prod. m it NaOII u. W. gewaschen. Aus A.-wenig NaOH durch Eindampfen, darni 
Pyridin rote Nadelchen, F . 377—378°, meist unl. H 2S 0 4-Lsg. tief blau. — Gelb 11, 
C20Hi„O9N4S3Na3. Aus Orange II, 2 -Hydrazinonaphthalin-l-sulfonsaure (in Soda gel.) 
u. Disulfit wie oben, bis eine Probe auf Filtrierpapier m it konz. NaOH keine Farbung 
raehr gibt. Aus h. W. +  NaCl, dann A.-haltigem W. gelb, krystallin. Daraus Rot 11 
u. Disazofarbstoff wie oben. Mit sd. 25°/0ig. H d  wurde 2,3,5,6-Dibenzocarbazol-l,4-chinon 
erhalten.

Farbstoff C\(:Iln O-aN 2SNa. Aus 2,7-Dioxynaphthalin in Y e r d .  NaOH u. diazo- 
tierter Sulfanilsaure (stets alkal.). Aus A.-haltigem W. dunkelrote Nadelchen. — 
Gelb 12, C22H 18O.N4S2Na2. Aus Yorigem m it Phenylhydra^jn u. Disulfit (ca, 5 Stdn.). 
Aus W. -f"NaCl, dann A.-haltigem W. hellgelbe Nadelbuschel, empfindlich gegen 
Sonnenlicht. — Oxycarbazolchinon ClcHa03N. Voriges mit 25%ig. HC1 6 Stdn. gekocht, 
Bodensatz mit NH4OH ausgekocht, Prod. in Alkali gel., cingeengt, F iltra t m it HC1 
neutralisiert. Aus Pyridin-A. rotgelbe Nadelchen, F. >  370°. Alkal. Lsg. rot, schwach 
grun fluorescierend, mit Hydrosulfit hellgelb. H 2S0 4-Lsg. dunkelviolett. — Farbstoff 
Gl-Hu OiN 2SNa. Aus 2-Oxy-7-methoxynaphthalm wie oben. Aus A.-haltigem W. 
dunkelrote Nadelchen. —■ Gelb 13, C23H 20O;N4S2Na2. Aus Yorigem. Aus A.-haltigem
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W. gełbe Nadelchen, empfindlich gegen Sonnenlicht. — Disazofarbsloff C^H^O^N^SNa. 
Aus vorigem iiber das Rot wie oben. Aus W. rotbraune Nadelchen. H 2S 0 4-Lsg. yiolett- 
rot. — Mdhoxycarbazolchinon Gl7H n 0 3N . Aus vorvorigem wie oben. Aus Pyridin-A. 
rote Nadelchen, F. 299°. Alkal. Lsg. rot, m it Hydrosulfit hellgelb. H 2S04-Lsg. dunkel- 
Tiolett. (Journ. prakt. Chem. [2] 132. 302—20. Dez. 1931. Miinchen, Techn. Hoch- 
schule.) L i n d e n b a u j i .

R. Stolle und E. Gaertner, Uber 1-Amino-5-aminolelrazole und l-Amino-5-hydr- 
azinoletrazol. Im  AnsehluB an eine friłhere Unters. (C. 1922. III . 374) wurde die Einw. 
von PbO u. N3Na auf einigc Thiosemicarbazido u. Thiocarbohydrazid untersucht, 
wobei ais Zwischenprodd. wieder Carbodiimidderiw. anzunehmcn sind. Versagt das 
Gemiscli PbO-N3Na, so kann Bleiazid zum Ziel fuhren. Selir zu empfehlen ist das 
Durchleiten von C02 (Bindung des gebildeten NaOII, Bldg. von freier N3H). — Tliio- 
semicarbazid u. seine 4-Derivv. liefern 1,5-Diaminotetrazol u. dessen D eriw . (I, R  =  II, 
C0H5, C3H5). Geht man von den Bc7izylidenthiosemicarbaziden aus, so entstehen die 
Bcnzylidenderiw. II, welche auch durch Kondensation von I  mit Benzaldehyd erhaltlich 
sind. Dagegen lieferte l-Isopropyliden-4-phmyllhiosemicarbazid nicht HI, sondern 
unter Abspaltung von Aceton I  (R =  C0H6). Entspreehend konnte III aus I  u. Aceton 
erst unter Druck erhalten werden, u. es wird sehon durch k. verd. Sauren gcspalten. — 
Bei der Darst. von I  (R =  C6H 5 bzw. C3H5) entstehen ais Nebcnprodd. IV bzw. V, 
gebildet aus 2 Moll. der Thiosemicarbazido durch Abspaltung von 2 H 2S, V durch 
weitero Abspaltung von 2 H, wohl durch Luftoxydation. — Thiocarbohydrazid liefert 
l-Amino-5-hydrazinoldrazol (VI), welclies wegen seiner Leichtloslichkeit besser zunaclist 
ais Dibenzylidenderiv. dargestellt wird. VI reagiert mit H N 0 2 unter Bldg. einer auBerst 
explosiven Verb., wahrscheinlich des THlELEsehen Tetrazylazids. VI wurdo auch 
neben Thiocarbohydrazid, Carbohydrazid u. Thiocarbazinmureazid (VII) bei der Einw. 
von PbO u. N3Na auf dilhiorjirbazinsaures Hydrazin erhalten:

y j
NHj-NH-CS-SH, NHa-NHj - - - > -  NH2-NH-CS-NH-NH2-

+ N,H

+N.H

NH.-NH-CONH-NH.
NH 2.N H -C S.SH  NH„-NH CS-Ns (VII)

1 -Benzoyl-4-plienyllhiosemicarbazid lieferto kein Tetrazolderiy., sondern unter H 2S-Ab- 
spaltung VIII, also oline Mitwrkg. des N3Na.
NH.r N ---- C- NH- R C6H6 • C t l : N • N---------------------------- C- NH- R (CH3)aC :N .N ------- C- NH- C0H,

i ii i ii i n

I  N: N- N I I  N : N N  I I I  N : N- N

I V C6H5. N H . C < ^ ^ > C  • NII  • C0H5 VI  N H 2 ' ? ~ ^ ' N H ‘ N H 2

y c™nhIZ L .h,
V e r  s u c h e .  l-[Benzylidenamino]-5-aminotelrazol, C8H 8N„ (II, R  =  H). 18 g 

Tliiosemicarbazid, 26 g N3Na u. 100 g PbO in 500 ccm sd. A. im CÓ2-Strom 8 Stdn. 
geriihrt, F iltra t verdampft, Prod. in wss. Lsg. m it Benzaldehyd u. etwas HC1 gesehiittelt. 
Aus A. Nadelchen, F. 210° (Gasentw.). Mit alkoh. AgN03 u. NH.,OH Nd. Entsteht 
auch mit schlecliter Ausbeute aus Benzylidentliiosemicarbazid u. Bleiazid in sd. Amyl- 
alkohol; bei Verwendung von PbO u. N3Na entstoht Benzylidensemicarbazid. — 
1,5-Diaminotetrazolhydrochlorid. Voriges mit 10°/oig- HC1 im Dampfstrom erhitzt, 
im Vakuum verdampft. Aus A. Krystalle, F . 176°, in wss. Lsg. sauer. Mit N e s s le r s  
Reagens Nd. — l-Amino-5-anilinotetrazol, C7H„N6 (nach I). Aus 4-Phenylthiosemi- 
carbazid wie oben (4 Stdn.); F iltrat eingeengt, Krystalle m it W. gcwaschen. Aus A. 
Schuppen u. Blattchen, F. 210° (Gasentw.), 1. in h. verd. Sauren, unl. in Alkalien. 
Mit alkoh. AgN03 u. NH.,OH Nd. — l-Isopropyliden-4-phenyllhiosemicarbazid, C10H 13N3S. 
Durch Losen von 4-Phenylthiosemicarbazid in sd. Aceton. Krystalle, F. 130°. —
1 -[Isopropylidenamino]-5-anilinotdrazol, C10H i2Nc (III). Vorvoriges in Acetonlsg. im 
Autoklaven liingere Zeit auf 100° erhitzt u. eingeengt. Gelbliche Krystalle, F. 136°. — 
l-[Benzylidenamino]-5-anilinotdrazol, CJ4H 12Nc (nach II). Aus l-Benzyliden-4-phenyl- 
thiosemicarbazid wie oben (12 Stdn.). Aus A. Nadelchen u. Blattchen, F. 216°. Wird 
durch 20%ig- HC1 im Dampfstrom glatt zu I  (R =  C„H5) hydrolysiert. — 3,6-Dianilino-
l,2-dihydro-l,2,4,5-tdrazin, C14H 11Nc (IV). Alkoh. Mutterlauge von I  (R =  C0H 5) 
rerdam pft, mit W. versetzt, ausgeathert, Nd. mit h. W. ausgezogen. Ungol. Teil
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lieferte aus A. Nadelchen, F. 275° (Gasentw.), unl. in yerd. Sauren. In  C2H6ONa-Lsg. 
an der Luft blau bis carmoisinrot. Mit Clilorkalk violettrot. Aus h. wss.-alkoh. HC1 
das Hydrochlorid, Krystalle, ab 150° schrumpfend, F. 172° (Gasentw.). — l-[Benzyliden- 
amiw]-5-[allylamino]-tetrazol, Cn H 12N6 (nach II). Aus l-Benzyliden-4-allylthiosemi- 
carbazid (dieses vgl. De, C. 1927. II. 427). Aus A. Blattchen, F. 117°. — 1-Amino- 
5-[allylamino]-telrazol (nach I). Aus 4-Allylthiosemicarbazid; F iltrat yerdampft, mit 
W. u. A. behandelt, wss. Lsg. yerdampft. Nach Reinigung m it absol. A. aus Bzl. 
Nadelchen, F . 94°. Mit alkoh. AgN03 u. NH4OH Nd. — 3,6-Di-[allylamino]-l,2,4,5- 
ielrazin, CgH 12N6 (V). Aus vorst. ath. Auszug. Aus W. roto Schuppen, F. 118°. — 
l-lBenzylidenamirwyS-lbciizylidenhydrazinol-tctrazol, C15H 13N7. Thiocarbohydrazid mit 
PbO u. N3Na wie oben umgesetzt (16 Stdn.), F iltrat yerdampft, in yerd. HC1 mit 
Benzaldehyd geschuttelt. Aus A.-Bzl. Nadelchen u. Blattchen, F. 225° (Gasentw.). 
Lsg. in C2H5ONa orangegelb. Thiocarbohydrazid wurde aus 1 Mol. K-Xanthogenat 
u. 2 Moll. N 2H4-Hydrat in sd. A. (1 Stde.) dargestellt. — l-Amino-5-hydrazinolelrazol- 
liydroćhlońd (nach VI). Voriges m it 20°/oig. HÓ1 im Dampfstrom erhitzt im Vakuum 
vcrdampft. Aus A. (fraktioniert) gelbliche Krystalle, Zers. 171°, in wss. Lsg. stark 
sauer. ■— 2-Anilim-5-plienyl-l,3,4-furodiazol, C^ITnON, (VIII). Wie iiblich (4 Stdn.), 
aueh ohne N3Na. Aus A. Blattchen, F. 217°. Gibt m it alkoh. AgN03 eino Mol.-Verb., 
aus A. Nadelchen, Zers. ca. 200°. Mit N aN 02 in h. Eg. wurden 2 Verbb. von F. 278° 
(aus Aceton gelbo Nadelchen) u. F. 168° (aus A. orangerote Nadelchen), anscheinend 
Mononitroderiw., erhalten; durch Sattigen der Eg.-Lsg. m it N 20 3 ein Dinitroderw., 
aus Aceton citronengelbe Nadelchen, F. 231°; m it H N 03-H2S0.i ein gelbes Prod. von 
F. 207°. — Benzylidenthiocarbazinsaureazid, C8H7N6S (nach VII). Rk. wie iiblich dureh- 
gefiihrt, Prod. m it Benzaldehyd umgesetzt, in A. 1. Teil (Gemisch genannter Verb. 
m it Benzalazin) mehrfach aus Eg. umgel. Blattchen, F. 173°, dann sofort heftig yer- 
puffend, 1. in alkoh. NaOH (orangegelb). — Monobenzylidenłhiocarboliydrazid, C8H 10N4S. 
Durch Schiitteln einer angesauerten wss. Lsg. yon Thiocarbohydrazid m it ungeniigender 
Mengo Benzaldehyd. Aus A. Blattchen, F. 193°. Mit h. alkoh. AgN03 u. NIT,OH 
Dunkelfiirbung. (Journ. prakt. Chem. [2] 132. 209—26. Dez. 1931. Heidelberg, 
Univ.) L in d e n b a u m .

K. Ueda, Dichinolyle. I. Synthese des neuen 3,3'-DicMnolyls. Analog B u s c h  
u. S c h m id t , die Diphenyl aus Brombenzolu. Palladiumcarbonat erhielten (vgl. C. 1929.
II. 3001), synthetisiert Vf. 3,3'-Dichinolyl aus 3-Brom-chinolin. Das von R e i c h  u . 
S e r p e k  (Helv. chim. Acta 3. [1920]. 142) aus CaH2 u. Chinolin erhaltenc „3,3'-Di- 
chinolyl“ ist mit dem 3,3'-Dichinolyl des Vf. nicht ident., wohl aber im F. mit dem 
,,/?-Dichinolyl“ von K o n i g s  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 12 [1879]. 99) u. J a p p  u . G r a h a m  
(Journ. chem. Soc., London 39 [1881]. 175).

V e r s u c h e .  3,3'-Dichinolyl: 3-Bromchinolin (-(-Palladiumcarbonat) wird in 
alkoh. KOH unter Durchleiten von H 2 portionsweise mit Hydrazinhydrat yersetzt, 
das ausgefallene Rohprod. nach dem Auswaschen m it A. u. W. m it Chlf. extrahiert, 
die Chlf.-Lsg. eingeengt u. die erhaltenen Krystalle aus Bzl. umkrystallisiert. F. 271°. 
Salze: C18H 12N2 +  2HC1 +  4 H 20, F. 301°; C18H 12N2 +  H 2Cr20 7, schwarzt sich bei 
205—206°; C18H i2N2 +  2 HC1 +  AuCl3 u. C18H 12N 2 +  2 CeH30 7N3 schmelzen noch 
nicht bei 300°. [In Esperanto.] (Journ. pharmac. Soc. Japan 51. 48—50. 1931. 
Nagasaki, Pliarmazeut. Inst.) G. H a a s .

John G. Aston und Charles W. Montgomery, Pseudobasen. 3. Mitt. Das so- 
genannte Mełhylphenylacridol. Die Aktivitatskoeffizienien von 9-Phenyl-10-methyl- 
acridiniuinhydroxyd aus Loslichkeilsmessungen. (2. ygl. C. 1931. I. 3124.) Der starkę 
Abfall in der Leitfahigkeit einer Mischung von 9-Phcnylacridinmethosulfat, den 
H a n t z s c h  u . K a l b  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 32 [1899]. 3109) nach einiger Zeit beob- 
achteten, ist nicht auf eine Tautomerisation zu N-Methylphenylacridol zuruekzufiihren, 
sondern auf die Abseheidung des 9-Phenyl-10-methylacridiniumhydroxyds, wie A s t o n  
(2. Mitt.) bereits yermutet hat. Aus der Best. der Lósliehkeit in KC1- u. BaCl2-Lsg. 
errechnen Vff. Aktivitatskoeffizienten, die eindeutig fiir das Vorliegen einer starken 
Base sprecken. Analoges gilt fiir die Loslichkeiten in Salmiaklsg. u. Natronlauge. 
Die mittlere Abweichung der genannten Koeff. von den aus der Gleichung — log /  =
0,505 ]//i fur starkę Elektrolyte berechneten betragt 5°/o. Die Konz. der Pseudobase 
von H a n t z s c h  u . K a l b  im Glcichgewicht ist also zu yornachlassigen. Im  festen Zu- 
stand durfte die Verb., wie selion ihr tiefor F. zeigt, allerdings dic Pseudoform besitzen. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 53. 4298—4305. Dez. 1931. Pennsylyania State Coli.) B e r g m .
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Dorothy Nightingale und Arthur Edward Schaefer, Einige Reaktionen di- 
lialogenierter Barbiturscmren. W ahrend Thioharnstoff u. Phenylhydrazin m it 5,5-Di- 
brombarbitursaure unter Abspaltung von 2 HBr reagieren, fanden Vff., daB prim. u. 
sek. Aminę nach:

H N -C O  H N -C O
OÓ C < j£  +  2 RNH, OĆ Ó <® rHR +  RNH3Br.
H Ń -Ć O  H N -C O

5-Brom-7-R- bzw. 5-Brom-7-R^-uramil geben. Die Umsetzung erfolgtc in alkoh. Lsg., 
da bei direkter Einw. Verharzung stattfindet. cc-Naphthylhydrazin u. 4,4-Diphenyl- 
semicarbazid reagierten wieder n. unter Bldg. von Alloxanderivv. Die Rk.-Prodd. 
mit Formamid, Formanilid u. Benzylformiat konnten nicht identifiziert werden. — 
Dichlorbarbitursiiure reagierte in alkoh. Lsg. lediglich mit Benzyl- u. Dibenzylamin 
nach obigem Schema. Direkte Einw. prim. Ainine ergab dunkle gummiartige Massen. 
Mit tx-Naphłhylhydrazin u. 4,4-Diphenylsemicarbazid tra t n. Rk. ein.

V o r  s u c h e. 5-Brom-7-R-uramile: R  =  Methyl, F. 175—176°; Athyl-, F. 185°;
Butyl-, F. 178°; Allyl, F. 179—180°; Benzyl, F. 186°; Atlianol, F. 159°. — 5-Brom- 
7-R2-uramile: R 2 =  Diatliyl, F . 167—168°; n-Dipropyl, F. 216°; n-Diamyl, verkohlt 
bei 273°; Diisoamyl, F. 304°; Dibcnzyl, F. 242°. Alle Verbb. schmelzen unter Zers. — 
Alloxan-a-naphthylhydrazon, Ci4H l0N3O4. F. 264°. — Alloxan-4,4-diphenylsemicarb- 
azon, C17H 13Ń50 4. F . 267° (Zers.). (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 236—39. Jan . 1932. 
Univ. of Missouri.) B e r s i n .

Paul Rabe, Uber die Reduklion der Chinaketone zu Chinaalkoholen und iiber die 
sterische Umlagerung von Ghinaalkaloiden. Stereochemische Forschungen. II. Experi- 
mentell bearbeitet von Alfred Irschick, Georg Suszka, Elisabeth Muller, Andreas 
Nielsen, Fritz Kolbe, Wilhelm von Riegen und Wilhelm Hochstatter. XXVI. Mitt. 
zur Kenntnis der Ghinaalkoloide. (XXV. vgl. C. 1931. II. 3487.) Jedes der 4 dureh Oxy- 
dation von Chinaalkaloiden entstehenden Chinaketone: Cinchoninon, Hydrocinclio- 
ninon (I), Chininom u. Iiydrocliininon liefert bei der Red. 2 Paarc stereoisomerer Alko
hole, die Vf. aueh dureh ster. Umlagerung der Chinaalkaloide mittels amylalkoh. KOH 
erhielt; so besteht die Lsg. des Ketons I  aus einem in kinet. Gleichgewicht stehenden 
Gemisch von 2 Keto- u. 2 Enolformen, dereń Red. zu den 4 stereoisomeren Alkoholen 
Hydrocinchonin, Epihydrocinchonin, Hydrocinchonidin u. Epihydrocinchonidin fuhrt. 
DaB die beiden Epiverbb. dic glciehen Strukturformeln liaben wie dic beiden anderen, 
schon langer bekannten Verbb., beweist ihre indirekte Oxydation iiber Hydrocincho- 
toxin (II) u. C-Brmnhydrocinchotoxm zu Hydrocinchoninon. Die Red. der Ketone 
erfolgt mittels Pd-Sol oder -Mohr u. H 2 unter Zusatz von Gummi arabicum, oder mittels 
Al, Na-Alkoholat u. A.; alle 4 Alkohole lagern in ein u. dasselbe Hydrocinchotoxin (II) 
um, in dem nur noch die beiden (1 ) u. (2) C-Atome asymm. sind, die nach Vf. in allen 
Fallen die gleiche raumliche Anordnung haben. Die dureh Herausnehmen des alkoh. 
Sauerstoffs aus den 4 Alkoliolen entstehenden beiden Desoxyverbb. Desoxyhydro- 
cinchonin u. Desoxyliydrocinchonidin unterscheiden sich voneinander dureh die spiegel- 
bildliclie Anordnung an (3); Vf. fiihrte diese Red. mittels Hydrazin nach K is h n e r , 
STAUDINGER u . W o l f f  dureh. Vf. gibt eine tabellar. Cbersicht iiber den Drehungs- 
sinn der (3) u. (4) C-Atome in allen 16 Chinaalkoholen.

H5C,» CH------CH—  CHj N H .C ..C H — CH— CHa
CH2 
CU2

I isC---------NH CH„
II

V e r  s u c h e. Die katalyt. Red. der Ketone gelingt nur m it vinylfreien Ketonen, 
vinylhaltige sind mit nascierendem H  reduzierbar. Red. von Hydrocinchoninon: Keton 
in 99,5%ig. A. gel., wird m it Na-Athylat vcrsetzt u. Al-Pulver liinzugefiigt. Nach An- 
sauern wird A. abdest., m it 30%ig- NaOH versetzt u. m it A. extrahiert. — Umlagerung 
von Chinaalkaloiden: Das Alkaloid wird in  amylalkoh. KOH eingetragen u. zum Sieden 
erhitzt. Nach Zusatz von Eis u. H 2S 0 4 wird m it A. extrahiert. Nach Entfernung von 
Amylalkohol wird die saure Lsg. mit NaOH versetzt u. m it A. extrahiert. — Epihydro
cinchonin, C19H 24ON2, Prismen aus Aceton, F. 126°; [<x]d19 =  +88,4°. — Epihydro-
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cinchonidin, CI9H 240N 2, prismat. Nadeln aus A. F. 106°; [ c c ] d 20 =  +48,3°. — Hydro- 
cinchołoxin (II), aus den bciden Yorst. Yerbb. bei der Toxinspaltung; Plienylhydrazon- 
dipikrat, C37H 36N 100 14, hcllrot, F. 210° (Zers.). — Epihydrocinchoninchlorid, CX9H23N2C1, 
Ol. M d 16 =  +105,8°. Dipikrat, C3]H 2!)0 14ŃSC1, F. 193° (Zera.). — Desoxyhydrocin- 
chonin, ausvorst. Chlorid durch Red., F . 72°; [<x]d16 =  +143,6°. — Epihydrocińchonidin- 
chlorid, C!9H 23N2C1, F. 109—110°; [a]n13 =  —61,7°. — Desoxyhydrocinchonidin, aus 
vorst. Verb. durch Red., F . 52°; [a]n10 =  —21,2°. —• Isolierung der Epibasen der Hydro- 
chininreihe: Hydrochinin wird ais neutrales d-Tartrat, Hydrocliinidin ais saures d-Tartrat 
ausgefallt; dic i n  der Muttcrlaugo Y e r b l e i b e n d e n  Epibasen werden durch wiederholtc 
fraktionierte Krystallisation ihrer Dibenzoyl-d-tartrate getrennt. — Ejńhydrochinin, 
zahes Ol; [cc]d22 =  +32,5°; neutrales Dibenzoyltartrat, Krystalle aus Aceton, F . 151° 
(Zers.); [a]o17 =  •—23,0°. — Epihydrochinidin, C20H 2GN2O2, Prismen, F. 122°; [o£]d1c =  
+73,7°; neutrales Dibenzoyl-d-tartrat, F . 156—157° (Zers.); [<x]d18 =  —16,5°. — Epi- 
hydrochininchlorid, F. 123°, [a]D20 =  —40,0°; liefert bei der Red. Desoxyhydrochinin- 
trihydrat, F. 70°; [a]n2° =  —77,3°. — Epihydrochinidinchlorid, zahes Ol, [cc]n16 =  
+101,7°; liefert bei der Red. Desoxyhydrochintdindihydrat, F. 85—87°; [a]n16 =  
+167,7°. — Isolierung der Epibasen der Chininreilie beruht auf der Schwerloslichkeit 
des neuiralen Chinin-d-tartrats in A., des sauren Cliinidin-d-tartrals in W., der Dihydro- 
chloride der Epibasen in A., des neutralen Dibenzoyltartrals des Epichinins in sd. Aceton 
u. des neułralen Dibenzoyl-d-tartrals des Epichinidins in A. — Epichinin, C20H 24O2N2, 
zahes Ol, [<x]n22 =  +43,3°. Dihydrochlorid, aus der Base in Aceton beim Einleiten von 
HCl-Gas. F. 196° (Zers.), [a]n21 =  +33,3°; neutrales Dibenzoyl-d-tartrat, C58H 620 12N4, 
Krystalle aus Aceton, F . 159° (Zers.); [a]D19 =  —22,4°. — Epihydrocliinin, aus vorst. 
Base bei katalyt. Red.; Ol, [cc]d22 =  +31,1°. — Epichinidin, C20H 24O2N2, Blattchen aus 
A., [< x ]d 1 9  =  +102,4°; Dihydrochlorid, Krystalle aus A.; F. 195—196° (Zers.); [a]n20 =  
+45,5°; neutrales Dibenzoyl-d-tartrat, Krystallo aus A., F. 167° (Zers.), [a]n21 =  +3,7°.
— Epihydrochinidin aus rorst. Base bei der katalyt. Red.; F. 122°; [cc]d22 =  +73,1°. — 
Isolierung der Epibasen der Cinchoninreihe beruht auf der Schwerloslichkeit des neu- 
tralen Cinchonidin-d-iarlrats in A., der neułralen Dibenzoyl-d-tartrate der Epibasen in 
Chlf. u. des neułralen Epicinchonindianisoyl-d-tartrats in A. — Epicinchonin, C]9H 22ON2, 
Prismen aus A., F . 82—83°, [a]u22 =  +120,3°; neutrales Dianisoyl-d-tartrat, Krystalle 
aus A., F. 172°; [cc]d18 =  —16,0°. — Epihydrocinchonin, aus yorst. Base bei katalyt. 
Red., F . 126°; [ot]u21 =  +87,6°. — Epicinclionidin, P lattchen aus A., F. 103—104°, 
M d 20 =  +62,8°; neutrales Dianisoyl-d-tartrat, Krystalle aus Aceton, F . 180° (Zers.), 
[a]n21 =  —38,8°. — Epihydrocinchonidin, aus vorst. Base bei katalyt. Red., F. 105°, 
[<x]d21 — +47,2°. — Hydrazon des Hydrocinchoninons, aus den Komponenten, zahes, 
gelbcs Ol. — Desoxyhydrocinchonin, C19H 24N2, aus dem Y o r s t .  rohen Hydrazon durch 
Erhitzen m it gepulvertem KOH auf 120—180°, u. Dest. im Hochvakuum (neben 
Lepidin, Kp.TOO 265—268°), K p .0i75 1 95°; bei Verruhren des Ols m it atherhaltigem W. 
krystallisiert das Dihydrat der Base, F. 60—61°; wasserfrei aus trockenem A., F. 74 bis 
75°, [a]r>20 =  147°. -— Dianisoyl-d-tartrat des Desoxyhydrochinidins, C39H !2O10N2, neben 
Y o r s t .  Verb., wenn das Basengemisch in Aceton gel. u. m it Dianisoyl-d-weinsaure ver- 
setzt wird, F . 177° (Zers.), [oc]d20 =  —78,4°. — Desoxyhydrochinonidin, Cl9H 24N2, 
F. 42— 44°; [a]o21 =  —21,2°. — Dianisoyl-d-weinsaure, C20HlsO10, aus d-Weinsaure 
u. Anisoylchlorid bei 120°, nach Entfernung der mitentstandenen Anissaure; F. 186°; 
M d 22 =  —162,8°. ( L ie b ig s  Ann. 4 9 2 . 242—66. 18/1. 1932. Jena, Univ., Prag, Techn. 
Hochschule, Hamburg, Univ.) A. HOFFMANN.

E dgar D elvaux, Uber das Kryptolepin. Yf. setzt die Unters. von C l in q u a e t  
(Buli. Acad. Roy. Med. Belg. 1929. 630) iiber das Y i o l e t t e  Alkaloid Kryptolepin (dessen 
Stammpflanze im Original nicht genamit ist) fort u. te ilt folgende Befunde mit: Zus. 
C,7H 16ON2. F . 193—194° (korr.). Swl. in W. m it gelber Farbę, 1 g 1. sich bei 20° in 
92,6 ccm 85°ig. A. u. krystallisiert daraus mit 2 H 20 . C!7H 10ON2 +  HC1 +  3 H 20 , 
goldgelbc Nadeln. 1 g 1. sich in 85 ccm W. bei 20°. Durch Einw. von Dimcthylsulfat 
entstehen anscheinend ąuaternare Salze. Die Base enthalt kein 0CH 3 u. wird durch 
s d .  Y e r d .  KOH nicht Yerandert. Die Lsg. in konz. H 2S 0 4 ist gelb, beim Kochen mit 
H 2S 0 4 erfolgt Zers. Bei der Zinkstaubdest. entsteht ein skatolahnlich riechendes Ol; 
Verss., darin Indol, Skatol u. Pyridin nachzuweisen, waren erfolelos. Beim Erhitzen 
mit CaO auf dunkle Rotglut entsteht eine farblose Verb. C'n / / nAr2 (Tafeln, F . 242—243°; 
Ci3H i,N 2 +  HC1, Nadeln) u. ein gelbes, bei 215—225° unscharf schm. Prod. von glcicher 
Zus. (Journ. Pharmac. Belg. 1 3 . 955—59. 973—76. 20/12. 1931.) O s t e r t a g .

M. K arschulin . Spektrographische Untermchungen des Tohimbins. Das Ab-
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sorptionsspektrum des Yohimbins bzw. der Yoliimbosaure zeigfc m it dem Spektrum 
des Indols, aber nicht des Chinolins gute Ubereinstimmung. Bei der troekenen Vakuum- 
dest. des Yohimbins entstehen zwei Kórper: Verb. CgHu N, F. ca. 41°; scheint ein 
Methyldihydroindol zu sein; Verb. C10Hn O N ; Kp. ca. 190°; scheint mit 7-Mcthoxy-
1,2,3,4-tetrahydroisochinolin ident. zu sein. (Arhiv Hemiju Farmaciju Zagreb 5. 
227—32. 1931. Zagreb, Univ.) Ma u t n e r .

V. Prelog, Uber das Sapogenin der Zuckerriibe. Die Konst. des Sapogenins aus 
Zuckerriibo, das nach friihercn Arbeiten von Va n  DER H a a r  (C. 1928. I. 526) u. 
R e h o r s t  (C. 1929. I. 2059) einer Oxycarbonsiiure C30H 4B(OH)-COOH entspricht, 
wurde untersucht. Wahrscheinlich entlialt das Sapogenin unempfindliche Doppel- 
bindungen; dureli Na in n-Butanol wird es nicht reduziert, doch zeigt es positiye Rk. 
mit Tetranitromethan. Die COOH-Gruppe ist tertiiir gebunden; m it konz. H 2S 0 4 
entsteht in der Warmc CO. Die OH-Gruppe des Sapogenins ist sekundiir gebunden. 
Durch Oxydation m it Chromsiiure entsteht eine Ketosaure, C31H 180 3, aus A. Nadehi, 
F. 160—200°. Methylcster, F. 184—185°; Semicarbazon der Ketosaure, C32H 510 3N3, 
F. 270°; Semicarbazon des Methyleslers, C33H 630 3N3, F. 235°. — Zwei C-Atome des 
Sapogenins sind leiclit oxydierbar; eines davon ist iny-Stellung zur COOH-Gruppe. — 
Dureh weitere Oxydation entsteht aus der Ketosaure u. aus dem Sapogenin ein Oxy- 
ketolaclon C:)1H )0O,, aus A. Schuppen, F. 273°. (Chemiekó Listy 25. 393—98. 25/10. 
1931.) Ma u t n e r .

j. B. Conant, Emma M. Dietz und T. H. Werner, Sludien in  den Ghlorophyll- 
reihen. V III. Die Konstilulion von Chlorophyll b. (VII. vgl. C. 1931. II. 2622.) Die 
Analysen von Chlorophyll b u. seinen Umwandlungsprodd. Phaeophorbid b u. Rhodin g 
fiihrten W il l s t a t t e r  zu dem ScliluB, daB in der 6-Rciho noch ein besonderes O-Atom 
vorhanden sei. Neuere Analysen von F is c h e r  u. Mitarbeitern, sowie von den Vff. 
bestatigten dies. Doch war iiber die N atur dieses O-Atoms noch nichts auszusagen. 
Vff. wenden ihre in der a-Reihe bewiihrten Methoden an, die analoge Resultate ergeben. 
Die Ausbeuten sind sehr viel sehleehter u. es treten mehr Nebenrkk. ein. Ubersicht 
iiber die Ergebnisse (Tafel im Original). Die Annahme, daB die allomerisierten Kórper 
der a-Reihe zwei H-Atome mehr enthalten (C. 1931 .1. 3571) ais die nicht allomerisierten 
wird auf Grund neuerer Ergebnisse widerrufen. Die einfaelien Rhodine Pyrorliodin g (I) 
u. Rhodin l (II) sind in Analogie zu setzen zum Pyroehlorin e u. Chlorin / ;  sie reagieren 
m it Semicarbazid zu Semicarbazonen, enthalten dcmnach einen Carbonylsauerstoff, 
dessen Stellung am /i-C-Atom mutmaBlich ist. Durch die hier angenommene Formu- 
lierung erklart sich der charakterist. Untersehied zwischen dem Rhodin- u. Porphyrin- 
spektrum, indem im Rhodin die Konjugation der Doppelbindungen unterbrochen ist. 
Fiir Chlorophyll b wird die Formel HI aufgestellt (R =  Phytyl). Methylphaophorbid b 
(IH, R  =  CH3, s ta tt Mg 2 H) u. Eliodin g (IV) haben ebenfalls die Carbbnylgruppe, 
da auch sie Semicarbazone bilden. In  Diphenyl bei 250° geben die Phaophorbide der
&-Reihe ebenfalls C02 ab unter Abspaltung der Methoxygruppe. Bei der oxydierenden 
Verseifung (Phasenprobc) von Methylphiiophorbid b u. Rhodin g-trimeihylester en t
steht ein Gemisch von Rhodin i  u. seinem Monomełhylester, das den „unstabilen 
Chlorinen“ der a-Reihe entspricht, u. daraus m it CH2N2 Rliodin k-lrimeihylester ent- 
sprechend dem Phaopurpurin VII. Wie dieses gibt Rhodin /:-ester beim Erhitzen CO 
u. C02 ab u. spaltet m it li. CII30H -K 0H  unter Bldg. von Oxalsaure u. dem einfaelien 
Rhodin l die COCOOH-Gruppe ab. Rhodin g wird wie Chlorin e unter Entbindung 
von C02 durch ICaliummoiybdicyanid oxydiert (Rhodin n). Die 0 2-Aufnahme bei der 
„Phasenprobe“ kommt im Gegensatz zur a-Reilie nicht zum Stillstand nach Absorption 
eines Mol. 0 2. — Bei der Pyrolyse von Rhodin g entsteht neben Pyrorliodin g diesem 
isomer in relatiy groBen Mcngen Pyrorhodin g-Porpliyrin u. neben Rhodin l-mono- 
mełhylesler das ihm isomere Porphyrin 11 bei der Pyrolyse von Rhodin /o-monomcthyl- 
ester. Das erstere isomere Porphyrin ist ais Oxyphyllo-, das letztere ais Oxyrhodo- 
porphyrin zu bctraohten.

V e r  s u e li o. Pyrorhodin g-methylester, C33H 360 3N4, Darst. in sd. Biphenyl, 
krvstallisiert in dunkelroten Rosetten, F . 235° (Błock): HCl-Zahl 13,5— 14; Spektrum 
in A.: I. 649, II. 525, I II . 560, IV. 595, E.-A. 454, in 16%ig. HCI: I. 637, I I . 573, I II . 533,
E.-A. 465. — Pyrorliodin g-Porphyrin-metliylester, C33H 30O3N,„ aus A. feine rote Nadeln,
F. 228—230° (Bloek), HCl-Zahl 4, Spektrum in A.: IV. 517, I I I .  556, II. 595, I. 649,
E.-A. 449, in 7°/0 HCI (blaugrune Lsg.): II. 570, I. 621 (III. 527), E.-A. 449. Semi
carbazon ton Pyrorhodin g-methylcster, C34H 3a0 3N7, Darst. in Pyridin m it Semi- 
carbazid-HCl u. cale. Na2C03, schwarz, kórnig-kryatallin, HCl-Zahl 7,5, Spektrum in
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A. (rotbraune Lsg. m it roter Fluorescenz): I . 656, IV. 516, I II . 551, II. 600, E.-A. 460, 
in 9%ig. HC1 (grune Lsg. m it roter Fluorescenz): I. 647, II. 550, E.-A. 478. Semi
carbazon von Methylphaophorbid b, C37H.n 0 7N7, schwarz mikrokrystallin, HCl-Zahl 12,5, 
Spektrum in A. (olivgriine, ro t fluorescierende Lsg.): I. 665, V. 515, II. 609, IV. 546,
I I I .  561, E.-A. 463, in 16°/0ig. HC1 (blaugriine Lsg.): I. 660, I II . 536, II. 603, E.-A. 476. 
Semicarbazon yon Rliodin g-trimeihylesler, C38H430 7N7, schwarzcs Pulver, HCl-Zahl 6 ; 
Spektrum in A. (olivbraune Lsg. m it roter Fluorescenz): I. 662, IV. 514, II. 605, I I I .  552,
E.-A. 460, in 9°/0ig- HC1 (griinc Lsg.): I. 664, I II . 564, II . 612, E.-A. 477. — Rhodin n- 
monomctliylester h a t die HCl-Zahl 18 u. zeigt in A. (rotbraune Lsg.) folgendes Spektrum :
I . 651, IV. 520, II. 597, I II . 556, E.-A. 457, in 20°/oig. HC1 (grune Lsg. m it roter 
Fluorescenz): I. 644,11. 585,111. 534, E.-A. 473. —  Rhodin k-lrimethylester,G3-'H.l0OsNi , 
HCl-Zahl 16, F. 250—252° (Błock), Spektrum in A. (rosabraune Lsg., 50 mm-Scliicht,
1 mg in 30 ccm): I. 663, IV. 521, I I I .  559, VI. 607, E.-A. 458, in 20%ig. HC1: I . 661,
II. 536, E.-A. 479. Monomelhylesler von Rhodin k, C35H 3a0 8N4, Darst. durch Schiitteln 
(5 Minuten) der A.-Lsg. des Triesters m it 1/10 Volumen an 25°/0ig. CH3OH-KOH; HCl- 
Zahl 14, FI 206° (Błock). Monomelhylesler von Rhodin l, C3jH 30O5N4, aus A. schwarz, 
kórnig krystalłin, F. 187° (Błock), HCl-Zahl 16,5; Spektrum in A. (violettrote Lsg. 
m it roter Fluorescenz): I. 651, IV. 518, III . 556, II. 596, E.-A. 455, in 20°/oig. HC1:
I, 640, II . 575, I II . 534, E.-A. 469. — Porpliyrin 11-monomelhylesler, C33H 30O5N4, 
aus A. dunkelrotes mikrokrystallines Pulver, HCl-Zahl 11,5, Spektrum in A. (rote, 
fluorescierende Lsg.): V. 514, IV. 551, II. 644, I I I .  590 (I. 662), E.-A. 454, in 16%ig. 
IICl (blaugriine Lsg. m it roter Fluorescenz): I. 614, II. 566 (III. 524), E.-A. 463. — 
Porphyrin 11-dimelhylester, C34H380 5N4, Darst. m it N2CH2 aus dem Monoester, aus 
A. dunkelrotes, krystallines Pulver, F. 185—187° (Błock), HCl-Zahl 13. — Rhodin 1, 
C32H 340 5N4, umkrystallisiert aus Aceton-CH3OH, HCl-Zahl 15; Spektrum in 20°/„ig. 
HC1 (Lsg. wie beim Monomethylester): I. 637, II. 584, I II . 531, E.-A. 469. — Rhodin l- 
dimelhylester, C31H 380 5N4, Darst. dureh Verseifung von Llethylphaophorbid b, HCl-Zahl 
17, in Spektrum u. Losungsfarbe ident. m it Rhodin l. — Semicarbazon von Rhodin l- 
dimelhylesler, HCl-Zahl 10,5, schwarzes krystallines Pulver; Spektrum in A.: I . 669,
IV. 513, II. 607, I II . 552, E.-A. 465, in 14%ig. HC1:1. 650, I II . 535, II . 594, E.-A. 574.
— Bei der oxydativcn Verseifung von Methylphaophorbid b werden 2 Rhodinc m it 
der HCl-Zahl 11 u. 13,5 beobachtet, bei der Pyrolyse in sd. Biphenyl entsteht Methyl- 
pijrophdophorbid b, HCl-Zahl 21—22, in Losungsfarbe u. Spektrum ident. m it Methyl
phaophorbid 6 . (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 4436—-48. Dez. 1931.) N eu sian n .

H. F ischer und Ju liu s  H ierneis, Uber Heplatnelliylmonopropionsdureporphin, 
ein am Bruckenkohlenstoff carbathoxyliertes Pyrrometlian, sowie einige Pyrrole. 42. Mitt. 
uber Porphyrinsynihesen. (41. ygl. C. 1932. I. 953.) Vff. synthetisieren Iieptamethyl- 
monopropionsaureporpliin (I), von dem Isomere nur durch Verschiebung von Doppel- 
bindungen denkbar sind, aber bei drei verschiedenen Synthesen nicht erhalten wurden.
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[3,4,3',4'-Tetramcthyl-5,5'-dibrom]-pyrroinethcnbromhydrat (II) (vgl. C. 1927. I. 430), 
dessen Darst. yerbessert wird, wird in dor Bernsteinsiiureschmelze mit den Methcnen III 
u. IV kondensiert, die ihrerseits durch Kondensation von [2,3,4-Trimethyl-5-formyl]- 
pyrrol m it Hamopyrrol- bzw. Kryptopyrrolcarbonsaure erhalten werden. Ferner ent- 
steht I aueh eigenartigerweise aus den Methenen II u. V; letzteres wird aus [2,3,4-Tri- 
methyl-5-formyl]-pyrrol u. Opsopyrrolcarbonsaure gewonnen. — Durch Einw. von 
S 0 2C12 auf [2,3,4-Trimetliyl-5-carbathoxy]-pyrrol wurde nebeneinander der 2-Aldehyd 
(VI) u. die 2-Carbonsdure (VII) erhalten. VI gibfc ein Aldazin, bei der Verseifung die 
Aldehydcarbonsdure, die m it 2,3,4-Trimethylpyrrol zum [3,4,5,3',4'-Pentamethyl-5'- 
carboxy]-pyrromethenbromhydrat (VIII) kondensiert, das bei der Bromierung nicht in 
das entsprechende 5'-Brommethen iiberfiilirbar ist. — [3,4,5-Trimethyl-2-glyoxylsaurc- 
ester]-pyrrol (vgl. C. 1927. I. 430. 2430) kondensiert m it Trimethylpyrrol zu Hexa- 
methylpyrrocarbathoxymełhenbro?nhydrat (IX), dessen Carbathoxyrest sehr locker sitzt. 
Mit Glyoxylsaure kondensiert 2,3,4-Trimethylpyrrol zum Hexamethylpyrromethen, 
mit Glyoxylsaureathylester zu dem IX entsprechenden Pyrromethen. Aueh dieses 
spaltet sehr leieht C02 ab unter gleiehzeitiger Dehydrierung zum Methen u. teilweiser 
Aufspaltung eines Pyrrolringes. Der Vers., IX m it 3,3'-Dipropionsaure-4,4'-dimethyl- 
5,5'-dibrompyrromcthcnbromhydrat zu kondensieren, fiihrte nur zu dom schon von 
F i s c h e r  u . E. J o r d a n  (C. 1930. II. 3038) erhaltenen [1,2,3,4,5,8-Hexamethyl-G,7- 
dipropionsaurej-porphin.

Y e r s u c h e .  [3,4,5,4',5'-Pentanwthyl-3'-propionsaure]-pyn-omethenbromhydrat,
C17H 230 2N2Br (III), F. 235°. — [3,4,5,3',5'-Pentarmthyl-4'-propionsdure]-pynomethen- 
bromhydrcit, C17H 230 2N2Br (IV), F. 207°. — [3,4,5,3'-Tetramethyl-4'-propionsuure\- 
pyrromethenbromliydrat, C16H 210 2N2Br (V), F. 228°. — [3,4,4'-Triviełhyl-5,5'-dibrom- 
methyl-3'-propionsaure]-pyrromellienbrc»nhydrat, C17H 210 2N2Br3, Darst. durch k. Bro- 
micren von HI in Eg.; aus Eg. rote Nadeln. — [3,4,3'-Trimethyl-5,5'-dibrommtlhyl-4'- 
propionsaure]-pyrromethenbronihydrat, C17H 210 2N2Br3, Darst. aus IV wie voriier. — 
[.3,4,3'-Trini-ethyl-5-bromniethyl-4'-propionsaure-5'-brom]-pyrromelhenbromhydrat, C10H 19- 
0 2N2Br3, Darst. aus V durch h. Bromieren in Eg. —• [Heptamethylmonopropionmethyl- 
esteĄ-porphin, C31H 310 2N4 (I); zur Trennung von Pyrromethen wird das wl. Porphyrin 
aus konz. HCl-Eg.-Lsg. ofters ausgeflockt, k. m it CH3OH—HC1 verestert u. aus Pyridin 
in biischelformig angeordneten Nadeln erhalten; F. iiber 420°; 1. in Chlf., Dimethyl- 
anilin, Dioxan, Nitrobenzol, Acetonitril. — Cu-Komplexsalz von I, C31H 320 2N4Cu; 
Spektrum in Chlf.: I. 560,7, II. 524,6. E.-A. 437. Fe-Komplexsalz von I, C^H^OjNaFeCl; 
Spektrum in Pyridinhydrazinhydrat: I. 550,5, II. 520,0. E.-A. 446. — [2-Fonnyl-3,4- 
dimethyl-5-carbałhoxy]-pyrrol, C10H 13O3N (VI), farblose Nadelprismen aus A.-W.,
F. 108°. [2-Carboxy-3,4-dimethyl-5-carbathoxy]-pyrrol, C10H 13O4N (VII), farblose, ver- 
filzte Nadeln aus A., F. 243°. — Aldazin von VI, C20H 2GO4N4, F. 260°. —- [3,4,3',4',5'- 
Pentamethyl-5-carbathoxy\-py>romethenbromlLydmt, 0 17II23O2Ń2Br (VIII), aus Eg. 
Nadeln, F. 202°. — [2-Formyl-3,4-dimethyl-5-carboxy]-pyrrol, C8H 90 3N, Darst. dureh 
Verseifung von VI, aus CH3OH schwach grunliche Krystalle, F. 229°. — [2,5-Dicarboxy-
3,4-dimethyl]-pyrrol, C8H 90 4N, Darst. durch Verseifung yon VII. — 3,4-Dimethyl- 
pyrrol, Darst. aus dem yorhergehenden Pyrrol, K p .14 6 6 °, F. 33°; farblose Plattchen, 
EHRLiCHsche Rk. k. intensiv blauviolett, Geruch benzolalmlich. — \3,4,5,3',4',5'- 
Hexamethyl]-pyn-ocarbałhoxyniethenbromhydrat, ClsH 250 2N2Br (IX), aus wenig A. mit 
der doppelten Menge A. goldglanzende Nadeln, F. 141°. — \3,4,5,3',4',5'-IIexamethyl]-
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pyrrocarbałkoxymethan, Ci8H 20O2N 2 (X), aus CH3OH farblose Prismen, F. 167°. — 
[3,4,3',4',5'-Pentamethyl-5-carboxy]-pyrromethenbro7nhydrai, C16H190 2N2Br (VIII), um- 
krystallisiert aus Eg. F . 247° (Zers.). (L ie b ig s  Ann. 492. 21—35. 31/12.1931. Miinchen,

H. Fischer und Hans Konrad Weichmann, Syntkesen von 6-Athylphyllopor- 
phyrin und y-Mełhylmesoporphyrin. Synthetisch-analytische Beitrage zur Kenntnis non 
Chloroporphyrin e4 (Phylloporphyrin-6-carbonmure). 43. Mitt. iiber Porphyrinsynthesen. 
(42. vgl. vorst. Ref.) Die Konst. des Phylloporphyrins ist von H. F i s c h e r  u . Mit- 
arbeitern synthet. (C. 1930. II. 924) u. analyt. (C. 1931. II. 247) bewiesen. Vff. syntheti- 
sieren weiterc Porphyrine m it dem „Pliylloprinzip“ (vgl. C. 1931. I. 3240) zur Unters. 
der Frage, ob die Eigentiimlichkeiten des Phylloporpkyrins immer auftreten m it dem 
,,Phyl]oprinzip“ . Das 6-Athylphylloporphyrin (B) wird zuerst gomaB der ausgezogenen 
Diagonale erhalten, wozu das belcannte (C. 1 9 2 8 .1. 528) Pyrromethen (D) u. das Pyrro- 
mełhen (C) verwendet wurden. Letzteres entsteht aus Xanthopyrrolcarbonsaurc (C. 1926.
I. 2102), bei dereń Darst. in gróBeren Mengen es vorteilhafter ist, s ta tt der Umsetzung 
mit Methoxymethylmalonester [2-Carbathoxy-3-methyl-5-atkyl]-pyrrol in don 4-Aldehyd 
u. diesen m it Aerylsaure usw. in das Endprod. iiberzufiihren; sie wird in den Xantho- 
pyrrolcarbonsaurcaldehyd iibergefiikrt, dieser m it Opsopyrrol gekuppelt u. das so er
ka ltene Pyrromethen durek Bromierung in C ubergefulirt. Bei der Brenzweinsaure- 
sehmelze (135°) entsteht neben dem Hauptprod. — Atioporpliyrin I — Mesopor- 
phyrin V u. 6-Atliyl.phylloporphyrin, dessen Doppelspektrum erst naeli hiiufigem 
Fraktionieren m it 0,5%ig. HĆ1 erschemt. Dio Ausbeute betrug — auch bei vollig 
substituierten /9-Stellungen — nur 1%. Weiter wurde noch ais Nebenprod. die theoret. 
zu erwartende Porphinmonocarbonsaure III erhalten (vgl. C. 1929. II. 3144). — Wird 
das Methen (C) noch aufbromiert, was besondors bei Belichtung gclingt, so ist nur die 
Ausbeute an Porphinmonocarbonsaure III erhoht. — Nach der gestrichelten Diagonale 
wird B aus dem bekanntcn Metken (E) (C. 1929. I. 85) u. dem Methen (F) erhalten. 
Das fiir F notige [2,3-Diathyl-4-methyl]-pyrrol lafit sich auch iiber das [3-Athyl-4- 
methyl-5-carbathoxy]-pyrrol durck Einfiikrung u. Red. des Acetylrestes nack W o lf f -  
KlSHNER crkalten; es wird m it [2-Formyl-3-iitkyl-4-methyl-5-carboxy]-pyrrol konden- 
siert u. dio unbcstandige Pyrromelhencarbonsaure in HCOOH sogleieh unter C 02- 
Abspaltung zum Pyrromethen F bromiort. — Weiter wird das [2,3-Diatkyl-4-metkyl]- 
pyrrol zum 5-Aldehyd u. m it HCOOH zum [3,3/-Dimetkyl-4,4',5,5/-tetraathyl]-pyrro- 
methen umgesetzt; bei der Bromierung nimmt letzteres 5 Br-Atome auf. Das aus 
E u. F erhaltene B ist m it dem aus C u. D erhaltenen ident. — Mesophylloporphyrin (G) 
entsteht bei der 2-standigen Brenzweinsauresckmelze (135—145°) aus dem Methen (C) 
u. dem [3-Atkyl-4,5,3'-trimethyl-4/-propionsaure-5'-brom]-pyi'romethenbromhydrat 
(C. 1929. I. 85); daneben liefl sich Mesoporphyrin II isolieren. Die y-Methylgruppe 
liiBt sich in G dureh HCl-Luft oxydieren. — Chloroporphyrin e4, dem nack den analyt. 
Unterss. die Formel H zukommt, wird aus dem Pyrrometken (C) u. dem Pyrro
methen (J) n i c k t  erkalten; es lieB sich nur Pkyllo-, PyTro- u. Rkodoporpkyrin iso
lieren. — Bei der Bekandlung von Hiimopyrrolaldehyd m it S 0 2C12 entstand Opso- 
pyrroldialdehyd, ident. mit dem friiher (C. 1929. II. 3141) aus Kryptopyrrolaldehyd 
erhaltenen. Dic Darst. des Opsopyrrolmethens (C. 1928. II. 249) wird verbessert.

V e r s u c h e .  [2-Formyl-3-mcthyl-4-propionsdure-5-athyl]-pyrrol (Xanthopyrrol- 
carbonsriurealdchyd), Cu H 150 2N, Darst. m it HCN—HC1, gelbe, lange Nadeln, F. 170°

Techn. Hochsch.) N e u m a n n .

B C,ES
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(korr.). Semicarbazon, Ci2Hl80 3N4, aus Pyridin-W. keilformig zugespitzte Krystalle,
F. 239° (korr.). — [3,3'-Dimethyl-4,5'-didthyl-4-propionsdure'\-pyrromethenbromhydrat, 
ClsH2-0 2N2Br, aus Eg. goldgelbe Nadeln, F . 187° (korr.). — [3,3'-Dimethyl-4,5'-diathyl- 
5-brom-4'-propionsaure\-pyrromelhenhromhydrat, ClsH 20O2N 3Br2 (C), aus Eg. Cu-farbig 
glanzende Nadeln, die bei 195° (korr.) verkohlen. — [3,3'-Dimethyl-4-dthyl-5-brom-4'- 
propionsćiure-5’-bronuilhyl\-pyrromethenbronihydrat, C18H 230 2N 2Br3, yiolette Nadeln aus 
Eg., Perbromrk. negativ, F. iiber 280°. — 6-Athylphylloporphyrin, C34I (B), aus 
A. sebr feine Nadeln, HCl-Zahl 0,23, Spektrum in A.: V. 503,7; III . 579,2; IV. 536,9;
I. 633,6; (II. 604,5); E.-A. 440,9; in 5%ig. HC1:1. 604,9; II. 555,3; E.-A. 442,3. Methyl
ester von B, C35H420 2N4, Darst. m it li. CH3OH—HC1, aus Pyridin-CH3OH Nadeln,
F. 275° (korr.), spektralident. m it B. — [2-Carbdthoxy-3-methyl-4-dlhyl-5-acetyl]-pyrrol, 
C12H 170 3N, aus A.-W. weiBe ąuadrat. Prismen, F. 96° (korr.). — [2,3-Diathyl-4-methyl- 
5-formimidchlorhydrat]-pyirol, C1SH 17N2C1, Darst. aus [2,3-Diathyl-4-methylJ-pyrrol mit 
HCN-HC1 in absol. Chlf.-A.; Nadeln, F. 183° (korr.); bei der Vcrseifung m it verd. NaOH 
entsteht \2,3-Didlhyl-4-melhyl-5-formyl]-pyrrol, C10H]5ON, aus W. farblose stumpfe 
Rauten oder Nadehi, F. 70° (korr.). — [3,3'-Dimethyl-4,4',5,5'-lelraathyl]-pyrromethen- 
bromhydrat, C10H 29N2Br, Darst. aus [2,3-Diathyl-4-methyl]-pyrrol m it HCOOH, aus 
Eg. Prismen, Zers. bei 180° (korr.); freie Jla.se, aus A. goldbraune Nadeln, F . 116° 
(korr.), wird bei der Bromierung im Licht ohne Ldsungsm. in ein Pyrromelhenbrcmhydrat, 
C19H 27N 2Br6, ubergcfuhrt, purpurviolett glanzende Prismen, F. iiber 280°, enthalt kein 
Perbrom; dio freie Base krystallisiert nieht. — [4,3'-Dimelhyl-3,4'-didthyl-5-brom-5'- 
bromathyl}-pyrromethenbromhydrat, C17H 23N2Br3 (F), aus Eg. blaue Prismen, F. iiber 
280°; freie Base, C17H 23N2Br2, aus A. brauno Nadeln, F. 150° (Zers.). — y-Metliylmeso- 
porphyrinmelhylester, C37H440 4N4 (entspreehend G), aus Pyridin-CH3OH schriig ab- 
geschnittone Nadeln, F. 245° (korr.); Spektrum in A'.: I II . 583,0; IV. 542,8; I. 632,4; 
(II. 606); E.-A. 449,8. — [3,4',5'-Trinuithyl-3'-alhyl-4-carbathoxy]-pyrromelhenbrorri- 
hydrat, C17H 230 2N2Br; Darst. aus [2-Formyl-3-methyl-4-carbathoxy]-pyrrol (C. 1926.
II . 574) u. Hamopyrrol; aus Eg. gold- bis orangefarbige Stabehen, F. 208° (korr.). Durch
Bromierung in Eg. entsteht [3,4',5'-Trimethyl-3'-dthyl-4-carbdthoxy-5-brom\-pyrro- 
metlioibromhydrat, C17H 220 2N2Br (J), gelbe Nadeln aus Eg. bei 228° (korr.), Zers. — 
[3,5,3' - Trimethyl - 4 - propionsaure - 4' -dihyl -5 ' • brom] - pyrrmnethenbromhydrat, C17H 22 • 
0 2N2Br2, Darst. durch Bromierung des nach C. 1929. II. 3141 erhaltenen Pyrromcthens 
in Eg., orange Prismen, F. 240°. — [2-Athyl-3-(i-methylmalonmethylester-4-methyl-5- 
carbdtlioxy\-pyrrol, C16H 230(jN, weiBe abgeschragte Stabehen, F. 140° (korr.); der ent- 
sprechende Athylester, C18H 270 6N, Nadeln, F. 8 6 ° (korr.). — Bestandigkeitsprilfungen 
von Cliloroporphyrin e4 im Vergleich m it anderen y-methylsubstituierten Porphyrinen 
s. Original. — Nach der Einw. von 20°/oig. HCl-Luft auf Chloroporphyi-m e4 lieB sich 
Cliloroporphyrin eG isolieren, nach der Einw. von 18%ig- HCl-02 in der Hitze auf 
Cliloroporphyrin e5 Rhodoporphyrin-y-carbonsaure. (L ieb igs Ann. 492. 35—65. 31/12. 
1931.) _ _ N eum ann.

Hans Fischer und Erwin Thurnlier, t/ber Isouroporphyrin I I ,  sowie Curtiusschen 
Abbau in der Pyrrolreihe. 28. Mitt. zur Kenntnis der Porphyrine. (27. vgl. C. 1931.
I. 2483.) Ag-, Mg-, Zn-, Ni-Komplexsalz des Isouroporphyrins I I  (C. 1927. I I . 1707) 
werden dargestellt u. dieses selbst weiter untersueht. Die Methode von Cu r t iu s  
(Ber. Dtseh. chem. Ges. 5 4  [1921]. 1430) zur Darst. von a-Aminosiiuren ha t sich beim 
Tsouroporphyrin I I  nicht durchfiihren lassen. Das Ester-Kaliumsalz (I) wurde ins 
Hydrazid (II) iibergefulirt. Dor Triathylester (I entsprcchond) gibt m it Hydrazin 
das Dihydrazid, das beim Erhitzen [2,4-Dimethyl-5-carbathoxy]-pyrrol liefert. — 
Ferner wurde aus dem [2,4-Dimethyl-3-(co-cyan-co-earbathoxy)-athyl-5-carbathoxy]- 
pyrrol (III), dessen Darst. verbessert wird, das Cyanhydrazid erhalten. Mit HNO, 
entstehen die Azide, die sich m it A. zu den Urethanen umsetzen lassen; zu den Aminen 
gelangt m anvon hieraus nicht. Das [3,3'-Dimethylmalonathylester-4,4'-dimethyl-5,5'- 
dicarbathoxy]-pyrromethan liefert m it Hydrazin des Tetrahydrazid (IV), das sich in 
Azid u.U rethan uberfiihren laBt, wobei dasPyrrom ethan zum Pyrromethen (V) oxydiort 
wird. Der Isouroporphyrin II-oktamethylester gibt in guter Ausbeuto das Oktahydrazid, 
das Oklaazid ist explosiv. — Mit konz. H N 0 3 entsteht aus Isouroporphyrin I I  im 
Gegensatz zu Uro- u. Koproporphyrin ein Mononitroporphin. Die Chlorin-Rk. ist beim 
Isouroporphyrin II-Oktametliylester-Fe-Komplexsalz positiy.

V e r  s u c h e. [2,4- Dimethyl - 3 - (co-eyan - a> - carboxohydrazid)-dthyl-5-carbathoxy]- 
pyrrol, C13H i80 3N4, aus HC1-NH3 weiBe Nadeln F. 192°. [,2,4-Dimethyl-3-(a)-cyan-a)- 
carboxoazid)-athyl-5-carbdthoxy]-pyrrol ist unbestandig u. wird nach der Darst. u.
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Trocknung gleicłi m it absol. A. in [2,4-Dimethyl-3-(co-cyan-(0-carbałho%yamino)-athyl-5- 
carb(iihoxy]-pyrrol, C15H 210 4N3, aus A. feine Prismen, P. 226°, ubergefiihrt. — 
[.2,4-Dimethyl-3-p-nKthylmalonsauredihydrazid-5-carbaihoxy]-pyrrol, Ci3H 2l0 4N5, aus A. 
Nadeln, F. 222°. Mit H N 0 2 wird das unbestandige [2,4-Diniethyl-3-fi-methylmalon■ 
saurediazid-5-carbałhoxy]-pyrrol erhalten, das m it A. in [2,4-Dimeihyl-3-a>-dicarbdthoxy- 
aminoathyl-5-carbathoxy]-pyrrol, C17H 2,O0N3, aus A. weiBe Nadeln F. 172°. — Tetra- 
kaliumsalz des symm. Isouroporphyrin II-telramethyleslers, C4,,H4,O10N łK I; Spektrum 
in W .: I. 612,2, II. 563,9, I II . 538,7, IV. 504,2. — D e r i w .  d e s l s o u r o p o r -  
p l i y r i n l l - o k t a m e t h y l e s t e r s :  Ag-Koinplexsalz, C48H 52O10N4Ag, aus Chlf.- 
CH3OH in Ameiseneiern ahnlichen Krystallen, F . 315°; Spektrum in Chlf.: I. 561,3,
II . 526,4. — Mg-Komplexsalz, C48H 520 16N4Mg, aus Chlf.-CH3OH Prismen, F. 239“; 
Spektrum in Chlf.: I. 583,4, II . 546,0. — Ni-Komplexsalz, C.18H52Oj0N4Ni, aus Chlf.-A. 
Rhomben, F. iiber 300°. — Zn-Koirvplexsalz, C43H 520 ICN.1Zn, aus Chlf.-A. „Ameisen- 
eier“, F . iiber 300°. — Mononitroderiv. C48H 530 18N5, aus Chlf.-CH3OH Prismen, F . 240°; 
Spektrum in Chlf.: I. 629,1, II. 574,1, III . 537,9, IV. 504,2, in HC1:1. 620,6, II. 573,0. — 
Fe-Komplexsalz des Mononitroderiv., C48H 510 18N5 -FeCl, aus Chlf.-A. Prismen, F . 279°. — 
Cu-Komplexsalz des Mononitroderiv. C48H510 18N5Cu, aus Chlf.-A. Nadelchen, F . 280°..— 
Ag-Komplexsalz des Mononitroderiv. C48H520 lsN5Ag Chlorin; dieAusbeuteist sehrgering, 
der Nachweis nur spektr. in A. I. 654,0, II. 490,0. — Isouroporphyrin Il-oktahydrazid, 
C,0H 61 • O8N20, Reinigung aus HC1-NH3, bis 300° kein F. — [3,3'-Di-fi-mełlujlnialonsaure- 
dihydrazid-4,4'-diinethyl-5,5'-dicarbathoxy'\-pyrromethan, C23H 3gO8Ni0» aus HCl-NH3, 
Nadeln, F . 155°; sehr hygroskop. tlber das unbestandige [3,3'-Di-fl-?nethylimloiisaure- 
diazid-4,4'-dimcthyl-5,5'-dicarbathoxy\-pyrromeihen entsteht dann [3,3'-Di-(co-dicarb- 
ułhoxyaminodłhyl)-4,4t-dimethyl-5,5'-dicarbalhoxy\-pyrro7nethen, C33H480 i2N|,, rote N a
deln, F . 266°. (Ztschr. physiol. Chem. 204. 68—80. 5/1. 1932. Munehen, Techn. 
Hochsch.) N e u m a n n .

Hans Fischer und Erich Haarer, Uber Uroporphyrin aus Muschelschalen. 
29. Mitt. zur Kenntnis der Porphyrine. (28. vgl. vorst. Ref.) H. F is c h e r  u . K . J o r d a n  
(C. 1930. II. 3574) isolierten Konchoporphyrin aus Perlmusehelschalen. Vff. unter- 
suehen Pteria vulgaris S c h u m . aus dem Pers. Golf. Aus dem in der Kugelmiihle zer- 
kleinerten Materiał wurde krystallisiertes Uroporphyrin erhalten, dessen Oklamethyl- 
ester (F . 293°) m it dem aus pE T R Y -H arn  gewonnenen keine Depression im Misch-F. 
gab; m it l% ig . HC1 wurde aueh hier zum Koproporphyrin I  decarboxyliert. — Da- 
neben wurde aus den Museheln noch ein Ester vom F . 274° m it 6 Methoxylen erhalten. — 
i\Iuschelversteinerungen aus yerschiedenenZeitaltern gaben m it der Fluorescenzmethode 
z. T. eine schwache Rotfluoreseenz iihnlich den Porphyrinen, jedoch von diesen ver- 
schieden dinch licOgelbes (statt rotes) Aufleuchten bei schiirferer Filtrierung. (Ztschr. 
jsliysiol. Chem. 204. 101—04. 5/1. 1932.) N e u m a n n .

C. J. Watson, Uber Stercobilin und Porphyrine aus Kot. I. Mitt. Urobilinogen, 
von F i s c h e r  u . M e y e r - B e t z  (Ztschr. physiol. Chem. 75 [1911]. 232) aus patholog. 
H arn krystallisiert erhalten, ist im n. Harn hoehstens in Spuren vorhanden, wahrend 
der K ot«xtrakt immer E h r l i c h s  Rk. u. die Fluorescenzprobe m it Zn-Acetat gibt. 
Vf. geht die noch unentschiedene Frage an, ob Stereobilinogen m it dem Urobilinogen 
ident. ist. Einzelheiten der Stuhlverarbeitung im Original. Es wird nach der Auf- 
arbeitung iiber IIC1 ein Cl-haltiges Prod. erhalten, 11. in Chlf., A., Eg., Aceton, NH3, 
wl. in W. u. Sauren, zwl. in A., unl. in PAe.; es zeigt Urobilinspektrum, m it Zn-Acetat 
entsteht intensivste Fluorescenz, spektr. ident. m it der des Urobilins aus Mesobili- 
rubinogen; die Farbekraft des Stercobilins ist grofier ais dio des Mesobilirubinogens. 
Bei dieser Gelegenheit wurde festgestellt, daB die bekannte Umwandlung des Meso
bilirubinogens im Sonnenlieht sich unter der Hg-Quarzlampe nicht vollzieht. Die zu 
Dendriten angehauften dichroit. Prismen haben dio Zus. C33H 4ę0 8N4Cl; m it 1/»o'n - NaOH 
wird ein prakt. Cl-freier Kórper erhalten, dem die Formel C33H440 8N4 zukame, docli
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sind die Formeln noch nicht endgultig. — Beim Eg.-HJ-Abbau de8 Chlorhydrats 
nach F i s c h e r  u .  R o sę  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65  [1912]. 1B79) wird neben einer 
Pyrrolfraktion ein krystallisiertes Prod. (F. 159°) vom Habitus der Bilirubinsauren 
erhalten, bei der H N 03-Oxydation kein Methylathylmaleinimid. — Das friiher (FISCHER 
u . H e n d s c h e l ,  C. 1931- II. 856) beobachtete Chlorin wird reichlich im Stuhl eines 
ehlorophyllfrei Ernahrten nachgewiesen. — Im  Stuhl wurde in allen Fśillen eine schwarze, 
nicht krystallisierte, m it CH3OH yeresterbare Substanz gefunden; sie ist spektr. 
ahnlich dem Stercobilin, jedoch unl. in Chlf. u. A., ohne E h r l i c h s  u .  Zn-Acetat-Rk. — 
Deute.ro- u. Koproporphyrin wurde zeitweilig im Stuhl gefunden; ersteres wurde einmal 
krystallisiert erhalten u. ais dem Typus I  zugehorig festgestellt; nach fleisehfreier 
K ost war es in diesem Fali nicht mehr zu beobachten. Bei einem Fali von hamolyt. 
Ikterus wurde schon bei fleisehfreier Kost yiel Deuteroporphyrin im Stuhl gefunden, 
5 Woehen nach der Entmilzung nichts mehr. Koproporphyrin wurde bei pernicioser 
Aniimie in yermehrter Menge gefunden, auch bei fleisehfreier K ost; in einem Fali 
lieB es sich krystallisiert isolieren. (Ztsehr. physiol. Chem. 2 0 4 . 57—67. 5/1. 1932. 
Miinehen, Tecłm. Hochseh.) N e u m a n n .

E. Biochemie.
Erwin Negelein, Verbrennung von Kohlenoxyd zu Kolilensdure durch grune und 

mischfarbene Hamine. Wahrend rotes Hamin nur dann CO absorbiert, wenn man ihr 
Fe reduziert, wird CO von grunen u. mischfarbenen Haminen absorbiert, wenn letztere 
in NaOH ohne Red.-Mittel m it CO geschiittelt werden. Pro Mol. Hamin werden 1,5 
bis 2 Moll. CO aufgenommen. Bei der Rk. wird CO durch das Fe der Hamine zu C 0 2 
oxydiert. Bedcutet FeOH Hamin u. FeCO die CO-Verb. des reduzierten Hamins, so 
besteht im allgemeinen die Bilanzgleiclnmg:

2 FeOH +  3 CO =  CO, +  2 FeCO +  H20  (1).
Da 0 2 das 2-wertige Fe des FeCO zu FeOH oxydiert (womit die Anfangsbedingungen 
der Gleichung (1) immer wieder hergestellt werden) findet in Ggw. von 0 2 katalyt. 
Verbrennung von CO zu CO, sta tt, jedoch nur, wenn der 0 2-Druek in den GefaBen
so niedrig gehalten wird, daB immer ein Teil des Hamin-Fe ais FeCO yorliegt. FeOH
reagiert also nicht direkt m it CO, sondern nur m it CO, das an Fe gebunden ist. Bei 
Abwesenheit von 0 2 ist der Rk.-Mechanismus:

2 FeOH +  FeCO =  3 Fe +  C02 +  H 20
3 Fe + 3  CO = 3  FeCO
2 FeOH +  3 CO =  CÓ2 +  2 FeCO +  H 20 .

Danach ist zur Einleitung der Rk. erforderlich, daB sich eine kleine Menge FeCO bildet, 
also wenig 3-wertiges Hamin-Fe reduziert wird. Dies geschieht in alkal. Lsgg. der 
grunen u. mischfarbenen Hamine durch intramolekulare Rk. zwischen dem Hamin-Fe 
u. seinem Porphyrin. — In  Ggw. von 0 2 gehen folgende Rkk. vor sich:

4 FeOH +  2 FeCO =  6 Fe +  2 C02 +  2 H20
2 Fe +  2 CO = 2  FeCO
4 Fe +  0 2 -f  2 H ,0  =  4 FeOH
2 CO +  0 2 = 2  C02.

Bei dieser Katalyse wirken 2 yersehiedene Fe-Verbb. zusammen, yon denen die eine 
den 0 2, die andere das CO „aktiviert“ . DaB daneben die Rk. FeCO +  0 2 vor sich geht, 
ist unwahrscheinlich, aber nicht auszuschlieBen. (Biochem. Ztsehr. 2 4 3 . 386—95. 
30/12. 1931. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Zellphysiologie.) KoBEL.

E , .  E n z y m c h e m ie .
A. Staffe, Wirki die Katalase sauerstoffsparend ? Fiir die Ansicht ThUNBERGs 

(C. 19 2 2 . III . 181), daB die Katalase ein fur den Korperbedarf 0 2 freimaehendes, also 
Ó2-sparendes, okonomisierendes Ferment sei, sprcchen die Befunde, daB das Blut in 
der 0 2-armen Atmosphare des Hochgebirges katalasereieher ist. Der an Kuken im 
Tiroler Hochgcbirge festgestellte Anstieg der originaren Milchkatalase, ihre nach Steig- 
arbeit u. bei Kalteeinw. erhohte Menge werden im gleichen Sinne gewertet. (Biochem. 
Ztsehr. 2 4 3 . 380—85. 30/12. 1931. Wien, Hochsch. f. Bodenkultur, Inst. f. Molkerei- 
wesen u. landwirtschaftl. Bakteriologie.) K o b e l.

H. Pringsheim, H. Borchardt und H. Hupier, Zur Kenntnis der Starkę. Uber 
den enzymatisclien Orenzabbau und das Komplement der Amylasen. (Vgl. W e id e n h a g e n  
u. W o lf , C. 19 3 1 . I. 1120.) Vff. kritisieren yersehiedene Punkte der zitierten Arbeit

XIV. 1. 81
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von WEIDENHAGEN u . W o l f ,  insbesondere die Benutzung von ZuLKOW SKY-Starko 
beim Nachweis des Amylasekomplementes sowie das von jenen Autoren angewendete 
Yerf. zur Herst. yon nicht reduzierendem Grenzdextrin. Sie geben ferner einige neuc 
Vers.-Reihen, die die begiinstigende Wrkg. der Starkespaltung durch maltasefreies 
Hefeautolysat demonstrieren u . lehnen die Auffassung yon WEIDENHAGEN u. W OLF ab, 
daB das Amylasekomplement der Hefe nicht existiere. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind.
81. 633—43. Okt. 1931. Berlin, Univ.) O h l e .

Rudolf Weidenhagen, Zur Kenntnis der Siarkę. ' t)ber den enzymatischen Grenz- 
abbau und das Komplement der Amylasen. Erwiderung au f die vorstehende Arbeit von 
H. Pringsheim, II. Borchardt und H. Hupfer. (Vgl. yorst. Ref.) (Ztschr. Ver. Dtsch. 
Zuckerind. 81. 644—46. Okt. 1931. Berlin, Inst. f. Zucker-Ind.) O h l e .

H. Pringsheim, Zur Kenntnis der Starkę. Uber den enzymatischen Grenzabbau 
und das Komplement der Amylasen. SchluPbemerkung. (V(?l. yorst. Ref.) (Ztschr. Ver. 
Dtsch. Zuckerind. 81. 647. O kt. 1931. Berlin, Univ.) O h le .

Edgar Stedman und Ellen Stedman, Sludien uber die Beziehung zwischen chemischer 
Konstitution und physiologischer Wirkung. I II . Die hemmende Wirkung gewisser syn- 
Ihetischer Urethane auf die Wirksamkeit der Leberesterase. (II. vgl. C. 1929. II. 160; 
ygl. auch C. 1931. II . 843.) Untersucht wird die Einw. yon Urethanen, dereń pupillen- 
yerkleinernde Wrkg. in den fruheren Arbeiten festgestellt wurde, auf die Spaltung 
yon M ethylbutyrat bzw. Tributyrin durch Leberesterase. Dabei wird eine durch sehr 
kleine Mengen der Urethane bewirkto Hemmung der Leberesterase ermittelt. Das 
wirksamste der untersuchten Urethane, das Hydrochlorid des Methylcarbaminsaure- 
m-dimelliylaminophenylesters, hemmt die Hydrolyse yon Tributyrin zu 50% in  einer 
Konz. yon 1: 500000000, die des Methylbutyrates in etwa dem gleiehen AusmaBe in  
einer Konz. von 1: 13000000. — Ais Enzymmaterial diente nach WlLLSTATTER her- 
gestellte Schweineleberesterase. Untersucht wurden drei Reihen von Urethanen: 
Die N-Methylurethane des o-, m- u. p-Oxybenzyldimethylamins, Cn H 1(.0 2N2, der o-, m- 
u. p-Dimethylaminophenylester der Methylcarbaminsaure, C10H,,O 2Ń2, u. die N-Methyl- 
urelhane der a-, o-, m- u. p-Oxyphenyldthyldimethylamine, C12H 1s0 2N2, u. zwar in  
Form ihrcr Chlorhydrate u. ihrer Jodmethylate. Die 3 Reihen werden ais Benzyl-, 
Phenyl- bzw. Miotinreihe bezeichnet; unter Miotin yerstehen Vff. das N-Methylurethan 
des a-m-Oxyphenylathyldimethylamins wegen seiner besonders ausgepragten miot. 
Wrkg. (ygl. I I .  Mitt.). — Die relative Wrkg. der Isomeren wird bei Spaltung von Methyl
bu tyrat gefunden fur Chlorhydrate bzw. Jodm ethylate: Phenylserie m >  p >  o bzw. 
m ^  p >  o; Benzylseric m >  p >  o bzw. p >  o >  m; Miotinserie: m =  p >  o bzw.
o >  p 5  m; fiir die Spaltung des Tributyrins wird fiir Chlorhydrate bzw. Jodm ethylate 
gefunden: Phenylserie m >  p g  o bzw. o >  p =  m; Benzylserie o >  m >  p bzw. 
p >  o >  m; Miotinserie m >  o >  p bzw. o >  p =  m. In  jedem Falle ist die hemmende 
Wrkg. bei alkal. Rk. (pn =  8,9) groBer ais bei ph =  6 ,8 . Im  allgemeinen iiben die 
Jodmethylate eine betrachtlich kleinere hemmende Wrkg. aus ais die Chlorhydrate. 
Die relativen Hemmungswrkgg. der yerschiedenen Urethane korrespondieren nicht 
m it ihren relatiyen miot. Wrkgg. Ein solches Korrespondieren kann selbst unter der 
Annahme, daB die gesamte physiolog. Wrkg. der Urethane auf ihrer die Esterasen 
hemmenden Wrkg. beruht, nicht erwartct werden. — Den Mechanismus der Hemmungs- 
wrkg. stellen sieh Vff. folgendermaBen vor: Obwohl die Urethane Ester sind, werden 
sie yon der Esterase nicht oder nur auBerordentlich langsam hydrolysiert. Da sie jedoch 
eine ungeheuer yiel groBere Affinitat zu dem Enzym haben ais M ethylbutyrat bzw. 
Tributyrin, wird in ihrer Ggw. yorzugsweise eine Urethan-Esteraseyerb. gebildet, so 
daB iniolge der Unfaliigkeit der Esterase zur Spaltung der Urethane, die Hydrolyse 
der n. Substrate yerhindert wird. Es wird hier auf die ahnliche Erklarung yon W lL L 
STATTER u. Mitarbeitern (C. 1927. II . 1155) fiir die Erscheinungen bei Spaltung yon 
Mandelsaureathylester durch Leberesterase in Ggw. gewisser Ketosiiureester hingewiesen. 
Die relative Hemmungswrkg. der Urethane wird ais MaB fur ihre Affinitaten zur Esterase 
angesehen, Die oben erwahnten Resultate konnen am besten durch Annahme yon 
adsorptiv wirkenden Affinitaten erklart werden. Daneben miissen aber auBer der 
Adsorption noch andere Beziehungen zwischen Enzym u. Urethan bestehen, iiber 
dereń N atur noch nichts ausgesagt werden kann. (Biochemical Journ. 25. 1147—67. 
1931. Edinburgh, Univ.) H e s s e .

Ergebnisse der Enzymlorschung. Hrsg. von F. F. Nord u. Rudolf Weidenhagen. Bd. 1.
Leipzig: Akad. Yerlagsges. 1932. (XI, 377 S.) gr. 8°. M. 27.— ; Lw. M. 29.—.
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E a. P f la n z e n p h y s lo lo g ie .  B a k te r io lo g ie .
K. Mothes, Die naliirliche Jiegulation des ‘pflanzlichen Eiweijiumsalzes. Aus ver- 

schiedenen Pflanzen (besonders Kiichenzwiebeln) wird eine acctonlosliche Substanz 
isoliert, die in rcduziertcr Form Proteasen aktiyiert, in  oxydiertor Form hemmt. Mit 
Nitroprussidnatrium reagiert sie wie Sulfhydrilkórper. Auf die Rolle des Regulatora 
im Bluhstadium, bei der Fruchtreife u. im Ruhezustand, sowie auf den aus den Unterss. 
sieh ergebenden Zusammenhang zwischen EiweiBumsatz u. Atmung wird hingewiesen. 
(Naturwiss. 2 0 . 102—03. 5/2. 1932. Halle, Botan. Inst. d. Univ.) G. V. S c h u l t z .

H. Kautsky und A. Hirsch, Neue Versuche zur Kohlensdureassimilation. Blatter 
von verschiedener H erkunft werden belicktet u. dabei die zeitliche Anderung der Fluores- 
cenzhelligkeit des Chlorophylls beobachtet. Je  gr8Ber der in chem. Energie umgewandelte 
Antcil der absorbierten Strahlung ist, desto geringer ist die Fluorescenzhelligkeit 
des Chlorophylls. Die Ergebnisse werden an Hand einer schemat. Darst. erlautert. 
Die Vcrss. sind bei 30, 0° u. bei Vergiftung m it HCN ausgefuhrt worden. Normale 
Assimilation stellt sich erst einige Min. nach Belichtungsbeginn ein. Das Assimilations- 
ferment kommt erst wahrend der Belichtung zur Wrkg. Es existiert eine Induktionszeit 
der Assimilation. Ais Primarvorgang stellt sich eine rein photochem. Rk. dar, die durch 
HCN u. Temp.-Anderung nicht beeinfluBt wird, wobei auBerordentlich rascher Anstieg 
der Fluorescenzhelligkeit bis zu einem Maximum erfolgt. Die yorliegenden Yerss. 
sprechen im groBen u. ganzen fiir die Anschauungen yon WlLLSTATTER iiber die 
Assimilation. (Naturwiss. 19 . 964. 27/11. 1931. Heidelberg, Uniy.) S c h o b e r l .

E . trlimm und St. H ałasa , Uber die Verteilung des Jods im  Gelreidekom. Die 
J-Konz. ist in den Spitzen des Getreidekornes am hochsten, im Mittelstiick am 
niedrigsten. Der J-Geh. des Keimlings liegt dazwischen. In der ganzen Pflanze verteilt 
sich das J ,  absol. genommen, ziemlich gleichmaBig iiber Halm, Wurzel u. Ahre. Die 
Wurzcl ist relativ am jodreichsten, das Korn am jodarmsten. Die Tatsache, daB die 
zum Absterben yerurteiltcn Teile der Pflanze am jodreichsten sind, wahrend das zur 
Fortpflanzung bcstimmtc Korn am jodarmsten ist, liiBt ebenso wie die relative J-Arm ut 
des Keimlings den ScliluB zu, daB bei den untersuchten Cerealien J-UberschuB herrscht. 
Nur ein geringer Teil des in den Pflanzen aufgefundenen J  hat biogene Aufgaben. Es ist 
zu folgern, daB kunstliche Zufuhr von J  in den untersuchten Fallen unnótig war, u. daB 
das synthet. nicht jodhaltige Diingemittel gegeniiber dem Chilesalpeter durch diesen 
J-Mangel eine geringere W ertigkeit nicht hat. (Biochem. Ztschr. 2 4 3 . 88—96. 7/12.
1931. Danzig-Langfuhr, Inst. f. Nahrungsmittelchem. u. landw. Gewerbe.) W a d e h n .

David I. Macht, Wirhung einiger anorganischer und organischer Quecksilber- 
verbindungen auf das Wachstum von Lupinus albus. Wahrend sich anorgan. Verbb. 
durchwegs ais sehr schadlich erwiesen, war die Schadigung bei organ. Verbb. geringer: 
Mercuroclirom, Monohydrozymercuridijodoresorcinphłhakin (Merodicein), Dimercuri- 
mercurochrom u. Monomercurifluorescein (Flumerin) setzten das Wachstum nur auf 
etwa 80—25%  herab, wenn sie in Konzz. von 1: 5000 bis 1: 20000 gegeben wurden, 
wahrend Nitroanhydrohydroxymercuri-o-kresol u. Nalriumdthylmercurithiosalicylat in 
gleichen Konzz. auf 0°/0 herabsetzten. (Amer. Journ. Botany 1 8 . 598—602. Ju li 1931. 
Baltimore, Maryland.) L i n s e r .

E duard  H ofm ann, Uber den Abbau von Glucoseureid durch Bakterien. Glucose- 
ureid (I) wurde durch mehr ais 20 der bekanntesten Arten von Bakterien, Schimmel- 
pilzen u.Hefen nicht angegriffen. Es gelang aber, ausKompostcrde 2 Bakterienstamme, 
U2 u. U3, zu isolieren, die in sterilisierten Lsgg. yon I  wuchsen u. I  spalteten. Harn- 
stoff (II) war weder im Verlauf, noch bei Beendigung der Umsetzungen nachzuweisen; 
nach Verbrauch des gesamten I  waren bis zu 60% des zugefugten Ureid-N ais NH 3 
yorhanden. Die Bakterien U 2 u. U3 enthalten demnach auch Urease, dereń Wrkg. in II- 
u. glucosehaltigen Lsgg. nachgewiesen wurde. Der erste Angriff auf I  ist jedoch nicht auf 
die Wrkg. der gewóhnlichen Urease zuriickzufiihren, da I  durch Urease nicht spaltbar ist.
— Der II-Anteil in I  scheint gegen H 2Oa empfindlieher zu sein ais freier I I ;  wahrend II  
yon H 20 2 nicht angegriffen wird, entsteht aus I  durch H 20 2 in Ggwr. von F eS 0 4 N H3. — 
U2 u. U3 unterschciden sich nur durch ihr mkr. Aussehen, u. U3 kann evtl. eine ver- 
unreinigte K ultur von U 2 sein. U2 stellt nach G r a m  nicht farbbare, schlanke sporenlose 
u. unbewegliche Stabchen dar, die oft zu zweien oder in Faden angeordnet yorkommen. 
Zur Ziichtung u. Isolierung eignet sich am besten ein Agar, der auBer anorgan. Nahr- 
salzen ais einzige C- Quelle 0,5% I  enthalt. Darauf waehst U 2 in Form einer charakterist. 
glasklaren, spater milchig triiben Gallerte, die sich leicht abheben liiBt. Milch wird
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durch U2 nicht koaguliert, Gelatine nicht yerfliissigt. Die neuen Bakterien gehorcn 
zu den Harnstoffzersetzern, konnen aber m it irgendwelchen bekamiten Arten nicht in 
Zusammenhang gebracht werden; wahrscheinlich handelt es sich um Darm- oder Faulnis- 
bakterien. Die Fahigkeit zur Ureidzerlegung scheint nicht artspezif., sondern abhangig 
von den jeweils u. friiher vorhandenen Wachstumsbedingungen zu sein. (Biochem. 
Ztsehr. 243. 416—22. 30/12. 1931. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhęlm-Inst. f. Bio
chemie.) K o b e l .

Thomas B. Coolidge, Ozydalions-Ileduklionspotential einer komplexen Eisen- 
verbindung tn der Hefe. Bei Fallung eines alkal. Hefeextraktes mit einer gesatt. Lsg. 
yon (NH.,)2SO,, fallt neben dem EiweiG u. dem Cytochrom C eine komplexe Eisenverb. 
aus, die nach Trennung vom EiwciB durch langsame U ltrafiltration kein Spektrum 
im Sichtbaren gibt. Bei Fallung des EiweiB u. des Cytochrom C mit Triehloressigsiiure 
bleibt sie in Lsg. Sie besitzt bei ph =  7,1 das Oxydationspotcntial +  0,02 V. in 
bezug auf die Normal-Wasserstoffelektrode, das ganz dicht bei dcm Potential liegt, 
bei dem das Spektrum des Cytochrom C verschwindet u. wieder auftaucht u. bei dcm 
yersehiedene aerobe Organismen in Funktion treten. — DaB das Eisen in dieser Verb. 
komplex gebunden ist, zeigt sich an ihrem abweichenden Redoxpotential gegeniiber 
gepufferten Eisenchloridlsgg. u. dem Nichteintreten der charakterist. Eisenrkk. — 
Da die Verb. das Cytochrom C wohl stets begleitet u. fast dasselbe Redoxpotential 
besitzt, konnen beide Substanzen leieht yerwechselt werden. Verss. zur Isolierung 
der Eisenverb. sind im Gange. (Naturę 128. 223. 8/ 8 . 1931. Cambridge, Mass.,U. S. A., 
Conserve Chem. Lab.) R o m a n .

Maria Kobel, JDie Bildung aąuimolekularer Mengen von Glycerin und Brenzlrauben- 
saure bei der zellfreien Vergdrung von Glucose. (Vgl. N e u b e h g  u . K o b e l , C. 1931. I .  
1301.) Es werden die Bedingungen angegeben, unter denen Glucose durch zellfreien 
(durch eine SEITZsche Entkeimungsschicht filtrierten) Hefenmazerationssaft nach der 
yierten Vergarungsform gespalten wird. Bei nicht sehr garkraftigen Saften genugt 
die Verschicbung der [H ‘] des Milieus auf ein pn von etwa 6,9 durch Zufiigung von 
Dinatriumphosphatlsg., bei besonders gartiichtigen Mazerationssaften ist eine Auf- 
bewahrung der Fermentlsgg. vor Anstellung der Garyerss. erforderlich. Temp. u. 
Dauer sind fiir diese Digestion der Siifte aus yersehiedenen Trockenhefen ungleich u. 
mussen jedesmal in Scrienverss. erm ittelt werden. Mazerationssafte eines bestimmten 
Trockenhefepraparatcs verhalten sich bei gleiehartiger Behandlung gleiehmafiig. — 
Das zugesetzte u. das im Mazerationssaft yorhandene anorgan. Phosphat wird im ersten 
Teil der Versuchszeit prakt. quantitativ  in organ. Bindung ubergefiihrt. E rst wiihrond 
der dann einsetzenden Esterhydrolyse findet eine Ansammlung von Brenztrauben- 
saure (I) s ta tt. Etw a die Halfte der gebundenen Phosphorsiiure wird auch bei langerer 
Versuchsdauer nicht abgespalten. W ahrend in Verss. m it friseher Hefe (1. c.) die von 
der 4. Yergiirungsform geforderte Korrelation zwischen I  u. Glycerin (II) nicht exakt 
erfiillt war, konnten hier I  u. I I  in aąuiyalenten Mengen isoliert werden. Neben der 
Vergarung der Glucose nach der yierten Vergarungsart findet auch eine n. Spaltung 
des Zuckers zu C02 u. A. s ta tt. (Biochem. Ztsehr. 243. 406—15. 30/12. 1931. Berlin- 
Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) K o b e l .

Eduard Hofmann, Uber die Bildung von Oxalsaure mis Uronmuren durch Asper
gillus niger. Im pft man Lsgg. von K-Galakturonat oder Glucuronat u. anorgan. Nahr- 
salzen m it Aspergillus niger, so verschwindet die Uronsaure nach 4—5 Wochen u. ais 
Abbauprod. ist Oxalsdure nachweisbar. Die Oxalsaurebldg. erfolgt auch aus Telra- 
galakturonsaure u. betriigt 10—20% der angewandten Uronsaure. Citronensaure wurde 
in keinem der angestellten Verss. gefunden. (Biochem. Ztsehr. 243. 423—28. 30/12.
1931. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) KOBEL.

E 6, T ie r p h y s io lo s ie .
Bice Neppi, Alles und Neues zur Opo- und Hormontherapie. Ausfiihrlicher zusam- 

menfassender Vortrag iiber allgemeine Tatsachen der Opo- u. Hormontherapie wie 
iiber die Isolierung von Hormonen (Thyrozin, Adrenalin, Ephedrin, Nebenschild- 
driisenhormon, Insulin, Hormone der Geschlechłsorgane u. der Hypophyse) nach dem 
Stande yom Juni 1930. (Giorn. Farmae. Chim. 79. 403—12. 443— 60. 533—43. 1930. 
Istituto Sieroterapieo Milanese.) WlLLSTAEDT.

K. Zipf, Fortschritle in  der Pharmakotherapie mit Hormonen und Vitaminen• 
(Fortschr. Therapie 7. 725—33. 10/12. 1931. Munster, Univ., Pharmakol. Inst.) W ad.
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Carl Oppenheimer, Chemie der Hormone und Viłamine. E in Uberblick uber die 
neuesten Entdeckungen. (Dtsch. med. Wchschr. 58 . 17—19. 1/1. 1932. Berlin.) W a d .

J. M. Kabak, Uber das mannliche Ceschlechtshormon. IV. Mitt. Mannlićhes Ce- 
schlechtshormon aus Frauenurin. Mannlićhes Geschlechtshormon wurde in Extrakten 
aus Frauenharn m it Hilfe des Halinenkammtestes u. des Ejakulationstestes beim Meer- 
seliweinchen naehgewiesen. (Endokrinologie 10. 12—15. Jan . 1932. Moskau, Zoopark, 
Lab. f. Entwicklungsphysiol. d. Inst. f. Tierzucht d. „W. I. Lenin“ -Akademie d. landw. 
Wissensoh.) W a d e h n .

J. Freud, Ernst Laąueur und A. W. M. Pompen, Vollslandige Restitution der 
mdnnlichen sekundaren Geschlechtsmerkmals beim Kapaun dureh Beliandlung mit mdnn- 
lichem Hormon. Bu mli allmahlich ansteigende Dosen yon mannlichem Hormon gelingt 
es, eine voIlstiindige Wiederherst. samtlicher sekundśirer Geschlechtsmerkmale bei 
kastrierten Hahnen zu erzielen. Die notwendigen Dosen sind sehr grot! u. betragen 
zum SchluB etwa 60 Hahneneinheiten pro Tag, die unterteilt zu spritzen sind. Dies ent- 
sprieht einem Ausgangsmaterial von etwa 6 kg Stierhoden pro Tag. — Belichtung wirkt 
hemmend auf das Kammwachstum. (Endokrinologie 10. 1—7. Jan . 1932. Amsterdam, 
Uniy., Pharmakotherapeut. Inst.) W a d e h n .

Thales Martins, Die V erdnderungen an der Hypophyse nach der Kastraiion ais 
Test fiir  ein Hodenhormon. (Vgl. C. 1931. II. 2471.) Die nach der Kastration in der 
Hypophyse auftretenden Kastrationszellen sind dureh Injektion von Hodenextrakten 
oder dureh Im plantation von Hodenstiickchen zu beseitigen, u. zwar geniigt dazu bereits 
eine. Hodenmenge, yon der das 50-fache noch nicht ausreiclit, um dic Kastrationsfolgen 
an den akzessor. Geschlechtsorganen zu beheben. Hoden infantiler Tiere sind ebenfalls 
wirksam. Die Hypophyse von kastrierten Mannchen reagiert empfindlicher ais die 
von Weibcben. Es ist andererseits bekannt, daB bei bestimmten Stórungen der Sper- 
matogenese (Kryptorchismus, Yasoligatur) das im Organismus kreisende Hodenhormon 
wolil die Atrophie der akzessor. Geschlechtsdrusen zu yerhindern yermag, die Hypo
physe aber Kastrationszellen produziert. Es erscheint daher moglich, daB der Hoden 
zwei oder melir Hormone produziert, yon denen das eine direkt oder indirekt auf die 
Hypophyse wirkt, u. wahrseheinlich vom samenbildenden Epithel gebildet wird. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 108. 1080—82. 18/12. 1931.) W a d e h n .

E. Glimm und F, Wadehn, Uber das Vorkommen von weiblichem 8exualhbrmon im  
Harn. Der zu untersuehende H arn wurde in Hulsen von Sc h l e ic h e r -S c h u l l  zur 
Entfernung von Giftstoffen einen Tag dialysiert, auf den dritten oder yierten Teil ein- 
geengt u. dann gespritzt. Die auf diesem Wege gewonnenen Werte fur den Hormongeh. 
von Harn nichtschwangerer Frauen, von Mannern u. Kindern (ygl. C. 1930. I I .  3798) 
sind wesentlich hoher ais die dureh Bzl.-Extraktion des Harnes ermittelten yon SlEBKE 
(C. 1930. II-  2397). (Bioehem. Ztsehr. 243. 97—99. 7/12. 1931. Danzig-Langfuhr, 
Inst. f. Nabrungsmittelehem. u. landw. Gewerbe.) W a d e h n .

Hans Schwerdtfeger, Beitrdge zum Vorkommen und zur Wirkung der weiblichen 
Sexualhormone. In  Extrakten aus Nesseltieren (Act-inia equina) u. aus Arthropoden 
(Hornissen u. Spinnen) wurden ostrogene Stoffc naehgewiesen. Dem weiblichen Hormon 
kommt ein ruhigstellender Einflufi auf den Uterus zu. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
163. 487—92. 7/12. 1931. Wiirzburg, Uniy., Pharmakol. Inst.) WADEHN.

Karl Fekete, Cibt es wahrend der Schwangerschaft ein aktives Hypophysenhinter- 
lappenhormon im  B lutet Im  Schwangerenblut konnte wreder akt. Hypophysin noch 
ein anderes Uterinum naehgewiesen werden. Das von der Hypophyse in der Schwanger
schaft an das Blut abgegebene Hypophysin wird dureh einen unbekannten, gegen Ende 
der Schwangerschaft im Ubersehufl yorhandenen Stoff abgebaut. (Endokrinologie 10. 
16—23. Jan. 1932. Debrecen, Tisza Istyan Univ., Frauenklin.) WADEHN.

Kikuo Ohtsuki, Untersuchungen iiber den Einflufi des Arsens auf den Regeneralions- 
prozefi des Knochengewebes und den endochondralen Ossifikationsproze/3 an der Epi- 
physenfuge. Gaben yon 0,5—2,0 mg Arsenik beschleunigen beim Kaninehen in der 
intermediaren Knorpelzone die Wucherung der Knorpelzellen, die primare u. sekundare 
Spongiosaschicht ist hóher ais bei Kontrollen. Die Bldg. u. Ruckbldg. des Callus werden 
dagegen yom As kaum beeinflufit. (Japan. Journ. medical Sciences 4. Pharmacol. 4. 
23—45. 1929. Sep.) W a d e h n .

A. Ciminata, Einflufi der Durchschneidung der Nebennieren auf den Diabetes 
mellilus. Die Entfernung einer Nebenniere hatte einen giinstigen EinfluB auf den Kohle- 
hydratstoffweehsel eines Diabetikers. Es wrird angenommen, daB die Entfernung beider
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Nebennieren noch giinstigere Erfolgc zeitigen wurde. (Klin. Wchschr. 11. 150—53. 
23/1. 1932. MaiJand, Chirurg. Abt. Ospedale Umberto I. Monza.) WADEHN.

S. W. Britton und H. silvette, Uber die Wirkung des Nebennierenrindenhormons 
und anderer Substanzen auf epinephrektomierle Tiere. (Vgl. C. 1931. I. 2892. II. 589.) 
Ausziige aus Hoden, Gchirn, Leber, Milz u. Herzmuskel, weiter Pituitrin, Ephedrin 
u. Ergotamin haben nicht die Wrkg. der Ausziige aus Nebennierenrinde. Diese senken 
den Rest-N im Blut u. das Blutzellenvol. Um die friihor beschriebene rettende Wrkg. 
auf epinephrektomierte Katzen auszulosen, ist hiiufig der E xtrak t aus 1000 g Neben- 
niere notwendig. (Amer. Journ. Physiol. 99. 15—32. 1/12. 1931. Univ. of Virginia, Med. 
School, Physiol. Lab.) W a d e h n .

Jesse L. Bollman, Frank C. Mann und Charles M. Wilhelmj, Uber den Ursprung 
der durch Adrenalin beim pankreaslosen Tier freiwerdenden Olucose. Hunde, denen der 
Pankreas entfernt worden war, wurdcn durch geeignete Ernahrung u. Insulin in gutem 
Zustande erhalten. Nach Adrenalininjektion tr i t t  Glucosurie auf. Der Glykogen- u. 
Zuckergeh. der Leber u. der Glucosegeh. von Blut u. Muskel wurden nicht wesentlich 
veriindert, der Glykogengeh. der Muskeln sank aber bedeutcnd, von 196—460 mg auf 
25—32 mg pro 100 g Muskel. Das Muskelglykogen ist die Quelle des Harnzuckers. 
Eine Umwandlung anderer Stoffe (Fett oder EiweiB) in Zucker ist nicht anzunehmen. 
(Journ. biol. Chemistry 93. 83—91. Sept. 1931. Rochester, Minn., Mayo Found., Div. of 
Exp. Surg. and Path.) W a d e h n .

E. Geiger, Versuche uber die Wirkung des Adrenalins und uber den Mechanismus 
der Olykogenmobilisierung an der isolierten Froschleber. Durchstrómung m it froschisoton. 
R lN G E R -L sg. fiilirt regelmiiCig zu einer W.-Aufnahme der Leber; Adrenalinzusatz zur 
Durchstromungsfl. fiilirt meist zu einer W.-Abgabe aus der Leber. Diese W.-Abgabe 
ist nicht durch Yasokonstriktion oder durch Herabsctzung der Permeabilitat bedingt, 
sondern ist wahrseheinlich die Folgę der Entąuellung von Zellkolloiden. Ebenso wasser- 
abziehend auf die Leber wirken Histamin u. CaCl2 u. Na2S04-Lsgg., wenn sie dem 
Ringer zugesetzt werden. Adrenalin, Histamin u. die genannten Salze bewirken anderer- 
seits eine Mobilisierung des Glykogens in der Leber. Die cntąuellende Wrkg. von 
Adrenalin u. Histamin werden beide durch Ergotamin behoben. Es ist anzunehmen, 
daB zwischen Entąuellung u. Glykogenmobilisierung ein ursachlieher Zusammenhang 
besteht, indem durch Entąuellung des Ferment-systems der Zelle der Glykogenabbau 
in Gang gesetzt wird. (Biochem. Ztschr. 243. 160—74. 7/12.1931. Pecs, Univ., Pharma- 
kol. Inst.) W a d e h n .-

Boris Zawadowsky, Hormone und das Oefieder der Vogel. Das Schilddriisen- 
hormon scheint in allen Fallen die Mauser u. das Tempo des Federwachstums anzuregen, 
die Pigmentbldg. aber zu yerhindern. Die Schilddriisenwrkg. ist der Wrkg. der Sexual- 
hormone entgegengesetzt. Beim weiblichen Huhn bestimmt das Follikulin die Spezifitat 
des weiblichen Gefieders. (Endokrinologie 10. 23—36. Jan . 1932. Moskau, J .  M. SvERD- 
LOV-Univ., Inst. f. Neuro-liumorale Physiol.) WADEHN.

L. N. KrjIow und Ar. J. Sternberg, Die iSchilddrusenkolloidveranderung bei 
Kaninchen unter dem Einflusse des Koilus und der Schwangerscliaft. Der Koitus bewirkt 
beim Kaninchcnweibchen eine rasehe u. fast vollstandige Entleerung des Sehilddriisen- 
kolloids. Parallel m it dieser Auspressung des Kolloids geht starkę Hyperamie u. eine 
dam it verbundene Anschwellung der Schilddruse. Wahrend der Schwangerschaft tr i t t  
eine Wiederherstellung der Schilddruse ein, die gegen Mitte der Graviditat erreicht ist. 
Die Entbindung bewirkt ebcnfalls einen — aber geringeren — Kolloidverlust. (Endo
krinologie 10. 37—43. Jan . 1932. Leningrader Wissenschaftl.-prakt. Inst. f. Tuberkulose- 
forschgT) W a d e h n .

Alfred Leffmann, Uber den Einflufl von Infektionen auf den Bau der Schilddruse. 
In  allen untersuchten Krankengruppen zeigten sieh dieselben Veranderungen am 
Koli., Bindegewebe, Epithel u. an der Blutfullung. (Endokrinologie 10. 43—58. Jan.
1932. Dusseldorf, Med. Akad. Patholog. Inst.) W a d e h n .

Max Aron, Uber die Spezifitat des auf die Schilddruse ezcUc-sekretorisch wirkenden 
Prinzips von Vorderlappenextralden. (Vgl. C. 1930. I. 1957. II. 3165.) Bereits 0,001 g 
frischer Vorderlappen yom Rind geniigt, um die friiher bescliriebenen Veranderungen 
an der Schilddruse des Meerschweinchens hervorzurufen. S c h o c k a e r t  beriehtet, durch 
yerschiedene Substanzen an der Ente ahnliche Veriinderungen der Schilddruse produ- 
ziert zu haben. Diese Substanzen sind beim sehr empfindlichen Meerschweinchen 
wirkungslos; der Effekt ist nur durch den Vorderlappen auslosbar. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 105. 974—75. 1931.) W a d e h n .
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C.-I. Parhon und M. Cahane, Uber den Schwefel- und Wassergehall der Leber und 
des Oehirns bei hyperthyreoidisierten oder Thyroxininjektion empfangenden Tieren. Deę 
S-Geh. der Leber hyperthyreoidisierter Tiere war im Mittel 1,S9°/00, der Kontrollen 
2,058°/oo; der S-Geh. des Gehirns zeigte einen geringeren Unterschied. Der W.-Geh. der 
Leber der Yersuehstiere war wenig hoher ais bei Kontrollen. (Compt. rend. Soc. Biol. 
108. 1004—06. 11/12. 1931. San Martin, Lab. de 1’Hópital d 'E ta t Tarnava.) WADEHN.

Jean J. Bouckaert und P. Regniers, Die vasomotorischen Eeflexe des Sinus 
caroticus in  Abhdngigkeił von Blutcalcium, Parathyreoidectomie, Parathyreoideahormon 
und Vitamin D. Bei erniedrigtem Ca-Spiegel des Blutes sind die yasomotor. Reflexe 
des Sinus caroticus yermindert oder aufgehoben, u. zwar unabhtingig davon, ob die Er- 
niedrigung des Ca-Spiegels durch Injektion yon Na-Oxalat oder durch Parathyreoid
ectomie erreicht ist. Dio Reflexe werden wieder hergestellt durch Heraufbringung des 
Ca-Spiegels zur Norm, sei es durch Injektion von Ca-Salz, Parathormon oder Yer- 
abfolgung yon Yitamin D. Hypercalcamie hat im allgemeinen keinen EinfluB auf diese 
Reflexe. Die Schilddriise spielt beim Zustandekommen der Reflexe keine Rolle. (Arch. 
In t. Pharmacodynamie Therapie 39. 225—44. 1930. Gent, Uniy., Lab. de Pharmaco- 
dyn. et de Therap.) W a d e h n .

Karl Freudenherg, Die' Oestalt des Insulinteilćhens. Berichtigung zur 10. Mitt. 
uber Insulin. (Vgl. C. 1932. I. 89.) Aus dem chem. ermittelten Mindest-Mol.-Gew. 
17000—18000, dem Amino-N u. D. des Insulins errechnet sich fiir einen Aminosaurerest 
ein Vol. von 127 A3, was einem Prisma yon der Kantenlange 3,5: 6 : 6 A gleichkommt. 
Die friiher (1. c.) fiir das Insulin berechnete Zylindergestalt wird aufgegeben u. an- 
genommen, daB das Insulin ein kugelformiges Knauel von 2 Peptidketten vom Mol.- 
Gew. 17 000—18 000 darstellt, dessen Radius entsprechend der Berechnung von 
S j o g r e n  u .  T h e  S v e d b e r G  (C. 1931. II . 1443) 21,8 A betragt. Die aus den beiden 
Kettenmoll. bestehenden kugeligen Knauel bilden die Bausteine des Insulinkrystalls. 
(Ztschr. physiol. Chem. 204" 233—34. 1/2. 1932. Heidelberg, Univ.) G u g g e n h e im .

J. Bodnar und Bela Tankó, Insulin und Phosphorylierung. (Vgl. C. 1929. II. 
2900.) In  Yerss. m it Insulin, die m it frischem Muskelbrei, Muskelpulver u. cocymase- 
armem Muskelpulyer yon Tauben, ohne Zusatz yon N aF u. Glykogen, durchgefuhrt 
wurden, war eine Beschleunigung der Phosphorylierung durch Insulin nicht nacb- 
zuweisen. Die Versuchszeit war kurz, die Phosphatkonz. niedrig, so daB die Yerhaltnisse 
den physiolog. Bedingungen nahe kamen. Muskulatur eines vor 6 Tagen vom Pankreas 
befreiten Hundes hatte  eine starkę Phosphorylierungsfahigkeit. Insulin ist also nicht 
ais spezif. Aktiyator (Co-Phosphatase) der Muskelphosphatase anzusehen. (Biochem. 
Ztschr. 239. 314—17. 17/9. 1931. Debrecen, Uniy. Med. chem. Inst.) W a d e h n .

C. H. Best, L. Irving und H. C. Foster, Die Wirkung des Insulins beim evis- 
cerierten Spinaltier. Nach Verabreichung ausreichender Mengen yon Glucose u. Insulin 
ist beim cyiscerierten Hunde der respirator. Quotient etwa gleich 1. In  den Muskeln 
wird viel Glykogen gespeichert; die aufgestellte Kohlehyd ratbilanz gibt keinen Anhalt 
fiir die Bldg. anderer Kohlehydratyerbb. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 25. Sect. V. 
93—96. 1931. Toronto, Univ., Dep. of Physiol.) W a d e h n .

A. D. Stewart, T. Crawford Boyd und Dulal Chand De, Analysen und 
calorische Werte einiger indischer Lebensmittel. Unterss. yon Milchproben: Fett, Trocken- 
substanz, Aschengeh., Ca-Geh., Alkalinitat, calor. Werte. Weitere derartige Unterss. 
an  Reis (yerscliiedene Sorten), A tta, Dal, Senfól, Erdnufiol u. einigen anderen Samenolen. 
Ferner wurde festgestellt, daB ubliche europaische Kost den niedrigsten calor. W ert 
hatte, die mohammedan. den hochsten, die Hindukost einen mittleren. Analysen der 
meisten hierbei in Frage kommenden Lebensmitteln werden mitgeteilt. (Indian Journ. 
med. Res. 19. 675—89. Okt. 1931. Calcutta, Sehool Trop. Med. u. Hygiene.) S c h w a ib .

S. P. Niyogi, N. Narayana und B. G. Desai, Untersuchungen iiber den Ndhrwert 
indischer pflanzlicher Lebensmittel. Teil I I . Nahpverte von 1. Bengalkom  (Kichererbse, 
Cicer arietinum, Linn.), 2. Pferdekorn (DolicJws biflorus), 3. Lablaberbse (Dolichos lablab). 
(Vgl. C. 1928. II . 2477. 1931. I. 3575.) Die Korner wurden in der Sonne getrocknet u. 
darauf bei 1 u. 3 die Hulsen entfernt u. alle 3 gemalilen. Chem. Unterss. betreffend 
Asche, A.-Extraktstoffe, Rohfaser, Kohlehydrate, N, S, Analysen der verschiedenen 
Globulinę nach VAN S ly k e  u .  a. auf Łysin, Histidin, Arginin, Cystin, Tyrosin u. 
Tryptophan. Fiitterungsyerss. an R atten zur Feststellung des biolog. Wertes hinsicht- 
lich derProteinemahrung. Das Benzalkorn war biolog, am wertvollsten. (Indian Journ. 
med. Res. 19. 475—83. Okt. 1931. Bombay, Sunderdas Med. Coli.) S c h w a i b o ld .
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E. B. Hart, H. Steenbock, O. L. Kline und G. C. Humphrey, Ernahrungs- 
faktoren, welche die Assimilation von Calcium beeinflussen. XIV. Der Einflu/3 von 
Mineralsduren und Zucker auf den Cafoiumstoffwechsel von Milchkiihen. (Journ. Dairy 
Science 14. 307—21. 1931. Wisconsin, Uniy. [Madison], Dep. Agrieult. Chem.) SCHWAIB.

W. Weitzel, Wachstumstoffe w id Wachstumstrahlen pflanzlicher und tierischer 
Oewcbe. Obersiclitsbericht. (Ztsehr. Volksernahrung Diatkost 7. 41—43. 5/2. 1932. 
Bad Diirkheim.) SCHWAIBOLD.

D. H. Cook und Joseph Axtmayer, Eine neue pflanzliche Quelle fiir Vitamin A .
Aus den Samen von Bixa orellana wird das rot gefarbte Pulver Annato gewonnen. 
In  diesem sind 2 Farbstoffe enthalten: Bixin u. Orellin. Der erste Łat keine Vitamin A- 
Eigg. W ird Annato m it k. 80—90%ig. A. ausgezogen, so entsteht eine tiefrotbraune 
Lsg., die beim Einengen ein dunkles Harz hinterlaCt; das Harz ist fast bixinfrei. Es 
geniigt die Zugabe von 3 mg des Harzes taglich zum Vitamin A-freien Futter, um das 
Wachstum der R atte  zu ermóglichen. Die Ausbeute an akt. Substanz betragt 2%. 
Annato gehórt also zu den Vitamin A-reichsten pflanzliehen Prodd. Es ist noch un- 
geklart, ob Vitamin A selbst vorliegt, Carotin oder ein yerwandtes Pigment oder eine 
neue Substanz, die im Kórper ais Vitamin A wirkt. (Science 75. 85—86. 15/1. 1932. 
Uniy. of Porto Rico; School of Tropie. Med.) W a d e h n .

Chas. L. Shrewsbury und H. R . Kraybill. Notiz iiber die Wir kun g von Ultra- 
moleltlicht auf das V i tarnin A der Butler. Durch Ultraviolettbestrahlung in Luftatmo- 
sphare wird die Butter gebleicht u. ihr Vitamin A-Faktor zerstort, Ultraviolett- 
bestrahlung in  N 2-Atmosphare hat nur eine geringe Zerstórung des A-Faktors zur Folgę, 
die antiophthalm. Eig. bleibt unyerandert. Gemische von in Luft bestrahlter B utter 
m it reiner Butter waren weniger wirksam ais reine B utter allein; es entsteht durch die 
Bestrahlung in Luft u. in geringerem Mafie auch in N2-Atmosphare ein waehstums- 
hemmender Kórper. — Die Zerstórung yon Vitamin A durch Ultrayiolettlieht ist 
also nicht die Folgo der Bestrahlung selbst, sondern ist sehr wesentlieh durch einen 
durch die Bestrahlung ausgelósten Oxydationsvorgang bedingt. (Science 75. 8 6 . 15/1.
1932. Purdue Univ., Agric. Exp. Inst.) W a d e h n .

J. H. Frydlender, Calciferol, das krystallisierte D-Vitamin. Zusammenfassender 
Beriebt iiber die Vitamine, besonders das Vitamin D (bzw. , Calciferol neu.“ ). Es 
werden die Bestrahlungsapparate beschrieben. (Rev. Produits chim. 34. 741—45. 
31/12. 1931.) ~ B e e g m a n n .

Harry Goldblatt, Vitamin D im Yollkorn. H a r r is  u . B t jn k e r  (Science 73 
[1931]. 95) fanden Unregelmafiigkeiten der Entw. yon Rachitis bei einer Diat, die 
frisch poliertes Getreide enthielt; sie fuhrten sie auf einen Geh. des Getreides an anti- 
rachit. Vitamin zuruek. Vf. halt einen CaC03-Verlust in der D iat fiir wahrscheinlicher, 
so dafi das Verhaltnis Ca/P zur Erzcugung der Rachitis nicht hoch genug ist. — Die 
ebenfalls getreidelialtigo Diiit Nr. 3,143 von Mc C o l lu j i  bringt bei R atten  regelmaBig 
Rachitis heryor. (Science 73. 494—95. 1931. Western Reserye Univ.) W a j z e r .

E. Berger und H. Scholer, Die immunologische Differenzierung des normalen und
bestrahlten Ergosterins. Durch Vorbehandlung yon Kaninchen m it Ergosterin -|- 
Schwcineserum lassen sich Immunseren gegen Ergosterin erzeugen. Derartige Seren 
reagieren n i c h t  m it dem gereinigten Bestrahlungsprod. des Ergosterins. Antichole- 
sterinseren geben m it Ergosterin u. besonders m it dem gereinigten Bestrahlungsprod. 
eine Komplementbindung, die schwacher ausfallt ais die der Anti-Ergosterinseren m it 
Ergosterin. Das Bestralilungsprod. flar aus Ergosterin durch Einw. ungefilterten 
Lichtes einer Hg-Dampflampe erzeugt. (Klin. Wehsehr. 11. 158. 23/1. 1932. Basel, 
Univ. Hygien. Inst.) , W a d e h n .

H. Simonnet und G. Tanret, iiber die Vergiflung und die Lungenverkalku7ig durch 
hohe Dosen von bestrahltem Ergosterin beim Kaninchen. (Vgl. C. 1930- II. 1245.1. 2581.) 
Durch entsprechende Dosen (per os) yon bestrahltem Ergosterin konnto der Ca-Geh. 
der Lungen n. Tiere bis zum zwanzigfachen gesteigert werden. Bei Tieren mit exper. 
Tuberkulose (Rinder- u. Mensehen-Bac.), die an sieh ihren Ca-Geh. der Lungen auf das 
funffache steigern konnen, wurde er durch Ergosterinbehandlung auf das achtzigfache 
erhóht. E in deutlicher EinfluB auf den Verlauf der Tuberkulose dureh Behandlung 
mit bestrahltem Ergosterin konnte nicht festgestellt werden, wobei aber betont wird, 
daB es sieh in den Yerss. um eine schnell verlaufende Erkrankung handelt. Bzgl. der 
Verkalkung der groBen GefaBe wurden ahnliche Ergebnisse erhalten wie friiher. Ebenso 
bzgl. der yerschiedenen Formen der Verabreichung (intrayenós, subcutan, per os). 
(Buli. Soc. Chim. biol. 13. 283—99. 1931.) ‘ S c h w a ib o l d .



L. W am oscher und A. Scłunieden, Zur Priifungsmethodik der anlirachilischen 
Wirksamkc.it rem sogenannten Nćihrprdparaten. Es werden auf Grund zahlreicher Yerss. 
an R atten  mit besohriebener Versuelisanordnung Hinweise gegeben, daB unbedingt 
auf dem Ca: P-Quotienten 4: 1 in der Gesamtfiitterung (einschlieBlich des zu prufenden 
Praparates) zu bestehen ist, wobei eine allzu hohe P-Menge nicht dureh Ca kompensiert 
werden kann. Bei Zugabe gróBerer Dosen P-reicher Priiparate zur Unters. der D-Wrkg. 
sollten diese vorher P-arm gemacht werden natiirlich unter Schonung der D-Sub- 
stanz. Es wird weiter geschlossen, daB nur solche Priiparate zur Prophylaxe u. Therapie 
der menschlichen Rachitis gecignet sind, bei denen die Rattensehutzdosis unter 0,05 g 
taglich liegt. (Munch. med. Wchschr. 79. 51—53. 8/1. 1932. Berlin, Univ., Hygien. 
Inst.) „SCHWAIBOI.D.

A. Windaus, O. Linsert, A. Llittringhaus und G. Weidlich, Uber das krystalli- 
sierte Vitamin D. (Vgl. C. 1 9 3 2 .1. 411. 1116.) Beim Vergleich der bisher beschriebenen 
antiraehit. hochwirksamen Stoffe m it den von den Vff. hergestellten Verbb. Vitamin Dx 
u. D2 ergibt sich folgendes: Das Prod. L  von R e e r i n k  u . VAN W lJK  (C. 1931. II. 
2632) enthalt Vitamin D, — das man daraus dureh haufiges Umkrystallisieren erhalten 
kann — aber verunreinigt dureh Verbb., dic m it Citraconsaureanhydrid reagieren u. 
von O2 besonders leicht angegriffen werden. Das „Calciferol a lt“ von ANGUS, A s k e w  
u. Mitarbeitern (C. 1931. II. 2895) ist dem D, chem. u. physikal. ahnlich, dreht aber 
wesentlich holier. Stoffe m it ahnlicher hoher Drehung entstehen aus D, dureh 2-std. 
Erhitzen im Vakuum auf 140°. Die von den genannten Forschern aus „Calciferol a lt“ 
dargestellten Prodd. „Calciferol neu“ u. Pyrocalciferol unterscheiden sich darin, daB 
nur ersteres antiraehit. wirksam ist. Direkter Vcrgleich erwies scine Iden tita t nu t D2, 
von dem naehgewiesen worden ist, daB es doppelt so wirksam ist wie Dx. Da Dj in D 2 
u. den unwirksamen isomeren Alkohol Lumisterin zerlegt werden konnte, ist wahr- 
scheinlich, daB es nur e i n antiraehit. Vitamin gibt. — Vff. beschreiben die Darst. von
5 g Vitamin D.lt C27H 420 , aus 25 g Ergosterin. Vitamin D2 bildet Prismen aus wenig 
Aceton, F. 115—116°. Bei 7° lóst 1 ccm Aceton 0,0695 g. Drehung: in A. [a]n21 =  
103, [a] 21G401 =  124°; in Aceton (bei 20°) 82,6 bzw. 98,6; in Normalbenzin (bei 21°) 
33,3 bzw. 39,3; in Atlier (bei 21°) 91,2 bzw. 106,3°. Maximum bei 265 /i/i, Absorptions- 
koeffizient der 0,02%ig. Lsg. in Bzn. 2,1. Dio Titration m it Benzopersaure deutet auf 
das Yorliegen von 3 Doppelbindungen; die Farbrkk. sind weniger deutlieh ais beim 
Ergosterin (z. B. ist die LlEBERMANN-BuRCHARDschc Rk. nur ein Viertel so intensiy). 
Im  Hocbvakuum ist D2 unzers. destillierbar, m it Citraconsaureanhydrid reagieren bei 
16—17° in 12 Tagen nur 6,5%. Uberbestrahlung liefert Suprasterin I  u. II. 0,015 g 
pro Tag u. R atte  stellt noch eine wirksame Dosis dar, 0,01 g nicht melir; die Grenz- 
dosis des internationalen Standardpraparats betragt 0,06—0,07 g. Die fur die Maus 
tox. Grenzdosis lag zwischen 0,05 u. 0,075 mg. m-Dinitróbenzoesaureester, C3,1H.1.10 (;N2, 
in Py. dargestellt, aus Aceton u. Chlf.-A. diekc Prismen, F. 148—149°; 1 ccm Aceton 
lost bei 20° 12 mg. Drehung: in Bzl. [a]n20 =  +55, [a]2°51oi =  +71°, in Aceton (bei 18°) 
79,5 bzw. 102°. Verseifung lieferte D2 zuriick. — Di/iydrouilamin D ,, C27Hd40 . Dureh 
Red. m it Na u. A. oder Propylalkohol. Reinigung iiber den Allophansaureester, 
C.„,H«03N2, aus Bzl. oder Essigester Nadeln, F. 184— 186°, [a]D2° =  +14,1° (in Chlf.); 
Zerlegung m it methylalkoh. KOH. Aus wenig Aceton bei —20° Blattchen, F. 65°, 
[oc]d2° =  +8,02° in Chlf., +11,9° in A. Benzoylderiv., C31H 180 2, aus A.-Methylalkohol
F. 72°, [a]i)22 =  +28,5° (in A.). Der Allophansiiureester kann direkt (nach Hydrierung) 
aus rohen Bestrahlungsprodd. gewonnen werden u. gibt einen Anhaltspunkt fiir die Mengc 
an D 2; er ist schon vor langerer Zeit so gewonnen worden. — IJezahydrouitarnin Z>2. 
E ntsteht in Form seines Allophan-saureesters, C2,H r,0O3N2, bei der Hydrierung des 
Dihydrovitamin D2-Allophansaureesters in Eg. m it Pt-Mohr. Aus Essigester-Methyl- 
alkohol (nach wiederholtcm Umkrystallisieren) Nadeln, F. 211°; [a]n =  +37,3° (in 
Chlf.). — Beim Erhitzen von D2 (in Vakuum ohne Losungsm.; 4%  Stdn.) auf 188° 
(Dekalindampf) entstehen 2 Prodd. unter starkem Anstieg der Drehung (auf [a]o21 — 
+380°, [a] 215,101 =  +470° in A.): Doppeherb. aus Pyrocalciferol und einem isomeren 
Alkohol, C27H 420  (12% Ausbeute), aus Aceton Nadeldrusen, F. 122—124°, [a]p20 =  
256; [a]2°64C =  320° (in Chlf.). — Pyrocalciferol, C27H 420 , aus den Mutterlaugen. 
Reinigung iiber den 3,5-Dinitrobenzoesaureester, C34H 410 6N2, aus Aceton-A. oder Chlf.-A. 
dunkelgelbe Prismen, F . 170—171°; [a]n 17 =  +213°, [a]17540i =  269° (in Bzl.); Ver- 
seifung m it sd. alkoh. KOH (unter N2). Aus 95°/0ig. Methanol Nadeln, F. 93—94°, 
[ix]d21 =  508°, [a] 215401 == 625° in A. Die Loslichkeit ist etwas geringer ais die von D2. 
Bei der SALKOWSKischen Rk. wird die Schwefelsaure goldgelb. (L ie b ig s  Ann. 492.
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226—41. 18/1. 1932. Gottingen, Univ., u. I. G. FarbeninduStrie A.-G., Elber- 
feld.) Bergm ann .

R. C. Wats und W. I. Włlite, Ober einige Quellen des Vitamin C in Indien. Die 
antiskorbutischen Werte der Friichte. In  den entsprechenden Verss. an Meerschweinchen 
wurde ein besonderes Futtergemiseh mit einem Geh. an Mehl von Kiehererbsen (Cicer 
arietinum) an Stelle von Milch angewandt. Die Vitamin-C-Werte der untersueliten 
Friichte wurden auf der Grundlage von 1 :1 0  von der zum Sehutz der Meerschweinchen 
vor Skorbut benotigten Menge auf die Menge umgerechnet, die ein erwachsener Mensch 
bei taglicher Einnahme ais ausschlieBliche C-Quelle benótigt. Die Zahlen sind (in g 
bzw. ccm): Banane 50, Limone 50, Orange 100, Birne sehr arm, Ananas 30, Granatapfel - 
sehr arm, Pumelo (orangenartige Frucht) 10, siiBe Limone arm, Kiirbis 100, Gemiise- 
mark 150. Es wird darauf hingewiesen, daB Kinder nicht dem Mindergewicht ent- 
sprechend weniger bediirfen, sondern wesentlich mehr. (Indian Journ. med. Res. 19. 
393—413. Okt. 1931. Maymyo, Burma, District Lab.) S c h w a ib o l d .

F. V. V. Haka, Der wirkliche Gehalt der deułschen Nahrungsmittel an Skorbut- 
mtamin. Mitteilungen iiber das Versuehsergebnis zahlreicher Obstarten hinsichtlick. 
ihres Vitamin-C-Geh. Dio Yerss. wurden an Meerschweinchen in der Weise ausgefiihrt 
u. ausgewertet, daB 100 g diyidiert durch die taglicho Menge der zu untersuchenden 
Substanz, die zur Gesunderhaltung ausreichte, die Anzahl der Meerschweincheneinheiten 
(ME) ergibt. Obst war an Vitamin O weit weniger reich, ais iiltere Unterss. angeben: 
Schwarzo Johannisbeeren 200 ME, Erdbeere 100, Himbeere u. Stackelbeere 50, rote 
Johannisbeerc 33, Apfel ca. 10, Birnen u. Quitten im W inter prakt. frei von Vitamin C. 
Apfelsine u. Citrone 200, Mandarine 50, Banane u. Ananas 16, Feigen u. Datteln wenig, 
Hagebutte (nach dcm Kochen) 100. Unterss. iiber den C-Geh. einer gróBeren Anzahl 
von Gemiisepflanzen in rohem u. gekochtem Zustand, aueh unter Berueksichtigung der 
Alterung: Mohre 10 ME, RotkohllOO, gekocht ca. 15, WeiBkokl etwas weniger, Sauer- 
kohl noch weniger, Spinat 16, gekocht C-frei, Kohlrabi 200, gekocht ca. 30, weiterhin 
noch Erbsen, Bohnen, Blumenkohl u. a. Weiter erwies sich der Saft, Marmelade u. 
Gelee von der schwarzen Johannisbeere verhaltnismaBig reich an Vitamin C. Kopf- 
salat zeigto weniger ais 20 ME, Endiviensalat etwa 20, Feldsalat etwa 40, rote Bete, 
Sellerie u. Zwiebel waren arm. Reich waren Schnittlauch (100), Petersilie (200) u. 
Meerrettich (200), nach dem Kochen 50. Tomaten nur 20 ME. Zusammenstellung der 
verschiedenen Prodd. nach der Einteilung: E strem  vitaminreich (C), yitaminreich, 
vitaminhaltig, vitaminarm, vitaminfrei. (Ztschr. Volksernahrung Diiitkost 6 . 337-—41. 
364—66. 372—73. 7. 5—6 . 1932. Hamburg.) S c h w a ib o l d .

F. V. V. Hahn, Vitamingehalt und Oesundheitswert der schwarzen Johannisbeere. 
Unters.-Ergebnisse iiber den Reichtum an Vitamin C der schwarzen Johannisbeere in 
verschiedenen Zubereitungen. (Ztschr. Volksernahrung Diiitkost 7- 39—41. 5/2. 1932. 
Hamburg.) SCHWAIBOLD.

N. Bezssonoff, Uber die antiskorbutischen Prdparate aus Kohl und uber die Be- 
stimmung ihres biologischen Wertes. (Vgl. C. 1925. I. 2383.) Es wird die Herst. eines 
C-Konzentrats aus Kohl besehrieben, wonaeh dieses die gesamte wirksame Substanz 
der urspriinglichen Pflanzo enthalt, wenn der durch Pressen erhaltene Saft m it Blei- 
aeetat behandelt, aus dem Nd. das Blei m it H2S entfernt, die Substanz zur Trockene 
gebracht u. gepulvert wird. 0 2 wird weitestgehend durch N  ferngehalten. Durch eine 
Modifikation des Reinigmigsverf. (alkal. Fiillung des gereinigten Saftes) wurde eine 
Substanz m it anderer biol.Wrkg. erhalten. Meerschweinchen wurden durch sie wahrend 
langerer Zeit vor Skorbut geschiitzt, zeigten jedoch keinen Gewiohtszuwaehs oder 
selbst Gewichtsverminderung. Durch die Reinigung wird dio reduzierende Substanz, die 
sonst ais ein Kriterium fiir das C-Vitamin angesehen wird, teilweise entfernt. (Buli. 
Soc. Chim. biol. 13. 950—61. Sept./Okt. 1931.) Sc h w a ib o l d .

Emo Veghelyi, EinfluP der Jodfutterung auf die Enlwicklung von Mullerschafen 
und ihren Lammem, wie aucli au f Ertrag und Qualitdt der Wolle. Das J  bewirkte eine 
kraftigere Entw. u. Gewichtszunahme sowohl der Muttertiere, wie aueh der Lammer, 
steigerte den Wollertrag (Wollfeinheit u. Fettgeh. der Wolle wurden nicht beeinfluBt), 
den J-Geh. der Wolle u. der M ich. (Mezogazdasagi-Kutatasok 4. 349—6 8 . Okt. 
1931.) S a i le r .

Regine Kapeller-Adler und F. Vering, Ober das Auftreten von methylierten 
Stickstoffverbindungen im  Seetang (II)  und iiber einige an Kaltbliitern ausgefiihrte Fiitte- 
rungsversuche mit Trimethylamin. (Vgl. C. 1930. II. 2661.) Die Seewasserpflanzen (I) 
unterscheiden sich von den Siifiwasserpflanzen (II) durch einen Geh. an Trimethylamin,
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das bei I I  voUkommen fehlt, u. auGerdem meist einen Mehrgeh. an Monomelhylamin. 
Darin zeigt sieli eine woitgehende Parallelitat von I  m it den Seetieren gegeniiber den 
SuBwasserorganismen. — Durch Futterungsverss. m it Trimethylaminchlorhydrat an 
Goldfischen u. groBen ungar. Wasserfroschen wurde gezeigt, daB der Organismus der 
Kaltbliiter imstande ist, verfiittertes Trimethylamin in geringen Mengen im Muskel 
zu speichern. Die Moglichkeit der Herkunft der in den Seefischen vorhandenen methy- 
łierten Aminę u. des Trimethylaminoxyds aus der Nahrung wird diskutiert. (Biochem. 
Ztschr. 243. 292—309. 30/12. 1931. Wien, Univ., Inst. f. medizin. Chemie.) K o b e l .

B. A. Houssay und A. D. Marenzi, Physiologie der Phenole. Die Entfernung
der Plienole aus dem Blut erfolgt durch dio Niere. Die Paarung der Phenole m it H 2S 0 4 
erfolgt beyorzugt im Dunndarm, da sie nach dessen Wegnahme stark  gehemmt wird. 
(Anales Earmacia Bioąuimica 2. 75—80. 1931. Buenos-Aires, Med. Fak., Physiol. 
Inst.) _ W il l s t a e d t .

C. Pi-Suner Bayo und J. Folch Pi, Die Synłhese des Glykogens aus Milchsaure in
der Leber in vitro. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 29. 560—70. 15/10. 1931. — 
C. 1932. I. 414.) W il l s t a e d t .

Roberto A. Crespi Gherzi, Scliwankungen des Gehalls an reduziertem Glutalhion 
bei einigen tozischen und infekliósen Prozessen. Vf. bestimmt das reduzierte Glutathion 
in einigen Organen u. Geweben von Ticren, die durch die folgenden Gifte getotet waren: 
KON, HgCl2, A s 20 3, CHCl3, Oxalsaure, Strychnin, Morphin, Atropin, Schlangengift 
(Lacliesis Neuwiedii), Telanustoxin, Diphtherietoxin, Toxin des Bac. Tetani, Tozin  des 
Bac. Koch. Die glutathionreichsten Gewebe (in abnehmender Reihenfolge) sind: Leber, 
Nieren, Herz. Manche Gifte bewirken Veranderungen des Geh. an Glutathion, doch 
waren keine GesetzmaBigkeiten auf zufinden. Manchmal scheint die Art der Einverleibung 
des Giftes von EinfluC zu sein. Tetanus- u. Tuberkuloseinfektion erniedrigen den 
Glutathiongeh. der Leber u. der Nieren u. erhohen den des Herzens. Bei Diphtherie- 
toxin beobachtet man Erhóhung der Glutathiongeh. der Leber. (Anales Asoc. quim. 
Argentina 19. 173—97. Juli-Aug. 1931. La Plata, Fak. f. Chem. u. Pharmazie.) W lLLST.

Joachim Sauer, Beitrage zum Problem der Kaliwirkung. I. Mitt. Neue klinische 
Erfalirungen uber Einwirkung von Kalium auf den Juckreiz. Giinstige Wrkg. oraler 
Gaben von K a l i u m  a c e t i c u m  bei Juckreiz, der auf eine Uberempfindlichkeit 
des vegetativen Nervensystems bezogen wird. (Dtsch. Arch. klin. Med. 172. 219—22. 
21/12. 1931. Leipzig, Univ., Med. Klin.) H. W o l f f .

Joachim Sauer, Beitrage zum Problem der Kaliwirkung. II. Mitt. Experimentelle 
Versuche zur Klarung der Kaliwirkung. (I. vgl. vorst. Ref.) Nach oraler Zufuhr gróBerer 
Gaben von K a l i u m  a c e t i c u m  steigt der K-Spiegel im Blutserum u. Liąuor an; 
gleichzeitiger Anstieg des Ca-Geh. des Scrums bedingt ein unverandertes Verhaltnis 
K : Ca, der Na-Geh. sinkt m it ansteigendem K-Geh. Kein Parallclismus zwischen der 
K-Wrkg. auf den Juckreiz u. der Hohe des K-Spiegels im Serum. (Dtsch. Arch. 
klin. Med. 172. 223—27. 21/12. 1931. Leipzig, Univ.) H. W o l f f .

E. Friedmanu, Verhalten des d,l-a-Naphthylalanins im  Tierkorper. Nach Ver- 
futterimg von d,l-a.-Naphthylalanin an Hunde u. Kaninchen konnte die von K lK K O JI 
(C. 1911. II. 1255) nachgewiesene N-haltige Substanz aus dem Harn in einer Ausbeute 
von 40,1— 40,2% isoliert u. ais Uraminosaure des a.-Naphthylalanins, C10H, -CH^- 
CH(C02H )-C 0-N H 2 erkannt werden, die sieh ebenso wie ihr Anhydrid m it den synthet. 
dargestellten Verbb. ident. erwies. Die Saure war in ammoniakal. Lsg. schwach reehts- 
drehend, das Hydantoin in Pyridinlsg. opt. inakt. u. es blieb unentschieden, ob der aus- 
geschiedenen Uraminosaure der eine opt. Antipode der verfiitterten Racemverb. zu- 
grunde lag. Die Uraminosaure bildet sieh im Harn sokundśir aus Naphthylamin u. 
Harnstoff, dort konnte ersteres weder ais /5-NaphthalinsuIfo-, noch ais Toluolsulfoverb. 
isoliert werden. Nach der Angreifbarkeit im Organismus geordnet, ergibt sieh folgende 
Reihe: d,l-Phenylalanin >  d,l-/J-NaphthylaIanin >  d,l-a-Naphthylalanin. Bei der 
Darst. des d,l-a-Ńaphthylalanins nach K lK K O JI wurde durch Abanderung der Synthese 
von B o d r o u x  (Buli. Soc. chim. France [3] 31 [1904]. 585) die Ausbeute an a -Naphlh- 
aldehyd von 33,3 auf 53,5% erhoht u. das Azlacton der (}-Naphlhyl-[u.]-benzoyl-a-amino- 
acrylsaure nach H a r i n g t o n  u. M c C a r t n e y  (C. 1927. II. 2667) in Eg. m it P  +  H J  
gleichzeitig reduziert u. hydrolysiert. — d,l-a-Naphthylalaninjodhydrat, CI3H 1SN 0 2H J, 
Nadeln oder Blattchen aus Eg., aus W. verfilzte Nadeln m it 1 Mol. H 20 . — a-Naphthyl- 
alanin, rhomb. Blattchen, F. 254—255° (Zers.). C h l o r h y d r a t ,  Blattchen u. 
Nadeln. — d,l-a.-Naphthylalaninhydantoinsaure, C14H 14N 20 5. Bldg. aus Naphthylalanin 
u. KOCN, Nadeln aus W., F . 202°. — d,l-a-Naphthylalaninhydantoin, C14H 12N 20 2,
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Bldg. beim Kochen der Uraminosiiure in Eg., P. 262—263° nach yorherigem Sintern. 
Sublimation im Hochvakuum bei 190—240°. Nadelchen, F. 262—263°. — (3-Naphthalin- 
sulfo-d,l-a.-naphthylalamn, C23H 10NSO4, Druscn feiner Nadeln aus 50°/oig. CH3OH.
F. 181°. Na - S a 1 z , C23H ltN S04Na +  4 H 20 , Nadeln aus h. W. — p-Toluolsulfo- 
d,l-a-naphthylalanin, C20H 1(iNSO4, yerfilzte Nadeln aus 50°/oig. CH3OH oder A., F. 193°, 
wl. in W. (Biochem. Ztsehr. 242. 266—81. 27/11. 1931. Basel, Univ.) G u g g e n h e i h .

E . Friedmann und H. Mai, Verhallen der Cinnamalessigeaure und des Zimtaldehyds 
im  Tierkórper. (Vgl. C. 1932. I. 672.) Die Annahme, daB die nach Darrcichung von 
(5-Phenyl-n-valeriansaure, <5-Pheny]-/3-butj’len-a-carbonsaure C6H5 ■ CH2 • C H : CH-CH2- 
C02H u .  8-Phenyl-tx,y-buladien-a.-carbonsdure {Cinnamalessigsdure), C6H 5 CH CHCHCH- 
C02H(I), im Harn nachgewiesenen Abbauprodd. — Hippursaure nebenCinnamoylglycin, 
Acetophenon u. l-/?-Phenyl-jS-oxypropionsaure — iiber C0H 5 -CH2-CH2-CO2H, C6Hj,-CH: 
CH-C02H, C0H 5-CO-CH2 -CO2H u . CcH 5 -C02H entstehen (D ak in , C. 1909. II . 639) 
ist nach der Ansicht der Vff. nicht eindeutig bewiesen. Nach chem. Analogie konnte 
der biolog. Abbau yon I  zunaehst an der ó.y-Bindung unter Absprengung von C(jH 5 -C02H 
u. einer 4-gliedrigen C-Kette (Fumar-, Apfel-, Oxalessig-, Traubensaure) beginnen, 
wiihrend eine an der a,/?-Bindung einsetzende Nebenrk. zu C6H 5 ■ C H : CH ■ C02H, 
CgH 5 • CO • CH2 • C02H  u .  CuH 5 ■ C02H fiihren wurde. Nach subcutaner Darreichung 
von 0,2—0,55 g I  pro kg Kaninchen lieB sich im Harn nur CGH 5 -C0-N H -CH 2 C02H 
in einer I  entsprechenden Menge nachweisen, kein C6H,-CO-CH3, C„H5 -CH: CH-C02H, 
CrjH 5 • C H : CH - CO - NIT ■ CH, • C02H oder C,;H ,C H O H -C H 2 CO,H. In  den Mutter- 
laugen von I fand sich eine nicht identifizierte Siiure, die ein wl. Ag- u. Pb-Sa)z liefert. 
Abbauprodd., die auf eine /?-Oxydation deuten, fehlten. Vergiftungserscheinungen 
treten im Gegensatz zu den Beobachtungen an K atze u. Hund nicht auf. 0,12—0,2 g 
C6H 5 • C H : CH • CHO in oliger Lsg. intraperitoneal wirkte tox. u. fiihrte zur Aus- 
scheidung yon C0H 5 -CO2H, C6H 5'-C 0-N H  CH2-C02H, CrII5 • C H : CH ■ CO • NH ■ CH2 ■ 
C02H u .  Spuren einer Saurc yom F. 198°. (Biochem. Ztsehr. 242. 282—87. 27/11. 1931. 
Basel, Uniy.) G uggenheim .

E. Friedmann, Futterung von Furfuracrylsaure an Kaninchen. (Vgl. C. 1931. II. 
1287.) Nach Verfiitterung yon 0,3 g Furfuracrylsaure an Kaninchen tr i t t  im Harn 
45—54°/0 der berechneten Menge Pyromykursiiure neben einem zweiten, nicht identi- 
fizierten Furanderiy. auf. Unyeranderte Furfuracrylsaure felilte im Gegensatz zu den 
Vcrss. am Hund (F r ie d m a n n , C. 1911. I I . 1254). Wie bei der Cinnamalessigsaure 
zeigte also der Pflanzenfresser gegenuber der ungesatt. Saure ein starkeres Oxydations- 
yermogen ais der Fleisehfresser. (Biochem. Ztsehr. 242. 288—91. 27/11. 1931. Basel, 
Uniy.) G u g g e n h e im .

Ch. Lefeuvre und F. Gregoire, W irbmg einiger destillierter aromalischer Fasser 
au f d-as isolierte Herz. (Vgl. C. 1 9 3 2 .1. 1266.) Dest. Wasser aus Orangebliiten u. -blattern, 
Pfefferminze u. Rosen bewirkten Verringerung der Systole u. schlieBlich Stillstand 
des Herzens ohne Kontraktion, wahrend bei Kirschlorbeer- u. Biłtermandelwasser Herz- 
stillstand in der Systole eintrat, in groBerer Verd. Verringerimg der Kontraktionen 
u. schlieBlich Stillstand ohne Kontraktion. Die Wrkg. der beiden letzten Wasser beruht 
auf ihrem Geh. an Benzaldehyd. (Buli. Sciences pharmacol. 38. 355—65. 1931. Rennes, 
Fcole de Med.) HERTER.

R. Massy, Diuretische Wirlcung der uiarmen Quelle von Dax. (Buli. Soc. Pharmac. 
Bordeaux 3. 183—93. 1931.) H e r t e r .

Trilok Nath Seth, Die Wirkung von Verdiinnung auf die letalen Eigenschaflen eines 
Gifłes. (Vgl. C. 1931. I I . 2180.) Eine Reihe yon Giften (CuSOv  A s20 3, HgOli, Plienol,
A .) wurden in yerschiedenen Yerdunnungen an Kauląuappen auf ihre letale Giftwrkg. 
(Ermittlung d e r  Zeit b i s  zum HerzstilJstand) untersueht. Die Verss. ergaben, daB d e r  

Wirkungsgrad d e s  Giftes entweder m it fallender Giftkonz. stetig abnimmt (z. B. beim
A.) oder nach anfanglicher Abnahme ansteigt, lim bei weiterer Verdiinnung erneut 
abzunehmen (z. B. bei CuS04, HgCl2, As20 3, Phenol). Das Phanomen d e r  starkeren 
Giftigkeit trotz yerminderter Giftkonz. wird folgendermaBen erklart: Im  letzteren 
Falle liegen Verbb. vor, d i e  in wss. Lsg. dissoziieren. Bei diesen Verbb. W 'i r d  d e r  W ir
kungsgrad durch d a s  Prod. d e r  Giftwrkgg. d e s  undissoziierten u. dissoziierten Anteilcs 
bestimmt. Bei fallender Giftkonz. nimm t die Giftwrkg. d e s  undissoziierten Anteiles 
ab, die Giftwrkg. des dissoziierten Anteiles zu, d a  d i e  Verb. durch d i e  groBere Verd. 
starker dissoziiert i s t ,  so daB also d e r  Wirkungsgrad a i s  Prod. a u s  beiden Faktoren in 
geeignetem Verdunnungsbereich trotz fallender Giftkonz. zunehmen kann. (Journ.
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Pharmacol. exp. Therapeutics 42. 333—41. Juli 1931. Patna, Blochem. Lab., Dep. of 
Physiol., Med. Coli.) Ma h n .

Antonio-Augusto Xavier, J. Vellard und M. Miguelote-Vianna, Die Wirlcung 
des Oiftes der Ohrspeicheldriise von Bufo paracnemis auf den arteriellen Blutdruck, den 
Pulsschlag und auf die Atmung beim Rundę. Injektion des Giftes von Bufo paracnemis 
yerursacht beim Hunde eine betraehtliche Steigerung des arteriellen Blutdruckes. Der 
Tod erfolgt bei starkeren Dosen durcb Herzlahmung. Dio Atmung wird durch In- 
jektion von 0,1—0,6 mg/pro kg in ihrer Amplitudę verstarkt, die Atmungshaufigkeit 
wird nicht verandert; die Injektion von 1 mg pro kg ha t verlangsamte Atmung u. 
Atmungsstillstand zur Folgę. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 1082—85. 18/12. 
1931.) W a d e h n .

C. H. Kellaway, Das Gift von Latrodectus Hasseliii. Tierverss. m it dem Gift der 
austral. Spinne Latrodectus Hasseltii. Die Symptome sprechen fiir eine neurotqx. 
Wrkg. Extrakte aus der Leibessubstanz der Tiere haben starkę hiimolyt. Wrkg. — 
Kein EinfluB auf die Blutgerinnung. (Medical Journ. Australia 1930. 41—46. Melbourne, 
W alter and Eliza Hall Inst. Sep.) H. W o l f f .

C. H. Kellaway, Der Einflu/3 der Gifte der Denisonia superba und der Ancanthopis 
antarcłicus auf die Blutgerinnung. (Medieal Journ. Australia 1929. 97—104. 
Sep.) H . W o l f f .

C. H. Kellaway, Bemerkungen uber die absolut tódliclie Dose des Giftes der Ancan- 
thopis antarcticus bei den gewóhnlichen Laboratoriumstieren. (Medical Journ. Australia
1929. 87— 95. Sep.) H . W o l f f .

C. H. Kellaway, Beobachtungen uber die absolut letaleDose des Giftes der schwarzen 
Schlange (Pseudechis porphyriacus) fiir  die gewóhnlichen Laboratoriumstiere. (Medical 
Journ. Australia 1930. 3—25. Melbourne, Walter and Eliza Hall Inst. Sep.) H. WOLFF.

H. Heinlein, Glutathion-sgeha11 und Autolyse bosartiger Geschwulste. N ach  W a l d - 
SCHMIDT-Le it z  (C. 1930. II. 2157. 2267. 1931. I. 1121) soli die Proteolyse in tier. 
Organen u. Geweben durch die Zookinase aktiviert werden, dereń Menge bei der Autolyse 
zunehmen soli. Die Zookinase wurde von ihm m it Glutathion identifiziert. Hieraus 
sich ergebende Folgerungen lieBen die Verkoppelung von Atmung u. Proteolyse fiir den 
Stoffwcehsel bosartiger Geschwiilste moglich erscheinen. Insbesondero sollte in Ge- 
schwiilsten Glutathionvermehrung vorliegen. Da H o l m e s  (C. 1927- I. 319) u. Y a o i 
u. N a k a h a r a  (C. 1928. II. 693) dagegen Glutatbionverminderung feststellen, unter- 
suchte Vf. den Glutathiongeh. von Geschwiilsten crnout. Ais Vers.-Objekte dienten 
EHRLICHsehes Mausecarcinom, Rous-Sarkom  u. menschlichc Careinome. Zmn Ver- 
gleich  wurden n. Organe herangezogen (Leber, Milz u. Niere). SH-Glutathion ( =  GSH) 
wurde jodometr. nach P e r l z w e ig -D e l r u e  bestimmt. In  allen Fallen zeigte sich der 
GSH-Geh. der Geschwiilste niedriger ais der der Vergleiclisorgane. Der Aktivierungs- 
grad des Kathepsins in bosartigen Geschwiilsten kann also zum mindesten nicht hoher 
sein ais in anderen Organen. Die Theorie von W a l d s c h m id t -L e it z  wird abgelehnt. 
E s  besteht vermutlich kein einiacher Zusammenhang zwischen Geschwustwachstum 
u. Proteolyse. (Ztschr. Krebsforscb. 35. 161—63. 20/1. 1932. Koln, Patholog. Inst. 
der Univ.) __________________  Sc h o b e r l .

Emil Biirgi, Das Chloropliyll ais Pharmakon. Leipzig: G. Thieme 1932. (84 S.) 4°. M. 6.40. 
Dorothy Moyle Needham, The biochemistry of muscle. London: Methuen 1932. (166 S.) 8°.

5 s. net.
F. Pharmazie. Desinfektion.

H. V. Amy und A. Steinberg, Mehr uber Jodeisensirup. (Vgl. C. 1929. I I . 1950.) 
Nach der amerikan. Pharmakopoevorschrift m it Zusatz von unterphosphoriger Saure 
bereiteter FeJ2-Sirup  wird nach einigen Monaten braun infolgc von Karamelisation 
des Zuckers. Entfarbung ist nur auf chem. Wego moglich. Ohne Hypophosphit her- 
gestellter F eJ2-Sirup ist in ganz gefiillten Flaschen gut haltbar; bei L uftzutritt farbt 
er sich durch Ausscheidung von J  braun, kann aber durch Einw. von Sonnenlicht oder 
durch Erwarmen auf dem Wasserbad wieder entfarbt werden. Das J  ist m it Starkę, 
aber nicht m it Chlf. nachweisbar; anscheinend bildet es m it dem Zucker eine lose 
Additionsverb., die durch Starkę, aber nicht durch Chlf. zerlegt wird. (Amer. Journ. 
Pharmaz. 103. 504—08. Sept. 1931.) , H e r t e r .

W. Peyer und Fritz Gstirner, Uber Cortex Viburni prunifól. und das Fluid- 
eztrakt. (Vgl. C. 1932- I. 252.) Unters. von Handelspraparaten. Capillarbilder sind
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wcnip aufschluBreich. (Pharmaz. Zentralhalle 72- 626— 28. 1/10. 1931. Halle, Inst. f. 
Pharmazie.) P. H. SCHULTZ.

Olga Bergauer-Walter, Zubereitung von Tinkluren aus frischen und getrockneten 
Drogen. Unterschiede der aus frischen u. getrockneten Drogen bereiteten Tinctura 
chamomillae u. Tinctura absynthii, insbesondere im Geruch. Getrocknete Drogen 
werden empfohlen. (Casopis Ceskoslovenskśho Lekarnictva 11. 209—16. 1931.) M a u t.

E. Conduche und F. Gregoire, Beitrag zum Studium der aromalischen Wasser. 
Bestimmung ihrer Aciditat. (Vgl. C. 1929. I I . 2908.) Das ph der dest. aromat. Wasser 
steigt wahrend der Aufbewahrung bis auf 7, wahrend gleichzeitig die titrierbare Aciditat 
auf 0 zuruckgeht. Hauptgrund ist neben der Verfluchtigung von Sauren die Ggw. 
yon Mikroorganismen, die die freien Sauren aufzehren. Die aromat. Wasser sind deshalb 
in gut yerschlossenen Flaschen aufzubewahren. (Buli. Sciences Pharmacol. 37. 529—37.
1930. R ennes.) H e r t e r .

B. L. Meredith und W. Gr. Christiansen, Verwendung von Bariumoxyd zur Ent-
wasserung von Alkohol. „Absol. Alkohol" von 97,5% oder mehr wird erhalten bei 
Verwendung von 250 g Bariumoxyd (Handelswaro) auf 1 Liter A. yon 91,9% (Gew.). 
Ausbeute 98%. — Verwendung von weniger BaÓ ergibt weniger starken A., mehr 
verringert die Ausbeute. — Vakuumdest. erlioht die Wirksamkeit des Bariumoxydes, 
vermindert die Ausbeute. Werden die letzten Anteile unter yermindcrtem Druck 
dest., so erhoht sich die Ausbeute um 3—4%. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 20. 
653—55. Juli 1931.) . P. H. S c h u l tz .

J. C. J. Wallebroek, Uber das Verhalten von Stickstoffoxydul unter hohem Druck 
in Verbindung mit der Anwendung dieses Gases bei der Narkose. Ein Vergleich der Druck- 
Temp.-Kurve beim Ausstrómen des Gases aus der Bombę m it der n. Kurve fiihrte zu 
Abweichungen, die aber wegen der Ungenauigkeit der Messungen nicht mit Sicherhcit 
auf fremdartigc Beimischungen hindeuteten. (Pharmac. Weekbl. 6 8 . 1324—31. 26/12.
1931. Amsterdam, Binncngasthuis.) GROSZFELD.

J. H. Kfepelka, Kalomel-Sublimat. (Verunreinigungen, dereń EinfluP und Be-
deutung.) Vortrag. (Chemickó Listy 25. 472— 74. 10/12. 1931.) M a u tn e r .

E. Herrmann, Carvasept und seine Yerwendbarkeit. Kurze Besprechung der 
Eigg. von Carmsept (Monochlorcarvacrol) u. seincr Verwendungsmóglichkeit ais Des- 
infiziens u. Konservierungsmittel, Wurmmittel, dermatolog. Desinfiziens usw. an Hand 
der ncuesten Literatur sowie eigener Verss. (Pharmaz. Zentralhalle 72. 613. 24/9. 
1931.) P. H. S c h u l tz .

— , Dauerwellenpraparate. Vorschrifte fur Dauerwellenwasser, -fixative u. -ole. 
(Seifensieder-Ztg. 58. 749—50. 5/11. 1931.) S c h ó n f e l d .

Adolf Schnitzler, Dauerwellenprdparate. Bemcrkungen zur vorst. referierten 
Arbeit. (Seifensieder-Ztg. 58. 799. 26/11. 1931.) ScHONFELD.

— , Ńeu regislrierte Spezialilalen. Acoron (vgl. C. 1932. I. 253): Im  Handel sind 
Acoron 1:10  (1. Flasche m it 100 mg Roggen- u. Timotheegras-Pollen, NaCl 5 mg, 
Benzophenol 4 mg, NaHC03 2,5 mg, Aqua dest. ad 1 ccm. 2. Ampulle: NaCl 7 mg, Levo- 
renin 1 mg, N atr. sulfuros. 2 mg, HC11,15 mg, Aqua ad 1 ccm), Acoron 1:100  (1. Flasche 
m it Roggen- u. Timotheegras-Pollen 10 mg, sonstige Bestandteile wie oben u. 2. Ampulle: 
Zus. wie oben), Acoron 1:1000 (1. Flasche m it Roggen- u. Timotheegras-Pollen 1 mg, 
sonstige Zus. wie oben, 2. Ampulle: Zus. wie oben.) (Journ. Pharmac. Belg. 13. 
447—48. 1931.) H a r m s .

— , Neu regislrierte Spezialilaten. Lysopione „Martinei“: Ol- u. Cocosfettseife, 
p-Tolylmethylketon, Hydropymelon, Methylionon, W., Safranin 5 mg p. c., Methylen- 
blau. — Rhinoseptol: Kapseln zu 5 ccm: Trichlorisobutylalkohol 2,5 mg, Eucalyptol 
6,25 mg, Cedernholzol 2,5 mg, Kiefernnadelol 2,5 mg, Campher 2,5 mg, Terpineol 2,5 mg, 
Linalylacetat 5 mg, Pfefferminzol 1,25 mg, Ung. simpl. 50 mg, ErdnuGól 425 mg. 
Auch in Kapseln zu 10 ccm u. Lsg. Der Iłhinoseptol-Ńasenbalsam enthalt auBerdem 
noch Tetrajodpyrrol. — Pomvw.de Radium: Vaselin flav., Campher, ZnO 5%, AgN03 
312 m g/% , H 2S 0 4 6,25 g/% , A. — Vin d&puratif du Dr. Cook ( V i n i c o l i a  S. A., 
Briissel): Sarsaparill. extr. fluid., Gentian. tinct., Centaur, min. extr. fluid., Frangulae 
extr., Jugland. extr. fluid., Cinnammom. tinct., Aurant. cort. extr. fluid., Cochlear. 
fol. extr. fl., Nasturtii extr. fluid., Armorac. extr. fluid., schwerer Wein, W., A. (Journ. 
Pharmac. Belg. 13. 541. 19/7. 1931.) H a r m s .

— , Neu regislrierte Śpezialitaten. G y ner gen-Ampullen (C hem . F a b r .  VORM. 
S a n d o z ,  Basel): Ergotam intartrat 1/i  mg, NaCl 3,5 mg, Aqua ad %  ccm. — Scuro- 

f  orme-Tabletten ( U s in e s  DU R Ó h n e , Lyon): n-Butyl-p-aminobenzoat 50 mg, CaC03
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225 mg, Starkę 25 mg jo Tablette. — Thiosinamine „Bilion“ (ETABLISS POULENC  
F r e r e s , Paris) Thiosinamin 40 mg, Stovain 5 mg, Aqua dest. ad 1 ccm. (Journ. 
Pharmac. Belg. 13 . 586—87. 2/8. 1931.) H a r m s .

— , Neu registńerle Spezialitałen. Sedme-Pillen „F . Renard": Acid. phenylathyl- 
barbituric. 60 mg, Atropin, sulfur. 0,1 mg, SuBholzwurzelpulver, Enzianextrakt je 
Pille (iiberzogen m it Zucker, Starkę, Gummi arabicum u. Naphtholgelb S). — Stimuline- 
Pillen: Coffein 70 mg, Stryckni extr. 20 mg, Natriumarsenit 1 mg, SuBholzwurzel- 
pulver, Enzianextrakt je Pille (Oberzug wie oben, doch m it Indigocarmin Btatt Naphthol- 
gclb S gefarbt). (Journ. Pharmac. Belg. 13. 601. 9/8. 1931.) H a r m s .

— , Neu registrierte Spezialitałen. Celery perles „FuUer“ : Selleriesamentrockenextrakt 
63 mg, Buccublattertrockenextrakt 12 mg, W anzenkrautblattertrockenextrakt 6 mg, 
Phenolphthalein 12 mg, Schwefel 25 mg, Na-Salicylat 50 mg je Pilic. Uberzug: Talcum, 
Gummi arabicum, Orleanextrakt. (Journ. Pharmac. Belg. 13. 619. 16/8.1931.) H a r m s .

— , Neu registrierte Spezialitałen. Nervox (G. PROOT, Briissel): In  10 Tropfen 
sind enthalten: Acid. phosphoric. dilut. 270 mg, Chinin, sulfuric. 3,35 mg, verd. HC1 
12 mg, A., Aqua, Sacehar. tostum. (Journ. Pharmac. Belg. 13. 709. 13/9.1931.) H a r m s .

— , Neu registrierte Spezialitałen. D ivimax: Malti extr. tot. diastas., Kakao, Lac 
concentrat., Saccharum. — Sucropurghie (D u b o is , Paris): Phenolphthalein 100 mg, 
Scammoniae resina 150 mg, Gummi arabicum, Saccharum q. s. fiir 1 Tablette. (Journ. 
Pharmac. Belg. 13. 746. 27/9. 1931.) H a r m s .

— , Neu registrierte Spezialitałen. Felsol-¥\i\vex (vgl. C. 1927. II. 1591): Phcnyl- 
dimethylpyrazolon 470 mg, Phenyldimethyljodpyrazolon 30 mg, Digitalinum plv. ger- 
manicum 0,3 mg, Anilipyrin 400 mg, Coffein 100 mg, Strophanthin 0,2 mg, Łobelin 
0,1 mg je Pulver. — Chocolat Sućhard pour diabitiąues (Suchard-Diabełikerchocolade): 
Kakao, Milch, Haselniisse, Sionon. (Journ. Pharmac. Belg. 13. 778.11/10.1931.) H a r m s .

— , Oednderte Zusammensełzung von Spezialitałen. Serpoline (L a b o r a t . O p t im a , 
Briissel): Serpylli extr. fluid., Thymi extr. fluid., Ammon. acetic. solut., Athylmorphin- 
hydrochlorid 0,213 mg pro Kaffeeloffel, Sirupus simplex. — Sirop Mory (Herst. ders.): 
Natr. methylarsinic. 5,33 mg je Kaffeeloffel, Athylmorphinhydrochlorid 0,8 mg je ccm, 
Cocainhydrochlorid 0,35 mg je ccm, Aconittinktur 4/6 Tropfen je ccm, Guajacol 22 mg 
je ccm, Zucker, W. (Jęurn. Pharmac. Belg. 13. 730. 20/9. 1931.) H a r m s .

M. Oppenheim, Uber den Ersatz des Wundbenzins durch ein halbfestes Benzin- 
praparat (Benzosec). Ais Ersatz fiir Wundbenzin verwendete Vf. das nicht explosive 
Benzosec, eine Emulsion aus sterilisiertem Pflanzenfett u. Bzn. (Wien. klin. Wchschr. 
45. 114. 22/1. 1932. Wien, Wilhelminenspital.) F r a n k .

Rodenbeck, iiber die Keimdichtigkeit papierner V erbandstoffhullen und die zweclc- 
mafligste Oestaltung solcher Hullen. Vf. weist nach, daB zahlreiche zum Vcrpacken 
von Verbandsstoffen benutzte Papiere, namentlich diinne Cellulose- u. Tauenpapiere 
keimdurchliissig sind. Durch Feuchtigkeit wird die Durchlassigkeit vermehrt, durch 
Ubereinanderlegen mehrerer Papierlagen wirksam geschwacht. Am gunstigsten ver- 
halten sich Pergament u. Cellophan. Doppelte Hullen aus keimdichten Papieren ge- 
wahren hinreichenden Schutz. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 123. 241—50. 
15/12. 1931.) __________________  F r ie d e m a n n .

Chinosol-Fabrik Akt.-Ges., Hamburg-Billbrook, Darstellung der 8-Acetyloxy- 
chinolin-7-carbonsdure, dad. gek., daB man 8-Oxychinolin-7-carbonsdure (I) in iiblicher 
Weise in ihre Acetylverb. uberfiilirt. Man erhitzt z. B. 500 Teile I  m it 2000 Teilen 
Eg.-Anhydrid 3 Stdn. zum Sieden unter Ruhren, saugt nach Erkalten ab, verriihrt 
m it W., wiischt m it A. nach u. trocknet bei 80—90°. Das Prod. schm. bei 203—204° 
(COj-Abspaltung) u. besitzt antirheumat. Wrkg. (D. R. P. 540 842 KI. 12p vom 
6/8 . 1930, ausg. 28/12. 1931.) A l t p e t e r .

Robert Heisler. Chrast b. Chrudim, Tschechoslowakei, Herstellung wasserloslicher 
Salze der Phenylchinolinearbonsaure und ihrer Deriiate, dad. gek., 1. daB man auf 
Phenylchinolincarbonsdure (I) u. ihre D eriw . Athylendiamin (II) einwirken laBt, —
2. daB im Falle der Verwendung von Phenylchinolinmonocarbonsauren auf 1 Mol. 
Saure etwa 1 Mol. I I  zur Anwendung gelangt, — 3. daB zu einem Gemisch von II-H ydrat 
u. W. I  oder ihre D eriw . zugesetzt werden u. das Gemisch bis zur Entstohung einer 
klaren Lsg. erwarmt wird, aus welcher die neue Verb. durch Abdampfen in festem Zu- 
stand erhalten werden kann, — 4. daB ein Gemisch von I I  u. I  oder eines ihrer D eriw . 
ohne W.-Zusatz erwarmt u. auskuhlen gelassen wird. — Hierzu vgl. Ung. P. 101589;
C. 1931. I . 2232. Nachzutragen ist folgendes: Salz aus 1 Mol. I  u. 1 Mol. I I : F. 117°,

/
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in k. W. 1. 1:2,  in h. W.  1: 1, in A. 1: 4.  Salz aus I  u. dor l'-Oxy-2'-carboxyverb. von
II (III): F . 98°, 1. in k.W. 1: 4, in li. W. 1 :1 , in A . 1: 6 , — Salz aus 1 Mol. III u. 2 Moll. II:
F. 152°, 1. in k. W. 1 : 1, 1. in A. 1: 2. Die Lsgg. der Salze sind reiz- u. sckmerzlos in- 
jizierbar. (D. R . P . 541147 KI. 12p vom 14/5. 1930, ausg. 8/1. 1932. Tscheclioslow. 
Prior. 14/3. 1930.) A l t p e t e r .

Oskar Adler und Rudolf Adler, Karlsbad, Tschechoslowakei, Herslellung von 
Molekulverbindungen der Alkali-, Erdalkali- und Magnesiumsalze der 2-Plienylchinolin-
4-carbonsiiure mit l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-diTnethylamino-5-pyrazolon bzw. 1-Phenyl-
2,3-dimethyl-5-pyrazolon, dad. gek., daB man die yorerwahnten Stoffe in einer dem 
Mol.-Verhaltnis entsprechenden Menge bis zur Erreichung der ldaren Schmelze erhitzt 
u. hierauf das erhaltene Umsetzungsprod. erkalten lilBt, — 2. daB das nach dem 
Schmelzen der beiden Ausgangsstoffe erhaltene Prod. vorerst in einem 5—50° unter- 
halb des Erstarrungspunktes der Mol.-Verb. licgenden Temp.-Bereich allmahlich er
kalten gelassen wird. — Die MaBnahme nach Anspruch 2 ist in den Fallen wertyoll, 
in denen sonst keine vollige Erstarrung eintritt. 20 Verbb. sind durch Angabe der 
FF. u. Schmelztempp. erlautert. — Hierzu vgl. F. P. 697881; C. 1931. II. 2538. (D. R. P, 
541 035 KI. 12p vom 26/4.1927, ausg. 7/1.1932. Tscheclioslow. Prior. 15/3.1927.) A l t p .

Einar Langfeldt und Ragnvald Hellerud, Oslo, Norwegen, Gewinnung von 
Viłaminen aus Emulsionen. Man verseift yitaminhaltige Stoffe, z. B. Lebertran, m it 
alkoh. NaOH u. extrahiert aus der Seifenlsg. m it Hilfe einer besonderen Vorr. m it 
Bzl. die Vitamine, wobei das Bzl. in gasfórmigem Zustand in die gut gekuhlte Lsg. von 
unten lier eingeleitet wird, an der Oberflache sich sammelt u. stetig abgezogen wird. 
(E. P. 361343 vom 19/7. 1930, ausg. 17/12. 1931. Zus. zu E. P. 334950; C. 1931. I. 
121.) A l t p e t e r .

Johannes Zeissler, Altona, Sterilisieren, vorzugsweise von Katgut. Das Sterili- 
sationsgut wird in eine Nahrlsg. eingelegt, welcher ein unter den vorliegenden Be- 
dingungen saurebildender Stoff, z. B. ein Kohlenhydrat, zugesetzt ist, u. in dieser 
Lsg. etwa 10 Tage belassen. Samtliche Sporen sind dann in die vegetativen Formen 
iibergegangen, wahrend diese infolge der entstchenden Saure keine Sporen bilden. 
Bei der nachfolgendcn Sterilisation erfolgt vollstandige Abtotung der scliadlichen 
Stoffe. (E. P. 360 796 vom 28/3. 1931, ausg. 3/12. 1931. D. Prior. 4/4. 1930.) K u h l .

G. Analyse. Laboratorium.
E. Rinck, Allgemeines iiber die indirekle Analyse. Die theoret. Unmóglichkeit 

einer indirekten chem. Analyse eines Systems mit mehr ais zwci Komponenten wird 
mathemat. abgeleitet. Die einzigc Methode, die Bestandteile eines ternaren Systems 
auf indirektem Wege zu bestimmen, besteht in der chem. Eliminierung einer Kompo
nentę, wonaeh ein biniires System entsteht, auf welches die indirekte Analyse an- 
wendbar ist. (Buli. Soc. chim. France [4] 49- 1465— 67. Nov. 1931.) G u r ia n .

M.-Th. Franęois, Uber die bei der Benutzung von Benzol und Nitróbenzol in der 
Kryoskopie beóbachteten Anomalim. Das RAOULTsehe kryoskop. Gesetz ist ein Grenz- 
gesetz. Vf. lost reine Fettsauren in Bzl. u. Nitrobzl. u. berechnet die kryoskop. Kon- 
stanten. Die beiden Lósungsmm. besitzen nur je eine Konstantę, die aber bei den F e tt
sauren mit der Anzahl der C-Atome regelmaBig ansteigt; fiir Eg. ais gel. Substanz 
findet Vf. 29,7 bzw. 46,5, fiir Myristinsaure 46,2 bzw. 86,2. (Compt. rend. Acad. Sciences 
193. 1008—10. 23/11. 1931.) W. A. R o t h .

D. F. Stedman, Zeitdkonomie bei Laboratoriumsdeslillationen. Die Gleichungen 
fiir die fraktionierte Dest. idealer Mischungen werden so umgestaltet, daB das oko- 
nomisehste ,,RuckfluBverhaltnis“ leicht abgeleitet werden kann. Dabei wird das 
lcrit. RuckfluBverhaltnis benutzt, oberhalb dessen selbst eine unendliche Kolonne keine 
vollstandige Trennung erreichen kann. Die Korrektionsfaktoren, um die das krit. 
RuckfluBverhaltnis yariiert werden muB, um die gróBte Zeitókonomie zu erreichen, 
werden zusammengestellt. (Canadian Journ. Res. 5. 455—65. Okt. 1931. Ottawa, 
National Res. Lab.) L o r e n z .

Goeke, Uber den Oebrauch des Liebig-Kuhlers. An Stelle der von E n d l e r  
(C. 1931. I i.  3638) vorgeschlagenen Befestigung des Schlauches am Ableitungsstutzen 
in Form einer Schleife, empfiehlt Vf. die Verwendung von Schlauchspiralen (Hersteller 
W. F e d d e l e r , Essen). — AnsclilieBend Erwiderung von Endler. (Chem.-Ztg. 56. 
23. 6/1. 1932.) R . K . M u l l e r .
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J. K. Simons u n d  E. C. Wagner, Vergleich von acht Arten kleiner Fraklionier- 
kolonnm vom Standpunkt der Verwendbarkeit im  organisch-chemischen Praktikum. 
D er HEM PEL-Aufsatz [m it (1) u . ohne  G lasfiillung R o lir (2), S ta b e  (3)], d ie  Y ouN G sche 
B irnenko lonne  (4), d e r  Cl a r k e  u . KAHRS-Aufsatz (5), d ie  ViGREUX-Kolonne (6), 
d ie  SNYDER-Kolonne (7) u . d e r  W URTZsche A u fsatz  (8) w erden  au f ih re  W irk sam k eit, 
d ie  n ach  H il l  u . F e r r is  (C. 1928. I .  379) b e rec lin e t w ird , bei D e sts t. A .-W . 
ti. B zl.-Toluol verg lichen . D ie  W irk sam k eit d e r  A u fsa tze  n im m t a b  in  d e r R eilie : 
7, 2, 6, 5, 4, 1. ( Jo u rn . chem . E d u c a tio n  9. 122— 41. J a n .  1932. P h ilad e lp h ia , 
P e n n ., U n iv .) L o r e n z .

Maurice Copisarow, Enlwasserung von Salzen. Ais allgemeine u. gleiehmśiBige 
Methode wird vom Vf. die Dest. einer indifferenten Fl. von hohem Dampfdruek an- 
gewendet; die Fl. enthalt das hydratisierte Salz oder eine wss. Lsg. davon. — Krystalli- 
siertes CuS04-Hydrat wurde in Toluol gegeben, u. das Toluol so lange abdestilliert, 
bis im Destillat kein W. melir nachgewiesen werden konnte. In  iihnlicher Weise 
wurden MgCL-Hydrat u. verschiedene Salze von Fe, Ni u. Co entwassert. — Mit der 
Methode von S t e p h e n  (C. 1931. I. 916) wurden an anderen Salzen ais SnCl2 keino 
befriedigenden Resultate erhalten. (Naturę 128. 838. 14/11. 1931. Manchester, Res. 
Lab.) S k a l i k s .

Victor Cofman, Einfaćher Apparat zum Vergleicli des losliclien Anteils fesler Sub
stanzen. Zeichnung des S o l y o me t e r s ,  das einem Ariiometer gleicht. Am Senkkorper 
hiingt ein MetallgefiiB mit durchlochertem Boden, in das die zu priifende Substanz 
gebraeht wird. Der App. wird in die Lósungsfl. eingehangt, die Skala steigt infolge 
der Lóslichkeit aus der Fl. Die Substanzen diirfen nicht feingepulvert sein. Vergleich 
m it gleichen Gewichtsmengen yerschiedener Substanzen. (Journ. Soc. chem. Ind. 50 . 
1057—58. 25/12.1931.) K on ig .

N. N. Andrejew, Apparat fiir quanlitative Unlersuchungen der dispersen Systeme 
mit photoelektrischer Żelle. (Vgl. C. 1931. I. 3147.) Zur Unters. von OberflaehengroBe 
u. Konz. von kolloiden u. anderen dispersen Systemen wird eine Anordnung beschriebcn, 
die im wesentlichen darauf beruht, daB das durch ein Teilchen zerstreute Licht auf dio 
photoelektr. Zelle gerichtet wird u. der entstandene photoolektr. Strom gemessen 
wird. Is t dio Liclitintensitat der erzeugten Stromstarke proportional, so ist sie ein 
MaB fiir GróBe u. Anzahl der Teilchen, u. die Methode eignet sich zum Studium von 
Erscheinungen, die mit dem Dispersitiitsgrad u. der Konz. zusammenhangen. Der 
App. sowie dessen Eichung worden ausfuhrlich beschrieben. (Kolloid-Ztschr. 57. 39—42. 
Okt. 1931. Leningrad, Biocliem. Abt. d. Pasteur-Inst.) G u r i a n .

N. N. Andrejew, Beslimmung der mitłleren Grafie der Teilchen hi den dispersen 
Systemen mit Hilfe der photoeleklrischen Zelle. Mittels des im vorst. Ref. erwahnton 
App. kónnen TeilchengroBenbestst. unter Anwendung der RAYLEIGHschen Formel 
fiir die Lichtzerstreuung vorgenommon werden. Die Dispersitat von Solon aus „Geigen- 
harzmasse“ wurde bestimmt. Bei Elektrolytzusatz ergab sich, daB die Lichtzerstreuung 
zuniichst zunimmt, um spater, ohne daB sich sichtbare Koagulation bemerkbar maeht, 
wieder abzunehmen. Aus den Lichtzerstreuungswerten lassen sieh die Teilchenradien 
bestimmen,. u. es laBt sich feststellen, bei welehem groBton Radius, bei dessen t)ber- 
schreitung die Lichtreflexion einsetzt, noch Lichtzerstreuung stattfindet. (Kolloid- 
Ztschr. 57 . 42— 47. Okt. 1931. Leningrad, Biocliem. Abt. d. Pasteur-Inst.) GURIAN.

Friedrich Muller, Theorie und Metliodik der Elektronemdhrenpolenliometer zur 
Messung elektromotorischer Krdfte. III . (I. vgl. C. 1931. I. 1791; ygl. auch C. 1931.
II. 2184.) Die Messung von Gleichspannungen m it Hilfe yon Elektronenróhrenpotentio- 
metern erfordert eine sorgfaltige theoret. u. apparative Durchbildung fiir den Fali, 
daB der zu messenden. Zelle nur minimale Stromo entnommen werden diirfen, oder 
daB die Zelle einen abnorm hohen inneren Widerstand aufweist. Die im Gitterstrom- 
lcreis zu beachtenden Faktoren worden eingehend diskutiert u. die fiir ein einwand- 
freies Arbeiten geeigneten Punkte der Anodenstromkennlinie besproehen. Es wird die 
Konstruktion eines Róhrenpotentiometers beschrieben, welelies auch bei abnorm 
hohen inneren Widerstanden einwandfreie Messungen von EKK. gestattet, ohne 
Polarisation in der zu messenden Zelle liervorzurufen. Empfindliclikeit u. Genauigkeit 
werden erortert. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 155. 451—65. Aug. 1931. Dresden, 
Inst. fiir Elektrochemio u. physikal. Chemio der Techn. Hochsch.) DirsiNG.

Freleigh Fitz Osborne, Polarisierles Licht bei der mikroskopischen Untermchung 
von Erzen und Metallen. Vf. berichtet nach Besprcckung der einsehlagigen Literatur 
uber eigene Erfahrungen bei der Anwendung polarisierten Lichtes. Durch Anwondung
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von gekreuzten Nikols lassen sich isotrope Erze von anisotropen untersclieiden (z. B. 
P yrit-M arkasit; ungeatzte Schliffe). Zwillingsbldg. kann leichter erkann t werden. 
Manche M inerale erschcinen, dureh einen Nikol be trach te t in  gcanderter F arbę  (z. B. 
Covellin). Z ur quan tita tiven  Best. der D rehung w ird das BERTRAND-Okular empfohlen. 
Dem V ertikalillum inator g ib t Vf. eine yerbesserte Form . (Canadian Mining m etallurg. 
Buli. 1932. Nr. 237. T ransact. 1—13. Jan .) KuTZELNIGG.

Vaclav Ćupr, Ober physikalisch-chemische Titration. Zusammenfassender Bericht 
m it L iteratur bis Ende 1930. (Chemickć Listy 25. 283—85. 303—07. 327—32. 15/8. 
1931. Briinn, Masaryk-Univ.) MAUTNER.

H. D. van Oort, Eine automatische Elektroda fiir pjj-Messungen. Beschreibung 
der Apparatur m it Abbildung. (Internat. Sugar-Journ. 33. 578—81. Dez. 1931.) L.W o.

Josef Havlik, Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration mit Hilfe einer 
Wasserstoff-Mikroelektrode. Herst. u. Verwendung einer Mikroapparatur mit Wasser- 
stoffelektrode u. Potentiometer werden beschrieben. (Casopis Ceskosloyenskólio LekAr- 
nictva 11. 237—41. 1931.) M a u t n e r .

Hans Holzer, Zur Anwendung des p-Dimethylaminobenzylidenrhodanins in  der 
Tiipfelanalyse. K ritik an der von F . FEIGL u. Mitarbeitern (C. 1931. II. 2487) ver- 
óffentlichten Arbeit iiber die „Spezifitiit“ des Ag-Nacliweises m it p-Dimcthylamino- 
benzylidenrhodanin u. ansehlieBend Auseinandersctzung iiber den Begriff der Spe- 
zifitilt eines Reagenses oder einer Rk. iiberhaupt. (Mikrocliemie 10. 60—63. 1931. 
Wien, Punzierungsamt.) E c k s t e i n .

F. Feigl, Bemerkungen zur Abhandlung von Herm H. Holzer. Entgegnung auf 
vorst. Kritik. (Mikrochemie 10. 64—65. 1931.) E c k s t e i n .

D. Raquet, Konservierung von Oxalsaurelósungen. Auch verd. Lsgg. yon Oxal- 
saure sind jahrclang titerbestandig, wenn sie in brauner Flasche u. bei Ggw. yon 0,25 g 
H gJ2 pro Liter aufbewahrt werden. Dasselbe gilt fiir das Na- u. das NH 4-Salz. (Buli. 
Sciences Pharmacol. 37. Nr. 10. 205—06. 1930.) H e r t e r .

Otto Schimon, Beitrag zur Handliabung der DestiUationsmethoden zur Bestimmung 
des Wassergehaltes. Das giftige Tetrachlorathan kann bei der W.-Best. nach der Dest.- 
Methode dureh das ungiftige Perchlorathylen ersctzt werden. (Chem.-Ztg. 55. 982—83. 
23/12.1931. Munchen, Deutsche Forschungsanst. f. Lebensmittelchem.) R. K. Mu.

Emil Truog, Priifung der Reaktion von destilliertem Wasser. Dest. W. hat im 
Gleichgewicht m it der C02 der Luft ein pn von 5,6 bis 5,8. Wenn bei mehrmaligem 
UmgieBen von 5 ccm W., die m it 5 Tropfen 0,04%ig- Bromkresolpurpurlsg. yersetzt 
sind, ein lióheres ph beobaehtet wird, enthalt entweder das W. oder die Luft merkliche 
Mcngen NH3. Es lafit sich so der Unterschied im NH 3-Geh. der Luft vor u. nach 
Regen- oder Schneefall feststellen. Reines W. h a t prakt. kein Pufferungsyermógen, 
geringe Verunreinigungen koimen jedoch schon das ph beeinflussen. (Science 74. 
633—34. 18/12. 1931. Univ. of Wisconsin.) R . K. M u l l e r .

E le m e n te  u n d  a n o r g a n i s c h e  V e r b in d u n g e n .
Akiji Fujita u n d  Shiro Kasahara, Zur jodometrischen und manometrischen Be

stimmung des Stickstoffs mittels Hypobromit. N -lia ltige  S u b stan zen  w erden  d u re h  H 2S 0 4 
in  Ggw. v o n  K 2S 0 4 u . H 20 2 o x y d iert, de r gesam te  N  d e r b iol. in  B e tra c h t kom m en d en  
S toffe w ird  d ab e i in  N H a u m g ew an d e lt. D ie o sy d ie r te  F I. w ird  n e u tra lis ie r t u . d u re h  
Z u sa tz  v o n  H y p o b ro m it e n ts tan d en es  N 2-G as m an o m etr, n ach  W a r b u r g  oder die 
uberschiissige fly p o b ro m itm e n g e  jo d o m etr. b e s tim m t. D ie  gem essenen W erte  stim m en  
in n erh a lb  de r F eh lerg ren ze  y o n  ca. 5 %  d en  M ikro-K JELD A H L-W ertcn uberein . 
(B iochem . Z tseh r. 2 4 3 . 256— 68. 30/12. 1931. T okio , K iTASA TO -Inst., B iochem . 
L ab .)  . S im o n .

W . R. G. Atkins, Dar stellung von salpetersdurefreier Schwcfelsciure. Fiir die Best. 
des Nitratgeh. von Seewasser stellt Vf. H N 03-freie H 2S 0 4 her dureh yorsiehtige 
Zugabe von (NH4)2S. Um einen UberschuB sicher zu yermeiden, wird zweckmiiBig 
noch so viel HNOs in der Saure belassen, daB gerade noch eine wahrnehmbare Farbrk, 
auftritt. (Naturę i29. 98. 16/1. 1932. Plymouth, Marinę Biol. Lab.) R. K. M u l l e r .

Sansei Kitajirna, Uber die Bestimmung der Phosphorsdure und der Molybddnsaure 
ais Plwsphorammoniummolybdat. (Vgl. C. 1931. I. 3265.) Die Konz. der Reagenzien 
ist von groBem EinfluB auf die Fallung. Ammoniummolybdat ist am lóslichsten in
4,5-n. H N 03. Diese Konz. ist aber im hochsten MaBo ungeeignet fiir dio Bldg. des 
Phosphorammoniummolybdats. Die N itrate yon NH4, Na u. K  beeinflussen die Ge- 
nauiglcoit des Verf. nicht, Ca, Sr, Zn, Cd, Cr u. Mn wachsender Konz. erhoht die Mcnge
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des Nd., Cu, Mg, Fe, Co u. Ni erniedrigt sie. Zu liolic Molybdatkonz. fiilirt zur Aus- 
schcidung von Molybdansiiure. Beziiglieh der Einzelheiten muB auf das Original ver- 
wiesen werden. (Seient. Papers Inst. pkysical chem. Res. 16. 285—330. Okt. 
1931.) , L. W o lf .

Ludwig Wolf und Walter Jung, Uber die quantitative Beslimmung der phosphorigen 
und der unlerphosphorigen Saure. Die Methode yon R u i’P u. F in ic  (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 35 [1902]. 3691) liefert darum keine guten Resultate, weil bei der Oxydation der 
H 3P 0 2 in saurer Lsg. durch J  gleiclizeitig auch H 3P 0 3 teilweise zu H 3P 0 4 osydiert 
wird. Vff. stcllen fest, daB im bicarbonatalkal. Medium nur die H 3P 0 3 durch Jod 
osydiert wird. Zur Best. der beiden Sauren nebeneinander wird demzufolge in  einer 
Probe durch Oxydation im sauren Medium m it Jod  der H 3P 0 3-Geh. bestimmt (Jod- 
vcrbrauch a ccm), in einer zweiten Probe wird zuerst im bicarbonatalkal. Medium 
die H 3P 0 2 z u  H 3P 0 3, dann nach dem Ansauern die gesamte H 3P 0 3 zu H 3P 0 4 osydiert 
(Jodyerbrauch b ccm). b—a ergibt den Jodyerbrauch fiir H 3P 0 2 (pro Molekuł 4 Atomo 
Jod). Maximaler Fehler 0,3 mg. Ggw. von H 2P 0 3 u. von H 3P 0 4 stort nicht. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 201. 337—46. 8/12. 1931. Berlin, Chem. Inst. d. Uniy.) L. W o lf .

Ludwig Wolf und Walter Jung, Uber eine argenlomelrische Melliode zur Be
slimmung der Unterphosphorsaure bei Gegenwart von Phosphalen und Phospliiten. (Ygl. 
yorst. Ref.) Ais neue Methode wird die Best. der H 2P 0 3 ais Ag2P 0 3 yorgeschlagen. 
Diese Yerb. fallt in Ggw. von Phosphaten u. von Phosphiten bei pn =  1—2 — An
sauern m it H 3P 0 4 oder m it HCOOH — m it uberschussigem AgN03 ais gut filtrier- 
barer Nd. aus. Der abfiltrierte Nd. wird in H N 0 3 gelost u. das Ag bestimmt. Fehler 
etwa 0,5 mg. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 201. 347—53. 8/12. 1931. Berlin, Chem. 
Inst. d. Uniy.) L. W OLF.

Ludwig Wolf und Walter Jung, Uber die quantilative Bestimmung der phosphorigen 
Saure, der unlerphosphorigen Saure, der Unterphosphorsaure und der Pliosphorsaure. 
Ggw. d e rH 3P 0 2 stórt die argentometr. H 2P 0 3-Best. Der Analysengang ist darum fol- 
gender: Best. der H 3P 0 3 u. der H 3P 0 2 auf jodometr. Wege. In  einer dritten Probe 
Ausfiillung der H 3P 0 3, H 2P 0 3 u. H 3P 0 4 m it iiberschussiger B a(N 03)2, Lósen des Nd. 
in 10% H 3P 0 4 u . Best. der H 2P 0 3 auf argentometr. Wege (vgl. yorst. Ref.). Nach 
Oxydation der yierten Probe Best. der H 3P 0 4 ais Mg2P 20 7 u. Berechnung aus der 
Differenz. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 201. 353—60. 8/12. 1931. Berlin, Chem. 
Inst. d. Univ.) L. W o l f .

B. Sjollema und J. w. Dienske, Die Beslimmung von Nalrium in organisclien 
Substanzen mit hohem Kaliumgehalt. Es wird gezeigt, daB die Methode zur direkten 
Best. von Na ais Uranyl-Zn-Na-Acetat fiir manche Zwecke sehr brauchbar ist, sowohl 
fur Salzlsgg., wie fiir organ. Substanzen, daB sie aber zu hohe Resultate liefert, wenn 
neben Na viel K  yorkommt. Es wird eine Anderung der Methode angegeben, die auch 
in diesen Fallen richtige Werte liefert. Ein Teil des K  wird dabei durch Weinsaure 
entfernt. (Bioehem. Ztschr. 243. 396—400. 30/12. 1931. Utrecht, Reichsuniy., Lab. f.
medizin. Veterinarchemie.) K o b e l .

Austerweil imd Lemay, Uber eine volumetrische Methode der Kaliurnhestimmung. 
Eine Methode zur Schnellbest. y o i i  K  wird beschricben, die im wesentlichen darauf 
berulit, daB K  m it Na-Cobaltinitrit gefallt u. nach Zugabe von A. erhitzt u. filtriert 
wird. Der Nd. wird m it W. gewaschcn, in verd. HC1 gel., u. die Lsg. mit Atznatron 
neutralisiert. Dann wird 1-n. Na2C03 im UberschuB zugesetzt, wobei das Co ais 
Carbonat ausfiillt. Die Lsg. wird sam t Nd. in ein MeBgefiiB gebracht u. filtriert. Nun 
wird in einem aliąuotcn Teil der Lsg. das Carbonat m it HC1 zurucktitriert. Die ver- 
brauchto Kohlensaure ergibt den K-Geh. — Dio Bestst. lassen sieh in 21/2 Stdn. mit 
einer Genauigkeit yon 0,5— 1,5% durchfiihren. (Buli. Soc. chim. France [4] 49. 1541 
bis 1542. Nov. 1931.) G u r i a n .

L. Guzelj, Uber die Beslimmung des Bleies in barythaltigen Bleierzen. Unterss. 
iiber die Felilerąuellen der Sulfatmethode. Die Lóslichkeit des Bleisulfates wird in 
deutlich essigsauren Ammonacetatlsgg. rermindert, in ammoniakal. Lsg. dagegen 
erhoht. Ist neben P bS 0 4 auch B aS04 yorhanden, so bleibt yiel Pb im Nd., das durch 
energ. Kochen mit Ammonacetatlsg. aber in Lsg. geht. (Arhiv Hemiju Farmaciju 
Zagreb 5. 204—11. 1931. Laibach, Konig Alexandcr I. Uniy.) M a u t n e r .

M. Jean, Melhode zur Bestimmung kleiner Mengen Quecksilber. Zur Messung 
gelangt das zur Bldg. yon H gJ2 notige J  in Form von Jodat. Das Hg wird durch 
Formalin ais Metali ausgefallt, in 0,02-n. J-Lsg. gel. u. nach Vertreiben des iiber- 
schiissigen J  auf dem Wasserbad das an Hg u. Alkali gebundene J  bestimmt. Hierzu
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wird entwedcr nach B e r n ie r  u . P e r o n  (Journ. Pharmac. Chim. [6 ] 3 [1911]. 242) 
m it KM n04 oder m it Br in Joda t ubergofuhrt u. das nach Zusatz von K J  u. Eg. frei 
werdende J  m it 0,02-n. Thiosulfat titriert. Wegen des in der J-Lsg. vorhandenen K J  
ist Leeryers. erforderlieh. (Buli. Soc. Pharmac., Bordeaux 3. 176—83. 1931.) H e r t e r .

J. Golse und M. Jean, Sehr empfindliche Mełhode zum Nachweis und zur nephelo- 
metrisclien Bestimmung sehr kleiner Mengen QuecJcsilber. Die Methode beruht auf der 
Messung der Triibung, die auf Zusatz yon Alkaloidsalz u. K J  zu der Lsg. von Mercuri- 
salzen auftritt. 1 ccm der Lsg., die nicht unter 2 mg Hg im Liter enthalt, wird m it 
je 0,1 ccm 2,5°/0ig. Stryehninsulfatlsg. u. 0,5%'g- KJ-Lsg. yersetzt u. die entstehende 
Triibung m it der yerglichen, die bekannte Mengen Hg hcryorrufen. Bei Vorliegen 
yon noch verdunntercn Lsgg. yon Hg bis herab zu 0,2 mg im Liter kann man das Hg 
anreichern. Man yersetzt 25 ccm der Lsg. m it 0,1 ccm einer Lsg. von 1 g As20 3 u. 5 ccm 
n. NaOH im Liter u. fiillt m it BoUGAULTs Reagens As u. Hg aus. Der unter Zentri- 
fugieren ausgewaschene Nd. wird durch einen Tropfcn Br in Lsg. gebracht, das iiber- 
sehiissige Br durch einen Luftstrom entfernt. Dann fiigt man 1 Tropfen einer wss. 
Lsg. yon 0,01 g Phenophthalein u. 1 ccm NaOH in 100 ccm, 1 Tropfen n. NaOH u. 
0,1-n. H 2SÓ4 bis zur schwach sauren Rk. zu, ergiinzt m it W. zu 1 ccm u. beendet die 
Best. wie oben. Die Vergleichslsg. muB in der gleiehen Weise behandelt werden. (Buli. 
Soc. Pharmac., Bordeaux 3. 168—76. 1931.) H e r t e r .

Georges Denigśs, tJber ein sehr empfindliches Reagenspapier zum Nachweis von 
Quecksilber, Arsen und Antimon. Man triinkt weiBes, nicht zu diinnes Loschpapier 
m it der .C. 1931. II. 1168 angegebenen Lsg. IIg  wird durch Betupfen des Papiers mit 
der Lsg., A s  u. Sb in Eorm ihrer Wasserstoffyerbb. nachgewiesen. (Buli. Soc. Pharmac., 
Bordeaus 3. 157—62. 1931.) H e r t e r .

G. Scagliarini und P. Pratesi, Volumetrische Vanadin- und Chrombestimmung. 
(Eleklrochcmische Bemerkungen iiber die Iłeduktio?isaklivitat des mełallischen Kupfers.) 
(Vgl. C. 1929. II. 2229.) Analog der Red. von Eera u. UVI laBt sich aueh die Red. 
von Vv zu Vm u . von MoVI zu Mov in 10—15°/0ig. H2S04 mit Cu ąuantitatiy  ausfiiliren, 
worauf ansehlieBend durch Titration mit 1/20-n. KM n04 die Best. yon V bzw. Mo erfolgt. 
Aueh hier muB HC1 ausgeschlossen werden. Eine indirekte Best. von P O /"  iiber
Phosphormolybdat diirfte ebenfalls auf diesem Wege moglich sein. DaB TiIV mit Cu
nicht zu Tim reduziert werden kann, erkliirt sich aus dem Oxydations-Red.-Potential 
der beteiligten Ionen, ebenso aueh, daB die Red. des Vv nicht bis zur Vn-Stufe fiilirt. 
(Atti R . Accad. Lincei [Roma], Rend. [6 ] 14. 298—300. 1931. Bologna, Univ., Inst. f. 
allg. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

Walther Gerlach und Konrad Ruthardt, Spektralanalytische Untersuchungen 
an Platinmetallen und -legiermigen. Nach einer Besprechung der Eignung u. der 
Empfindlichkeit der spektralanalyt. Methoden im allgemeinen wird auf die Anwendung 
zur Unters. der Pt-Metalle eingegangen. Es werden die Spektrallinien zusammen- 
gestellt, an welchen hiiufig yorkommende Fremdelemente in den Pt-Metallen erkenntlich 
sind, u. die anderen Spektrallinien, welche wegen Koinzidenz mit schwachen Pt-Linien 
nicht brauchbar sind. Vorher werden noch einige Hilfsmittcl angegeben, die zur Auf- 
klarung der Frage nach der Zugehórigkeit einer „verdiichtigen“ Linie dienen, wemi 
die Sicherhcit der Tabcllen yersagt oder eine der genannten Koinzidenzen moglich 
ist. Zum SchluB folgen experimentelle Ergebnisse iiber die quantitative Analyse von 
Legierungen aus P t m it I r  bzw. R h naeh der Methode der homologen Linienpaare. 
(Fcstschr. fiinfzigjahr. Bestehen Platinschmelze G. SlEBERT, Hanau 1931. 51—71. 
Munchen, Physikal. Inst. d. Univ. Sep.) S k a l i k s .

O rg a n is c h e  S u b s ta n z e n .
Ernest Kahane, U ber die Móglichkeil der Zerslórung bedeutender Mengen organischer 

Substanz mitlels Perchlorsaure. (Vgl. C. 1931. II. 1035.) In  Eortsetzung seiner Unterss. 
gelingt es Vf., bis 200 g friseher organ. Substanz tier. Ursprungs in etwa 1 1/„ Stdn. 
zu zerstoren. Die Probe wird zunaehst m it einem H N 0 3-H2S 04-Gemiseh behandelt, 
wobei die durch Salpetersaure angreifbaren Stoffe oxydiert werden, u. der Rest von 
Sćhwefelsaure angegriffen wird. Die nach Entfernung des W. sowie der iiberschiissigen 
HNOj erreichte Temp. yon 180—190° geniigt, dam it die nun tropfenweise zugefiigte 
Perchlorsaure momentan reagiert u. eine yolikommene Zerstorung der organ. Substanz 
herbeifiihrt. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 1018—20. 23/11. 1931.) G u r i a n .

A. E. Kretów, A. N. Pantsehenko und K. K. Ssawitsch, Bestimmung von 
Haloiden in  organischen Verbindung&n mit Hilfe von Nalriumsulfid. Die Methode



1 9 3 2 .  I . G-. A n a l y s b . L a b o r a t o r iu m . 1 2 7 3

beruht im wesentlichcn darauf, daC das mit Na,S- 9H20  abgespaltene Halogen m it 
AgN03 gefallt u. nach Voi,HARD bestimmt wird. Die ausgefiihrten Probeanalysen 
zeigen die Anwendbarkeit der Methode bei Halogenbestst. in den D criw . der Fett- 
u. aromat. Reihe, wobei in den Fiillen, wo das Halogen sich sowohl im Korn ais auch 
in der Seitenkette befindet, nur dasjenige aus der Seitenkette abgespalten wird. Bei 
Verbb., die wahrend der Analyse tief gefarbte Lsgg. ergeben, muB eine Oxydation 
m it Permanganat eingeschaltet werden. Diese ist bei den meisten Verbb., die in der 
K ette As, S u. mchrerc Halogenide enthalten, erforderlich. (Chem. Journ. Ser. A. 
Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 
1  (63). 419—22. 1931.) . G u r i a n .

Bfetislav G. Simek, Uber die Bestimmung von SticJcstoff in  organischen Nitro- 
und Azoverbindungen •nach Kjeldahl. Von den verschiedenen Modifikationen empfiehlt 
Vf. eine yorangehende Red. mit Alkalihydrosulfit. Literaturzusammenstellung. 
(Chemickś Listy 25. 322—25. 1931.) M a u t n e r .

Vladimir stailśk und Tibor Nemes, Uber eine mikroanalytische Methode zur 
Identifizierung organischer Stoffe. Vorl. Mitt. Eine schnelle Mikromethode zur Best. 
der Oxydationszahl, d. li. derjenigen Menge Sauerstoff, ausgedriickt in °/0 K JO a, 
welche zur yollstandigen Mineralisation der betreffenden Substanz zu H 20  u. C02 
notig ist. Die Oxydation geschieht mit K J 0 3 u. H 2S 04. Bei N-haltigen Stoffen ent
steht NH3, das quantitativ bestimmt werden kann. Die Oxydationszahl stimmt mit 
der theoret. berechneten in den Zehntel °/0 iiberein u. kann ebenso wie der F. oder die 
Elemcntaranalyse zur Identifizierung dienen. (Cliemieky Obzor 6 . 170—74. 1931. 
Prag, Inst. f. Zuckerind.) M a u t n e r .

L. Rosenthałer, Beitrage zum Nachweis organischer Verbindungen. VI. (V. vgl. 
C. 1931. I I . 3235.) Die Rk. yon L e i c h - P a p a s o g l i  (Farbung m it Co-Salzen in Ggw. 
von NaOH) wurde an Alkoliolen, jrgan. Sauren, Zuckern u. anderen OH entbaltenden 
Verbb. gepriift. Die lange lila bleibenden Lsgg. (Milelisaure, Weinsiiure, Citronensaure, 
Mandclsaure) enthalten vermutlich eine komplexe Kobaltoverb. Nachtragliche Griin- 
farbung (Chinasaure, Amygdalin etc.) deutet auf Bldg. einer komplexen Kobaltiverb. 
hin, denn die Griinfarbung entsteht bei Zusatz von H 20 2 sofort. — Die TAYLORscho 
Rk. auf Citronensaure (C. 1920. II. 516) tr i t t  bei den Salzen viel leichter ein ais bei der 
Saure. — Es wurde das Verh. yon Phenolen gegen Hg-Acetat in Tetrachlorjod u. 
C0H 5CC13 gepriift. Ergebnisse im Original. (Pharmaz. Ztg. 76. 888—90.1931.) S c h o n f .

L. Rosenthałer, Beitrage zum Nachweis organischer Verbindungen. VII. (VI. vgł. 
yorst. Ref.) Es wurde das Verh. yon Alkoholen (CH3OH, A., Isopropylalkohol, Glycerin, 
Mannit), Aldehyden (CH20 , CH3-CHO) u. Oxysauren (Milch-, Wein- u. Citronensaure) u. 
Kohlenhydraten gegen Mercuriaceiat gepriift. Abscheidung von Mercuroacetat fand s ta tt 
bei samtliclien Alkoholen, den Kohlenhydraten u. CH20 ; bei CH3CHO ging die Red. 
bis zum Hg. Milchsdure gibt keine Abscheidung, Weinsiiure bildet in der K alte einen 
Nd., ebenso Citronensaure; letzterer ist 11. in Essigsaure, ersterer unl. Am einfachsten 
laBt sich die oxydierende Wrkg. des Hg(OCOCH3)2 auf organ. Stoffe mit Guajaktinktur 
nachweisen, die rasch Bldg. yon Guajakblau erkennen laBt. Bei Isopropylalkohol 
wurde Bldg. von Aceton nachgewiesen. -— Rkk. mit Cv(CN}2: a.-Naplithol, weiBliche, 
dann blauliche Fallung; Brenzcatechin, brauner, dann grauer Nd.; Hydrochinon, weiBe, 
Pyrogallol, braune Fallung; Protokatechusdure, bramie, zuletzt graublaue FiiHung; 
Callussdure, hellbrauner, dann grauer Nd.; Tannin, allmiihliche Nd.-Bldg.; p-Amino- 
phenol, braune, dann graue Fallung (Fl. blau); a-Naphthylamin in Eg., blauer Nd.; 
m-Plienylendiamin, graue, p-Phenylendiamin braune Fallung; Adrenalin, Rotfarbung; 
Antipyrin, braune Fallung; Pyramidon, blaugraue Fallung; Apomorpliin, schmutzig- 
yioletter Nd, — Rkk. mit Cuprirhodanid: (3-Naphthol, grauer, p-Phenylendiamin hell
brauner Nd.; Gallussaure, braun, dann weiBer Nd. —- Verli. gegen CuSOi: Pyramidon, 
weiBlicher Nd. beim Erhitzen; m-Phenylendiamin, Blaufiirbung u. Fallung. — m-Kresol 
gibt m it einer Lsg. von wenig Vanillin in 80%ig. H 2S0 4 Himbeerrotfarbung (1 Tropfen 
in einer Lsg. 1: 1000). Die LlNDEsche Rk. auf Myrrhe hangt also m it der Ggw. von 
m-Kresol zusammen. — Mit Ausnalime yon Harnstoff u. Coffein geben alle Basen 
(Anilin, Antipyrin, Brucin, Chinin, Urotropin, Pyridin, Piperidin, Veratrin) R ot
farbung m it ScHlPFschem Reagens. — Es gelang nicht, die Rk. HCOONH4—2H20 =  
HCN ais Identitatsrk. fiir NH4-Formiat zu yerwerten. (Pharmaz. Ztg. 76. 1301—02. 
18/11. 1931.) SCHONFELD.

C. H. Werkman, Bestimmung von organischen Sauren. II . Bestimmung von 
Mischungen zweier Fettsauren durch Yerteilung zwischen Athylather und Wasser. (I. ygl.
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C. 1 9 3 0 . II. 1891.) Bei den Verss. in gleicher Anordnung u. mit gleichen Voll. wie 
friiher m it Isopropylather betrug die Konstantę bei 25° fiir Buttersaure 8,1, Propion
saure 12,4, Essigsaure 19,2, Milchsiiure 22,5 ccm 0,1-n. Mischungen folgten der 
Jlischungsregcl. Graph. Darst. fiir Buttersaure-Propionsaure-Essigsauremischungen. 
Der Teilungskoeffizient fiir gleiche Voll. A .: W. betrug fur Essigsaure 0,434: 1, Propion
saure 1,73:1, Buttersaure 6,28:1. Weitere Einzelheiten im Original. (Iowa State 
College Journ. Science 4. 459—64. Iowa State College.) G r o s z f e l d .

C. H. Werkman, Die Bestiimnung der organischen Sauren. III . Miłłeilung iiber 
die Yerwendung des Isoamylather-Wassersystems beim Teilungsverfahren. (II. vgl. vorst. 
Ref.) In  gleicher Versuchsanordnung wie mit Isopropyliither (C. 1 9 3 0 . II. 1891) oder 
A. (ygl. vorst. Ref.) betrug die Teilungskonstante nach Vf. fiir Buttersaure 16,9, 
Propionsaure 21,4, Essigsaure 24,3, Milchsiiure 26,0. Fiir Gemische wird graph. Tafel 
wie friiher angegeben. Ein Vorteil des Isoamyliithers ist seine Unlósliclikeit in W. 
Die Scheidung der Emulsion nach dcm Schutteln crfolgt etwas weniger rasch wie bei A. 
(Iowa State College Journ. Science 5. 1—3. Iowa, Agricult. Experim. Station.) Gd.

C. H. Werkman, Bestimmung organischer Sauren. IV. Eine Melhode zum Nach- 
u-eis und zur Bestimmung von zwei Fettsauren in  einem Oemisch. (III. ygl. yorst. Ref.) 
Zur beilaufigen Best. von 2 Fettsauren im Gemisch wird die Lsg. auf etwa 0,1- bis
0,05-n. eingestellt. Bei einer Einstellung auf 0,1-n. wurden 30 ccm Lsg. m it 20 ccm A.
1 Min. geschuttelt; nach 3 Min. werden 25 ccm der wss. Schicht m it 0,1-n. Alkali 
gegen Pkenolpktkalein titriert. Die Anzahl ccm 0,1-n. Alkali, die zur Neutralisation 
von 25 ccm wss. Schicht erforderlich sind, werden ais die A.-Verteilungskonstante 
bezeichnct. In  gleicher Weise wird die Isopropylatherverteilu7igskonstanłe bestimmt. 
Betragt diese 16,8, so folgt aus im Original nachzusehenden Diagrammen, daB dies 
einem Gemisch yon 89% 0,1-n. Propionsaure u. 11% 0,1-n. Essigsaure oder aber 
einem Gemisch von 40% Buttersaure u. 60% Essigsaure entspricht. Betragt gleicli- 
zeitig die A.-Verteilungskonstante 13,7, so folgt aus den Diagrammen, daB sie eben
falls 40% 0,1-n. Buttersaure +  60% 0,1-n. Essigsaure, aber 80% 0,1-n. Propionsaure u. 
20% 0,1-n. Essigsaure entspricht. Es liegt also ein Gemisch yon 40% Buttersaure +  
60% Essigsaure vor. Zur Kontrolle wird noch die Isoamylatlier-W .-Verteilungskonstante 
bestimmt. Ergeben 2 Systeme (A., Isopropylather) kein klares Bild, so wird noek 
die Verteilung in einem dritten System untersucht. Die Methode ist nicht auf die 
fliichtigcn Sauren beschriinkt u. ist besonders fiir die Best. organ. Sauren bei Fermen- 
tationsvorgiingen geeignet. (Iowa State College Journ. Science 5. 121—25. 1931. 
Iowa State Coli.) S c h o n f e l d .

J. Fiehe und w. Kordatzki, tlber die Fructosebeslimmung auf jodometrischem 
Wege. Yff. fanden, daB die Zerstórung der Fructose beim Erhitzen mit HC1 unter 
gleichen Bedingungen stets in gleicher Weise erfolgt, wenigstens bzgl. der Jodoxydier- 
barkeit der Zers.-Prodd. Die Oxydationsbedingungen fiir die saurebehandelten 
Mischungen von Glucose u. Fructose lassen sich (durch Anwendimg von N a2C03 u. 
NaHCOj in bestimmtem Verhaltnis) so gestalten, daB die Ergebnisse den bereehneten 
annahernd entsprechen. Einzelheiten im Original. (Ztsehr. Unters. Lebensmittel 62 . 
516—22. Okt. 1931. Landsberg, W arthe, Pr. Kygiene-Inst.) G r o s z f e l d .

Trifón Ugarte, Neue Melhode zur Schnellbestimmung des reduzierenden Zuckers in  
Sirupen, Blut, Cerebrospinalflussigkeit, Milch und Hani. Das Verf. des Vf. beruht 
auf der Red. einer alkal. Lsg. yon Cu(OH)2 in Glycerin. Die Lsg. wird so eingestellt, 
daB 1 ccm yon ihr 1 mg wasserfreier Glucose entspricht. Die zu untersuchende Lsg. 
wird allmahlich so wcit verd., daB von ihr 0,9 oder mehr ccm zur yolligen Red. yon
1 ccm Cu-Lsg. erforderlich sind. Aus der dafiir notwendigen Verdunnung laBt sich 
der Geh. an reduzierendem Zucker in der zu untersuchenden FI. berechnen. Beispiele 
werden angegeben. (Anales Asoc. quim. Argentina 19 . 137—61. Juli-Aug. 1931. 
Buenos-Aires, Dep. Nacional de Higiene.) W il l s t a e d t .

B e s ta n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .
M. J. Mikulićić, Beitrag zur Technik der Vitalfdrbung der Eelilculocylen. (Arhiv 

Hemiju Farmaciju Zagreb 5. 216—27. 1931. Zagreb, Univ.) M atjtŃe r .
Wilhelm Plahl, Zum Nachweis verholzter Pflanzenmerribranen mit Pliloroglucin 

und Salzsdure. Die Śclmitte werden in wenigen Tropfen einer Mischung yon gleichen 
Teilen 2,5%ig. alkoh. Phloroglucinlsg. m it wss. Chloralhydratlsg. (5: 2), der 4%  HCI 
(D. 1,125) zugesetzt sind, auf einem Ulirglase etwa 30 Ślin. liegen gelassen u. dann 
in Chloralhydrąt mkr. beobachtet. Die Rotfarbung der yerholzten Stellen setzt in
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dem Reagens in etwa 5 Min. ein u. nimmt dann zu. Vorteile sind geringero Belastigung 
durch HCl-Dampfe. Weitere Reagensvorsehriften, aueh ohne A. u. ohne Chloral- 
hydrat. (Ztschr, Unters. Lebensmittel 62. 603—06. Nov. 1931. Prag, Deutsche 
Univ.) G r o s z f e l d .

Konrad L. Zirm, Zur gasometrischen Bestimmung smetliode der Aminogruppen 
nach D. D. van Slyke. Das bei der Unters. eiweiClialtiger Fil. haufig auftretende 
Schaumen laBt sieli durch eine kleine Anderung der App. beseitigen. (Biochem. Ztschr. 
243. 310—11. 30/12. 1931. Berlin, Charite, chem. Abt. d. patholog. Inst.) SlMON.

Konrad L. Zirm und Johann Benedict, Eine titrimetrische Methode. zur Be
stimmung der Aminosduren im Blutserum. Vff. yerwenden dio Methode von L i n d e r -  
S T R #m -L ang  (C. 1928. I. 1796), die auf der Titration von NH2-N mit alkoh. HC1 in 
acetonhaltiger Fl. unter Verwendung von a-Naphthylrot ais Indicator beruht. Nach 
VAN SLYKE ausgefuhrte Kontrollbostst. ergaben stets otwas liohere Werte, die nach 
der FoLINschen Mctliodc erhaltenen Werte stimmten mit den titrimetr. gut uberein. 
Von zu n. Serum zugesctztem Alanin konnten 98,8—100°/o wicdorgofundon werden. 
(Biochem. Ztschr. 243. 312—15. 30/12. 1931. Berlin, Charite, chem. Abt. d. patholog. 
Inst.) S im o n .

Frank Dickens und FrantiSek Sim er, Ber Sioffwech.sel von normalem und Tumor- 
gewebe. I II . Eine Methode fiir die Bestimmung des respiratorischen Quotienten in  Serum. 
Modifikation der WARBURGschen manometr. Methode zur Messung der Gewebs- 
atmung. (Biochemical Journ. 25. 973—84. 1931. London, Middlesex H osp., Courtauld 
Inst. of Biochem.) K r e b s .

M. Lafargue, Bestimmung der freien organischen Sauren im  Harn. Man crm ittelt 
das pn des Harns u. seinen Geh. an P 20 6. Nach einer Formel u. Tabelle im Original 
findet man hieraus die Menge der vorhandenen primaren Phosphate. Der Rest der 
gegen Phenolphthalein titrierbaren Aciditat entspricht den freien ' organ. Sauren. 
(Vgl. aueh C. 1931. I I . 2909.) (Buli. Soc. Pharmac., Bordeaux 3. 202—07. 1931. 
Bordeaux.) _ H e r t e r .

Otto Fiirth und Rudolf Scholl, Uber das Auftreten von Phenolderwaten im Harn 
und dereń quantitative Ausweńung au f Grund der Millonschen Reaklion. Die phenol., 
durch die SllLLON-Rk. erfaBbaren Harnsubstanzen kónnen in die beiden Kategorien 
der atherloslichen u. atherunl. Phenole getrennt werden. Zur Best. des atherloslichen 
Anteils wird eine grófiere Harnportion bei kongosaurer R k. im Vakuum u. N2-Strom 
bei niederer Temp. eingeengt, m it A. ausgeschiittelt, dem A. die Plienolsubstanz mit 
NaOH entzogen u. darauf der MiLLON-Colorimetrie unterworfen. Der atherunl. Phenol- 
anteil wird in der durch Fallung mit Ba(OH)2-haltigem A.-A. abgetrennten harnstoff- 
freien H am fraktion ermittelt. Nach Beseitigung von Ba(OH )2 durch H 2S0.1( storenden 
Substanzen durch Phosphorwolframsaure, dieser durch Chinin u. UberschuB an letzterem 
durch NaOH ist eine Best. des Phenols mittels der MiLLON-Rk. unter bestimmten 
Bedingungen moglich. Die direkte Anwendung der MiLLON-Rk. auf den H arn ist 
hoclist irrefiihrend u. nicht ratsam. Vff. lialten dio maBanalyt. Indieanbest. im Harn 
naohWANG fur unsicher u. empfehlen eine colorimotr. Schatzung (indigodisulfosaures Na 
ais Standard). Im  n. mensehlichen M ischharn fand sich atherunl. Phenol nur in Spuren, 
atherlosliehes Phenol dagegen im Mittel 4,7 mg-% , Indigo aus Harnindican 0,8—1,3 mg- 
Prozent. — Aueh in patholog. Harnen hielt sich die Menge der atherloslichen Phenole 
imierhalb n. Grenzen, dio Menge der atherunl. Phenole stieg dagegen erheblich an 
(bis 36 bzw. 104 mg-°/0). In  Harnen vom Sehizoplirenen waren die Phenolkórper nur 
ausnahmsweise vermehrt (vgl. GuLLOTTA, C. 1930. I. 3071). — Das Harnindican u. 
die Fraktion der atherunl. Harnphenole gehen unabhangig voneinander in den Harn 
iiber. (Biochem. Ztschr. 243. 274—91.30/12.1931. Wien, Univ., Med.-chem. Inst.) Sim.

Victor Zotier, Untersuchungen uber das Albumin und das Pseudoalbumin des 
Harns. Genaue Naehprufung der iiblichen Verff. zum Nachweis von Albumin im Harn 
ergab, daB nur die Rk. m it H N 0 3 in der K alte spezif. ist, wahrend durch Eg., Trichlor- 
essigsaure, HC1 u. Kochen, aueh boi Ggw. von Neutralsalzen stets Pseudoalbumin m it 
ausgefallt wird. Die Rk. wird entweder nach H e l l e r  ais Schichtprobe oder durch 
Vermischen von 5 ccm H arn m it 0,4 ccm H N 0 3 ausgefiihrt. Pseudoalbumin erwies 
sich ais n. Bestandteil des Harns; seine Menge betragt durchschnittlich 0,05 g im Liter. 
Es stam m t aus den Leukocythen u. den Epithelien. (Buli. Sciences pharmacol. 38. 
337—46. 413—23. 1931.) H e r t e r .

A. Zimmer, E. Lendel und W. Feli Iow, Zur Kritik der inlerferonielrischen 
Methode der Abderhaldenschen Reaktion. I II . Tcil. Ergebnisse bei Fełtsuchtigen und
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Schlupztisammenfassung. Nachdem Vff. im II. Teil ihrer Arbeit (C. 19 3 1 . I. 2790) 
dio interferometr. Abbaubilder bei BASEDOWscher Krankheit untersucht hatten, 
wenden sio sieh im vorliegenden III . Teil der Besprechung der Ergebnisse bei einer 
groBen Zalil von Eettsiichtigen zu, wobei sie zunachst kurz auf den klin. Verlauf ein- 
gehen u. die Kontrolluntcrss. (Grundumsatz) erortern. Bzgl. der Fettsuchtigen finden 
Vff., daB sieh bei den Anfangskurvcn Abbaubilder ergeben, die durch die Verteilung 
der patholog. veranderten Abbauwerte vier Hauptgruppen (Hypophysen-, Schild- 
driisen-, Thymus- u. Kcimdriisengruppe) erkennen lassen. Diese Feststellung ermoglicht 
wichtige Hinweise fur die Behandlung. — Die V erlaufskurven wahrend der K ur zeigen 
fiir die Gewiehtsabnahmekuryen in einem hohen Prozentsatz einen kleinen Thymus- 
wert, fiir die Gewichtszunahmekurven dagegen wiederliolt sieh das Bild der Anfangs- 
kurven, wobei jedoch die Werterhóhungen ausgcsprochcner sind. — Die Schluflkuryen 
zeigen bei den klin. erfolgrcich Behandelten eine Normalkurve, in anderen Fallen 
besteht die Neigung zur Gewichtszunahme woiter. In  einzelnen Fallen besteht Neigung 
zur Gewichtsabnahme. — 'Zum SchluB geben Vff. einen zusammenfassenden krit. 
Bericht ilirer auf etwa 90 000 Einzelunterss. gestiitzten Ergebnisse. Sie iiuBern sieh 
zur Thcorie u. Technik der Methode u. untersuchcn die Fehlerąuellen. Dio Ergebnisse 
beim Gesunden, dio Beeinflussungsmógliclikeit der Abbaubilder u. die Ergebnisse 
bei bestimmten endokrinen Krankheitsgruppen werden besprochen. (Fermentforsch. 13- 
64—96. 1931. Hallo a. S., Univ., Pliysiolog. Inst.) S c h w e it z e r .

Hans Langenbruch, Hilfsmitlel fu r  neutrale Ullraviolellbeleuchtung bei der Struktur- 
unłersuchiing. Zwecks Ausnutzung der Reflesion des kurzwelligen ultravioletten Lichts 
bei der Bestrahlung eines Bleistiftstrichcs fiir forens. Zwecke wurde ein Vertikal- 
Illuminator fiir Quarzobjektive konstruicrt, bei dem sieli eine „neutrale*1, d. h. un- 
abhangige Ultraviolettreflexion ergibt, gleichgiiltig in welcher Richtung der Bleistift- 
strich yerlauft. (Cliem.-Ztg. 55 . 761—62. 3/10. 1931.) S c h o n f e l d .

G. WeiBmann, AUgemein anwendbare Methode zur Beslimmung von Quecksilber 
in Prdparaten und Oemischen. K rit. Besprechung u. Nachpriifung der bekannten 
Methoden zur Best. von Quecksilber. Keine ist allgemeiner Anwendung fahig. Vf. 
empfiehlt dafur die von ihm modifizierte Methode von WINKLER (C. 1928. I. 1897): 
Das uber Schwefelsaure getrockncte Priiparat mit 20 ccm W., 5 cem verd. Salzsaure u.
2 g Natriumhypophosphit versetzen, bis zur Lsg. u. Bldg. von metali. Hg erwarmen, 
durch W atte filtrieren u. nachwaschen m it W. (Probe mit AgN03). Uberfuhren von 
W atte u. Nd. in einen 10 ccm konz. Salpetersiiure enthaltenden Kolben, zufiigen von 
Permanganat bis zur Rosafarbung, entfarben mit Ferrosulfat. Titrieren mit 0,1-n. 
Ammoniumrhodanid (1 ccm =  0,0103 Hg). Indicator Ferrisulfatlsg. —- Viele organ. 
Hg-Praparate sclieiden auch ohne voraufgehende Zorstorung metali. Hg ab. — Bei 
der quantitativen Hg-Best. in Arzneigemischen gibt die Methode gute Resultate: 
P raparat mehrmals mit vcrd. HC1 auskochen (letztos F iltrat mit Na2S priifen) oder 
gegebenenfalls genau wio oben behandeln. (Pharmaz. Zentralhalle 72 . 561—65.. 
3/9. 1931. Kiew.) P. H. S c h u l t z .

J. Buchi, Zur Oehallsbeslimmung einiger Formaldehydprdparat& und zur Btrtilung
des Liguor Formaldehydi sapmmtus Ergb. D .A .B . 6. Inhaltlich ident. mit der C. 1 9 3 1 .
II. 1172 referierten Arbeit. Nachzutragen ist: Die Herst. der Formaldehydseifenlsg. 
nach Ergb. D.A.B. 6 fiilirt zu einem Verlust von 6 %  Formaldehyd. Vf. schliigt vor, das 
Formalin der klaren Kaliseifenlsg. zuzusetzen. — Zur Best. einer 4—6 %ig. alkoh. 
Formaldehydlsg. benutzt man dio Sulfitmethodo: 25 ccm der genau gewogenen u. 
auf 100 ccm verd. Lsg. mit 3 Tropfen Thymolphtlialein versetzen, mit n-NaOH neu- 
tralisieren u. weiter verfahrcn wie bei Formaldehydseifenlsg. (Pharmaz. Ztg. 76 . 1063. 
23/9. 1931.) P. H. S c h u l t z .

J. A. Serrallach und R. J. Owen, Beslimmung von Phenolplithalein in pliarma- 
zeutischen Mineralólemulsionen. Verschiedene Methoden der Geh.-Best. von Phenol- 
plithalein in Zubereitungen werden besprochen u. folgende colorimetr. Methode fur 
Mineralólemulsionen wird angegeben: Genau 10 g mit W. auf 100 ccm verdunnen,
2 ccm davon mit A. auf 25 ccm verdiinnen. Vergleichslsg. von 10 mg in 100 ccm 
96°/0ig. A. Je  1/2 ccm der beiden Lsgg. in 2 verschiedene 20-ccm-Portionen 0,01-n. 
NaOH geben u. im Colorimeter vergleichen. Fiilirt Verdiinnen nicht zum Ziele, wieder- 
hole man mit anderen Mengenverhaltnissen. (Journ. Amer. pharmae. Assoc. 2 0 . 
648—50. Juli 1931. Cambridge, Mass., Inst. of Technology.) P. H. S c h u l t z .

Lajos David, Uber eine neue Methode zur Bestimmung von Morphin. II . (I. vgl. 
C. 1 9 3 1 . II. 3366.) Einzelheiten uber die Morphinbest. nach der friiher angegebenen
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Methode in Domopon, Pantopon oder Opium concentratum, Capita Papayeris u. 
Syrupus Diacodii. (Pharmaz. Ztg. 76. 748—49. 1931.) Sc h o n f e l d .

E. Kallstróm, Titrimetrische Beslimmung von TJilaudid. Zur Best. des Dilaudids 
(Dihydromorphinons) ist vor dem Extrahieren m it Chlf. nach der Methode von ScHULEK 
(„Analysmetoder, samlade och utarbetade av Nordiska specialitetskomissionen“, 
Heft VI, S. 40) nicht m it NH3, sondern m it NaHC03 oder Na2C03 zu alkalisieren. 
(Svensk farmac. Tidskr. 35. 698—701. 30/12. 1931.) WlLLSTAEDT.

Peter Valaer, Eine Uniersuchung iiber Rhabarber und eine quanlitalive Beslimmung 
einiger seiner Beslandteile. Es wird eine Methode zur Best. der Antlirachinone in 
.ft/ia&ar&eraubereitungen angegeben, die auf der Messung der gelben Farbę der iither. 
Aussehiittelung der Anthraehinone u. der roten Farbo ikrer wss.-alkal. Lsg. im 
LoYIBOND-Tintometer beruht. F ur eine gravim etr. Best. werden genaue Arbeits- 
vorschriften mitgeteilt. Dm auch die gebundenen Anthraehinone zu erfassen, liydro- 
lysiert man yor der Best. durch Kochen m it H 2SO.,. (Amer. Journ. Pharmae. 103. 
495—503. Sept. 1931. Washington, Treasury Dcpt.) H e r t e r .

Richard staufer, Wien, Nachweis von Kohlenoxyd in Luft oder anderen Gasen. 
Man yerwendet eine Reagenzlsg. aus einer m it NH3, Pyridin, Aminen oder dergl. be- 
reiteten, m it Alkalilaugo yersetzten Ag-Lsg. Man yerwendet hierbei nicht Ag-Salze, 
sondern reines Ag-Oxyd bzw. -hydroxyd, so daB dio Lsgg. frei sind von salzbildendcn 
Anionen. Die bonutzto Lauge soli weder reduzierond wirkende Verunreinigungen noch 
Carbonate entlialten. (Oe. P. 126 221 vom 17/10. 1929, ausg. 1 1 / 1 . 1932.) D r e w s .

Ernst Beri und Georg Lunge, Chemiscli-technische Untersuchungsmethoden. Hrsg. von 
Ernst Beri. (5 Bde.) Bd. 2. Tl. 2. Berlin: J . Springer 1932. gr. 8°. 2,2. 8., umgearb. 
u. vcrm. Aufl. (IV S. S. 879—1795.) Lw. M. 69.—.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemiscłie Technologie.

Berthold Błock, Die Bausloffe fu r  die Trommeln der Siebschleudern. (Chem. 
Apparatur 17. Nr. 18. Korrosion u. Metallsehutz 5. 33—34. Nr. 20. 37—38. Chem. 
Apparatur 18. Nr. 10. Korrosion u. Metallsehutz 6. 17—18. 1931.) R a k ó w .

Berthold Błock, Gummi-, Kautschuk-, Gutlaperchauberzuge fiir die Trommeln der 
Siebschleudern. (Chem. Apparatur 18. Nr. 18. Korrosion u. Metallsehutz 6. 37—38. 
1931.) R a k ó w .

Berthold Błock, Emaille, Lach, Bakelit u. dgl. fiir die Trommeln der Siebschleudern. 
(Chem. Apparatur 18. Nr. 24. Korrosion u. Metallsehutz 6. 57—58. 1931.) R a k ó w .

Albert B. Newman, Anwendung von Diffusionśberechnungen auf das Trocknen 
fester poroser Stoffe. Im  AnsehluB an die Theorio von SHERWOOD (C. 1929. I. 1385) 
leitot Vf. Gleichungen fiir die Troeknung poróser Platten, Zylinder u. Kugeln ab, 
m it denen aus den an einem dieser Kórpcr von bestimmter Feuohtigkeit u. bestimmten 
Dimensionen gewonncnen Ergebnisson die fiir einen anderen Kórper unter gleiclien 
Bedingungen erhiiltlichen bereehnet werden konnen. (Chem. metallurg. Engin. 38. 710 
bis 713. Dez. 1931. New York.) R. K. Mu l l e r .

Waldo Hutchinson, Isolalion bei hoher Temperatur. Erkldrung der Gesetze der 
Warmeubertragung. (Rock Products 34. Nr. 23. 85—87. 7/11. 1931.) R. K. Mu l l e r .

Akt.-Ges. fiir Hydrologie, Basel, Vorrichtung zum proportionalen Mischen zweier 
Medien nach P aten t 421 844, dad. gek., daB zu der Mischvorr. eine Nebenleitung mit 
einem belasteten Ventil angeordnet ist. (D. R. P. 541210 KI. 42e vom 17/4. 1928, 
ausg. 5/1. 1932. Zus. zu D. R. P. 421 844; C. I92G. I. 1246.) G e i s z l e r .

Petroleum Rectifying Co. of Califomia, Los Angeles, iibert. von: Harold
C. Eddy, Los Angeles, Elektrische Beliandlung von Emulsioyien. Die Emulsion wird 
der Einw. eines elektr. Feldes ausgesotzt, wobei die Emulsion in ihre Bestandteilc 
zerlegt wird. Der zur Durchfiihrung des Verf. erforderliche App. wird beschrieben. 
(A. P. 1838 376 yom 19/12. 1927, ausg. 29/12. 1931.) D r e w s .

N. V. de Bataafsche Petroleum Mij., Amsterdam (Erfinder: Franz Rudolf 
Moser), tjberfuliren von fesłen oder fliissigen Sloffen, wie Asphalt, Teer, Fett, Ol, Harz 
Wachs, Paraffin, Kautschuk oder dergleichen in  fein  verleille Form, dad. gek., daB man
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dio genannten fein yerteilten Stoffe in an sich bekannter Weisc in Einulsion oder Sus- 
pension bringt u. danach in Ggw. einer der Emulsion zugesctzten oder in ihr crzeugten 
geringen Menge eines oder mehrerer fein verteilter bzw. koli. Stoffe unter sorgfaltigem 
Riihren einer Behandlung unterzieht, welche in Abwesenheit dieser fein yerteilten Stoffe 
eine Koagulation herrorrufen wurde, dereń Anwesenheit jedoch die Vereinigung der 
einzelnen Teilchen yerhindert. Beispiol: 600 kg Petroleuraasphalt werden in bekannter 
Weise in  400 kg W. emulgiert. Hierzu gibt man 5 kg NaOH. Diese Emulsion bringt 
man nun unter Umruhren in eine Lsg. von 15 kg A1C13 in 200 kg W. Die Temp. soli 
20° nicht iibersteigen. (N. P. 46 151 vóm 31/3. 1926, ausg. 25/2. 1929.) D r e w s .

E. & M. Lamort Fils, Vitry-le-Franęois, Selbslreinigendes Filier. Es besteht aus 
einer Filterfliicho in Form eines Kafigs, einer diese umsohliefienden Kammer u. aus 
bcweglichen Wanden, welcho zwischen der Kammer u. der Filterflaclie Dichtungs- 
gliedcr bilden; dureh Verscliiobung dieser Wandę kann der Fl.-Strom so gelenkt werden, 
daB sowohl dio Filterflaclie ais auch der Raurn zwischen Filterfliiche u. Kammer 
gereinigt werden kann. (Oe. P. 126 291 vom 19/2. 1930, ausg. 11/1. 1932'. F. Prior. 
22/2. 1929.) D r e w s .

Kelley Engineering Co., Greensburg, ii bert. yon: Eugene E. Kelley, Greens- 
burg, Filier zum Reinigen von Lósungsmitteln, Gasolin oder dergl. Das Filter besteht aus 
einer Mehrzahl ubereinander gelagerter Schichten. Die Grundschieht besteht aus ge- 
wasserter Hochofenschlacke, alsdann folgt eine Schicht aus gewasserter Hoehofen- 
schlacke u. Sagemehl; hieran schlieBt sich eine Mittelschicht aus Schlacke, Sagemehl 
u. Holzkohle. Die niiohste Schicht besteht aus Sagemehl u. Holzkolilc u. die Obcr- 
schicht aus Sand. Dio einzelnen Schichten sind an den Seiten abgeschragt. (A. P. 
1838 263 vom 21/2. 1931, ausg. 29/12. 1931.) D r e w s .

Roessler & Hasslaclier Chemical Co., Delaware, iibert. von: Harry Kloepfer,
Frankfurt a. M., Alkalimełalle enthaltende Formkorper. Man yerwendet Gemische von 
Alkalimetallen m it gegonuber diesen Mctallen inerten Alkaliverbb., z. B. Gemische 
von Na m it NaCl bzw. m it NaH. Die Menge des Zusatzstoffes betriigt etwa 85%. Dio 
M. dient z. B. zum Fullen von Rk.-Tiirmen, dureh welche zu reinigende Gase geleitet 
werden. (A. P. 1835 712 vom 20/11. 1928, ausg. 8/12. 1931. D. Prior. 21/11. 
1927.) D r e w s .

Aug. Klonne, Dortmund, Entscliwefeln von Gasen. Das Gas wird zugleich in 
zwei Richtungen diagonal dureh die naker beschriebene Reinigungsanlage geleitet. 
(E. P. 362 805 T o m  19/3. 1931, ausg. 31/12. 1931. D. Prior. 26/5. 1930.) D re w s .

Paul Rosin, Dresden, Trocknen von feuchten Stoffen mit warmen Gasen, welche 
das Trockengut m it sich fuhren. D er in das System eingefuhrte Heizgasstrom erhitzt 
das bereits vorgetrocknctc Gut durcli unmittelbare Einw. auf lióhere Temp.; er findet 
nach Abschcidung des fertig behandelten Gutes zur Trocknung der friseh aufgcgebenen 
Beschickung in einem Vortroekner Verwendung. (Holi. P. 25 770 vom 11/4. 1929, 
ausg. 15/1. 1932.) D r e w s .

Metallgesellsckaft A. G., Frankfurt a. M., Eindampfen von dampf- oder gas- 
enlbindenden Flussigkeiten unter Verwendung eines an das ErhitzungsgefaB an- 
geschlossenen Abscheidungsraumes, in welchem die Trennung des Dampfes oder Gases 
von der FI. u. die Zerstórung des mitgefiihrten oder sich neu bildenden Schaumes dureh 
kreisende Bewegung der in den Abscheidungsraum eintretenden FI. erfolgt, 1. dad. 
gelc., daB auf die FI. im Bereieh ihrer kreisenden Bewegung Dampf oder Fl.-Strahlen 
zur Einw. gebracht werden. — 4 weitere, auf die Vorr. beziigliche Anspriiche. (D. R. P. 
541 226 KI. 12a vom 18/10. 1925, ausg. 7/1. 1932.) D r e w s .

Joseph Blumenfeld und Jaeąues Ourisson, Frankreich, D-urchfiihrung von 
chemischen Reaklionen. Dio zur Vereinigung kommenden Molekule werden einer 
,,Vor“ -Dissoziation unterworfen, wobei man sich gegebenenfalls noch der Einw. von 
Katalysatoren u. Hitze bedient. Nach diesem Verf. werden z. B. H 2SO.,, S 03, NH3, 
gesatt. aliphat. u. cycl. KW-stoffe, Methanol, hohere Alkohole, Aldehyde, Ketone, 
organ. Sauren usw. hergestellt. Dio „Vor“ -Disśoziation erfolgt dureh elektr. Ent- 
ladungen, ultraviolette Strahlen, Temp.-Erhóhung o. dgl. Só wird SO» dureh die mittels 
Hg-Quarzlampen erhaltlichen Strahlen in den erforderlichen Zustand versetzt. Man 
erhalt selbst bei gewohnlicher Temp. in Ggw. von O, aus SO.. unmittelbar S 03. (F. P. 
715334 Tom 24/5. 1930, ausg. 1/12. 1931.) " D r e w s .

[russ.] Wiktor Jakowlewitsch Michajlow, Chemisehe Apparatur. 2. Aufl. Moskau-Leningrad: 
Staatl. Wiss.-Techn. Yerlag 1931. (77 S.) Rbl. 0.70.
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m . Elektrotechnik.
H. Warren, Minerdlische. Isolierstoffe. Teil I. Alłgemeine Bespreehung der techni- 

sclien Aussichten. Yon den minerał. Prodd., dio ais elektr. Isolatoren diencn konnen, 
sind am wichtigsten: Glimmer, Asbest, Schiefer, Marmor, Steatit, Basalt, Bitumen u. 
Mineralol. Im  vorlicgenden Absehnitt werden Olimmer u. Asbest ausfiihrlieh besprochen. 
(Electrician 107. 546—48. 23/10.1931.) F r i e d e m a n n .

J. Velisek und A. Va5lćek, Ersatzmittel fiir Akkumulatorschwefelsdure. Vor- 
schiedeno Ersatz-(Zusatz)-Mittel werden besproclien; vor ihrer Verwendung wird 
gewarnt. (Chemickó Listy 25. 375—80. 1931.) Ma u t n e r .

C. Conradty, Niirnberg, Elektroden fiir die Elektrolyse in  wiisserigem Eleklrolylen. 
Um eino Zerstorung der vorzugsweise ans Graphit bestehenden Elektrode an der Ver- 
bindungsstolle m it dem Stromzufuhrungsstiiek durch Lokalstromo zu yermeiden, be- 
streicht man die Schraubverb. vor dem Zusammenfiigen der Teile m it einem fl. oder 
piast. Stoff, der, wio z. B. Ceresinwaehs, in dem Elektrolyten unl. ist, u. in den dieser
nicht eindringt. Zur Erhóhung der Leitfahigkeit setzt man dem Wachs Graphit zu.
(E. P. 362 756 vom 3/2. 1931, ausg. 31/12. 1931.) G e i s z l e r .

Bamag-MeguinA. - G., Berlin, Diaphragmafiir eleklrolytischeZellen. Manverwendet 
ein Gewebe aus Asbestfaden m it Metalloinlage. (Hierzu vgl. Schwz. P. 118 710; C. 1927.
I. 3120.) (N. P. 46 614 vom 19/6. 1928, ausg. 24/6. 1929.) D r e w s .

Lawson L. Wagner, New York, Isóliermassen. 20—99% gepulverter Kieselgur, 
Vi—50%  Ca(OH)2, gegebenenfalls Sand u. geringe Mengen von W. werden innig ge- 
miseht, in gelochten Formen unter hohom Druck gcstaltot u. unter Vermeidung von 
Formveranderungen (in der Form) 4—70 Stdn. m it Druckdampf behandelt. Dio Er- 
zeugnisse dienen ais bzw. zur Herst. von therm. oder elektr. Isolatoren. (A. P. 
1831982 vom 6/12. 1926, ausg. 17/11. 1931.) K u h l i n g .

C. Conradty, Niirnberg, Isolierender tlberzug fiir  elektrisch leitfahige Korper ver- 
seliicdenen Materials, besonders Widerstandsstabe, Dynamobiirsten oder Einzelteile 
fiir elektr. App., dad. gek., daB ein aus an sich bekannter Hydroeellulose bestehender 
Uberzug in Form einer Kappe oder eines Schlauches u. dgl. hergestellt u. in feuchtem 
Zustand auf den leitfiihigen Korper so aufgebracht wird, daB er boi naehtriiglicher 
Troi knung den leitfahigen Korper fest umschlieBt. — Der Uberzug besitzt vor Lack- 
iiberzugen den Vorteil, daB er nicht abspringt. AiiBerdem wird ein Eindringen der 
Uborzugsmasse in die Poren des zu iiberziehenden Leiters u. dam it eine Veranderung 
des Widerstandswertes desselben vermieden. (D. R. P. 540 858 KI. 21c vom 25/1.
1930, ausg. 31/21. 1931.) G e i s z l e r .

W. T. Henley’s Telegraph Works Co., Ltd., London (Erfinder: Percy Rosłing,
England), Ilerstellung von elektrischen Kabeln. Eine Panzerung fiir Eindrahtkabel, die 
sowolil gegen magnet., wie korrodierende Einflusse unempfindlich ist, besteht aus 
einer Legierung aus 0,4—0,5% Mg, 0,5—0,6% Ferrosilicium u. 0,3% Fe, der Rest 
is t Al. (Aust. P. 28 882/1930 vom 8/9. 1930, ausg. 5/2. 1931. E. Prior. 3/10. 
1929.) E b e n .

Ernst Wolfgang Kiittner, Berlin, Verfahren zur Ilerstellung von Spiden fiir elek- 
trisclie Zwecke aus Drahten, Bandern usw. aus Al oder semen Legierungen, auf denen 
unter Verwendung von Osalsaure u. oxydierenden Agenzien bzw. anorgan. Sauren 
oxyd. Isolationsschiehten gebildet sind, dad. gek., daB die in bekannter Weise mit 
Laeken oder Emaillen bedeckten Driihte oder Bandor, naeh Wicklung olme verbrenn- 
liohe Zwischenlagen, auf ungefahr Rotglut erhitzt werden, um so die Spule zu einem 
festgefiigten Korper zu brennen. — Es wird auf diese Weise erreieht, daB die Spule 
prakt. feuerfest ist, so daB sie bis auf Rotglut erhitzt werden kann, ohne daB der Wider- 
stand dadureh beeintrachtigt wird. (Oe. P. 125411 vom 17/5. 1929, ausg. 10/11. 1931.
D. Prior. 22/5.1928.) G e i s z l e r .

National Carbon Co. Inc., New York, iibert. von: George W. Heise, New York, 
Galmnisches Element m it CuO u. Zn ais Elektroden in atzalkal. Elektrolyten. Um die 
Loslicbkeit des Zn in dem Elektrolyten herabzusetzen, bringt man in diesen Bentonit 
(ein naturliches Silicat) ein. Zum gleiehen Zweck wird im' A. P. 1 835 868 der Zusatz 
von Zeolithen empfohlen. (A. PP. 1835 867 u. 1 835 868 vom 15/5. 1925, ausg. 8/12.
1931.) G e i s z l e r .  

Hans Leopolder, Wien, Verfahren zur Ilerstellung von Kolilepuppen ohne Wickel-
stoff und Bindfaden, dad. gek., daB dio Kohlenelektroden sam t der sie umgebenden
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Depolarisationsmassen in eine Emulsion, bestehend aus etwa 82,5% W., 7%  Fett- 
stoffen, 7%  Zucker, 0,5% Albumin, 0,5% MgO, 2%  Gelatine u. 1%  HgCl2, getaucht 
u. dann trocknen gelassen werden. — Im  Oe. P. 125 414 ist der Vorscblag gemacbt, den 
um die Kobie gepreCten Depolarisator unmittelbar, d. h. ohne ihn zu tranken u. ein- 
zupuppen, mittels Geleelektrolyten in den Zinkbecher einzubauen u. das so gebildete 
halbfertige Element in einer Trankfl. so lange zu baden, bis es genugend Feuchtigkeit 
angesaugt hat. (Oe. P. 125 403 vom 3/7. 1929, ausg. 10/11. 1931. Tschechoslowak. 
Prior. Tom 4/7. 1928, u. Oe. P. 125 414 vom 4/7. 1930, ausg. 10/11. 1931.) Ge is z l e r .

C. H. F. Muller Akt.-Ges., Hamburg-Fuhlsbuttel (Erfinder: Paul Vierkotter, 
Hamburg), Verfahren zur Erzeugung und Erhalłung des Vakuums in Entladungsgefapen, 
besonders fiir Hochspannungsbetrieb, duich Getterung, dad. gek., daB ein Getter von 
niedrigem Dampfdruck, wie Zr, auf den den Haltegliedern benachbarten Teilen des 
Glukdrahtes angebracht u. ganz oder teilweise durch jeweilige Uberhitzung des Gliih- 
drahtes zur Vcrdampfung gebracht wird. — Die h. werdcnden Teile des Entladungs- 
gefaGcs sind, wenn die Verdampfung des Zr erfolgt, bereits so hoch iiber ihre n. Arbeits- 
temp. erhitzt, daB die Gase aus ihnen m it Sichcrheit ausgetrieben sind. (D. R. P. 
540 617 KI. 21g T o m  29/6. 1929, ausg. 28/12. 1931.) G e i s z l e r .

IV. Wasser; Abwasser.
H. E. Jones, Einige Ausblicke auf Kesselwasserchemie. Vortrag. Besprechung der 

Verhiitung der Kesselsteinbldg. u. der Laugensprodigkeit an Hand der Literatur. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 50. 854—58. 23/10. 1931.) Ma n z .

Carl Wilson, Chlorung bei der Wasserversorgung von Los Angeles. Techn. Be- 
Echreibung der 12 stationaren u. einiger auf W. u. Land transportabler Anlagen fiir 
die doppelte Chlorung der Wasserversorgung aus dem Owens River u. der damit er- 
zielten gunstigen Erfahrungcn. In  einem groBen Reinwasserbecken wurde das Wachs
tum  von Protococcus durch Zusatz von 0,5 mg/l Cl ohne Geschmacksstorung ver- 
hindert. (Water Works Sewerage 78. 313— 16. Nov. 1931. Los Angeles, Calif.) M a n z .

F. H. Waring, Aktivierle Kohle fiir die Beseitigung von Geschmack und Geruch
aus dem Wasser. Vortrag. Obersicht iiber Yerwendung gekórnter u. gepulrerter akti- 
Yierter Kohle in Wasserwerken. (W ater Works Sewerago 78. 329—30. Nov. 1931. 
Ohio, Dept. of Health.) M a n z .

Ernst Nolte, Behandlung von Zuckerfabrikabuxissern mit Chlorsodalauge auf der 
Zuckerfabrik Teutschenthal. Vf. bespricht die Durchfuhrung der Chlorsodabehandlung 
der im Kreislauf Yerwandten u. nur durch Regenwasser wenig erganzten Fabrikabwasser, 
dio sich nach den bisherigen Ergebnissen in jeder Beziehung bcwahrt hat. (Ztschr. 
Ver. Dtsch. Zuckerind. 81. 595—604. Okt. 1931.) T a e g e n e r .

Weston Gavett, Gasgewinnung bei der Faulung von aktiviertem Schlamm in Rock- 
ville Gentre, New York. Bei gleichmaBiger Beschickung des beheizten Faulbeckens 
(mindestens 21,1°) u. regelmaBiger Entfernung von Faulschlamm wurde m it einer 
Mischung Yon 1 Vol.-Teil frischem u. 4,84 Vol.-Tcilcn aktiviertem Schlamm bei einem 
durch Kalkzusatz eing(«tellten pn-W ert Yon 7,0—8,0 eine Faulgasausbeute von 28,3 1 
je  Kopf erreicht. (Sewage Works Journ. 3. 615—20. Okt, 1931. New York, N. Y.) M a n z .

Horace J. Harper, Abioasserschlamm, ais Diingemiitel. Zusammenfassung der Er- 
fahrungen iiber den W ert von trockcnem u. nassem, frischem u. aktiviertem Schlamm 
ais Diingemittel. (Sewage Works Journ. 3. 683—87. Okt. 1931. Stillwater, Oklahoma 
Agric. Exp. College.) B Ian z .

Vladimir Madgra, Einige Neuerungen in der Analyse des Wassers. Zusammen- 
fassender Vortrag m it ausfiilirlichen Literaturangaben. (Chemieky Obzor 6. 205— 10.
1931.) M a u t n e r .

A. Sulfrian, Wahl einer internalionalen Mafizahl fiir die Wasseruntersuchung. 
(Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 13. 353—56. 15/12.1931. — C. 1931.1. 332.) M a n z .

Albert Sulfrian, Die Ablosung des Begriffes und der Mafizahl Hdrte in der Dampf- 
kessel-Speisewasserpflege. Vf. schlagt zur Ausmerzung des erweiterten Hartebegriffs 
fiir alle im Speisewasser unerwunschtcn Bestandteile die Sammelbezeichnung Ballast- 
stoffe, im einzelnen Benennung mit den bei chem. eindeutigen Stoffen iiblichen Namen 
u. das WertmaB Millinorm vor. (Warme 54. 954—57. 19/12. 1931. Aachen.) M a n z .

G. Fleury, Ein neues Verfahren zur Isolierung von Bacterium Coli im  Wasser. 
Man mischt 1 ccm W. m it 15 ccm eines m it Kongorot gefiirbten Nahrbodens, der bei
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42° fl., bei 35° fest ist. (Vorsehrift im Original.) Nach 1—3 Tagen im Brutsehrank 
bei 25—30° zeielinen sich die Kolonien von Coli blau, die von Typlius dunkelrofc ab. 
Das Verf. gestattet auch die Best. der iibrigen in W. yorkommenden Keime. Es wird 
genau besprochen, welche Mangel anderer Vorschriften bei dem neuen Verf. aus- 
geschaltet sind. (Buli. Soc. Pharmac., Bordeaux 3. 193—201. 1931. Mikrobiolog. Lab. 
v. Prof. Ma n d o u l .) __________________  H e r t e r .

Friedrich Sierp, Essen-Stadtwald, Ferdinand Fransemeier, Essen-Rellinghausen, 
und Heinrich Paul Brinkhaus, Essen, Verfahren zur Erhóhung des Heizwertes von 
bei Klaranlagen anfallenden Faulgasen oder ahnlichen, hauptsachlich meihanliaUigen 
Gasen, dad. gek., dafi das Faulgas m it fl. Brennstoffen carburiert wird. (D. R. P. 540015 
KI. 26c T o m  7/3. 1931, ausg. 21/12. 1931.) D e r s in .

[russ.] Anton Felixowitsch Wojtkewitsch, I. W. Nowopaschenny u. S. A. Nesmejanow, Chlo- 
rieren von Trink- u. Abwasscr. Moskau-Leningrad: Staatl. Medizin. Verlag 1931. (164 S.) 
Rbl. 1.60.

V. Anorganische Industrie.
L. W. Blundell, Untersuchung der wirlschaftlichen Móglichkeiten der Verwendung 

von Metallpcroxyden zur Geińnnung von Wasserstoffsuperoxyd. Nach einer Diskussion 
der Rk. zwischen B a0 2 u. H 3P 0 4 beschreibt Vf. den Entwurf einer Anlage fiir eine 
Tagesproduktion yon 200 Gallonen H 20 2 nach diesem Verf. m it eingehender Kalku- 
lation. (Trans. Institution chem. Engineers 8 . 191—201. 1930.) R. K. Mu l l e r .

W. S. Udinzewa und I. A. Popowitsch, Erharten des Ferrits im Auslaugungs- 
prozę/?. Es wurde die Frage der „Knotenbldg." bei der Auslaugung von Natriumferrit 
bei der Kaustifizierung der Soda untersucht. Diese Erscheinung kann durch die aus- 
salzende Wrkg. des NaOH bei Konz.-Erhóhung auf die in der Lsg. befindliche Soda 
gedeutet werden. Die aus der Lsg. ausfallcnde krystallin. Soda zementiert dabei die 
einzelnen Ferritkorner zu einer festen nicht mehr auslaugbaren M. Diese Deutung 
konnte durch Lóslichkeitsbestst. der Soda in NaOH-Lsgg. (yon 100 bis 400 g im Liter) 
bei Tempp. von 80, 100 u. 105° bestatigt werden. Bei den Verss. zeigte sich ein scharfes 
Abfallen der Lósliehkeit der Soda m it zunehmender NaOH-Konz. Die angegebene 
Erscheinung wurde bei der techn. Kaustifizierung der Soda untersucht. Die Móglich
keiten zur Behebung des Erhartens des Ferrits auf Grund der angegebenen Ursaehe 
werden besprochen. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ. Chimitscheskii 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 219—27. 1931. Uralsches chem. 
Forschungsinst. d. Wsechimprom.) K l e v e r .

N. D. Birjukow und S. J. Solotarewskaja, Chromsdureanhydrid. (Seine Ge- 
winnung aus lechnischem Kaliumdichromat.) Zur Erm ittlung einer einfachen Methode 
zur Herst. von Cr03 aus techn. K 2Cr20 7 wurde der EinfluB des Vol. u. der Konz. der 
H 2S 0 4 auf die Verteilung von Cr03 u. KHSO., zwischen der festen u. fl. Phase im 
System K 20-C r0 3-S03-H20  untersucht. Es ergab sich, daO bei der Zers. von K 2Cr20 7 
durch eine schwache Saure reines KHSO,, abgeschieden wird, eine starkere Saure 
scheidet zuerst ein Gemisch von Cr03 u. K 2Cr20 7 m it K H S 0 4 ab, bei noch starkeren 
Konzz. der H 2S 0 4 werden Cr03 u. KHSO,, abgeschieden. — Bei den techn. Verss. in 
Pb-App. erwiesen sich zur masimalen Abscheidung yon K H S0 4 bei Anwendung von
12 kg K 2Cr20 , 15,5 Liter ILSO., (D. 1,834) u. 20 Liter W. bei 75—80-std. langsamer 
Krystallisation ais am giinstigsten. Durch weitere Behandlung mit H 2S 0 4 %rird dann 
das Cr03 erhalten. F iir die Reinigung des Cr03 yon dem anhaftenden Sulfat ist es 
giinstiger, an Stelle des Wasehens die chem. Methode mittels BaCr04 zu yerwenden. 
(Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ. Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 255—73. 1931.) K l e y e r .

Cecil Woods Le Plastrier, Melbourne (Erfinder: Raymond Foss Bacon,
New York, und Rocco Fanelli, New York, Ferarbeiten von Eisensulfid enthallenden 
Materialien. Pyrito o. dgl. werden bei 300—450° in Drehófen m it gasfórmigem Cl 
behandelt. Neben einer Cl-Verb. des S bildet sich FeCl3; beide Prodd. entweichen 
gasfórmig u. werden zunachst durch Kondensation abgeschieden. Die fl. Cl-Verb. 
des S wdrd durch Sehleudern, Filtrieren o. dgl. yon dem festen FeCl3 getrennt; erstere 
Verb. dient gegebenenfalls zur Behandlung weiterer Pyrite unter solchen Bedingungen,
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daB freier S entweicht u. festes FeCl3 zuriickbleibt. Der S wird liierbei m it Hilfe von 
inerten Gasen, die gleichzeitig m it der Cl-Verb. des S eingefuhrt werden, yerfliichtigt. 
Das beim Arbeiten m it der Cl-Verb. des S erlialtene FeCL wird mittcls Cl in FeCl3 iiber- 
gefiilirt. Gegebenenfalls kann das FeCl3 m it Hilfe von W.-Dampf zers. werden. Aus 
der lńerbei erhaltenen HC1 kann Cl gewonnen werden, welches in don Kreislauf zuriick- 
kehrt. Die Zerlegung des HC1 erfolgt bei Tempp. yon 300—400°, yorzugsweise bei 350°, 
m it uberhitztem W.-Dampf, wobei ais Katalysatoren ein oder mehrere Chloride bzw. 
Sulfate des Cu oder Ni yerwendet werden. (Aust. P. 1000/1931 vom 3/3. 1931, ausg. 
20/8. 1931.) D r e w s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: E. I. du Pont de Ne
mours & Co., Wilmington (Erfinder: Clark Warren Davis, Stanley Lougheed Hand- 
forth und William Earle Kirst, New Jersey), Herstellung von konzentrierter Salpeter- 
sdure. E in in einer Kolonne o. dgl. herabflieBendes Gemisch von schwacher H N 0 3 
u. einem Entwasserungsmittel wird im Gogenstrom m it Diimpfen sehwaclier H N 03 
in Beriihrung gebracht, welche man durch Destillation der aus der Kolonne abflieCenden 
Saure erhalt. Letztere wird so erhitzt, daB dic erhaltenen Dampfe im Gegenstrom 
zu dem Kolonnenablauf strómen, wahrend dieser der Dest. unterworfen wird. (E. P. 
361161 vom 2 2 / 1 2 . 1930, ausg. 1 0 / 1 2 . 1931. Aust. P. 29 424/1930 vom 6/ 1 0 . 1930, 
ausg. 9/4. 1931. A. Prior. 8/10. 1929.) D r e w s .

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig, Herstellung von 
Phosphaten aus Metalloxyden und Melallsalzen durch Einw. von P 20 6 auf Metallosyde
u. Metallsalze — ausgcnommen Metaphosphatc u. Rohphosphato —, 1. dad. gek., 
daB man elementaren P  m it 0 3 oder 0 2-lmltigen Gasen yerbrennt u. die Yerbrennungs- 
prodd. olmo Zwischenabscheidung u. unter Ausnutzung der Verbrennungswiirme auf 
Metalloxyde oder Salze bei Tempp. yon etwa 800—1300° einwirken laBt, bei denen 
eine Hydratisierung der entstehenden Phosphate nicht eintritt. — 2. dad. gek., daB 
dio Umsotzung unter gleichzeitiger Einw. von W.-Dampf erfolgt. — 3. gek. durch die 
Anwendung der P-haltigen Gase von der Herst. des P  durch Red. yon Phosphaten. —
4. dad. gek., daB die zur Umsetzung gelangenden Metalloxyde oder Metallsalze bereits 
Metallphosphat enthalten. (D. R. P. 541178 KI. 16 vom 3/6. 1930, ausg. 9/1.
1932.) D r e w s .

Bozeł-Maletra (Soc. Industrielle de Produits Chimiąues), Frankreich, Her
stellung ton reinem krystallisierten Kaliumliydroxyd. Aus Lsgg. yon gegebenenfalls 
yorher gereinigtcm KOH wird durch Kiihlung zunachst K 0 H -2 H 20  abgeschieden. 
Dieses wird alsdami geniigend lange Zeit auf eine Temp. yon 35—40° erwarmt. (F. P. 
714 276 vom 7/7. 1930, ausg. 10/11. 1931.) D r e w s .

Bozel-Maletra (Soc. Industrielle de Produits Chimiąues), Frankreich, Her
stellung von Zirkoncarbid. Zr-Mineralien werden im elektr. Ofen jnit Kohle red. y e r
wendet man zur Red. nicht ausreichende Mengen Kohle, so erhalt man eiń Gemisch 
yon Zr-Carbid u. gesehm. Zr. (F. P. 714 283 vom 8/7. 1930, ausg. 10/11. 1931.) D r e w s .

Bozel-Maletra (Soc. Industrielle de Produits Chimiques), Frankreich, Oe- 
winmmg von h ochprozent i gem Zirkonoxyd. Das durch alkal. Sehmelzen von Si ent- 
haltenden Zr-Mineralien erlialtene Prod. wird, yorzugsweise unter Druck im Auto- 
klayen, yollstóndig hydrolysiert, so daB das Zirkonat unmittelbar in Z r0 2 iibergeht. 
Dio Hydrolyse wird gegebenenfalls mehrmals wiederholt. Die Anwesenheit von 
Chloriden, wie NaCl oder NH 4C1, yerhindert die Abscheidung des ZrO, in kolloidaler 
Form. (F. P. 714 284 vom 8/7. 1930, ausg. 10/11. 1931.) D r e w s .

Bozel-Maletra (Soc. Industrielle de Produits Chimiques), Frankreich, Beinigen 
vonZirkonoxyd. Zur Beseitigung des im Z r0 2 ais Verunreinigung enthaltenen Fe-Oxydes 
wird das ZrOs bei einer Temp. von ca. 400° calciniert, wodureh es in eine in HC1 unl. 
Form  iibergefiihrt wird. Das Fe kann hingegen aus der ealcinierten M. durch HC1 
herausgel. werden. (F. P. 714 285 vom 8/7. 1930, ausg. 10/11. 1931.) D r e w s .

Stahlwerk Mark vorm. Chemische Werke Reiherstieg Wilhelmsburg A.-G., 
Harburg-Wilhelmsburg, und Ernst Maren, Hamburg, Herstellung phosphorfreier 
Vanadiumldsungen, 1. dad. gek., daB stark saure V-Lsgg. m it Ti-Salzlsgg. yersetzt 
werden. — 2. dad. gek., daB zum Ausfallen des P  aus As-haltigen, sauren Y-Lsgg. eine 
wss. Lsg. einer Sehmelze yon Ti-Erzen m it S-Alkalien oder Polysulfiden Verwendung 
findet. — 3. dad. gek., daB der Geh. an S-Alkalien, Polysulfiden oder Schwefeleisen 
erhoht wird, sofern er nicht ausreicht, um alles As zu fallen. (D. R. P. 541 034 KI. 12i 
vom 9/4. 1929, ausg. 7/1. 1932.) D r e w s .
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VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Matthew W. Butler, Enlwicklung des Emaillierens. Kurze Darst. der Emaillicr- 

kunst Yom Altertum bis heute. (Metal Clean. Finish. 3. 155— 58. 1931.) Sa l m .
S.R. Scholes, Glaseigenschaften in  Beziehung zur Zusammensetzung. Besehreibung 

der Forschungsergebnisse der letzten Jahre. (Fuels and Furnaces 9. 1401—04. Dez. 
1931.) Sa l m a n g .

F. H. Zschacke, Uber den gegenwdrligen Stand der Entfarbung des Glases. Bericht 
iiber den Stand der Kenntnisse aus Prasis u. Forscliung. (Keram. Rdsch. 39. 717—21. 
29/12. 1931.) Sa l m a n g .

L. Chalmers, Fliissiges Silber, seine Verviendung und Herslellung. Es besteht nielit 
aus Ag, sondern aus P t u. Au u. ist deshalb teuer. Es besteht aus einer Mischung von 
Pt-Resinat in ath. Olen in Miseliung m it anderen Metaliverbb. Reines P t wird in 
Konigswasser gel. u. bis 37 ,6 %  P t eingedampft, in A. gel. u. krśiftig m it S-Balsam 
(Terpensulfid) gemiseht. Temp.-Anstieg wird beobachtet, dann Bldg. des braunen 
Pt-Sulforesinats. Es wird filtriert u. wenn notig, isoliert u. in den Olen: Lavendel-, 
Sassafras, Rosmarinol usw. gel. Pt-Resinat ist ein Ieiehtes, braunes, amorphes Pulver 
von kriimeliger Bescliaffenheit m it allen Eigg. eines Rcsinats. P t kann bis zu 6 0 %  
vorlianden sein. Bei 450— 500° zerfiillt es in  S, S 0 2, einige nicht definierto Prodd. u. 
grauen Pt-Scliwamm. Wenn die auf Porzellan aufgetragene Pt-Resinatlsg. bei 300° 
eingcbrannt wird, dunkelt der braune Film wie bei der Au-Bldg. unter Hinterlassung 
von Pt-Sulfid, das bei Steigerung der Temp. zerfallt unter Zuriicklassung eines feinen 
Pulvers. In  Ggw. von Bi u. Cr wird dieses Pulver auf der Oberflache fixiert. Sie werden 
ebenfalls in Form ihrer Resinatlsgg. m it 6 %  Metali zugesetzt. Bi scheint die Fixierung, 
Cr die H artung des Nd. zu bewirken. Die Stabilitat wird durch Zusatz einer geringen 
Menge Rh-Sulforesinat bewirkt. Es hebt den FP. der Pt-Bi-Cr-Legierung. Die fertige 
fl. Emulsion wird unter dem Namen „fliissiges P latin“ in den Handel gebracht. Durch 
Au kann der dunkle Ton des Pt-Spiegels aufgehellt werden. Durch Zugabe von mehr 
Au konnen andere Tóne erhalten werden. (Brit. ind. Finishing 2. 181— 82. Okt. 
1931.) __ Sa l m a n g .

Friedrich Gareis, Uber die meclianische Abnutzung von Porzellan-Hotelgeschirr. 
Auf Grund langjahriger Erfalirungen in Hotels, durch Priifung im Laboratorium m it 
Trommelyerf. u. Sehleif-Scklagverf. wurdo erm ittelt: Die Abnutzung ist vor allem 
dureh mechan. Einfliisse bedingt, dereń Wrkg. durch chem. Einflusse allerdings ver- 
scharft wird. Ungeeignete Formen, besonders erhabene u. ecldge Formen erhohen diese 
Wrkg. Ausgesprochen flachę Formen unterliegen in starkstem MaBc der zerstorenden 
mechan. Einw. Der unglasierte FuC der Porzellanteller u. die Aufglasurfarben steigem 
die mechan. Einw. Die Abnutzbarkeit letzterer ist von ihrer Einbrenntomp. abhangig. 
Letztere muB fiir die untersuehten Fallo 890° betragen, dio Abnutzung erhoht sich 
oberhalb u. unterhalb dieser Temp. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 12. 609—18. Dez. 1931. 
Langenthal, Schweiz, Porzellanfabrik Langenthal A. G.) SALMANG.

W. T. Lindemann, Die Konlrolle des Beizraumes fu r  Porzellan-Emaillierańlagen. 
(S p rech saa l 65. 9. 7/1. 1932. — C. 1931. II. 2769.) Sa l m a n g .

Maurice Barrett, Qenormle Terrakolta. Vf. sehlagt zur Hebung der Yerwendung 
von Terrakotta an Bauten vor, sie zu normen, um sie billiger herstellen zu konnen. 
(Trans, ceramic Soc. 30. 382—84. Nov. 1931.) Sa l m a n g .

C. M. Dodd und M. E. Holmes, Eine Untersuclmng iiber die Wirkung von Schamotte 
a u f die Druckubertragung bei der TrockenpressuTig. Eine Reihe bekannter Ziegel- u. 
Schamottetone waren wenig druekleitend, was sich besonders in groCen Stucken aus- 
wirkte. Bei feinkornigen Tonen betrug der Porositatsabfall von auĆen nach innen 15%. 
Durch Zusatz von Schamotte wird die Druckdurchlassigkeit verstarkt. Bei fein
kornigen Tonen ist diese Wrkg. starker. Schon kleine Mengen von Schamotte wirken 
sich aus, die beste Wrkg. tr i t t  aber bei 50% ein. Die Menge des benótigten Anteils 
an Schamotte wachst m it abnehmendem PreCdruck u. m it zunehmender Feinheit des 
Tons. S tark gepreBte Tone (semiflints) benotigen weniger Schamotte fur gleiehe 
Druckubertragung. Bei geeigneten Mengen von Schamotte konnen selbst 250 mm 
dicke Stiieke ohne Lunker u. Schiehtung gepreBt werden. (Journ. Amer. ceram. Soc. 14. 
899—905. Dez. 1931. Rolla, Mo., School of Mines and Metallurgy.) SALMANG.

Hans Golla, Einige Beobaćhiungen aus der Praxis zur Frage der rotfleckigen Silica- 
steine. Dio roten Fleeken der Silieasteine sind kein Merkmal geringerer Giite. Sie 
haben eher eine etwas bessere Umwandlung ais die gelben Stellen. Der Fe-Geh. war
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aber dort nicht groBer nls an gelben Stellen. Aufstriche von Kreide erzeugen auf Silica- 
steinen rote, Aufstriche von Kaolin gelbe Farbę. Zusatz von Ton zur M. bringt die 
roten Flecke ebenfalls zum Vcrschwinden. Durch Anreicherung der PreBflaclicn in 
zu fcucht yerpreCten Steinen entstehen dort rote Flecken. Vf. halt die roten Flecken 
fiir Ausseheidungen von Fe20 3 u. fiir Anzeiclicn besonderer Giite der Steine. (Tonind.- 
Ztg. 55. 1285—87. 19/11. 1931. Bunzlau.) Sa lm a n g .

Elisabeth Lux und Otto Krause, Zur Frage der Rotfleckigkeit von Silicasteinen. 
(Vorl. Mitt.) (Vgl. vorst. Ref.) Vff. teilen mit, daB sie rontgenograph. Ca-Ferrit in 
den roten Flecken der Silicasteine nachgewiesen haben. (Tonind.-Ztg. 55. 1405. 17/12. 
1931.) Sa lm a n g .

G. Budewig, Uber Glasur- und Farb fehler beim Sleingutglallbrand. (Keram. Rdsch. 
40. 16—17. 14/1. 1932.) Sa lm a n g .

Edmund Richard Thews, Uber Graphilliegel. Beschreibung u. Eigg. (Tonind.- 
Ztg. 56. 60—61. 14/1. 1932.) Salm ang .

Hans Jordt, Uber Bauxite und dereń Anwendung fur feuerfeste Erzeugnisse. 
(Tonind-Ztg. 55. 1377. 10/12. 1931.) Salm a n g .

Hans Trapp, Neuere Fortschrille auf dem Gebiet der hochfeuerfeslen Stoffe. Es 
•werden allgemein die Anforderungen, die an feuerfestes Materiał zu stellen sind, bc- 
sprochen u. die zugeordneten Priifungsmethoden dargelegt. Insbesondere werden 
Magnesit-, Tonerde- u. Zirkonmaterial besprochen. Bzgl. der Zirkonerze werden Be- 
wertungsmethoden beschrieben u. neuere eigene Verss. auf dem Gebiet der Zirkonsilicat- 
spaltung mitgeteilt. (Metallbórse 21.1977. 2009. 2041. 2073. 25/11.—2/12. 1931.) T r a p p .

Frederico W.Freise, Bagasse ais Brennstoff und feuerfeste Steine in  Dampfkesseln. 
Bagasse enthalt 6,46% Mineralsubstanz von der Zus.: 34,66% K 20 , 1,45% Soda,
12,22% Kalk, 3,13% MgO, 1,66% Fc20 3. 2,99% P 2Os, 3,44% S 0 3, 33,75% S i0 2 +  
A120 3. Diese ist also hock bas. Die Asche ruft weniger eine Verschlackung ais eino 
starkę Korrosion durch die mit den Feuergasen mitgerissenen Teilclien hervor. Deshalb 
sind scharfe Eeken u. Vorspriinge móglichst zu vermeiden. Steine m it weniger ais 
45—48% A120 3 halten lióchstens 4 Monate aus. Ein tlbcrzug der Steine m it Z r0 2 
hilft. (Facts about Sugar 26 . 492—93. Nov. 1931.) S a l m a n g .

Hans Hirsch, Zur Unlersuchung von feuerfeslen Mórteln. (Vgl. C. 1980. II. 115.) 
Durch Scherverss. wurde ermittelt, dafi m it Wasserglasmórtel yermauerte feuerfeste 
Steine eine bis um das zehnfache, bei 1000° um das doppelte hóhere Bindung hatten 
ais m it W.-Mortel vermauerte Steine. Allerdings ist ihre Schlackenbestandigkeit u. 
ihre Verwendung bei hohen Tempp. hierdurch gefiihrdet. (Tonind.-Ztg. 55. 1261—62. 
12/11. 1931. Berlin, Tonindustrie-Lab.) SALMANG.

Sandford S. Cole und Don C. Lynn, Warmeausdehnung von Silicamorleln nach 
dem Brennen bei 950°, 1200° und 1500°. Die bis 800° gemesseno Warmeausdehnung 
war kleincr ais bei ungebrannten Mórteln. Bis 200° ist die Ausdehnung der ungebrannten 
u. der bei 950 u. 1200° gebranntcn Mórtel ungefahr gleich. Oberhalb 200° ist die Dehnung 
nach Brennen boi 1200° meist geringer ais nach dem Brennen bei 950°. Durch Brennen 
bei 1500° wird die Warmedehnung vóllig veriindcrt. Bis 800° ist die Dehnung der 
bei 1500° gebranntcn Mórtel groBer ais der bei tieferen Tempp. gebranntcn. Fein ge- 
mahlene Mórtel von niedrigem Kcgelsehmelzpunkt hatten, wahrsclieinlich wegen 
hóheren Tongeh.. eine klcinere Dehnung ais andere Mórtel. Mórtel von derselben Korn- 
gróBe u. wechselndem Tongeh. hatten nach Brennen bei derselben Temp. ungefahr 
dieselbe Warmedehnung bei 800°. Die Ausdehnung von Mórteln, welche bis zu den 
Verglasungstempp. der Tone erhitzt worden sind, gleicht denen von Silicasteinen. 
{Journ. Amer. ceram. Soe. 14. 906—12. Dez. 1931. Pittsburgh, Pa., Mellon Institute 
of Industrial Research.) Sa lm a n g .

Robert W. Knauft, Feuerfeste Mórtel und Slampfmassen. Betriebsanweisungen 
zum Aufstampfen von Massen aus wenig Ton u. viel Zuschlag in feiner Form, die m it 
PrcBlufthammer oder von Hand aufgestampft werden. Beschreibung yon Massen 
m it SiC, Mullit u. A120 3. (Fuels and Furnaces 9- 1371— 74. Dez. 1931.) Sa lm a n g .

— , Der Zellbeton. Aufzahlung der guten Eigg. des Zellbetons. (Buli. Assoc. 
anciens E16ves Inst. Superieur Fcrmentations Gand 33.10—13. Jan. 1932.) Sa lm a n g .

G. E. Bessey, Eine Abanderung der Glycerinmelhcde zur Beslimmung von freiem  
Kalk. (Pit and CJuarry 23. Nr. 6 . 23—24. 16/12.1931. — C. 1930. II. 2939.) Salm .

Aman Moore, Chemische Analyse in  Beziehung zu physikalischen Prufmethoden 
in  der Messung der Eigemchaften von Zementm. Durch Anreicherung der Zcmente
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an Fe, von dem oft mehr ais an A120 3 zugegen ist, dureh feinere Aufbereitung usw. 
ist die Giite in den letzten Jahren bedeutend yerbessert worden. (Pit and Quarry 23. 
N r. 6. 59— 60. 16/12. 1931. Cement Securities Ltd.) Sa lm a n g .

A. T. Goldbeck, Die Kennzeichnung von Beton fiir Yerarbeilbarkeit, Durchlassig- 
keit und Festigkeit. (Vgl. C. 1931. II. 2198.) Zusammenfassende Mitteilungen iiber 
Zus. von Betonmischungen, W.-Zusatz u. Festigkeit, seine Abhangigkeit von der 
A rt der Zusehlage, der Kornyerteilung, den Tempp. bei der Erhartung, auf die Durch- 
liissigkeit, Gefrieren u. Festigkeit. (Pit and Quarry 22. Nr. 5. 36—42. 1931. National 
Crush Stone Ass.) Salmang.

Celluloid Corp., New Jersey, V. St. A., Sćhleifmittd, bestehend aus 100 Teilen 
Cellulosederiy., 25—75 Teilen eines Weiehmaehungsmittels, wie z. B. Gampher, p-Athyl- 
toluolsulfonamid, Dibutylplithalat u. dgl., einem die Brennbarkeit heruntersetzenden 
Mittel u. 100—1000 Toilen Selileifmittel (Alundum, Carborund, Diamantpulyer, Si- 
Carbid, Quarz, Feldspat). Die M. wird in  der Warme unter Druck yerproBt. (E. P. 
359 324 yom 16/1. 1931, ausg. 12/11. 1931. A. Prior. 16/1. 1930.) E n g e r o f f .

Soc. des Usines Chimiques Rhone-Poulenc, Paris, Verbundglas. Die elast. 
Zwischenschicht aus einem Cellulosederiy. wird bis zu 1 Stde. in einem gesehlossenen 
Behalter boi 70° einem Vakuum von 12 mm ausgesotzt, m it einem Plastifizierungs- 
mitteł behandelt u. im Autoldayen oder yormittels Guminiwalzen yerpreBt. Die Ver- 
einigung der Glasplatten kann auch vor dem Verpressen in einem Quellmitte], 
z. B. Athyllactat u. W. oder 95°/0ig. A., erfolgen. (E. P. 361 254 vom 14/4. 1931, ausg. 
10/12. 1931. F. Prior. 30/1. 1930.) E n g e r o f f .

James Chamberlain und Harry Periam, London, Verbundglas. Dio Glasplatten 
werden m it mehreren diinnen Schichten aus Cellulosederiyy. tiberzogen, wobei man die 
obersten, die sich beim Verpressen beriihren, zwecks besserer Haftfiihigkeit m it Amyl- 
acetat befeuchtet. Es geniigt, nur eine Glasplatte beiderseitig m it mehreren diinnen 
Filmen, z. B. aus Celluloseacetat, zu yersehen. Um das Zusammenziehen der Zwischen- 
schiehten besonders an den Eekcn zu yerliindern, bestreicht man die Glasplatten erst 
m it einem Phenolformaldehydharz u. begieBt sie wiederholt m it einer Lsg., dic Cellulose
acetat u. 5— 7°/o Kunstharz enthiilt. (E. P. 316 755 vom 11/7. 1928, ausg. 29/8. 1929, 
u. E. P. 345 688 [Zus.-Pat.] yom 2/1. 1930, ausg. 23/4. 1931.) E n g e r o f f .

Hans Bonte, Friedrichsfeld, Verlńnderung der Enlstehung von Salzglasur auf Stein- 
zewjscherben, wobei auf die von Salzglasur freizuhaltenden Stellen Schutzbelage 
aufgetragen werden, dad. gek., daB hierfiir Matcrialien m it hohem Gch. an A120 3 oder 
MgO yerwendet werden. — Das Auftragen der Belagsmassen erfolgt mittels Aerograph 
oder Pinsels. (D. R. P. 540254 KI. 80b yom 16/6. 1929, ausg. 8/12. 1931.) K u h l in g .

Martin A. Morrissey, Roslindale, und Almer F. Moore, Brighton, V. St. A., 
Mórtel. Hydrat. Bindemittel, yorzugsweise Zement, werden m it dem Fullmittel u. 
uberschussigem W. innig gemischt u. nach erfolgter Hydratisierung, aber vor Beginn 
des Abbindens, in beliebiger Weise, z. B. dureh Absaugen, von dem UberschuB an W. 
befreit. Die Enderzeugnisse sind gleichmaBiger ais in iiblicher Weise erhaltene ab- 
gebundene Mortelmassen. (A. P. 1 832 875 yom 1/10. 1930, ausg. 24/11. 1931.) K u h l .

Henri Joseph Maximin Verney, Frankreich, Baustoffe. Den zur Herst. von 
Baustoffen yerwendeten ilischungen von CaO m it Schlacke, Wftlzenzunder, Sand, 
Kies o. dgl. werden etwa 3%  HC1, NaHSO.,, MgCl2, CaCL, Alkaliphosphat o. dgl. zu- 
gesetzt. Das Trocknen wird besclileunigt u. die mechan. Festigkeit yergróBert. Eine 
weitere Verbesserung der mechan. Eigg. u. des Trockenyorganges wird dureh Dampf- 
behandlung erzielt. (F. P. 714 380 yom 24/7. 1930, ausg. 13/11. 1931.) K u h l in g .

Robert Bindschelder, Frankreich, Armierte Hohlkórper, z. B. Róhren. Auf den 
Formkem -wird eine Schicht eines hycłraul. Stoffes, wie Beton, Asbestzement o. dgl. 
aufgebracht u. dieser dem Abbinden u. dem yólligen Riickgang iiberlassen. E rst dann 
werden langsgerichtete, gewiekelte o. dgl. Armaturen aufgebracht u. m it einer weiteren 
Schicht eines hydraul. Stoffes befestigt. Lockerwerdcn der Arm atur wird yermieden. 
(F. P. 714 346 Tom 18/7. 1930, ausg. 12/11. 1931.) K u h l in g .

Philip Carey Mfg. Co., Ohio, T)bert. yon: Albert C. Fischer, Chicago, Bau- 
materiał. Man yerwendet Baurnwollsamensclialen ais solehe oder nach Vorbehandlung 
m it h. W. oder Dampf bzw. h. W., das 1 oder 2%  NaOH enthalt, zusammen m it Bitumen, 
evtl. unter weiterem Zusatz anderer Fasern wie Hanf, Ju te  usw. u . bzw. oder ICaulschuk 
in Form yon Kautschukmilch, Regenerat oder Lsg. Man erhalt ein elast. Diehtungs-
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u. Verb.-Mittol fiir StraB endeeken, Schienen, Zicgcl, Błocko u. dgl. (A. P. 1814139 
vom 22/ 1 2 . 1927, ausg. 14/7. 1931.) P a n k ó w .

R. T. Vanderbilt Co., Inc., New York, iibert. yon: Ira Elmer Sproat, Coyinton, 
Ohio, Ilerstellung von gefarbten Produkten fu r  Bedacliungen, architcktonische Verzierungen
o. dgl. Geeignetes Gestein wird zerldeinert u. m it einer diinnen Schicht eines Cellulose- 
deriv. uberzogen, welches wetterbestandige Farbstoffe enthalt. (A. P. 1 830 489 vom 
18/4. 1929, ausg. 3/11. 19 31.) Dr e w s .

Karl Dorscli, Erliartung und Korrosion der Zcmente. Neue physik.-cliem. Untersuchungen
iibor d. Abbinde-, Erhiirtunga- und Korrosionsproblem. Berlin: J .  Springer 1932.
(120 S.) gr. 8°. M. 13.50.

[russ.] Iwan Fedorowitsch Ponomarew, Feuerfeste Materialicn. Tomsk: Isdatkom Wtusow
1931. (182 S.) Rbl. 3.—.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
O. Engels, Die Nolwendigkeit der Kunstdiingerarmendung unter den derzeitigen 

Verhaltnissen und unter besmiderer Beriicksichtigung der neueren Anschauungen auf 
diesem Gebiele. Zusammenfassende Darst. iiber die qualitiitsverbesserndo Wrkg. einer 
kiinstlichen Volldungung u. Hinweis auf die Erhohung der Rcntabilitat des Acker- 
baues durch kiinstliche Dungung besonders auf leiehten Boden unter Verwendung 
zahlreicher Originalarbeiten. — Gefahr der Uberproduktion durch die Anwendung 
von Handelsdiinger. — Die biolog.-dynam. Diingungsweise. (Kunstdiinger u. Leim 28. 
421— 27. 480— 84. 15/11. 1931.) W. S c h u l t z e .

G. Tommasi und S. Dojmi di Delupis, Diingungsversuche mit Phosphoriten. 
(Staz. Chim.-Agr. speriment. Roma Pubbl. Nr. 271. 39 Seiten. 1930. — C. 1931. I. 
2104.) G r im m e .

S. D. Conner, Die Wirksamkeit von Phosphatdiingemitteln. Zusammenfassende 
Darst. iiber die Wrkg. von Super- u. Rohpliosphaten in Abhangigkeit von Bodenart, 
Pflanzensorte u. A rt der angewandten N- u. K aO-Dunger. (Amer. Fertilizer 75- Nr. 13. 
13—15. 19/12. 1931. Purdue, Uniy., Ind.) W. S c h u l t z e .

A. A. Ramsay und E. L. Griffiths, Der Kalk- und Phosphorsduregehall der Luzerne 
unter dem Einflu/S der Diingung mit Superphosphat. Die Verss. ergaben nur geringen 
EinfluB der Dungung auf den CaO- u. P 20 5-Geh. der Luzerne. Einzelheiten (Tabellen) im 
Original. (Agricult. Gazette Newr South Wales 42. 855— G3. 1/11. 1931.) Gr o s z f e l d .

— , Der Mineralgehalt von Weidegrasern. Diingungsverss. m it Superphosphat, 
Thomassehlacke u. Rohphosphat zu austral. Weideflachen bewirkten erhebliche Wachs- 
tumsforderung u. Zunahmo an 11. Asehenbestandteilen. (Commonwealth Australia. 
Council Scient. Ind. Res. Nr. 17. 15 Seiten. 1930. Melbourne, W aite Agricult. Res. 
Inst.) W. S c h u l t z e .

— , Der Einflu/3, den die Haufigkeit des Mahens au f die Produkticmslcraft, bolanische 
'■und chemische Zusammenselzung und den Nahrwert von naturlichen Weideflachen in  
Siidaustralien ausiibt. Best. yon K 20 , P 20 5, CaO, S i0 2, Na20 , Trockensubstanz u. 
Protem in 2, 4, 7 u. 10-wochentliehen Grasschnitten; ebenso dereń botan. Zus. (Common
wealth Australia. Council Scient. Ind. Res. Nr. 18. 24 Seiten. 1931. Melbourne, W aite 
Agricult. Res. Inst.) W. S c h u l t z e .

Martin Leibrandt, Der Einflufi des Kalis in nach Menge und Art der gestaffelten
Kaligaben au f den Wachstumsrhythmus verscliiedener Runkelriibensorten, denAusbau ihres 
Gefafibundelsystems und die Ausbildung wertgebender Bestandteile in  den Riiben. Giinstige 
Beeinflussung der Wachstumsgeschwindigkeit, Formgestaltung, Trockensubstanz- u. 
Zuckerbldg., sowie Erhohung der Lagerfestigkeit durch reichliehe Kalidungung. (Land- 
wirtschl. Jahrbch. 74. 587—632. 1931. Breslau, Univ.) W. S c h u l t z e .

Sandor Arany, Einige Versuchsergebnisse iiber das Verhalten des Magnesiums im  
Boden. Verss. m it 5 Bodenproben, die m it verd. CaCl2- u. MgCl2-Lsgg. behandelt 
wurden. Alkal., CaC03 fuhrende, sowie sauere, an organ. Substanz reiche Mineral- 
boden absorbieren yon den Lsgg. kein Ca, aber um so mehr das Mg, wahrend der Ca- 
Geh. des Bodens sich yerringert. Kalkarme Alkaliboden binden sowobl Ca, ais aueh 
Mg, jedoch letzteres in groBeren Mengen. Es kann angenommen werden, daB Ca u. K  
die Stabilisierung, hingegen Mg u. Na die Mobilisierung des Bodensystems anstreben, 
jedoch ist die Wrkg. des Mg geringer ais die des Na. (Mezógazdasńgi-Kutatasok 4. 
439—48. Dez. 1931. Debrecen, Ungarn, Landwirtsch. Yersuehsstat.) Sa il e r .
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B. Dirks, Der Bodenstickstoff. Zusammenfassendo Darafc. iiber das C:N-Ver- 
liilltnia in Hoch- u. Niedermoorbóden. An den Ergebnissen des „Ewigen Roggenbaua 
H alle" wird der Zusammenhang zwischen N-Verlust u. H-Ionenkonz. untersucht.
(Landwirtschl. Jalirbch. 74. 535—51. 1931. Halle, Univ.) W. S c h u l t z e .

A. I. Achromeiko, Beitrag zum Studium der Bodenermudung. An Topf- u. Feld- 
verss. wird nachgewiesen, daB die bei der zweiten Aussaat von Hafer u. Weizen trotz 
minerał. Yolldungung auftretende Bodenermudung auf eine yorubergehende biolog. 
Absorption der Nabrstoffe, insbesondere des Stickstoffes, zuruckzufiihren ist. Wurde 
bei der zweiten Aussaat s ta tt der einfachen die 2—3-facho Diingergabe (Hellricgol- 
miscliung) gegeben, so komiten annahernd die gleichen Ernteresultate erzielt werden. 
Der W.-Auszug des Bodens enthiclt nach der zweiten Ernte trotz erlióhter N-Gabe 
keine 1. N-Verbb., wohl aber nach einigen Monaten infolge Zers. von Mikroorganismen. 
(Landwirtschl. Jahrbch. 74. 713 — 27. 1931. Moskau, Inst. f. Diingungs-
wesen.) W. Sc h u l t z e .

Sante Mattson, Gesetze iiber das Verhalten der Bodenkolloide. VI. Amphoteres 
Vcrhalłen. (V. ygl. C. 1931. II. 617.) Bodenkolloide m it niedrigerem Si0 2-Sesquioxyd- 
yerhaltnis zeigen ausgesprochenen amphoteren Charakter. Vf. unterscheidet den iso
elektr. Punkt yon dcm Punkt der Austausclmeutralitat. Letzterer ist erreicht, wenn 
ein Gleichgewicht zwischen Kationen- u. Anionenabsorption eintritt, so daB weder 
Austauschalkalitat, noch Austauschaziditat besteht. Die Abhangigkeit des hochsten 
PH-Wertes, den ein Bodcnkolloid bei vólliger Elektrodialyse erreichen kann, von dcm 
isoelektr. Punkt u. der Austausclineutralitat wird besprochen. Der isoelektr. Punkt 
ist yeranderlich m it der A rt der absorbierten Ionen. (Soil Science 32. 343—65. Nov. 
1931. New Jersey Agrieult. Exper. Station.) W. Sc h u l t z e .

J .  Greger, Uber Bodenbelagpapiere. Zusammenfassende Darst. (Ćechoslovak. 
Papier-Ztg. 11. Nr. 49. 1—2. 5/12. 1931.) W. Sc h u l t z e .

Karl Dopf, Welche Pappe eignel sich am besten ais Bodenbelag fiir Landwirtschafll 
Gute Erfahrungen bei Verwendung yon „Wendler-Asplialtpappe mit Drahtcinlage“ 
(Cechoslovak Papier-Ztg. 11. Nr. 52. 1—2. 26/12. 1931.) W. Sc h u l t z e .

P. S. Pratt, A. F. Swain und D. N. Eldred, Untersuchung iiber Bducherungs- 
probleme: „Schutzbetaubung“ , ihre Anwendung und Einsclirdnkungen. Bericht iiber 
rationelle HCN-Begasung bei Citrusplantagen. Die App., ihre Anwendung, die Gefahren 
u. SchutzmaBnahmen werden besebrieben. (Journ. econ. Entomology 24. 1041—63. 
Okt. 1931. E l Monte [Calif.].) Gr im m e .

L. Schwarz und W. Deckert, Zur liygienischen Beurleilung von T-Gas (Aihylen- 
oxyd) ais Schadlingsbekdmpfungsmittel. II. Mitt. Praktische Durchgasungsversuche auf 
Schiffen. (I.ygl. C. 1930. II. 1119.) Es wird empfohlen, bei Schiffsdurchgasungen mit 
Athylenozyd zwischen einer yorlaufigen u. endgiiltigen Freigabe der Raume zu unter- 
schciden. Die yorlaufige Freigabe kann erfolgen, wenn dio in der Luft yorhandene 
Atliylenoxydkonz. nicht hoher ist ais 0 ,1  g/cbm, die endgiiltige erst nach fast restloser 
Entfernung der adsorbierten Athylenoxydmengen. (Ztschr. Desinfektion 23. 405—16. 
Okt. 1931. Hamburg, Hygien. Staatsinst.) F r a n k .

Clyde C. Hamilton, Priifungen iiber die Bekdmpfung gewisser fiir Zierpflanzen 
schddlicher Insektem. Bekampfung der Fichtenmotte durch Penetrol, lósliches Pineol 
u. „Blattschwarz", des Wacholderwurms u. Fichtennadelbohrers durch PjTethrol 
oder Pineol, des Weinwricklers durch CS2-Emulsion. (Journ. econ. Entomology 24. 
162—69. 1931.) Gr im m e .

Arthur Metzger, Die direkte Wasserbestimmung mit dem Apparat von Dr. J . Pritzker 
und B. Jungkunz bei Verwendung von Tetracldordthan ais Ubertreibmittel im  Vergleidh 
zur Trockenschrankmethode. W.-Bestst. im Trockenschrank bei 103— 105° u. durch 
Dest. an zahlreichen Boden, Dungemitteln, Futterm itteln, Pflanzenschutzmitteln, 
Streumaterial, Bienenhonig u. Zuckermelasse. Die yon LEPPER (C. 1930. I. 3497) 
gefundeno Zers. des Zuckers bei der Dest. kann yermieden werden, wenn die Dest. 
von zuckerhaltigen Substanzen nicht langer ais 15 Blin. dauert. (Landwirtschl. Jahrbch. 
Schweiz 45. 625—32. 1931. Eidg. agrikulturchem. Anst. Liebefeld-Bern.) W. Sc h u l t z e .

W. Kruger, G. Wimmer und H. Ludecke, Kónnen Kali- und Stickstoffmangel 
durch chemische Beaktionen in Teilen von lebenden Pflanzen festgestellt werden 1 (Vgl.
C. 1932. I. 277.) Weitere Verss. zur Best. des Kalimangels an Mais- u. Haferpflanzen 
lieferten niemals einheitliche Ergebnisse, so daB die Methode yerworfen wird. (Ernahrung 
d. Pflanze 27. 450—52. 1/11. 1931. Bemburg, Versuchsstation.) W. Sc h u l t z e .

83*
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H. Neubauer, Bemerkungen zu dem Aufsalz von li. Dielz uber die Abkurzung des 
Keimpflatizenyersuchs durch kiinstliche Beleuchłung. Vf. glaubt nicht, daB sich die von 
D ie t z  (vgl. C. 1932. I. 122) angeregte Andertmg des Verfahrens einbiirgern wird. 
E r schlagt eine Weiterfuhrung der bisherigen Verss. m it „kaltem “ elektr. Glimmliclit 
vor. (Em ahrung d. Pflanze 27. 449. 1/11. 1931. Dresden.) W. SCHULTZE.

W. M. Kletschkowski und p. A. Shelesnow, Uber Yerschiebungen der Wirkungs- 
faktoren von Stickstoff und Phosphorsaure. (Vgl. C. 1931. I. 840. 1930. II. 2177.) 
Vegetationsverss. m it Hafer in Sandkulturen nach M it s c h e r l ic h . Differenzdungung 
mit N (0—3,12 g) u. P 20 5 (0—1,00 g je GefaB). Die P 20 5-Ertragskuryen werden nach 
y  =  A  (1—1 0 -C--P), die N-Ertragskurven nach den 1'ormeln der ersten u. zweiten 
Annaherung y1 =  A  (1 —10-®*^), y2 =  A  (1— 1 0 - o A’) ■ lO-Ł-Y- bereehnet. c erwies 
sich fiir N  u. P 20 5 ais nicht konstant u. schwankte fiir P 20 5 je nach der N-Gabe von 2,34 
bis 18,2 u. fiir N  je nach der P 20 3-Gabe yon 0,430 bis 4,283 fiir die erste Annaherung u. 
von 0,284 bis 4,312 fiir die zweite Annaherung. Die Veranderung von c folgt der Regel 
von R lPP E L : je weniger giinstig fur die Erreichung des Hochstertrages ( 4 )  die Neben- 
bedingungen sind, desto gróBer der Wirkungsfaktor (c). Die experimentell gefundenen 
W erte fiir den Wirkungsfaktor von N  ais Funktion der P 20 6-Gabe [cn(P)] u. den 
W irkungsfaktor von P 20 5 ais Funktion der N-Gabe [c2J (N)] stimmen m it folgender 
,,Kompensationsformel“ gut iiberein.

'»" ■ '- - i ,

•.m—
Hierin bedeuten N l u. P1 geringe Gaben yon N  u. P , cn (P x) u. cB (N±) die diesen Gaben 
entsprechenden, experimentell gefundenen Werte. (Landwirtsehl. Jahrbch. 74. 353 
bis 404. 1931. Moskau, Wissensch. Forschungsinst. f. Diingewesen.) W. S c h u l t z e .

C. C. Howes und C. B. Jacobs, Soli das analytisclie Yerjahreń zur Bestimmung 
des rerfugbaren Pliosphorsduregehaltes in  Diingemilteln gedndert werden ? Dio Citrat- 
methode gibt nur m it dem gewohnlichen Superphosphat einwandfreie Resultate. Das 
Ammoniumsuperphosphat gibt yersehiedene Werte, dereń GroBe abhangig is t yon der 
Menge der Einwaage (so geben 2 g 4,67% unl. P 20 5, 1 g nur 2,30%), yom pH-Wert 
der m it Ammoniumeitrat yersetzten Lsg., von der Menge des Ammoniumcitrats u. 
von der Einwirkungsdauer. Nach Heranziehung yon Vegetationsverss. muB eine neue 
Methode zur Best. ausgearbeitet werden. (Ind, engin. Chem. Analytical Eddition 3. 
70—72. 1931. Baltimore, Md., Davison Chemical Co.) L. W o l e .

K. D. Jaeob und W. H. Ross, Uber die chemische Natur und iiber die Lósliehkeit 
der mit Ammoniak behandelten Superphosphale und anderer Phosphate. (Vgl. C. 1931. 
I I .  1743.) Unters. der Prodd., die bei der Einw. von NH 3 auf Superphosphat entstehen. 
Mit 2%  Ammoniak entsteht aus wasserl. Monocalciumphosphat das citratl. Diealeium- 
phosphat u. wasserl. Monoammoniumphosphat. Mit viel NH40 H  entsteht Ca3(P 0 4)2. 
Um die Analyse in  Einklang m it den Vegetationsergebnissen zu bringen, schlagt Vf. 
vor, zur Analyse s ta tt 2 g nur 1 g u. s ta tt %  Stde. 1 Stde. zu digerieren. Beziiglich der 
Citratloslichkeit der yerschiedenen Phosphate u. yon Knochenmehl, Iinochenasche, 
bas. Schlacke u. yon Rohphosphaten sei auf das Original verwiesen. (Joiu-n. amer. 
Soc. Agronomy 23. 771—87. Okt. 1931.) L. WOLF.

Chemische Fabrik von Heyden Akt. - Ges., Radebeul-Dresden (Erfinder: Walther 
Baunacke, Dresden), Verfahren zur Rubennenwtodenbekampfung, dad. gek., daB man 
ais wirksamen Stoff die Ubermangansaure in Form ihrer Salze yerwendet. Man kann 
sio m it unwirksamen Stoffen, z. B. Bolus, Sand, Erde, aber auch m it Diingemitteln 
oder Pflanzenschutzmitteln gemischt bzw. darin aufgesaugt, yerwenden. (D. R. P. 
531561 KI. 451 yom 10/7. 1928, ausg. 12/8. 1931.) Gr a g e r .

Rudolf Gebisch, Wien, Verfahren zur Vernichlung von Ungeziefer durch Begasung, 
dad. gek., daB ais Vergasungsmittel ein Gemenge yon CC14 u. Chlorpikrin in yerschiedenen 
Verhaltnissen, etwa 3: 1 oder 1: 3 durch Verdunstung, Verdampfung oder Zerstaubung 
zur Verwendung kommt. (Oe. P. 124486 vom 20/6. 1930, ausg. 10/9. 1931.) Gr a g e r .

Chemische Fabrik Dr. Hugo Stoltzenberg, Hamburg, Yerfahren zur Blau- 
sdurebegasung in geschlossenen Raumen unter Verwendung von Streifen, Stiicken o. dgl. 
von aufsaugendem Stoff, 1 . dad. gek., daB man die m it 1. Blausaureverbb. impragnierten,
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teilbaren, z. B. aus Papier, Stoff usw. bestełienden Strcifen, Stiicke o. dgl. in der Luft 
des zu begasenden Raumes ausbreitet, um durch die Einw. von Kohlensaure u. Wasser- 
dampf Blausauremengen freizusotzen. — 2. dad. gek., daB man die Streifen oder Stiicke 
m it blausauren Salzen bedruckt u. diese durch Striche oder Durchlochung un terteilt. —
3. dad. gek., daB diese Streifen oder Stiicke einseitig m it einem gasundurchlassigen Stoff 
bestrichen oder iiberzogen sind, z. B. Gummilsg., Ńitrocellulose, undurchlassiges Papier, 
Olpapier usw. — 4. dad. gek., daB diese Streifen oder Stiicke in Tiiten- oder Zeltform 
gebracht werden, um auf diese Weise einzelne Pflanzen, Strauchór oder Baume in ein- 
faclier u. billiger Weise zu begasen. (D. R. P. 539 255 KI. 45 1 vom 15/11. 1928, ausg. 
26/11. 1931.) Sa u r e .'

Deutsche Gesellschaft fiir Schadlingsbekampfung m. b. H., Frankfurt a. M. 
iibert. von: Johann Lingler, Offenbach a. M., Verfahren zur Vergasung mit Calcium- 
cyanid. E in Erdalkali- oder Magnesiumcyanid, welchcs in leicht zerreibbarer, fester 
Form, z. B. ais unterteilte Tabletten oder Wiirfcl m it bestimmtem Geh., vorliegt, wird 
durch eine geeigneto Vorr. fein vermahlen, u. sofort, moglichst durch dieselbeYorr., in 
den zu vorgasenden Raum verstiiubt. Durch die unmittelbaro Aufeinanderfolge dieser 
beiden MaBnahmen werden HCN-Yerlusto vermieden. (A. P. 1 820 394 vom 9/3.
1929, ausg. 25/8. 1931. D. Prior. 12/3. 1928.) Gr a g e r .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. RoeCler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Gerhard Peters, Frankfurt a. M.), Verfahren zur Regdung der Blausaurc- 
abgabe aus Blausaurererbindungen, wie Ca(CiSF)2, dad. gek., daB man diesen wasser- 
entziehende Mittel, wie CaCl2, in der gewiinschten Verlangsamung der Blausaureabgabe 
entsprechenden Mengen beimengt. Zusatze von 10—20% haben sich bereits ais wirksam 
erwiesen. Die Stoffgemische werden zweckmaBig in Formkórper iiborgefiihrt, welche 
an der Verwendungsstelle leicht wieder zum Zerfall gebracht werden kónnen. (D. R. P. 
530 441 KI. 451 vom 2/ 1 1 . 1929, ausg. 29/7. 1931.) Gr a g e r .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. RoeBler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Walter Rasch, Frankfurt a. M.), Ve.rfahre.n zur Herstellung eines Schadlings- 
beMmpfungsmiltels, 1. dad. gek., daB feste Kohlensaure m it zur Schadlingsbekampfung 
geeigneten, niedrigsiedenden oder gasfórmigen Stoffen, wie Blausaure, Chlorcyan, 
Athylenozyd u. dgl., oder Mischungen solclier u. gegebenenfalls noch Reiz- oder Warn- 
stoffen gemischt wird. — 2. dad. gek., daB man die niedrigsiedenden Stoffe durch 
Abkiihlung in  feste Form iiberfuhrt u. sie sodann m it fester Kohlensaure yermiselit. —
3. dad. gek., daB man die tlberfiihrung in die feste Form nach Miscliung von fl. Kohle- 
saure m it dem niedrigsiedenden Schadlingsbekampfungsmittel vornimmt. — 4. dad. 
gek., daB man die feste Mischung zu Tafeln, Wiirfeln o. dgl. formt. (D. R. P. 539 604 
KI. 45 1 T o m  15/11. 1929, ausg. 28/11. 1931.) Sa r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Marx und 
Karl Brodersen, Dessau), Behdmpfungsmilld fiir wasserbewohnende Insekten u. doren 
Larven. Das Mittel besteht aus Mineralolen u. ist gek. durch den Zusatz von Fetton, 
Fettsauren, naturlichen oder kiinstlichen Harzen oder Pechen. — Z. B. lost man in 
20 Teilen eines im wesentlichen aus Xylolen bestehenden Steinkohlenteerdestillats 
2 Teile Kolophonium  u. 1 Teil o-Dichlorbenzol. Durch die beanspruchten Zusatze wird 
die Ausbreitungsfahigkeit der Mineralole wesentlich erhoht. (D. R. P. 498 846 KI. 451 
vom 16/4. 1926, ausg. 14/11. 1931.) Sa r r e .

Physiologisch-Chemisches Laboratorium Hugo Rosenberg, Freiburg i. B., 
Verfahren zur Herstellung eines starh gifligen Mause- und Raitenterlilr/unsjsmittels mitiels 
PreBsafts der Meerzwiebel, dad. gek., daB Cerealienkeime m it dem Prefisaft am besten 
in gelinder Warme extrahiert werden u. der E strak t bei niederer Temp. zur Trockne 
gebracht wird, worauf der Trockenextrakt m it geeigneten K5dem vermengt wird. — 
Z. B. werden 14 kg PreBsaft aus 20 kg frischen Meerzwiebeln im Gemisch m it 10 kg Malz 
3—4 Stdn. bei etwa 50° digeriert, das F iltra t im Vakuum getrocknet, gepulvert u. m it 
einem Koder, z. B. Brotmehl, vermischt. (D. R. P. 539 905 KI. 451 vom 2/5. 1931, 
ausg. 3/12. 1931.) Sa r r e .

[ruSS.] Anatoli Alexandrowitsch Krassjnk, Boden und ihre Untersuchunpr in der Natur. 3. Aufl.
Moskau-Leningrad: iStaatl. Landw. u. Kolchos-Literatur-Verlag 1931. (196 S.) Rbl. 3.50. 

Jacob G. Lipman, Soil Science. London: Baillioro 1932. (74 S.) 8°. 6 s. not.
J. .7. Skinner, Fertilizers for cotton soils. Washington: Gov’t  Pr. Off.; Sup’t  of Doc. 1931.

(9 S.) 8°.
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Vm. Metallurgie; Metallographie; Metaliverarbeitung.
G. L. Oldright und Virgil Miller, Schmelzen im  Bleiliochofen. Behandlung reicher 

Konzentrale. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 3349.) BetriebsmaBnalimen zur Behebung der Scliwierig- 
keiten, die durch Yerarbeifcung yon weichen Flotationskonzentraten entstehen. Fiir 
den Schachtofcn empfiehlt sich eine Herabsctzung des Kokssatzes u. Verminderung 
der Beschickungssaule. Daraus ergibt sich ein um 20—30% erhóhter Durchsatz u. 
ein yermehrter Metallverlust in der Schlackc von ungefahr 1 Tonne/Tag. (Metal Ind. 
[London] 38 . 523—34. 1931.) N ik l a s .

Keizó Iwase, Masaji Fukusima, Yuji Saitó und Shinroku Mitsukuri, Unter- 
suchungen uber magnetische Saiule. I. Faktoren, welche die JReduklwnsgcschiuindigke.il 
von Titan-Eisen-halłigen Sanden beeinflussen. Die Bed. von drci Arten magnet. Sande 
(mit 39, 60 u. 69% Fe u. 42, 10 u. 2%  Ti) durch CO, CO +  C02 oder C wird bei 800 
bis 1050° untersucht. Die untersuchten Sande sind yiel weniger leicht zu reduzieren 
ais Hiimatit u. Magnetit, aber etwas leichter ais Sclilacke (plate slag m it 73% Fe); 
je mehr Ilmenit die Sande enthalten, um so weniger leicht reduzierbar sind sie. Der 
EinfluB der KorngroBe des Sandcs u. der Kohle, der Starkę u. Menge der Reduktions- 
m ittel u. der Hóhe der Temp. wird untersucht. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 20. 
489—521. Okt. 1931.) L o r e n z .

Keizó Iwase, Masaji Fukusima und Shinroku Mitsukuri, Unier suchungen 
uber magnetische Sande. II. Einflu/3 von Kieselsdure a u f die Reduktion der magnetischen 
Sande. (I. ygl. vorst. Ref.) Nielitsinternde kieselsaurehaltige Stoffe (gefallte S i0 2 
oder Scesand) beeinflussen die Red. der magnet. Sande nur wenig. Die leichteren 
Anteile des magnet. Sandes, die neben H am atit oder Limonit S i0 2 enthalten, setzen 
die Reduktionsgeschwindigkeit stark lierab, liauptsaehlich durch Sintern bei Tempp. 
iiber 1000°. Trotzdem ist es aueh bei Ggw. dieser Anteile móglich, die Red. bei Tempp. 
unter 1150° yollstandig durchzufiihren, wenn geniigend Red.-Mittel zugegen ist, wenn 
aueh in langerer Zeit. Die Entfernung der Gangart ist also nicht unbedingt notwendig. 
(Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 20 . 522—35. Okt. 1931.) L o r e n z .

Keizó Iwase, Masaji Fukusima, Masami Kobayasi und Shinroku Mitsukuri, 
Untersuchungen iiber magnetische Sande. I II . Uber das Rosten der magnetischen Sande 
und darauffolgende Iłcduktion. (II. vgl. vorst. Ref.) Die drei in der I. Arbeit unter- 
suehten Sande werden nun oxydierend bei Tempp. zwischen 700 bis 1000° gerostet. 
Je  hóher der Gelialt an Ilm enit ist, um so leichter liiBt sich die Oxyd. durchfiihren; 
der EinfluB der KorngroBe ist groBer ais bei der Red. Ein der Red. vorhergehendes 
Rdsten ist dann vorteilhaft, wenn die Red. nur schwer durchzufiihren ist, also bei 
ilmenitreiehen Sanden. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 20. 536—59. Okt. 
1931.) L o r e n z .

W. West, Gufleisen mit niedrigem Gesaml-C-GeJialt und seine Verwetidung durch 
den Gieflerei-Mann. Nach einer allgemeinen Besprechung des Vorganges der Graphit- 
bldg. aus der Selimelze, ferner der Beziehungen zwischen einem niedrigen C-Geh. 
des GuBeisens u. dem Geh. an gebundenem C sowie dem Si-Geh. des Materials, wird 
auf den EinfluB des niedrigen C-Geh. auf das Schwinden eingegangen. Es wird iiber 
Verss. mit GuBeisen aus dem Kupolofen beriehtet, wobei der EinfluB des Gesamt- 
C-Geh. bei konstantem Si-Geh. einerseits, u. der EinfluB yerschiedener Si-Gehh. bei 
konstantem C-Geh. andererseits untersucht werden; die Verss. werden durch Unterss. 
an TiegelguBmaterial u. an uberhitztem GuBeisen erganzt. Es zeigt sich, daB, je gróber 
die Grapliitausbildung, bzw. je hóher der Gesamt-C-Geh., besonders bei entsprechendem 
Si- u. P-Geh., um so geringer das Schwinden, u. umgekehrt, daB der Vorteil eines 
niedrigen C-Geh. hinsichtlich besserer mechan. Eigg. m it einem starkeren Schwinden 
Yerbunden ist. (Foundry Trade Journ. 45 . 272—75. 29/10. 1931.) E d e n s .

J. E. Hurst, Austenitisches Gufieisen. Es wird iiber Verss. an austenit. GuBeisen- 
sorten m it Cr-Gehh. bis etwa 7%  neben 15% Ni beriehtet, bei denen der EinfluB des 
Cr-Geh. auf die ZerreiBfestigkeit u. elast. Eigg., ferner die Brinellharte, Dauerstand- 
festigkeit u. das Gefuge untersucht wird, wobei aueh der EinfluB yerschiedener Warme- 
behandlung beriicksichtigt wird. Mit zunehmendem Cr-Geh. nehmen die Hartę, 
Festigkeit u. der Elastizitatsmodul zu, ferner nimmt die Dauerstandfestigkeit zu, 
wahrend die zugehórige Dehnung abnimmt. Bei Gehh. bis zu 4,21% Cr sind die meelian. 
Eigg. giinstig, bei 7%  Cr wird das GuBeisen unbearbeitbar. Bzgl. des Einflusses der 
Warmebehandlung zeigt sich, daB das Gliihen u. insbesondere das Abschrecken die 
Fcstigkeitseigg. u. besonders bei den hóheren Cr-Gehh. die Zahigkeit des Materials
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erheblich verbessert. (Foundry Trade Journ. 45 . 237—39. 15/10. 1931. Sbeepbridge 
Stokes Centrifugal Castings Co., Ltd.) E d e n s .

G. Calbiani, Die permanenle Volumzunahme des grauen Gufieisens durcli Warnie- 
wirkung. Das MaB der Vol.-Zunalime von grauen GuBeisenstiicken hangt von dem 
Verbaltnis Oberflache: Vol. ab; je groBer dieses ist, desto starker tr itt  die Zunabme 
des Sfciickes in Erschoinung. Die Ergebnisse werden mit makro- u. mikrograph. Unterss. 
belegt. (Metallurgia Italiana 23. 1135—45. Dez. 1931. Sesto San Giovanni [Mai- 
land].) R . K . Mu l l e r .

J. Shaw, Die Festigkeil von Gufieisen in  Beziehung zur Wandstarke. K rit. Ein- 
wande zu den Yers.-Ergebnissen von H e l l e r  (C. 1 9 3 1 . I. 3161). (Foundry Trade 
Journ. 4 5 . 264. 29/10. 1931. Southsea.) E d e n s .

L. Delgrosso, Bemerkunqen uber das Schmelzen von Gupeisenslaben fur Walz- 
werkc im  dektrischen O fen. Vf. empfiehlt die Anwendung elektr. Strahlungsófen, dio 
eine groBere Charge aufnehmen konnen, fur die Herst. von GuBeisenstaben. (Metallurgia 
Italiana 23. 1127—34. Dez. 1931. Sesto S. G.) R. K. M u l l e r .

Tryggve Holm, Ober amerikanische Slahlkonlrolle. Oberblick iiber die amerikan. 
Methoden (vgl. H e r t y , C. 1 9 2 7 . II. 970. 1 9 3 1 . I. 3162) zur Unters. der Charge (FeO- 
Best. im geschmolzenen Stahl durch Red. mit Al, Kontrolle der Schlackeviseositat) u. 
des fertigen Stahls (Best. des Schlackegeh., Tiefatzungsprobe mit HC1, magnet, u. 
elektr. Unters.-Verff.). (Jernkontorets A n n a le rll5 . 626—42. 1931.) R. K. Mu l l e r .

Feiser, Moderne Gewinnung von Nicliteisenmetallen. Ubersicht iiber die moderne
Verhiittung von Nichteisenmetallen u. Verarbeitung von Altmaterial. (Metallwaren- 
Ind. Galvano-Techn. 29 . 530—31. 30 . 16—17. 1932.) N ik l a s .

W. L. Govier, Erfahrungen mit Elelctroofen beim Schmelzen von Kupfer und seinen 
Legierungen. Nachteile des Lichtbogenofens. Besprechung der einzelnen Wider- 
standsófen — Hclberger- u. Baylyofen. Anwendung des Niederfreąuenzofens zum 
Schmelzen von Messing u. Cu-Ni-Legierungen u. des Hochfreąuenzofens von N o r t h r u p . 
Angriff des Ofenfutters durch die Schmelzen. (Metal Ind. [London] 39. 535—37. 
564—66. 4/12. 1931.) N ik l a s .

Maurice Cook und Eustace C. Larke, Physikalische Prufung von Kupfer und 
kupferreićhen Legierungen in  Form diinner Slreifen. Es werden Zugfestigkeits-, Hartę- u. 
Kerbschlagpriifungen m it verschiedenen Typen von Prufmasehinen ausgefuhrt an Cu, 
95: 5 Cu-Zn, 70: 30 u. 64: 36 Messing u. 80: 20 Cu-Ni, die in Streifen von 0,06, 0,04,
0.02 u. 0,01 Zoll Starkę angewendet werden. Die Metallc werden in 4 yerschiedenen
Temperungszustiinden, von wcichgegliiht bis hartgewalzt, untersucht. Fiir Zugfestig- 
keit u. Dehnung werden an allen Materialien iibereinstimmende W erte herab bis ein- 
schlieBlich 0,02 Zoll Starkę erhalten. Die Kerbschlagpriifungen geben, an yerschiedenen 
Maschinen ausgefuhrt, verschiedene Werte. (Journ. Inst. Metals 46 . 245—61. 1931. 
Birmingham.) H u n i g e r .

Clement Blazey, Briichigkeił in  Kupfer. Aus fruheren Arbciten des Vf. (C. 1927-
1. 2941. 1 9 2 9 . I. 3136) ist bekannt, daB As in Cu Briichigkeit yerursacht. Die gleiche
Wrkg. wie As iibt Bi in As-freiem Cu aus, sofern bestimmte Temp.-Bedingungen beim 
Anlassen nach Kaltbearbeitung u. beim Abschrecken eingehalten werden. Die Wrkg. 
des Bi beruht wahrscheinlich auf Ausscheidung von Bi aus der ubersatt. Lsg. von Bi 
in Cu u. Ansammeln des Bi in den Korngrenzen. — An anderen Elementen wurde 
ein gleicher EinfluB nicht beobachtet. (Journ. Inst. Metals 46. 353—81. 1931. Port 
Kembla, N . S. W., Australia.) H u n i g e r .

D. Hanson und I. G. Slater, Fehlerhaftigkeii in  Aluminium-Sandgu/3sliicke>i.
I. Nadelsticharlige Locher, ihre Ursachen und ihre Verhiitung. (Journ. Inst. Metals 46 .
187—215. 1931. Birmingham, Univ. — C. 1 9 3 1 . I I . 3657.) H u n i g e r .

D. Hanson und I. G. Slater, Fehlerhafligkeil in  Aluminium-Sandgupslilckm.
II. Wirkungen der Verwendung ton Metali, das vorher korrodierenden Einfliissen aus-
gesetzł war. (I. vgl. vorst. Ref.) Al, das korrodierenden Einfliissen ausgesetzt war, 
fiihrt zu fehlerhaften Sandgiissen. Das Auftreten von Poren im GuB wird gleichfalls 
beobachtet bei den Al-Legierungen „3 L 11“, „2 L 15“ , „Y “ u. Al-12 Si. Das AusmaB 
u. der Grad der Fehlerhaftigkeit hangen ab vom korrodierenden Mittel, seiner Einw.- 
Dauer u. von der Zus. der Legierung. Das Entstehen der Poren wird erklart m it Hilfe 
der Theorie der Lokalelemcntwrkg. Der elektrolyt. entstehende H wird von dem 
Metali absorbiert. Beim Schmelzen u. GieBen wird er in molekularer Form abgegeben u. 
erzeugt die nadelstichartigen Locher. (Journ. Inst. Metals 46. 216— 27. 1931. Bir
mingham.) H u n ig e r .
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W. C. Devereux, WarmebeJiandlung und Verjormung einiger Leichtmetallegierungen. 
Al3Fe u. Mg2Si ais hartende Bestandteile in den Duraluminlegierungen R.R. 56, 
R.R. 59 u. Y-Legierung. Zugfestigkeit dieaer Legierungen im Vergleich zu weichem 
Stahl. Abhangigkeit des Korngefiiges, der Festigkeitseigg. u. der Verformung von 
der Warmebehandlung bei yerschiedenen Tempp. bis zur Uberhitzung der Material- 
proben. (Metallurgia (Brit. Journ. Metals) 5. N r. 26. 45—50. Dez. 1931.) NIKLAS.

A. VOn Zeerleder, Einflufi verschiedener Warmebehandlung und des Alterns auf 
Duraluminium. (Journ. Inst. Metals 46. 169—80. 1931. Eidgenóss. Techn. Hoehseh., 
Zurich. — C. 1931. II. 3385.) H u n ig e r .

W. O. Kroenig, Einflufi des Eisens auf die Eigenschaften des Duralumins. 
(U. S. S. R . Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy Nr. 468. Transact. 
Central Aero-Hydrodynamical Inst. Nr. 96. 3—15. 1931. — C. 1931. II. 3385.) Sc h o n f .

Friedrich Ritter, Sckmelzen von Nickel-Chromlegierungen bei Anwendung von 
Wasserstoffgas. Herst. sehr reiner Ni-Cr-Legierungen beim Schmelzen unter Wasser- 
stoffgas. Giinstiger EinfluB eines Mo- u. Si-Zusatzes. Gewinnung einer Cu-Ni-Legierung 
m it hoher Elastizitatsgrenze durch Si-Zusatz u. entsprechende Warmebehandlung. 
(Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 4. N r. 11/12. 1—2. Nov.-Dez. 1931.) N ik l a s .

Kotaro Honda, Yosiharu Matuyama und Tadatugu Isobe, t/ber die Schrumpfung 
beim Erstarren der Kohlenstofflegierungen von Mangan, Kobalt und Nickel. Nach der
C. 1930. I. 3597 beschriebenen Methode werden dio Vol.-Anderungen beim Erstarren 
folgender Stoffe gemessen: (8 V /V  in % ): Mn —4,50; 98,9°/0 Mn +  l , l °/0 C — 1,60; 
97,8 %  Ni +  2,2°/„ C +  2,06: 97,8% Co +  2,2% C +  2,03. (Science Reports Tóhoku 
Imp. Univ. 20. 594—98. Okt. 1931.) Lorenz.

John Stanley Dunn, Die Oxydalion einiger Kwpferlegierungen. Es wird das 
Yerh. von Cu-Zn-Legierungen m it 60—-80% Cu in oxydierender Atmosphare un ter
sueht in Abhangigkeit von Zeit, Temp. u. Zus. der Legierungen. HC1 beschleunigt 
dio Oxydation; geringer Zusatz yon Ni u. As ist ohne EinfluB; Al zeigt schon bei einem 
Zusatz yon 0,1% deutliche Selmtzwrkg. — Best. der Oxydationsgescliwindigkeit von 
Cu-Si-Legierungen (0,9—4,5%  Si) bei yerschiedenen Tempp. (Journ. In st. Metals 46. 
25—48. 1931. Brit. Non-Eerrous Metals Res. Assoe.) H u n ig e r .

D. G. Jones, L. B. Pfeil und W. T. Griffith, Nickel-Kupferlegierungen mit hoher 
Elastizitatsgrenze. Vff. untersuchen Cu-Ni-Legierungen m it einem Ni-Geh. bis 50% . 
Die Elastizitatsgrenze dieser Legierungen wird erhóht durch Kaltbearbeitung m it nach- 
folgender Gluhbehandlung. Ais giinstige Behandlung hat sich erwiesen Kaltbearbeitung 
bis nahe an die Elastizitatsgrenze u. 1-std. Gliihen je nach der Zus. bei 400—550°. 
Si-Zusatz, bzw. die m it diesem Zusatz yerkniipfto Ausscheidungsliartung, erhóht gleich- 
falls die Elastizitatsgrenze. Die starkste Erhohung wird erzielt durch Kombination 
beider Einfliisse. Ais Beispiel zur Erzielung der besten mechan. Eigg. wird fiir Le
gierungen aus Cu m it einem Ni-Geh. bis 20%, einem Si-Geh. bis 0,25% angegeben: 
schnelles Abkiihlen von 900°, Kaltbearbeitung bis 50% Querschnittsverminderung u. 
1-std. Ausgliihen bei 550°. — Bestst. der Lóslichkeit yon Si in Cu-Ni bei 500 u. 900° in 
Abhangigkeit vom Misclnmgsyerhaltnis Cu:Ni. (Journ. Inst. Metals 46. 423— 40. 
1931. Birmingham u. London.) H u n ig e r .

W. R. D. Jones, Die Kupfer-Magnesiumlegierungen. IV. Das Zuslandsdiagramm. 
(III. vgl. C. 1929. I. 2102.) Aus den durch therm. u. mkr. Analyse erhaltenen Be- 
funden wird das Zust-andsdiagramm fiir das System Mg-Cu konstruiert. Die Lóslichkeit 
von Cu in Mg betragt bei Zimmertemp. 0,02% u. steigt nahe am eutekt. Punkt bis 0,03%. 
Die Lóslichkeit von Mg in Cu betragt bei Zimmertemp. 2—2,2% u. steigt auf 2,6%  
bei 700°. Es existieren zwei Verbb., Mg2Cu u. MgCu2, die nicht ineinander 1. sind, 
sondem eutekt. Gemische miteinander u. m it den festen Lsgg. yon Cu in Mg u. Mg in Cu 
bilden. Das Eutektikum Mg-reiche Sckmelze-Mg2Cu liegt bei 30,7% Cu, F. 485°; das 
Eutektikum Mg2Cu-MgCu2 bei 65,4% Cu, F. 552°; das Eutektikum MgCu2-Cu-reicho 
Schmelze bei 90,3% Cu, F. 722° C. Eine Verb. MgCu existiert nicht. (Journ. Inst. 
Metals 46. 395—419. 1931. Cardiff, Uniy. Coli.) H u n ig e r .

J. E. Newson und A. Wragg, Das Versagen eines Messings hoher Festigkeit. 
(Journ. Inst. Metals 46. 3S3—91. 1931. Ne%vcastle-on-Tyne. — C. 1931. II. 3658.) H u n .

W. Kohler, Herslellung von Messingrohr. Seine mechanischen und chemischen 
Eigenschaften. Verss. der B er g m a n n -E l .-W e r k e  zur Klarung des Einflusses, der 
durch Verformung u. Gluhbehandlung erzeugten Strukturyerschiedenheit auf die 
Widerstandsfahigkeit einphasiger Cu-Zn-Legierungen, gegen Einw. yersehiedener 
Reagenzien. Es wird festgestellt, daB die Korrosionsfestigkeit durch die yerschiedenen
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Herst.-Verff. entscheidend beoinfluBt wird. (Ztrbl. Zuekerind. 39. 1139—42. 21/11. 
1931.) _ N ik l a s .

E. T. Richards, Das Schmelzen von Allmessing im Flammofen. EinfluB der 
Schmelzofen auf Materialausbringen u. Zinkabbrand. Ofensysteme, die fiir das Ein- 
schmelzen yon Altmessing in Frage kommen, unter besonderer Beriicksichtigung der 
Vor- u. Naehteile des Flammenofenschmelzens. Oxydationsvorgange beim Einscbmelzen 
u. Gasaufnahme. S 0 2 wirkt am schadlichsten. Hochste Lóslicbkeit fiir H 2 =  30% 
des Eigenyol. Sortieruńg, Zerkleinerung, Brikettierung, Paketieren vor dem Ein- 
sebmelzen. Verv/endung von Schutzdeeken u. Desoxydationsmitteln. Geeignete 
GicBverff. fiir Messing. (GieBerei 19. 5—9. 8/1. 1932.) N ik l a s .

H. W. Brownsdon und E. H. S. van Someren, Anwendung des Spektrographen 
zur Analyse von Nichteisenmetallen und -legierungen. Spektrograph. Unterss. sind 
besonders wertvoll beim Aufsuchen yon Verunreinigungen u. bei der Best. kleiner 
Mengen von Zusatzen in Legierungen. Es sollte daher in keinem metallurg. Labora
torium ein Spektrograph fehlen. Es werden dio spektrograph. Unters.-Methoden, ihre 
Anwendungsmdglichkeiten u. Leistungsgrenzen besprochen u. eine Rciho yon Tabcllen 
gegeben, dio fiir yerschiedene Zusatzmetalle zu Messing u. Bleilegierungen Bestst. der 
rolatiyen Linienintensitat in Abhangigkeit von der Mengo des Zusatzes enthalten. 
(Journ. Inst. Metals 46. 97—113. 1931. Birmingham, I. C. I. Metals, Ltd.) H u n ig e r .

D. M. Smith, Spektrographische Untersuchung einiger Bleilegierungen. Yf. be-
richtet Iiber die Anwendung des Spektrographen zur quantitativen Best. geringer 
Prozentsatze Sn, Sb u. Cd in Pb-Legierungen u. besohreibt eine einfaehe Methode, 
dio fiir laufonde Unterss. binarer u. ternarer Pb-Legierungen geoignet ist. Die Methode 
beruht auf dem Vergleich der Spektren der zu analysierenden Legierung m it den 
Spektren yon Legierungen bekannter Zus., die entweder syntbet. hergestellt, oder 
chem. genau analysiert sind. Ein groBer Vorteil der spektrograph. Methode ist, daB 
sie eine wesentlich kiirzere Zeit zu einer Best. ais die chem. Analyse erfordert. Funken- 
spektren geben besser ubereinstimmende Resultate ais Bogenspektren. Durch direkten 
Vergleich der Spektren konnen Bestandteile, die 0,1—1%  der Legierung ausmachen, 
m it einer Genauigkeit von ±  10% bestimmt werden. W endet man die Methode der 
Photometrierung m it logarithm. Sektor (vgl. C. 1929. I. 267) an, so kann fiir Sn bis 
zu 3%  die gleiclie Genauigkeit erhalten werden. (Journ. Inst. Metals 46. 114— 28. 
1931. London, Brit. Non-Ferrous Metals Res. Assoc.) H u n ig e r .

Hugh 0 ’Neill, Bemerkung zur Durchmesserbestimmung von Brinell-Eindrucken 
in  kaltgewalzłem Metali. Durchmessermessungen des Kugeleindruckes bei Brinellharte- 
prufungen konnen um 3—4%  yariieren, je nachdem, ob die mkr. Messung bei senkrecht 
oder schrag auffallendem Licht yorgenommen wird. Der Unterschied in der Messung 
wird durch die Form des Eindruckrandes yerursacht. Wird mehr ais ein W ert fiir den 
Durchmesser gefunden, so ist der kleinste W ert ais der richtige anzusehen. (Journ. 
Inst. Metals 46. 267—71. 1931. Manchester, Univ.) HtiNiGER.

W. Boon, Anwendung der Staubkohlenfeuerung in der Gieflerei. Dberblick iiber 
die gesamte Staubkohlenfeuerung. Geeignete Kohlenmiihlen u. ihr Kraftverbrauch. 
Einw. des Feuchtigkeitsgeh. der Kohle. Hygroskop. Eigg. der gemahlenen Staubkohle. 
Transport nach den Verbrauchsstellen. Verwendung dieser Feuerungsart fur Warmofen 
u. Schmelzofen. Einw. dieser Beheizung auf das Mauerwerk. Angriff der Aschcn- 
bestandteile. Kostenberechnung einer Staubkohlenfeuerung. (Foundry Trade Journ . 
45 . 287— 90. 5/11. 1931.) N i k l a s .

W. E. Alkins und W. Cartwright, Drahlzieh-Versuche. I. Das Verhalten eines 
zusammengeselzten Stabes. Ziehverss. an einem aus mehreren koaxialen Lagen be- 
stehenden Cu-Stab; geometr. Darst. der Durchmesseranderungen der einzelnen Schichtcn 
bei Verss. m it yerschiedenem Diisenwinkel u. yerschiedener Querschnittsverminderung. 
(Journ. Inst. Metals 46. 293—363. 1931. Oakamoor.) H u n ig e r .

E. L. Francis und F. C. Thompson, Das Ziehen ton Nicliteisendraliten. Best.
der zum Ziehen nótigen K raft bei Anwendung von Diisen aus Stahl, Wolframcarbid, 
D iam ant u. Veranderung yon Diisenwinkel, Ziehgeschwindigkeit u.1' Schmiermittcl. 
(Journ. Inst. Metals 46. 313—37. 1931. Manchester, Univ.) H u n ig e r .

Francis A. Westbrook, Sauersloff-Acetylen, Sćhweifien von Kupfer und A lu 
m inium  und ihren Legierungen. Schadlichkeit des Cu20  beim SchweiBen, daher 
gunstige Einw. eines Si-Zusatzes. Mit Ausnahme von hoch bleihaltigen Bronzen, die 
eine poróse SchweiBnaht ergeben, eignen sieli alle anderen Cu-Legierungen, wie Bronzen, 
Messing u. Monelmetall zum SchweiBen. Fiir die Warmebehandlung yor u. nach dem



1 2 9 4 H VJI1. M e t a l l u r g ie  ; M e t a l l o g r a p h ie  u s w . 1 9 3 2 .  I .

SchweiBen worden prakt. Vorschriften gegeben. In gleioher Weiso wird auch das 
SchweiBen von Al-Blech verschiedener GroBo sowie Al-GuBlegierungen u. Legierungen 
der Duralumingruppe behandelt. (Metal Ind. [New York] 29 . 424—25. Okt. 
1931.) N ik l a s .

Ernest A. Smitli, Silberlote im Maschinenbau. Silberloto entsprechen dom 
System Ag-Cu-Zn, dereń F .F. zwischen 700—870° liegen. Zusammenstellung der engl. u. 
amerikan. Normen fiir Silberlote. Zus. von Silberloten mit Zulegierung von Sn u. Cd. 
Festigkeitseigg., Korrosionsbcstandigkeit u. Anwendung dieser Lote fiir Cu, Messing, 
Al-Bronzen, Ni, Monelmetall, Fe u. Stahl u. seinen Legierungen. (Metal Ind. [London] 
39 . 531—34. 567—08. 4/12. 1931.) ' ' N ik l a s .

J. E. Lilienfeld, L. W. Appleton, W. M. Sm ith und J. K. Nieh, Studien iiber 
anodische Schichten von vollkommeńer Orientierung (fully organized) au f Aluminium. 
(Vgl. C. 1 9 3 0 . II. 3118.) Es wird gezeigt, daB es móglich ist, anod. Schichten zu er
halten, die sich wcdcr liydratisieren, noch dehydratisioren lasscn u. dic daher im 
troclcenen Zustande dieselbe K apazitat zeigen wio im feuchten. Solclio Schichten werden 
ais „vollwirksam“ (pure active) bezeiclmot. Schichten, die ohne die nótigo Sorgfalt 
crzougt wurden, kónnen nennenswerto Mengen nicht dielektr., mohr odor weniger 
leitender Verbb. einschlieBen: zusammengesetzte Schichten (componnd layers). W ahrend 
im feuchten Zustande bei beiden Arten von Schichten der reziproko W ert der K apazitat 
der Formierspannung proportional ist, also eine hyperbol. Abhangigkeit besteht, laBt 
sich bei der zweiten Art im trockenen Zustande (iiber P 20 B) keine gesetzmaBige Be- 
ziehung zwischen den beiden GroBen feststellen. Daraus wird gefolgert, daB der hydra- 
tationsfiihige Anteil der zusammengesetzten Schichten nur in Form von zufallig ver- 
teilten Einschliisscn vorhanden ist. Seine Entstehung ist dem direkten chem. Angriff 
des W. auf das Al zuzuschreiben, der ausbleibt, wenn eine genugende Menge Borsaure 
zugegen ist. — Die akt. Schichten setzen sich nach Vff. aus kettenformigen Molekeln 

mit endstiindigen Hydroxylgruppen zusammen, die aus einem pri- 
A1 maren, hydratisierten Al-Oxyd (I) durcli Kondensation entstanden

O l f  Ó gedacht werden u. parallel zum elektr. Felde angeordnet sind. Es
i ergibt sich daraus eine Schichtung parallel der Al-Oberflache. Aus
_ diesen Annahmen der Vff. ergibt sich die hyperbol. Beziehung zwischen

( j |j  j  o h  Formierspannung u. K apazitat. — Es wird noch die Abhangigkeit
der Durchschlagsspannung von dem W iderstand des Elektrolyten 

untersucht. Fiir wss. u. alkoh. Borsaurelsgg. ist sie dem Widerstande direkt pro
portional, im zweiten Falle ist sie jedoch klciner ais im ersten. (Trans. Amer. olectro- 
chem. Soc. 61 . 18 Seiten. 1931. Malden, Mass. Ergon Res. Lab. Sep.) K u t z .

SchopSf und Rassow, Die Grenzen raiioneller Stroinausbeute bei der Abscheidung 
von Chrom aus Chromsaure. Darst. der Abhangigkeit der Stromausbeute von Strom- 
dichte u. Schwefelsauregeh. in Form eines Schaubildes. Hinweis auf Erweiterung des 
Glanzycrchromunsrsbereiches bei Ge w. mehrerer Fremdsauren. (Metallwaren-Ind.
Galvano-Techn. 30 . 36— 37. 15/1. 1932.) KUTZELNIGG.

Max Schlotter, Ober Streuung in  Chrombadern. Schaubilder, die die Abhangig
keit des Streuvermógens von der Stromdichte u. dem Yerhaltnis der Anoden- zur 
Kathodenflache zeigen. Bei zu groBer Stromdichte u. zu kleiner Anodę wird die 
mittlere Zone, die die st-arkste Cr-Auflage erhalt, m att bis verbrannt erscheinen, daran 
schlieBt sich eine Zone m it glanzender Abscheidung; infolge der gegen den Rand zu 
weiter abnehmenden Stromdichte folgt eino milehige u. schlioBlich eine unverchromte 
Zone. (Metallwaren-Ind. Galvano-Techn. 30 . 33—34. 15/1. 1932.) K u t z e l n ig g .

Richard Justh, Anoden und Hilfsanoden in  der Verchromung. (Metallwaren-Ind. 
Galvano-Teehn. 30. 35—36. 15/1. 1932.) K u t z e l n ig g .

Heinrich Leiser, Die Chromdeckschicht in der •praklischen Verchromung. Es wird 
gezeigt, daB man in einem Spezialbade, das ohne Dcckspannung zu arbeiten gestattet, 
mit Deckschicht einwandfrei verchromen kann, daB dies aber nur dann der Fali ist, 
wenn auf die vorangehende Entfettung besonderer W ert gelegt wird. Vf. wagt ferner 
die Kosten des Deckschicht- u. des Exhaustorverf. gegeneinander ab u. sieht von 
diesem Standounkt aus keinon Vorteil in der Anwendung von Deckschichten, dereń 
Ycrschiedene Nachteilc er noch anfiihrt. (Metallwaren-Ind. Galvano-Techn. 30. 37 bis 
39. 15/1. 1932. K u t z e l n ig g .

Jan Korecky, Chemische Konlrolle des Chromierbades. F ur eine schnelle Kontrolle 
des Bades auf Cr03-Geh. geniigt die D.-Best. Der Geh. an Cr03 u. 2 Ci-0 3• 3 Cr03 
kann jodometr, oder besonders yorteilhaft manganometr. bestimmt werden. Wichtig
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ist dio Best. des Fe u. der H 2SO„. Das Chromierbad enthalt 250—480 g C r03, maximal 
35—50 g Fe, 15—20 g 2 C r0 3 -3 C r0 3 u. 0,5—2%  H 2S 0 4 (auf Cr03-Geh. berechnet). 
Die Dicke der Chromseliieht wird berechnet u. die Tiefenwrkg. m it einer Trichter- 
katliode bestimmt. (Cliemicky Obzor 6 . 174—77. 204—05. 1931.) Ma u t n e r .

A. Willink, Gegen Abniitzung widerstańdsf&hige Verchromung von Stalil bet liolien 
Temperaturen und hohen Slromdicliten. Bad der Standardzus., Stromdichte 100— 325 Am- 
pćrc/qdm, Temp. 60— 75°, Entfettung mit Trichlorathylendampf. (Trans. Amer. clectro- 
ehem . Soc. 61. 8 Sciten. 1931. Philadelphia, Franlcford Arsenał. Sep.) K u t z e l n i g g .

A. Audige, Uber die Korrosionen. Einige neuere Urdersuchungen iiber die Yer- 
wendung von Aluminium fiir  Treibstoffbehalter. Die bei niedriger Temp. festgestellte 
Korrosion ist hauptsaehlich auf den EinfluB von MgCl2 u. CaCl, zuruckzufuhreH, 
wahrend das Eisensulfid nur ais sekundarer K atalysator wirkt. Wichtig schcint aucli 
dio Rolle des O zu sein. Bei bober Temp. wird die Korrosion weit mehr durch meehan. 
oder physikal. Einflusse begiinstigt ais durch chem., u. zwar diirfte sie der Festsetzung 
von H 2S- u. C02-Blasen auf die Metalloberflacho zuzuschreiben sein. Die elektrolyt. 
Korrosion erklart sich aus dem verhaltnismaBig negativen Charakter des Al im Ver- 
gleich zum Fe. (Revue Petrolifere 1932. 10—11. 2/1.) K a l p e r s .

Frank, Zur Frage der Korrosion von Transport- und Lagerfassern der Treib-, Heiz- 
und Schmieróh. Es ist nichts Ungewohnliches, daB in einzelnen Fallen, besonders 
beim Transport von hochraffinierten Olen, im Tankraum sehon nach verhaltnismaBig 
wenig Reisen, bzw. nach einer Lebcnszeit der Tankschiffe von nur wenig Jahren starkę 
Korrosionen beobachtet werdon u. zu groBen Ausbesserungen zwingen. Vor der 
Anwendung von Zn ais Schutzmittel fiir Eisen usw. muB gewarnt werden, da fest- 
gestellt worden ist, daB gerado bei den verzinkten Fassern die Korrosion sehr stark  ist. 
Ais vom Ol nicht losbarer Stoff kann der Kunstharzstoff Bakelit gelten, vielleicht 
auch der Schellaek. Beido Erzeugnisse sind jedoeh sprodo u. besitzen einen anderen 
Ausdehnurtgskoeff. ais das Metali. (Erdol u. Teer 8 . 12—13. 5/1. 1932.) K a l p e r s .

W. H. J. Vernon und L. A. Jordan, Beziehung zwischen Korrosion und Farbę. 
(Vgl. C. 1932. I. 8 6 8 .) Naturliche Korrosion dureh Patinabldg. Korrosion ist ab- 
hangig von den Eigg. der erstgebildeten Prodd. Graph. u. photograph. Darst. der 
atmosphar. Korrosionen von Cu, Zn u. Fe. Al bildet eine der weiteren Oxydation 
unzuganpliche Schicht, andere Metalle oxydieren weiter. Rostfreie Stiihle. Sclrntz 
durch minerał. Uberziige auf kiinstlichem Wcge. Oxyd. Schichton durch anod. Oxy- 
dation. Eisen- u. Stahluberziige durch bas. Eisenpliosphate. Schutz von Mg durch 
Se-t)berzuge. Unterschied zwischen naturlicher Korrosion u. kunstlieher Farbę. 
Bedeutung von Farbkófper, Farbtrager, Verdijnner u. Trockner in ihrer chem. Natur. 
TrockenprozeB. Beginnende Korrosion kann kein Anstrieh aufhalton. Bituminosc 
Anstricbfarben m it Harzzusatz ais Japanschwarz, dereń Neigung zum Abbroekeln. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 50. 1050—57. 24/12. 1931. Teddington, Middlesex.) K ok ig .

L. W. Haase, Uber die leorrosionshemmenden Calciumcarbonat-Schulzsckichten in  
Wasserleilungsrohren. Bei der Scliutzschichtbldg. handelt es sich nicht um nur einen 
Vorgang, namlich den der Carbonatausscheidung, sondern um ein Zusammenwirken 
sehr zahlreicher Falctoren. So darf z. B. der EinfluB der Fl.-Bewegung nicht auBer 
Acht gelassen werden, ebenso nicht die Carbonatabscheidung in krystallisierter Form. 
Wichtig sind dann der O-Geh., die Lokalelemententw., die chem. W.-Zus., die Stro- 
mungsgeschwindigkeit, dio Geschwindigkeit der Gleiehgewichtsstorung dureh bei der 
Korrosion gebildetes A łkali, die Geschwindigkeit der Rk. zwischen Calciumbiearbonat 
bzw. -carbonat u. Alkali (Enthartung), die Depolarisation des an der Kathode gebildeten 
H  u. die Diffusionsgeschwindigkeit des O in der betreffenden Fl. (Ztschr. angew. 
Chem. 44. 990—92. 26/12.1931.) K a l p e r s .

Adele Weidtman, Laurensberg b. Aachen (Erfinder: Otto Kamps, Berlin), 
Aluminiumlegierung. 2Vj-lialtige ^i-Legierung m it einem weiteren Zusatz eines Metalles 
der seltenen Erden, gek. durch die nachstehende Zus.: Th  0,05—0,9%, N i  0,3—1,5%,
A l  Rest. — 2. gek. durch einen Geh. an N i  von 0,3—1,5%, Th  von 0,05—0,9%, Cu 
von 3,6— 6,1% u. Cermischmetall von 0,4—0,7%, wobei das Kupfer u. das CerniiseŁ*^ 
metali in Form einer Vorlegierung zugesetzt sind.. — Die Legierung kann dadurch ver-"r ^  
edelt werden, daB sie von einer Temp. von 535— 420° im Salzbad auf Raumtemp. al)- '  
geschreckt u. dann einer Gliihbehandlung zwischen 80 u. 200° unterworfen wird. (D. R. P. 
541  0 5 3  KI. 40b vom 7/10. 1927, ausg. 8/1. 1932.) D e rs in . C-
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[russ.l Georgii Wladimirowitsch Akimow, Gaskorrosion von Kohlenstoffstahlen bei hohen 
Temperaturen. Moskau-Leningrad: Staatl. Wiss.-Techn. Verlag 1931. (44 S.) Rbl. 1.20. 

Werkstoffhandbuch Nichteisenmetalle, hrsg. von d. E t. Gesellschaft f. Metallkunde im Verein 
dt. Ingenieure. Nachtr. 3. Berlin: Beuth-Verl. 1931. 8°. Nachtr. 3. B 5. C 12. P  10.14. 

(2, 6, 4, 10. 6 S.) nn M. 3.50; f. YDI-Mitgl. u. DGM-Mitgl. M. 3.15.

IX. Organische Praparate.
I. I. Woronkow, /?-Naphtholdisulfonsauren. K rit. Bewertung der Verf. zur 

Darst. der /?-Naphtholdisulfosauren. (Anilinfarbcnind. [russ.: Anilinokrassotschnaja 
Promyschlennost.] 1981. Nr. 6. 14— 23.) S c h o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eugen Anthes,
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Gewinnung von Kohlenwasserstoffen der Athylen- 
reihe aus lcohlenoxydhaltigen technischen Gasgemischen, dad. gek., dań man die Gas- 
gemische in an sich bekannter Weise m it Cuprosalzhag. unter erhóhtem Druck be- 
liandelt u. das mitabsorbierte Kohlenoxyd entweder durch fraktionierte Entspannung 
getrennt yon den absorbierten .'tói/Zen-KW-stoffen austreibt oder das Kohlenoxyd 
vor oder nach der Austreibung der Athylen-KW-stoffe zu Kohlensaure osydiert u. ais 
solehe abtrennt. — Man behandelt z. B. Olgas m it ammoniakal. Cuproformiatlsg., die 
etwas Cuprisalz entha.lt, unter einem Druck von 3 at. Dadureh werden die ungesatt. 
KW -stoffe absorbiert. Die gesatt. Łauge wird zweeks Oxydation von CO zu CO, durch 
ein auf 65° geheiztes Rohrsystem geleitet. Nach Aufhebung des Druckes wird aus dem 
in Freiheit gesetzten Gas das CO., m it CaO absorbiert. (D. R. P. 540 896 KI. 12o 
vom 27/5. 1922, ausg. 28/12. 1931.) D e r s in .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Absorption von Iso- 
bulylen in  starken Sauren. Auf 1 Mol Saure werden mehr ais 1 Mol Isobutylen zur Ab
sorption gebraclłt, beispielsweise annahornd 3 Mole, worauf ohne vorherige Neutrali- 
sation, gegebenenfalls nach Verdunnung, m it W.-Dampf u. bzw. oder bei yermindertem 
Druck łert. Bułylalkohol abdest. wird. ZweckmaBig findet die Absorption in Schwefel- 
saure geeigneter Konz. s ta tt u. wird die Absorptionsfl. vor der Dest. auf einen H 2SO,(- 
Geh. von 40% oder weniger durch Zugabe von W. verd. Die giinstigste Alkoholausbeute 
wird dabei aus solchen Absorptionsfll. erzielt, die durch Absorption yon 2—3 Molen 
Isobutylen in 1 Mol Schwefelsaure erhalten worden sind. Dureh Erhitzen der Ab
sorptionsfl. zweckmaBig unter Druck u. gegebenenfalls nach yorheriger Verdiinnung
werden Polymere des Isóbutylens erzeugt. Z. B. werden 84 g Isobutylen in 78 g 65%ig.
Schwefelsaure (2,9 Mole Isobutylen auf 1 Mol H 2SO.,) durch 2-std. Schiitteln bei 18° 
absorbiert. Dann wird m it 25%ig. Ammoniak neutralisiert u. m it W.-Dampf dest. 
Aus dem Destillat werden 88,4 g reiner tert. Butylalkohol erhalten, das sind ca. 80% 
der Theorie, bereehnet auf das Isobutylen. Wird die Absorptionsfl. ohne Verdunnung 
im gesehlossenen GefiiB 2 Stdn. auf 100° erhitzt, so erhalt man ein Gemisch von Poly- 
meren, namlich Triisobułylen u. Diisobutylen. (E. P. 360 331 vom 27/3. 1931, ausg. 
26/11. 1931. Holi. Prior. 28/4. 1930.) R. H e r b s t .

H. Th. Bohme Akt.-Ges., Chemnitz, Herstdlung von hoheren alipJiatischen Alko- 
holen, die mehr ais 5 C-Atome im Molekuł enthalten. Den herzustellenden Alkoholen 
entspreehende Carbonsiiuren, die yóllig frei yon Alterungsprodd. sind, werden unter 
Anwendung yon Druck u. erhohten Tempp. der katalyt. Red. unterworfen. Z. B. werden 
160 g Cocosfettsauren, die frisch durch Spalten yon CocosnuBól bereitet worden sind, 
m it 16 g eines Katalysat-ors yennischt, der durch Red. m it H 3 yon auf Kieselgur nieder- 
gesohlagenem Cu-Carbonat bei 190—200° erhalten worden ist, u. auf ca. 85% Kieselgur 
ca. 15% Cu enthalt. Darauf wird m it einem Wasserstoffdruck von 260 a t bei 310—325° 
ca. 2 Stdn. reduziert. Die Cocosfettsauren sind 'danach fast ąuantitatiy  in die ent- 
sprechenden Alkohole umgewandelt, die direkt. ohne weitere Reinigunfr ais Ausgangs- 
material fiir die Sulfonierung Verwendung finden konnen. (E. P. 358 869 yom 20/5. 
1931, ausg. 5/11. 1931. D. Prior. 18/7. 1930.) R. H e r b s t .

Henry Dreyfus, London, Herstellung von alipJiatischen Oxyaminen durch Red. 
yon aliphat. Cyanhydrinen, welche durch Einw. yon aliphat. Aldehyden oder Ketonen 
oder Alkylenoxyden auf HCN entstehen. — Z. B. wird eine Lsg. von KCN in W. in einem 
mit Riihrer u. RuckfluB yersehenen GefaB’auf 0—10°"gekuhlt, m it HCHO-Lsg. yersetzt, 
worauf man langsam HCI zufiigt. Zum SchluB entfernt man die Kiihlfl., maeht dann 
m it Na2C03 neutral, bringt die Fl. in  einen Autoklay u. hydriert m it PdCl2-Gummi-
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arabicum bei 10—30 at, wobei Athanolamin entsteht. Letzteres wird aus dem Rk.- 
Gemisch m it Dampf abdest. — In  gleicher Weise kann man m it Acel-, Propionaldehyd, 
Glyoxal umsetzen. LśiBt man HCN auf Athylenoxyd einwirken, so entsteht Hydracryl- 
sdurenitril, daraus duroh Red. Ozypropylamin. I)ie Rod. gelingt aueh m it anderen 
Katalysatoren, ferner m it Metallen u. Sauren oder Na-Amalgam. (E. P. 357 152 vom 
16/6. 1930, ausg. 15/10. 1931. F. P. 715 030 vom 9/4. 1931, ausg. 24/11. 1931. E. Prior. 
16/6. 1930.) A l t p e t e r .

Soc. Industrielle des Derives de 1’Acetylśne (S. I. D. A.), Frankreick, Her- 
stellung von Aceton aus Acetylen. Acetylen u. W.-Dampf werden bei hóheren Tempp. 
u. erhdhtom Druck in Ggw. von Katalysatoren, insbesondero von Sauerstoffvorbb. von 
Schwermetallen oder Kombinationen solcher m it Metallen, aufeinander zur Einw. ge- 
braeht. Z. B. werden Acetylen u. W.-Dampf bei 470° u. einom Druck von 5 a t uber m it 
Fe-Acetat u. Mn-Aeetat impriignierten angerosteten Fe-Schwamm geleitet. Bei stiind- 
lichem tlberleiten eines Gemisches von 181 Acetylen u. 230 1 W.-Dampf war die Wirksam- 
keit des Kontaktes erst nach 128 Stdn. b o  weit gesunken, daB die Abgase 10% unzers. 
Acetylen enthielten, gegenuber dcm Arbeiten ohne Druck, wobei dieser Zustand bereits 
nach 40 Stdn. erreicht wird. Aueh wurden weniger unerwunsehto Verbrennungsprodd. 
gebildet. (F. P. 712 967 vom 10/3. 1931, ausg. 16/10. 1931. D. Prior. 6/10.
1930.) R. H e r b s t . 

Rohm & Haas Akt.-Ges., Darm stadt, Herstellung von Acrylsdure. Man unter-
wirft Acrolein in einem Vordunnungsinittel der Einw. von 0 2 in Abwesenheit von W. 
Man blast z. B. in eine 50%ig. Lsg. von Acrolein in Bzl. bei 50° 0 2 unter 10 a t ein. 
Nach 14 Stdn. betragt dio Ausbeute 73% an Acrylsdure. (F. P. 713 261 vom 16/3.
1931, ausg . 24/10. 1931. D . P r io r . 21/3. 1930.) D e r SIN.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Russ, 
Mannheim, Oskar Emert und Emil Germann, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von 
Alkali- oder Erdalkalisalzen der Imidodicarbonsaure (I), dad. gek., daB man die Carbamato 
der betreffenden Metallo auf Tempp. bis etwa 250° erhitzt. — Die Rk. erfolgt gemaB:
2 MeCOONH2— >- (MeC02)2NH-NM3. Man erliitzt z. B. eine Ca-carbamal-NH3-Verb. 
der Zus. [Ca(C02NH 2)z-NH3] im No-Strom auf etwa 160°, dann bis 230—240“ oder 
Na-Carbamat auf 230°, wobei man m it einer Fórderschnecke das Prod. in einen auf 
hoehstens 230—240° geheizten Drehofen einbringen kann. Die Ausbeute an Na-Salz 
von I  betragt hierbei otwa 90%. Die Alkalisalze sind ais Waschmittel, die Ca-Salze 
ais Backpulver brauchbar. (D. R. P. 536 446 KI. 12o vom 8/1. 1930, ausg. 29/10.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Chlorierung von Diphenyl. In 
gesehmolzenes Diphenyl wird in Ggw. von Chloriibertragern Chlor eingeleitet, wobei die 
Temp. durch Kiihlen laufend nur wenig iiber dem F. des jeweiligen Rk.-Gemisches ge- 
halten wird. Z. B. wird in eine Misckung von 500 Gewichtsteilen Diphenyl u. 0,5 Ge- 
wiohtsteilen Antimontriehlorid bei 70° Cla unter Riihren eingefuhrt. Nach einiger Zeit 
wird die Temp. so weit heruntergekuhlt, daB dio M. eben noch gut ruhrbar bleibt. Unter 
standiger Einhaltung dieses Zustandes erreicht man so nach Einfiihrung von 320 bis 
400 Gewichtsteilen Chlor eine Temp. von ca. 10°. Nachdem pro Mol Diphenyl 6 Mole 
Chlor eingeleitet worden sind, wird eine Temp. von ca. 35° erreicht. Alsdann wird der 
HC1 m it Luft ausgeblasen. Man erliiilt ein springhartea Harz, das durch Behandeln m it 
alkal. Stoffen u. Dest. weiter goreinigt werden kann. Wird die Chlorierung nach dem 
Einleiten von 350 Gewichtsteilen Chlor unterbroehen, so wird ein bei gewóhnlieher 
Temp. diekfl. Ol, das unter 0° harzartige Konsistenz besitzt, erhalten. (E. P. 360 840 
Tom 10/6. 1930, ausg. 10/12. 1931.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Streitwolf, 
Frankfurt a. M., Alfred Fehrle, Bad Soden, Taunus, und Julius Hallensleben, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung einer organischen Arsenverbindung der Pyrazolon- 
reihe. — Hiorzu vgl. E. P. 318835; C. 1930. I. 286. Nachzutragen ist, daB dio Verb. 
die Zus. C^HojO^NeNajAsaSj hat. (D. R. P. 540 700 KI. 12p vom 8/9. 1928, ausg. 
29/12. 1931.) A l t p e t e r .

Knoll A.-G., Ludwigshafen a. Rh., Darstellung von Telrazolen. (D. R. P. 538 981 
KI. 12p vom 11/11. 1926, ausg. 20/11. 1931. — C. 1929. I. 2587 [F. P. 645265].) A l t p .

Knoll A.-G., Ludwigshafen a. Rh., Herstellung von Telrazolen. Weiterbldg. des 
Verf. gemaB P aten t 538981, dad. gek., 1 . daB man Ester von Hydroxylaminderivv. 
vom Typus der Oxime oder Umlagerungsprodd. genannter Verbb. m it Aziden oder 
freier N3H behandelt. — 2. daB man NH 2OH-Derivv. yom Typus der Oxime bei Gg^'.

1931.) A l t p e t e r .
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von N 3H m it Stoffen, die wie Thionylchlorid, PC1S oder P0C13 eine A rt Bec k m a n n - 
scher Umlagerung bewirken, beliandelt. — 3. daB man ais Ester Sulfonsiiureester ver- 
wendet. — Hierzu vgl. E. P. 285080; C. 1929. II. 488. (D. E . P. 540 409 KI. 1 2 p 
vom 12/2. 1927, ausg. 17/12. 1931. Zus. zu D. R. P. 538981; vorst. Ref.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Wulff, 
Hofheim, Taunus), Sulfonierung von Pyridin und seinen Homologen, dad. gek., dali 
bei der Sulfonierung Hg oder dessen Salze ais Katalysatoren Anwendung finden. — 
Hierzu ygl. F. P. 685062; C. 1930. II. 2576. Nachzutragen ist, daB bei der Sulfonierung 
von Pyridin  m it Hg bei 225° in 37% der Tlieorie Ausbeute Pyridin-3-sulfonsaure 
erhalten wird, 58% unverandertes Pyridin werden wiedorgewonnen. (D. R. P. 541 036 
KI. 12p Tom 27/11. 1928, ausg. 7/1. 1932.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
J. E. Simons, Die mathematische Auswerlung von Farben. Vf. entwiekelt ein 

Verf., nach dem man auf Grund der Wellenlangen der einzelnen Spektralfarben eine 
harmon. Farbenzusammcnstellung errechnen kann. (Textile Colorist 53. 733—36. 
Nov. 1931.) F r ie d e m ann .

Neil E. Gordon, George Seidel, B. W. Allan und C. M. Loane, Metallsdhe 
derfreien Saure von Orange I I .  (Vgl. M a r k e r  u . G o rd o n , C. 1925. I. 1813.) Die freio 
Saure yon Orange I I  yerhalt sieh wie eine ziemlicli starkę einwertige Saure; m it ampho- 
teren Gelen in saurem Medium kann chem. Bk. eintreten. (Amer. Dyestuff Reporter 20. 
671—75. 12/10. 1931.) S u v e r n .

George H. Johnson, Die Aufgaben des Waschereibesitzcrs in  Bezug auf Farberei 
und Ausrustung. Angaben, wie die yerschiedenen in einer Wascherei angelieferten 
Materialien zu behandeln sind. (Amer. Dyestuff Reporter 20. 654—58. 12/10.
1931.) Su y e r n .

Chas. E. Mullin und A. Richey Ramseur, Die aromatischen Netzmittel. Zu- 
sammenstellung der Patente uber Netzmittel, Reinigungsmittel u. Emulgierungsmittel. 
(Textile Colorist 53. 445—49. 490. Ju li 1931.) F r ie d e m a n n .

N. Nikolajew, Einflup der Produkle der Hydrolyse der Wolle au f die Farbsloffe 
der Gruppe Sulfon-Gyanin GR. Dureh die Verss. sollte erm ittelt werden, worauf die 
Bldg. von braunen Flecken auf m it Sulfoncyanin GR u. Sulfoneyaninschwarz 2B ge- 
farbten Geweben zuruekzufuhren sei. Die Farbnuance der beiden Farbstoffe in dest. 
W. wird durch Zusatz von NaCl, Na2S 0 4 usw. nicht Yerandert; bei Zusatz von Erd- 
alkalicarbonaten scheidet sieh etwas Farbstoff aus, der aber auf Zusatz von Essigsaure 
wieder in Lsg. geht. Beim Farben von Wolle m it Sulfoncyanin GR in dest. W. wurde 
dieselbe ticfblaue Nuance bei 80 u. 100° erhalten; in Leitungswasser war bei 80° 
die Farbung etwas m atter, bei 100° war die erhaltene Farbung rótlichbraun. Erd- 
alkalisalze verursachen also eine Anderung des Farbstoffes auf der Faser bei 100°. 
Weitere Verss. m it Zusatz von Alkali- u. Erdalkalicarbonaten zum Bad ergaben, daB 
Alkalicarbonate den Farbstoff bei der Wollfarbmig sehr schnell zerstoren, langsamer 
aueh Erdalkalicarbonate. — DaB die Zerstorung des Farbstoffs durch die Prodd. der 
Hydrolyse der Wollfasern verursacht ist, wird dadurch bewiesen, daB nach Abkochen 
der Wolle mit sodahaltigem W. u. Entfernen der Wolle das W. den Farbstoff eben- 
falls nach Orange verandert. Ein analoger Vers, m it Mg- u. CaC03 hatte dagegen keine 
Anderung der Farbstoffnuance im Bad zur Folgę. Die Prodd. der Hydrolyse bilden 
demnach mit Ca u. Mg unl. Verbb., die auf der Wolle verbleiben u. nicht in Lsg. gehen. 
Die Behauptung, daB die in der Wolle yerbleibenden Fett- u. Seifenreste auf die F arb 
stoffe eine reduzicrende u. zerstorende Wrkg. haben, konnte, nach Yerss. an m it A. 
extrahierter Wolle, nicht bestatigt werden. Dagegen haben die bei der Hydrolyse 
der Wolle gebildeten S-Verbb. diese Wrkg. auf Sulfcncyaninfarbstoffe. Leitet man 
in die wss. Farbstofflsg. die beim Kochen der Wolle in W. entwiekelten Gase, so geht 
die Farbę in Orange iiber. Nach Abkochen der Wolle m it sodaalkal. W. konnten im 
W. Sulfite u. Sulfate nachgewiesen werden. Dor Geh. des W. nach Hydrolyse der 
Wolle an Sulfiten ist sehr groB u. genugt Yollstandig zur Zerstorung des Farbstoffs 
auf der Faser, (Anilinfarbenind. [russ.: Anilinokrassotschnaja Promyschlennost.] 
1931. No. 2—3. 28—34.) S c h o n f e l d .

— , Richtigslellung zu dem Artilcel uber Druckerei und Farberei der Baumwolle, 
Seide und Kunstseide mit Blausah Yariamin B. Bemerkungen zu der A rbeit yon



J a c o b s o h n , C. 1931. II . 2662. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, Apprót 9. 
1165—67. Nov. 1931.) F r ie d e m a n n .

— , Bericht iiber Zeitungsdruckfarben-Forschung. Aufstellung allgemeiner Grund- 
satze zur Verbesserung des Zcitungsdruckcs durch Verss. mit Papieren u. Druckfarbcn. 
(Amer. Ink  Maker 9. Nr. 6 . 19—20. 29. 1931.) KoNIG.

Hans Wagner, Dispersionsproblemc und Farbenfabrikation. An Hand einer Reihe 
von Mikroaufnahmen wird die vcrschiedene Anlagerung des Verlackungsfarbstoffes an 
das Substrat (BaS04) bei li. u. k. Fallung gezeigt. Fallungsformen von Zinkgelb, 
Strontiumchromat, Cbromgelb u. dessen bas. Formen. In  den SchłuBworten werden 
die besprochenen Erscheinungen ais durchaus mechan. Art erklart, aber durch Be- 
cinflussung oder Veranderung der Dispcrsion werden die wichtigsten opt. u. bedeckenden 
Eigg. eines Pigments geiindert. (Paint Manufacture 1. 186—92. 195. Okt. 1931. 
Stuttgart.) KÓNIG.

H. Wagner, Dispersionsprobleme in  der Farbenfabrikation. DurchlaB, Absorption 
oder Riickwerfung von Licbt durch weiCe Pigmentc in Bindemitteln gleicher oder 
hóhcrcr Brechung werden an schemat. Zeichnungen yeranschaulicht. (Paint Manu- 
facture 1. 240. 242. Dez. 1931.) K o n ig .

D. F. Cranor und L. J. Venuto, Herstellung von Kohleschwarz. (Paint and
Colour Record 1 . 105—06. 1931. — 0. 1931. I. 3724.) S c h e i f e l e .

Georg Zerr, Bleifreie Fuftbodenfarben. Da Chromgelb (Bleichromat) ungiftig 
ist u. dcm Anstricli groĆe Dauerhaftigkeit verleiht, ist dessen Anwendung in FuBboden- 
farben auch weiterhin zu empfehlen. (Farbę u. Lack 1931. 551—52. 9/12.) S c h e i f .

Adolf Mann, Der Bronzeton in  Blaupigmenten. (Vgl. auch die Arbeit
von A s t in g t o n  u. H a n c o c k , C. 1931. II. 3396. (Farbę u. Lack 1931. 471—72. 
14/10.) S c h e i f e l e .

— , Neue Farbstoffe und Broschiire. In  ihrer Broschiire: „Richtlinien fiir die Kenn- 
zeichnung von Farbungen bzw. Drucken m it dem „I-E tiko tt“ g ibt die I. G. F a r b e n - 
i n d u s t r ie  A k t .-Ges. die in  Betracht kommenden Farbstoffe an. (Dtsch. Fiirber- 
Ztg. 68 . 730—31. 29/11. 1931.) S u v e r n .

— , Neue Farbstoffe und Produkte. Rigangriin B L  der GESELLSCHAFT FUR 
CHEMISCHE I n d u s t r ie  i n  B a s e l  dient, wie die Riganfarbstoffe, zumFarben streifiger 
Viscoseseide u. wird fiir dic Herst. lebhafter Gruns zusammen m it Rigangriin G u. 
Direktgelb 5 G konz. empfohlen. Es ist liehtcchter ais die Riganblaus, seinc Wasscr- 
echtheit kann durch Nachbehandeln m it S apam inM S  verbessert werden. (Rev. 
univ. Soies et Soies artif. 6 . 1733—35. Nov. 1931.) S u v e r n .

— , Neue Farbstoffe und Produkte. Neue Kiipenbraun fiir Druck der J .  R. G e ig y  
A.-G. sind Tinonbraun 3 GD, 5 GD u. FFD doppelt Pastę, Tinonchlorbraun rdtlich RD  
doppelt Pastę u. Tinonchlorbraun ST D , 2 R, G u. VD doppelt Pastę. Sie lassen sich 
leicht m it K 2C03/Hydrosulfit durch Dampfen fixieren u. zeigen Yorziigliehe Echtheit. 
Ein neuer sehr lichtechter u. gut egalisierender Wollfarbstoff der Firm a ist Erioecht- 
braun 5 RL, auch fiir unerschwerte Seide geeignet. Tinonelilorblau 3 GF in Pulver u. 
doppelt Pastę libertreffen dio altere 3 G-Marke an Lebhaftigkeit u. Reinheit des Tons, 
sie eignen sich fiir Baumwolle u. Kunstseide m it Ausnahme von Acetatseide, auch fiir 
den Buntbleichartikel, die 3 GF-Pulvermarke auch fiir Seide u. fiir Baumwolldruek. 
(Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 9. 1195—99. Nov. 1931.) Su.

— , Neue Farbstoffe und Muslerkarten. Ein neuer Kiipenfarbstoff der J .  R. G e ig y  
A .-G . ist Tinonchlorbraun, seine guten Echthcitseigg. maeben es fiir den Baumwoll- 
druck geeignet. — Die I .  G. F a r b e n in d u s t r ie  A k t .-G e s . brachte 3 neue F arb 
stoffe der Cellintoneehtgruppe, Cellintonechtblau BF  konz. Puher, dessen Egalisier- 
vermogen hervorgehoben wird, Cellintonechtmolett 6 B  Puher, sehr lebhaft im Farb ton 
u. Cellintonechtschwarz B T  Puher. Palatinechtmarineblau R R N  kann infolge seines 
guten Egalisierens in der Apparatefarberei benutzt werden. Igepon T  wird ais Ver- 
besserung der A-Marke bezeichnet. Auf einer Karto werden stuckfarbige Modetone 
auf Herrenstoffen m it weiBen Seideneffekten gezeigt. — Die G e s e l l s c h a f t  f u r  
Ch e i i i s c h e  I n d u s t r ie  in  B a s e l  zeigt licht- u. tragechte Modenuanccn auf Wolle 
m it Neolanfarbstoffen gefarbt, ferner ebenfalls m it Neolanfarbstoffen crzeugte licht-, 
trag- u. schweiBechte Marineblau auf Herrenstoffen. N  aolanschwarz W A  extra gibt 
sauer gefarbt gut lichtechte Farbimgcn. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 16—17. 6/1.
1932.) Su v e r n .

— , Neue Muslerkarten. Eine Musterkarte W inter 31/32 yeróffentlichte die 
T e x t il e  Co l o r  Ga r d  A s s o c ia t io n  o f  t h e  U. S. A. — Niłrophenylbraun 2 G der
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Ge i g y  Co l o u r  Co . L t d . gibt auf pflanzliehen Fasem  nach Kuppeln m it diazotiertem 
p-Nitraniliii echte gelblichbraimo Tóne. Diphenylecldscharlach B B  derselben Firm a 
ist leuohtender, blauor u. lichtcchter ais dio iilteren EB- u. EG-Marken, farbt aueh 
Kunstseido echt u. ist gufc iitzbar. Blauliches Grau auf Baumwolle u. Viscoseseide 
farbt Diphenylechtgrau 3 BL, fur Acetatseide bestimmt ist Sełacyldirektblau B S  konz. 
der Firma, es ist reiner u. leuohtender im Ton u. viel liehteehter ais die 2 GS konz.- 
Markę. Zum Farben von Wolle aller A rt dient Erioechtrot B  konz., es ist gut lichteeht, 
yerhaltnismaBig gut wasch- u. walkecht u. bemerkenswert sclnvefolecht. (Dyer Calico 
P rin ter 6 6 . 423. 1931.) StivERN.

W. Taute und Johs. Scheiber, Bas Trocknen und Vergilben von Linolensaure- 
triglycerid. I. (T a u t e ). Bosprechung der einschlagigen Arbeitcn, besonders der von 
A. C. E lm  (C. 1931. I I . 2218). — II . (S c h e i b e r ). Aufstriche von Holzol u. Lcinól 
m it Bleimangan- bzw. Kobalfctrockner, sowio von synthet. Oktadekadien-9,ll-8aure-
1-triglycerid wurden einerseits an der Luft im diffusen Tageslieht u. andererseits im 
Essiocator im diffusen Licht wahrend etwa zwei Jahren beobachtet. Die an der Luft 
aufbewahrten Filme yergilbten im Laufe einiger Monate stark, wahrend die im Exsiccator 
gehaltenen Aufstriche aueh nach zwei Jahren noch absolut wasserhelle Beschaffenheit 
zeigten. Dieser Befund beweist, daB dio Vergilbung ausbleibt, wenn W. bzw. Feuchtig- 
keit ferngehalten werden, u. daB die Vergilbung nur die Folgo einer Oxydation sein 
kann. Ais Ursache der Vergilbung durften Prodd. vom Charakter der 1,2-Diketono 
die maBgeblicho Rolle spielcn. (Farbę u. Laek 1931. 511—12. 11/11.) ScHEIFELE.

Taute, U ber die Bezieliung zwisehen Thizotropie und Verlaufeigenschaflen von 
Anstrichniaterialien. Besprechung der einschlagigen Literatur. (Farbę u. Laek 1931. 
555. 563.) SCHEIFELE.

— , Die Ursachen des „Floaiings“  in  Anstrichfarben. Verss. zwisehen Elektroden 
zeigen, daB mancho Pigment© in den Farben positiv, manche negatiy aufgeladen, 
andere ohne Ladung sind. Durch Miscliung verschieden geladener Pigmento, durch 
Zusatz von Benzoesaure oder Natrium stearat tr i t t  keine, durch Abreiben nur geringe 
Anderung in der Aufladimg ein. EinfluB der Aufladung auf das „Floating“ wahr- 
scheinlich gering. (Paint, Oil chem. Rey. 92. Nr. 24. 23—27. 10/12. 1931.) WlLBORN.

— , Farbiiberzuge an kalten Stellen. Anstrichstórung infolgo Verseifung tier. u. 
pflanzlicher Ole durch Beriihrung m it alkal. Portlandzementfliichen. Abhilfe durch 
Abwartcn m it dem ICalkfarbenanstrich von 9 Monaten bis 1 Jahr. Reine Cellulose- 
farben korrnen unter Beriicksichtigung des Geruehes ihres Losungsm. yerwendet werden. 
Zerstorung eines Farbfilms durch Ausfrieren. (Paint and Colour Record 1. 181. Dez. 
1931.) KÓNIG.

Hans Wolff, t/ber den Zusammenhang zwisehen Olgehalt und Schutzwirkung. 
Zwei Mennigesorten, die eine m it hohem, die andere mit niedrigem Olbedarf, zeigen 
beim Vermischen m it steigenden Mengen Schwerspat erhebliche Unterschiede hin- 
sichtlich der Veriinderung des krit. Punlctes nach W o l f f  (Farben-Ztg. 34 [1929]. 2073). 
Dio Schutzwrkg. der m it diesen Gemischen hergestellten Leinólfarben bleibt bei der 
ersten Mcnnige so langc prakt. unvcrandert, ais das hicr sich zeigende Minimum des 
krit. Punktes noch nicht erreicht ist, bei der zweiten Mennige so lange, ais eine Anderung 
des krit. Punktes nicht eintritt. (Farben-Chemiker 2. 297—300. 1931. Berlin.) WlLB.

L. K. Scott, Glyplalharze in  Emaille- und Aujienanstrichfarben. Vergleichende 
Bewitterungsverss. mit Glyptalharzfarben u. reguliiren Emaille- u. AuBenfarben fiihrten 
zu dem Ergebnis, daB dio Glyptalfarben den Regelfarben in der AuBenbestandigkeit 
iiberlegen sind. (Paint and Colour Record 1. 30—31. 34. 1931.) SCHEIFELE.

L. K. Scott, Glycerin-Phtlialatharze in  rasch trocknenden Fassadenanstrichfarben. 
(Vgl. yorst. Ref.) Eingehende Verss. des Louisvillc Production Men’s Club mit 
Glycermphthalatharz-Anstrichfarben m it yerschiedenen WeiBpigmenten in den ver- 
schiedensten Verhaltnissen von Bindemittel zu Pigment. Am besten bewahrten sich: 
Titandiosyd-ZinkweiBfarben, es folgten Titanox-B-ZinkweiGfarben ohne Versclmitt, 
solche m it Versehnitt, BleiweiB-ZinkweiBfarben u. an letzter Stelle Lithopone-Zink- 
weiBfarben. tlbcrlegenheit iiber Standard-Leinolfarben u. Amberol- u. Harzester- 
AuBenlackfarben. (Paint, Oil chem. Rev. 92. Nr. 24. 44—48. 10/12. 1931.) WlLBORK.

— , Die Wirkung der Pulzoberflachen auf die Anstrichfarben. Die yerschiedenen 
Materialien fiir Innenputz. Fehler bei der Herst., ihre Auswrkg. auf Bindemittel u. 
Pigment der Anstrichfarbe. Nur kalkechte Pigmento anwendbar. Ausbluhenden Putz 
vor Anstrich durch Abwaschen auslaugen. Vorziige der getiipfelten Anstriche. (Paint, 
Oil chem. Rey. 92. Nr. 24. 28—34. 10/12. 1931.) W il b o r n .



1 9 3 2 .  I . H x. F a r b e n ; FAr b e r e i  ; D r u c k e r e i . 1 3 0 1

Ferd. A. Richter, Kalle, Zement und Farbę. P rakt. Hinweise auf die Ausfiihrung 
von Kalk- u. Zementvcrputzen u. dereń Anstrich. (Farbę u. Lack 1931. 491. 503. 
4/11. 1931.) S c h e i f e l e .

C. D. Meli, Kurze Oeschichle des Holzes des Osage-Orangenbaumes. Der Osage- 
Orangenbaum (Toxylon pomiferum), der in don amerikan. Stidstaaten gedeiht, lieferfc 
einon gelben, dem Gelbholz ahnlichen Farbstoff. (Toxtilo Colorist 53. 749—51. 778. 
Nov. 1931.) F r i e d e m a n n .

C. D. Meli, Die friihere Anwendung des gelben Farbstoff es in  Helleborus. Ooplis 
trifolia bzw. Helleborus trifolius Linn., eino K rau tart aus der Klasso der Rammeulaceen, 
liefert einen gelben Farbstoff; der Farbstoff wird aus den Wurzelstocken der Pflanze 
gewonnen. (Textile Colorist 53. 754. 778. Nov. 1931.) F r ie d e m a n n .

— , Der Film-O-graph. Der Film-O-graph (Herstcller: P a r k  E q u ip m e n t  Co,. 
Philadelpliia) ist eine einfache Vorr. zur Herst. yon Filmen gleiehmaBiger u. bekannter 
Dicke sowie zur Best. der Deekfaliigkeit yon Anstriebfarben. (Paint and Colour Record 1. 
134. Drugs, Oils Paints 46. 273—74. Okt. 1931.) S c h e if e l e .

— , Die Priifung von Schwarz- und Weiftfarben. Best. yon Farbton, Farbeverm 6gen, 
Olbedarf u. Konsistenz bei Schwarzpigmenten, sowie bei CarbonatbleiweiB u. ZinkweiB. 
(Farben-Ztg. 37. 339. 5/12. 1931.) S c h e i f e l e .

Karl Centner, Olbedarf und Sdurezahl. Um don EinfluB der SZ. des Oles auf den 
Olbedarf dor Pigmento niilier zu ermitteln, bestimmto Vf. den Olbedarf von Zinkweifi, 
TitanweiC, Lithopone, Eisenoxydrot, Eisenoxydgelb, SulfobleiweiB u. CarbonatbleiweiB 
in Anreibung mit schleimfreiem Leinól yon steigender SZ. Daboi wurde gefunden, 
daB der Olbedarf der Pigmente mit zunebmonder SZ. bis zur SZ. 5 des Leinols geringer 
wird u. dann prakt. konstant bleibt bzw. melir oder weniger ansteigt, was auf Seifen- 
bldg. zuriickgefiihrt wird. Deshalb empfiehlt sieli fiir dio Best. des Olbedarfs ein Leinol 
mit der SZ. 5, da man nur m it einem solehen Ol yorgloichbare Werte erhalten kann. 
(Farben-Ztg. 37. 340—41. 5/12. 1931.) S c h e i f e l e .

G. Ostroshinskaja, Ersalz der Titralion von Zinncliloriir mit Jod dureh Tilralion 
mit Dichromat bei der Azofarbstoffanalyse. Bei der Azofarbstoffanalyse nach K n e c h t  
kann der SnCl3-UberschuB s ta tt dureh Jod durcli Titration m it Dichromat nach dor 
Rk.: 3SnCl2 +  K 2Cr20 , +  14HC1 =  3SnCl., +  2KC1 +  2CrCl3 +  7H20  bestimmt 
werden. Der iiberschussige Dichromattropfen wird dureh Abscheidung yon J  aus K .J 
u. Blaufarbung m it Starkę naehgewiesen. 0,5 g Azofarbstoff werden mit frisch gekochtem 
W. in einen Kolben abgcspiilt, dio Luft duroh COa ycrdriingt, 40 ccm HC1 (1,19) u. 
20— 30 ccm 1/s-n. SnCl2 zugesetzt u. m it Dichromat titriert. (Anilinfarbenind. [russ.: 
Anilinokrassotsehnaja Promyschlcnnost.] 1931. No. 1. 18— 20.) S c h o n f e l d .

British Celanese Ltd., London, und George Holland Ellis, Spondon bei Derby, 
Herstelhmg von Buntatzen auf Gelluloseestern und -athern oder diese enthaltenden Stoffen. 
dad. gok., daB man auf das Materiał vor oder nach dem Farben m it einem atzbaren 
Farbstoff eine Atzpaste aufdruckt, die ein geoignetes Atzmittel, wie Zinkformaldehyd- 
sulfoxylat oder ein andores Formaldehydsulfoxylat, Hydrosulfit odor Zinnchlorid, ge-

Anilin  (gelb), p-Chloranilin (gelb), p-Aminoplienol (goldgelb), p-Phenylendiamin 
(orange), p-Dimethylaminoanilin (rotorange), 2-Metlioxy-5-methyl-l-aminobenzol (gelb), 
o-Methoxyaminobenzol (goldgelb), p-Acetylaminoanilin (goldorange), 4,4'-Diamino- 
diphenylmelhan (goldgelb, Monoazofarbstoff), 4,4'-Diam.inodiphenyl (goldorange, Mono- 
azofarbstoff). Dic Farbstoffe Anilin — >- l-(5'-chlorphenyl)-3-methyl-2-pyrazolon, Ani
lin — y  l-(4'-melhoxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazolon geben gelbe Effekte. (E. P. 346 751 
yom 9/1. 1930, ausg. 14/5. 1931.) Sc h m e d e s .

British Celanese Ltd., London, und George Holland Ellis, Spondon bei Derby, 
Verfahren zur Herstellung von Buntatzen au f Stoffen, die aus Gelluloseestern oder -athern 
bestehen oder diese enihallen, dad. gek., daB man auf dio Stoffe yor oder nach dem 
Farben m it atzbaren Stoffen eine Pastę aufbringt, dio einen unreduzierten Farbstoff 
der Anthrachinonreihe, der Verwandtschaft fiir die Cellulosederivy. hat, u. ein saures 
neutrales oder bas. Stannosalz enthii.lt, wie Stannochlorid, -acetat, -tMocyanat. Man

bedeutet R j einen Alkylrest, yorzugsweise CH3, R 2 oinon 
. j>3 aromat. Rest m it einer oder mclireron Azogruppen, u. R 3 einen

aromat. Rest. Es sind beispielsweise angcfiihrt dio Farbstoffe, 
die erhalten werden dureh Kuppeln yon l-Phenyl-3-methyl-2-pyrazólon m it diazotiertem

gebenenfalls noch ein Quellungsmittel fiir dio Cellulosederiyy., 
u. einon Pyrazolonfarbsloff von nebenst. Formel enthalt, worin

XIV. 1. 84
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kann dio Stannoverbb. auch in Vorb. m it Thiócyanaten venvenden, nie in E. P. 342333 
angegoben ist. Ais Farbstoffe kónnen yerwendet werden Mono-, D i- oder Polyamino- 
anthrachinone, die auch im Kern oder in der Aminogruppe oder in beiden substituiert 
sein konnen. ZweckmiiBig setzt man den Atzpasten eine organ. Saure, wie Citronen- 
saure u. Quellu7igsmittd, wie Alkohole u. Phenole, zu. Die Entw. der Atzeffekte erfolgt 
in iibłicker Weise. (E. P. 351 457 vom 20/3. 1930, ausg. 23/7. 1931.) Sc h m e d e s .

Nashna Mfg. Comp., New Hampshire, iibert. von: Richard S. Knowland, 
Wollaston, und Nathaniel Kosak, Evorett, Massachusetts, Verfahren zum Farben 
mit Kiipenfarbstoffen, dad. gek., daB man das Farbegut m it einer Kiipe farbt, die ais 
Alkali eine ąualernare Ammoniumbase, wie Tetramethylammoniumhydroxyd, enthalt, 
dann aus dem Bade entfernt, abquetscht u. dann das Farbegut, das noeh einen gewissen 
Prozentsatz der Kupę enthalt, troeknet, wobei sich die ąuaternare Base in  fluchtige 
Komponenten zers., beispielsweise Tetramethylamnioniumhydroxyd in Methylalkohol u. 
Trimethylamin, u. dann in ublicher Weise fertig macht. Zus. der Kiipe: 0,4 g Indan- 
threnblau GCD, 1,6 g Na-Hydrosulfit, 290,0 cem Tetramethylammoniumhydroxyd-'Ls,g. 
enthaltcnd 15,7 g im Liter, auffiillen auf 600 cem. (A. P. 1 805 098 vom 12/3. 1928, 
ausg. 12/5.1931.) S c h m e d e s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kupenfarbsloffprdparate zum 
Bedrucken von Baumwolle, dad. gek., daB sie neben einem reduzierten oder nicht 
reduzierten Kupenfarbstoff ein Aminoanllirachinon oder ein noeh sauerstoffhaltiges 
Red.-Prod. dieses Kórpers allein oder in Mischung m it einander enthalten, gegebenen- 
falls zusammen m it Oxyanthrachinonen oder ihren saurstoffhaltigen Red.-Prodd., wie 
sie in E. P. 349955 angegeben sind. Die Priiparate konnen ferner enthalten hj^drotrop. 
Stoffe u. die ublichen Verdickungsmittel, sowie Harnstoff oder Dimethylsulfanihaures Na. 
Das Drucken m it den Druckpasten erfolgt in ublicher Weise. (E. P. 350 963 vom
17/3. 1930, ausg. 16/7. 1931.) S c h m e d e s .

Kali-Chemie, Berlin, und Wilhelm Lambrecht, Berlin-Charlottenburg, Her- 
stellung von Celluloseeslerkdrperfarbe7i, dad. gek., daB ais Triiger in W. suspendierte 
Celluloseester dienen, auf die in bekannter Weise Farben ausgefallt werden oder die 
m it Teigfarben, d. li. solelien Farben, welche nach ilirer Herst. auf nassem Wege nicht 
in den trockenen Zustand iibergefuhrt worden sind, innig yermischt werden. (D. R. P. 
541 201 KI. 22f vom 29/4. 1927, ausg. 7/1. 1932.) D r e w s .

Joseph C. Heckman,Avalon, Herslelhmg von Pigmente7i. Fe-Schlamm m it einem 
Geh. von ca. 81% l ’e20 3 wird nach dem Behandeln m it H ,S 0 4 u. NaCl caleiniert u. 
zerkleinert. Das Endprod. zeich.net sich durch eine prachtigo rote Farbung aus. (A. P. 
1837 709 vom 6/2. 1929, ausg. 22/12. 1931.) D r e w s .

Viktor Szidon, Paris, Herstdlung vo7i Zi7ikwei/3 aus Zinkruckstdnden. Die Zn- 
Iluckstande werden gegebenenfalls nach Vorreinigung durch Waschen m it h. W. in 
Ggw. von zur Schlammbldg. ausreichenden Mengen \-on W. unter oxydierenden Be- 
dingungen dest., wobei man stufenweise auf 1000° u. dariiber erhitzt. Das Endprod.
besteht aus ZnO u. nicht fliichtigen Verunreinigungen; es wird yon letzteren durch 
Dest. getrennt. (E. P. 362 297 vom 1/4. 1931, ausg. 24/12. 1931. F. Prior. 18/12.
1930.) D r e w s .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
J . Legros, Pflanzejilack wid seine Reinigtmg. Durch Insektenstich aus ver- 

scliiedenen Pflanzenarten ausflieBende Harze. Stock- u. Schellack, ihre Gewinnung u. 
Reinigung in Siam u. Indien. Schemat. Zcichnungen des Raffinierofens u. der erforder- 
lichen Werkzeuge. Eigg. von Schellack u. Buttonlack, einer grobstiickigeren Form yon 
Schellack. (Int. Rey. Agricult. Monthly Buli. agricult. Science Practice 22. 341—44. 
Sept. 1931.) _ K o n ic .

Stanisław Krauze, Untersuchungen iiber das polnische Terpcnliiłól. In  den niederen 
Fraktionen des Białowieżer Terpentinol wurde cl- u. racem. a-Pi7ien nachgewiesen.
2-std. Kochen des TerpentinSles m it 3%  H 2S 0 4 (1 :1 ) andert kaurn die Siedegrenzen 
u. Rotation; energ. w irkt H 3P 0 4, unter Zerstorung des Drehungsyermogens. Langeres 
Erhitzen des TerpentinSles m it festem KOH zers. dio leichteren, a-Pinen enthaltenden 
Fraktionen. Die Reinigung des Oles wird am zweckmaBigsten durch 1-std. Erhitzen 
m it Na yorgenommen. Zum Nachweis von Kienol u. Terpentinol eignet sich die Rk. m it 
Ca-Hypophosphit. Aus der Fraktion 152—170° konnten 13% Terpinhydrał erhalten 
werden. Camphcr wurde aus der bis 161° sd., m it Na gereinigten Fraktion iiber Bornyl- 
ehlorid, Camphen, Isobornylester — Isoborneol u. Bomeol — m it 17% Ausbeute
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erhalten. In  den hohoren Fraktionen (160—167°) konnte nach Sattigen m it HC1 bei 0° 
Bomylchlorid (F. 132°) nachgewiesen werden. Nach Kondensation m it Tetrachlor- 
phthalsaure ergab dio gleiche Fraktion Bomeol (Kp. 203°). Aufierdem wurden A*- u. 
A 3-Caren nachgewiesen. (Roczniki Farmacji 9 .1 —50. 1931. Warschau, Univ.) SchÓNF.

Arthur R. Hitch, Terpentingehall yerschiedener Sorten ton JDeslillalionsharzen. 
(Vgl. C. 1932. I. 750.) Analysenmethode. Ergebnisso (Tabelle): GroBe Yerschieden- 
heit im Terpentingeh. bei Handelsharzen (heli, mittel, dunkel) gleieher u. yerschiedener 
Sorte. Im  Durchschnitt zeigt sich eine merkliche Zunahme des Terpentingeh. im Harze 
yon heli nach dunkel. (Ind. engin. Chem. 23. 1275. Nov. 1931. Savannah.) KONIG.

Arthur R. Hitch, Minderung ton Harzen beim Erhitzen an der Luft. Arbeits- 
weisen in 3 Verff. Ergebnisse aus erhitzten Harzen mit Tabelle. Yerschiedene Arten 
heller Harze gabcn beim Erhitzen auf 130 u. 175° Verlusto yon einigen Graden, ein 
amerikan. Harz m it hóherem Terpentingeh. hatte einen besonders hohen Verlust. 
Dest. Harze gaben im allgemeinen den groBten Yerlust. Dunklere Harze hatten 
geringsten Verlust. Franzos. Harze zeigten gleiches Verh. wie die gleichstufigen 
amerikan. (Ind. engin. Chem. 23. 1276—77. Nov. 1931. Sayannah.) K o n ig .

J. Ranedo und M. a Luz Navarro, Ober das Vorkoimnen der Pinabietinsdure im  
Ganadabalsam. Bei der Unters. yon Canadabalsam isolierten Vff. aus der Fraktion 
yom K p .55 250—300° eine krystallisierte Verb. (F. 176—177°), ident. m it der von 
A s c h a n  (C. 1921. I II . 1417) aus Kiefernól isolierten Pinabietinsaure. JZ. u. H„- 
Aufnahme boi der katalyt. Hydrierung beweisen die Ggw. yon zwei Doppelbindungen. 
Die katalyt. Ilydrierimg in Eisessig liefert eino farblose, krystallisierte Vcrb. vom
F. 161—162°, die keine Farbrk. m it Essigsaureanhydrid u. H»SO., mehr gibt. (Anales 
Soc. Espanola Fisiea Quim. 29. 426—30. 1931.) " W il l s t a e d t .

Herbert Hoenel, Kondensationsharze. (Paint and Colour Record 1. 110—16. 
142—47. Okt. 1931.) S c h e i f e l e .

H. Bennett, Neue synlhetische Produkte. (Paint and Colour Record 1.124. Scpt. 
1931. — C. 1931. II. 1500.) S c h e i f e l e .

Arthur J. Norton, Synthclische Harziiberziigc. (P a in t  a n d  C olour R eco rd  1. 126 
bis 127. S ep t. 1931. — C. 1932. I. 457.) S c h e i f e l e .

Adolf Mann, Ober Glycerin-Phthalsdureharze und Lacke. Besprechung der ein- 
schlagigen Literatur. (Farbę u. Lack 1931. 523—24. 19/11.) Sc h e i f e l e .

F. Wachholtz, F. Wilbom und C. Finek, Grundsatzliches zur Untersuchung ton  
Lackwolle. Ausgeliend von den modernen Erkenntnissen der reinen Cellulose u. der 
Molkohasion yersuchen Vff. das Verh. der nitrierten Cellulose u. der aus ihr hergestellten 
Filme zu erklaren. Bcrechtigung der Bewertung der Lackwołlen auf Grund der Film- 
priifung durch Dehnungs- u. Belastungsverss. Fallungskuryen u. an jungen labilen 
Filmen m it yerschiedenen Wollen (besonders solchen vom '^^"-Typiis) angestellte 
Verss. stiitzen die theoret. Ausfuhrungen. (Farben-Ztg. 37. 514—16. 550—51. 
582—84. 23/1. 1932. Berlin, Inst. f. Lackforschung.) WlLBORN.

Oscar Braun, HaUbarkeitsterswhe mil Nilrocelluloselacken. Verss. m it Nitro- 
celluloselacken aus Wollen yerschiedener Herkunft. Ausgeprobte Weichmachcr im 
geeigneten Verhiiltnis. Striche auf entrostetem u. fettfreiem Eisenblech, dio yom 
Nov. 1930 bis Juni 1931 bewettert wurden. Die yerschiedene H altbarkeit war vom 
Farbton der Laekierung beeinfluBt; Vorteile gegenuber manchen Ollacken. (Farben- 
Chemiker 3. 10. Jan . 1932. Stuttgart.) KÓNIG.

Willy Hacker, Politur- und Hartmattlacke. Verschiedene Herst.-Verff. (Seifen- 
Fachblatt 4. 17—18. Jan. 1932.) W il b o r n .

— , Sternchenbildungen bei Fensler-Kuterllacken. Ursachen u. Vermeidung. (Farbę 
u. Lack 1931. 535. 25/11.) S c h e i f e l e .

A. W. C. Harrison, Feitsduren in  Firnissen und trocknenden Olen. Verh. gesatt. 
u. ungesatt. fetter Komponenten in Firnissen u. trocknenden Olen. Tabelle uber F., 
SZ. u. Zus. yon Fettsauren. Nahere Beschreibung der yorgenommenen Verss. mit den 
photograph. Abbildungen der Vers.-Proben u. don Tabcllen iiber das Aussohen, den 
Bleigeli. u. die SZ. direkt u. nach der Lagerung. (Paint Manufaeture 1. 241—42.
2. 5—8. Jan . 1932.) _ _____ K o n ig .

Xenia Winter, Frankreieh, Schutzen ton Metali, Holz, Glas u,sto. gegen den Angriff 
ton Sauren, Alkalien o. dgl. Dic zu schutzenden Stoffe werden m it einer oder m it 
mehreren Schichten yon hinterind. Lack, erhalten aus Rhus Vernieifera. uberzogen.
(F. P. 714 873 yom 18/3. 1931, ausg. 21/11. 1931.) D r e w s .

84*
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Alfred Harry Huddart, England, Verfahren zum Uberziehen von Bauholz mit 
Celluloselacken durch oberflachliches Erhitzen des Bauholzes auf 200— 240°, Abkiihlen, 
Uberstreichen m it einem Porenfiiller aus CaS04 in HarzóOack oder in W. oder einem 
Porenfiiller aus Natriumsilicat. Nach dem Trocknen wird geschliffen u. der Cellulose- 
lack aufgebracht. (E. P. 361 634 vom 3/12.1930, Auszug yeroff. 17/12. 1931.) B r a u n s .

Bakelite Corp., New York, V. St. A., Preftkorper aus hiirtbarcn Harzcn, z. B. 
Phenolharzen u. faserigen FulLstoffen, gek. durch einen Geh. an Fasern, die so lang 
sind, daB sio ubcreinandergreifen, z. B. 1—1% Zoll lang u. so steif sind, daB sio 
sieh nicht verknoten u. yerwickeln, z. B. Jangen Sisal-, Manila-, Jule.- oder Hanffctsern. 
Man kann auch lango weiclie Fasern verwenden, die durch Spinnen oder Drehen stcif 
gemacht sind, z. B. Fiiden, Sehnure usw. Die PreBkórper sind mechan. auBerordentlich 
widerstandsfahig. (E. P. 353 070 vom 17/4. 1930, ausg. 13/8. 1931.) Sap.RE.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
E. O. Dieterich und J. M. Davies, Das „Aiibrennen“ und andere Plaslizitdls- 

veranderuńgen von Kautschukmischungen bei lióheren Temperaturen. Mit Hilfo des 
GOODRICH-Plastom eters werden die Anfangsstadien der Vulkanisation bei einer Reilie 
von spezif. charakterisicrten, unyulkanisicrtcn Kautschukmischungen im Sinne der 
Plastizitatsvcrminderung bei bestńnmten Raumtempp. unter Variation der physikal. 
Vers.-Bedingungen bestimmt, um an Hand der so ermittelten Daten die giinstigsten 
Zeit- u. Temp.-Momento bei den einzelnen Yerarbeitungsstadien festzulegen. (Ind. 
engin. Chem. Analytical Edition 3. 297—300. 15/7. 1931.) F r o m a n d i .

H. P. Stevens und W. H. Stevens, Die Natur der Vulkanisalion. IV. (Ygl.
C. 1929. I. 2591.) Vulkanisate, dic bei 100° mit verscliiedenen Ultrabesclileunigern 
m it oder ohne ZnO hergestellt wurden, enthalten „gebimdenen S“ im OberschuB. 
Extraktion m it HC1-A. ergibt einen Teil des „gebundenen S“ . Die Anwesenbeit yon 
EiweiB- u. Serumstoffcn ergibt bei niedrigen Tempp. keinen Unterschied der Vulkani- 
sation. E in Teil des „gebundenen S“ muB yon H-Substitution herriihren. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 48. Transaet. 55—59. 1929.) A l b u .

H . P. Stevens und W. H. Stevens, Die Natur der Vulkanisalion. IV. (Fort- 
setzung.) Dio Extraktion der Vulkanisate m it HC1-A. (vgl. yorst. Ref.) ergibt eine 
geringe Zers. der Sulfide. Trotzdem finden Vff. stets mehr gebundenen S ais der Formel 
C5H8S entspricht, u. dieses Verhiiltnis (47% S) kann nur durch niedrige Vulkanisations- 
temp. u. niedrigen S-Geh. innegehalten werden. (Journ. Soc. chem. Ind. 50. Transaet. 
397—98. 16/10. 1931.) A l b u .

K. Kojima und I. Nagai, Yersuche zur gemeinsamen Wirkung organisclier Be- 
schleuniger bei der Vulkanisation. II. (I. ygl. C. 1931. II. 1363.) Die Mischungen 
von Mercaptobenzthiazol u. Methylanilin zeigen im F.-Róhrchen die Bldg. eines 
Eutektikums. Vulkanisationsverss. mit den einzelnen Beschleunigern, dem Eutektikum  
u. einem wilikurlichen Gemisch bei 70 u. 100° fiir 150 Min. ergaben bei Verwendung 
des Eutektikums keine Verbrcnnung u. beste Beschleunigung, schon bessere Beschleuni- 
gmig bei den Gemischen gegenuber den Komponenten. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 34. 308 B—09 B. Sept. 1931. Tokyo, Elektrotechn. Lab.) A l b u .

W. J. S. Naunton und F. J. Siddle, Die Verwendung synlhetisclier Harze in  der 
Kautscliukindustrie. Formaldehyd-Phenolkondensationsprodd. u. Glyptale werden dem 
Kautschuk zugesetzt oder auch aus alkal. Lsg. m it Latex gemeinsam gefiillt. (India 
Rubber Journ. 82. 535—38. 561—63. Rev. gen. Caoutehouc 8. Sond.-Nr. 151—58. 
Okt. 1931.) A l b u .

L. Graffe, Die beschleuniglc Alterung von Kautschuk im Licht der Quecksilberdampf- 
lampe. Die den Kautschuk beeinflussende Strahlung liegt zwischen 3030 u. 3600 A. 
Bestrahlter Kautschuk yerliert zunachst an Gewicht (Feuchtigkeit, die nicht schadlich 
ist, sondern konserviert), dann folgt eine Gewichtsyermehrung, proportional hierzu 
eine Vermehrung des acetonl. Anteiles. (Caoutehouc et Guttapercha 28. 15 714—18. 
15/10. 1931.) _ A l b u .

George J. Albertoni, Neue autographische Maschine zur Priifung der mechanisclien 
Bigenschaften von Kautschuk. Vf. beschreibt eine neue Jlaschine zur Priifung der Zug- 
festigkeitseigg. yon stark deformierbaren Matcrialien, wie z. B. Kautschuk, die mit 
einer Apparatur zur Aufzeichnung der Zugdehnung yersehen ist, bei der sieh der 
Dchnungsgrad ais eine Funktion der Differenz der Auseinanderbewegung zweier un- 
abhiingig yoneinander beweglicher Zciger darstellt, die die jeweiligen Endmarken der



1 9 3 2 .  I . H xn. K a u t s c h u k ; G c t t a p e r c h a ; B a l a t a . 1 3 0 5

MeBlange u. ihren Verlauf bei der Dehnungsmessung festlegen. Die Masebine besitzt ferner 
u. a. Vorrichtungen, um Querschnittsveranderungen der hantelfórmigen Probekórper 
zu lcorrigieren. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 3. 236—39. 15/7.1931.) F r o m .

S. D. Gehman und J. s. Ward, Ein Mikrolurbidimder zur Bestimmung des 
Kautschukgehalts von Latex. Zur Best. des Kautschukgeh. yon Latex arbeiteten Vff. 
ein Mikroturbidimeter aus; der Triibungsgrad von L ates ais Funktion der yolumetr. 
Anzahl u. der TeilchengroBe der Kautsehukpartikelehen stellt ein gutes Kriterium 
fiir diese Best.-Methode dar, die relatiy schnell u. mit einer Felilergrenze yon ± 1 %  
bei einem 35%ig. Latcx arbcitet. Uber die Einzelheiten der Vers.-Methodik u. ilirer 
Auswcrtung s. Original. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 3. 300—304. 15/7. 
1931.) __________________  F r o m a n d i .

George H. Stevens, Newark, Vulkanisationsbeschlcuniger. Man yerwendet Mono- 
aryl-, insbesondere Monophenylguanidin. Es soli bei Vulkanisationstemp. zerfallen in 
NH 3 u . C N I!: N(C6H5), Monophenylcyanamid, das sich in Ggw. yon N H , m it anderen 
Zersetzungsprodd. zu Triphenyldicarbimid, Tetraphenylmelamin, m it Anilin zu Di- 
phenylguanidin u. m it letzterem zu Triphenylbiguanid umsetzt, sowio selbst zu hfihcr 
sehmelzenden Prodd. polymerisiert. (A. P. 1831932 vom 12/4. 1928, ausg. 17/11. 
1931.) P a n k ó w .

Office Gśneral des Specialites Automobiles, La Garenne-Colombes, Frankreich, 
Ifcizgemisch und Vorrichtung fiir aiUomałische Vulkanisalion. Um die Hitzewrkg. beim 
Vulkanisiercn von Sclilauchen u. Rcifen zu unterstiitzen, wird m it einer Wannę ge- 
arbeitet, die ein vollkommen verbrennendes Gemisch von Triozymethylen in alkoh. 
Kolophotiiumhg. oder wss. Gummi arabicum (Fischleim) u. eine Ziindmischung von Holz- 
kohle u. KC103 in alkoh. Kolophoniumlsg. enthii.lt. Die Wanno wird m it einem Stempel, 
der gleichzeitig zur Regulicrung der Flammen dient, gegen den zu yulkanisierenden 
Kórper u. ein Profil gepreBt. Weitere Einzelheiten der Vorr. werden an Hand von Zeich- 
nungen erlautert. (E. P. 360 586 yom 27/9. 1930, ausg. 3/12. 1931. F. Prior. 30/9. 
1929.) E n g e r o f f .

Avon India Rubber Co., Ltd., Melksham, und Frank Lewis White, Lynwood, 
Kautschukmischungen fiir Ballhiillen aus 25—35°/0 Kautschuk, 0-—40% China Clay, 
RuB oder MgCO.j u. 15—30°/o Regenerat, evtl. unter Zusatz yon Farbstoff unter Ver- 
wendung von Wollfasern oder Baumwoll- oder Wollgewebe ais Unterlage. (E. P. 
35S 975 yom 10/7. 1930, ausg. 12/11. 1931.) P a n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuek, iibert. yon: Willem Pieter ter Horst, 
New Jersey, Alterimgssclmtzmittel fu r  Kautschuk. (Vgl. auch A. P. 1 807 355; C. 1931.
II . 1774.) Man yerwendet ein Ek.-Prod. aus einem Kelon u. einem aromat. Amin, einer 
Aminyerb. oder einem Deriv., wie die Additionsyerb. m it Naplithol. — 1. Rk.-Prodd. 
x  on Ketonen m it aromat. Aminrerbb. sind: Aceton-Anilin, -phenylhydrazin, -p,p'-Diamino- 
diphenylmethan, -Diplienylamin, -Diphenylformamidin, -Phenyl-p-naphthylamin, -a-Naph- 
thylamin, -Triphenylmelamin, -di-o-tolylguanidin, -diphenylguanidin, -p,p'-di-(naphtliyl- 
amino)-diphenylmethan, -monomethylanilin, -o-tolyldignanid, -diphenyldiaminodthan, das 
ylceto?!gemisch von (1-Naphthol oder Phenol u. Anilin, Monochloracetonanilin, Mesilyl- 
oxyd-, Diacetonalkoliol-, Acetonphenol-, Cyclohezanon-, Telramethyldiamidobenzophenon-, 
HCIIO-Acelonkondensationsprod.-Anilin, 3fesityloxyd-Phenyl-fl-naphthylamin, Methyl- 
iithylketon-, Athylidenaceton-p,p'-diaminodiphenylmethan. — Man erhitzt 1 Mol Anilin 
u. 1— i  Mol Aceton m it etwas J  40 Stdn. unter Druck auf 170°, reinigt das Prod. durch 
W.-Dampf u. gewohnliche bzw. Vakuumdest. Ol. Kp.c 110—180°. Man erhiilt yermut- 
lich Verbb. der Formel (CH3)2C ~ N -C cH5, (CH3)„: C: CH-CN-C6H 6-CH3, (CH3),CH: 
CH-C(N-C6H 5)-CH:C(CH3)2, (CH3)2C :(C 6H4 -NH2)2. — 2. Deriw. der Verbb. nach
1. wie die Rk.-Prodd. m it S, CS2, Schwefelchloriden u. Polysulfiden; die Nitrosoderiw. 
z. B. des Rk.-Prod. aus Aceton u. Diphenylamin; auch das HCOOH-Rk.-Prod. eines 
Ketonamins. — Man mischt z. B. 70 g 85%ig. HCOOH u. 96 g Acetondiphenylamin u. 
lialt 6  Stdn. bei 60°, worauf neutralisiert u. m it Bzl. extraliiert wird. Dunkles Ol. —
3. Additionsprodd. yon Naphtholen an Ketonaminlcondensationsprodd., wie z. B. yon 
Naphthol an Acetonanilin, an Aceton-p,p'-Diaminodiphenylmethan oder an Chloraceton- 
Anilin. S ta tt Naphthol kann man auch Dioxynaphthalin, z. B. 1-, 5-Dioxynaphthalin 
oder Methylendi-fl-naphtliol yerwenden. — Man erhitzt 20 g Naphthol u. 20 g Aceton
diphenylamin 50 Min. auf 80°. — 4. Aldehydderiw. yon Ketonaminen, wie das Rk.- 
Prod. yon HCHO m it Aceton oder Chloracetonanilin. — Man yermischt 100 g Aceton- 
Diphenylamin, 20 g wss. 37%ig. HCHO u. 2 Tropfen HCI u. liii.lt 15 Min. auf 50—55°,
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erhitzt bis zur Entfernung des W. u. erhii.lt ein dunkles Pulver, F. 40—50°. — S tatt 
der genannten Ketone kann man auch folgende yerwenden: Phoron, Diathylkeion, 
Benzo-, Acetophenon, Dichlor-, Aldol-, Allyl-, Benzal-, Acetyl-, Acetonyl-, Salicylaldehyd-, 
Furfuralaceton, Diacelyl. S ta tt der yerwendeten Aminę konnen aucb folgende angewandt 
werden: Monochlor-, p-Aminobenzylanilin, o-, m-, p-Toluidin, Xylidine, a-, fi-, Di- 
naplithylamin, Aminodiplienyl, asymm. Diphenylhydrazin, Diaminodiphenyl-sulfide oder 
-polysulfide, Diaminodinaplithylsidfide, Dinaphthyl-, Ditolyldiamino-athan, p-Amino-p'- 
NaplitJiylaminodiplienylmethan, p,p'-Diaminodiphenyl-, p,p'-Dinaphthylammodiphenyl- 
dimethylmethan, Phenybiaphlkyl-, Plienyl-o-iolylguanidin, Di-o-tolylbiguanidin, Mono-, 
Diphenylbiguanid, Diphenylacetamidin. (E. P. 359 773 vom 29/11. 1930, ausg. 
19/11. 1931. A. Prior. 4/12. 1929. F. P. 706 986 vom 3/12. 1930, ausg. 1/7. 1931.
A. Prior. 4/12. 1929.) P a n k ó w .

N. V. Vereenigde Fabrieken van Stearine, Kaarsen en Chemische Producten, 
Gouda, Herstellung von Faklis. Aus den polymerisierten oder oxydierten fetten Olen 
wird die entstandene Fettsauro durcli Abdest., Extraliieren oder Neutralisieren ent- 
fernt, danach yulkanisiert u. das Yulkanisat unter Zusatz von Fiillstoffen u. Bc- 
sehleunigern m it Kautscbuk vermischt u. yulkanisiert. (Holi. P. 25 124 vom 19/7.
1929, ausg. 15/10. 1931.) P a n k ó w .

N. V. Vereenigde Fabrieken van Stearine, Kaarsen en Chemische Producten, 
Gouda, Herslellung w n  Faklis. Die fetten Ole werden unter Vermeidung der Oxydation 
polymerisiert u. unter Zusatz verha.ltnismafiig geringer Mengen von S u. evtl. Fiill- 
stoffen yulkanisicrt. (Holi. P. 25 084 vom 24/1. 1929, ausg. 15/10. 1931.) P a n k ó w .

[russ.] A. G. Konstantinowa u. E. I. Scherescliewskaja, K autschuktriiger im Nordkaukasus.
Eostow: „Sscw. Kawkas1' 1931. (48 S.) Rbl. 0.50.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Ant. Rejtharek, Der Oxforder Prozę/} in der Zuclcerfabrikpraxis. Vf. kommt 

auf Grund cigener prakt. Erfalirungen m it Oxford-Sclmitzeln zu dem Resultat, daB 
die Verarbeitung getrockneter Schnitzel in einer gewohnlichen Zuckerfabrik sich 
chem.-technolog. viel schwieriger gestaltet, ais diejenige friselier Ruben. Es werden 
Anregungen zur Verbesserung des Prozesses gegeben. (Ztschr. Zuckerind. cechosloyak. 
Republ. 56. 197—202. 18/12. 1931.) T a e g e n e r .

VI. Stanek, Uber die Verwendung von Natriunibisulfit zur Saflschwcfelung. Die 
Aciditat des techn. Natrinmbisulfites liiBt sich m it Vorteil zur tcilweisen Herabsetzung 
der A lkalitat u. hauptsiichlicli der Farbę yon Diinnsaften sowie bei geniigender Alkalitat 
der Safte auch zu dereń Entkalkung benutzen. Das dem Diinnsafte zugesetzte Bisulfit 
yerhutet auch sehr wirlcsam dic Saftverfarbung bei der Verdampfung. (Ztschr. Zucker
ind. 6echoslovak. Republ. 56. 142—44. 13/11. 1931.) T a e g e n e r .

J. Va§atko, Scheidung des Rubensaftes mit verringerter Kalkgabe. Beschreibung 
der theoret. Grundlagen des Scheidungsyerf. nach D ed ek . Nach dem neuen Verf. 
wird die Kalkmilch aus dem MeBgefaB im voraus in m it Ruhrwerk yersehene Behalter 
eingelassen, welclie uber den Malaxcurcn stehen, aus denen sie in genau reguliertem 
Strom in den auf 90—95° angewarmten Saft eingefiihrt wird. Dic Regulierung muB 
zur Erreichung des Koagulationsmaximums derart angeordnet sein, daB ca. 0,3—0,5% 
K alk binnen ungefahr 15 Min. in den Saft gelangen, worauf der ZufluB der Kalkmilch 
erhoht werden kann, zum SchluB kami der restliche Kalk eyentl. auf cinmal hinzu- 
gefiigt werden. Die Scheidung dtirftc etwa 20 Min. beanspruclien. Bei Trocken- 
scheidung mittels Stiickkalk wird der K alk im ersten Arbeitsstadium dem Saft portions- 
weise zugefugt, worauf nach Erreichung bzw. kleiner Uberschreitung des Vorscheidungs- 
optimums der Kalkrcst auf einmal hineingebracht werden kann. (Ztschr. Zuckerind. 
cechosloyak. Republ. 56. 117—20. 6/11. 1931.) T a e g e n e r .

J. Vondrak, Der Einflufi der Scheidung auf die Filtration des aussaturierlen Saftes. 
(Sucrerie Belge 51. 122—31. 1/12. 1931. — C. 1932- I. 301.) T a e g e n e r .

L. Dostał, Saluralionssludien. IV. Einfluji der Endalkalildt der I. Saturation 
und der Art der Scheidung au f die Filtrierfdhigkeit. (III. ygl. C. 1931. II. 3054.) Vf. 
studierte den EinfluB der Endalkalitat u. der A rt der Scheidung auf die Filtrations- 
fiihigkciten der Safte. Dabei ergab sich eine prakt. lineare Beziehung zwischen der 
Gesamtalkalitat des unfiltrierten Saftes u. der Filtrationsgeschwindigkeit, d. h. letztere 
ist direkt proportional der Gesamtalkalitat des unfiltrierten Saftes. Oberhalb der
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Gesamtalkalit&t von ca. 0,420 resp. der F iltratalkalitat von 0,13 andert sieli jedoch 
die Filtrationsgeschwindigkeit vicl langsamer ais bei niedrigen Allcalitaten. Die zur 
kalten Scheidung angewendeten ateigenden Mengen von CaO (0,1—0,5) setzen die 
Filtrationsgeschwindigkeit um einen faafc konstanten W ert herab. Der EinfluB der 
Endallcalitat der 1. Saturation sclieint dabei von der Scheidungsart unabhangig zu 
sein. — Aueh die AussiiBungsdauer ist nicht gleich, sondom wird durch die Filtrations- 
dauer verlangert. Es blcibt um so melir Zucker im Schlamm zuriick, je weniger CaO 
bei der Vorscheidung benutzt wurdo. (Ztsehr. Zuckerind. ćcchoslovak. Ropubl. 56. 
169—76. 27/11. 1931.) T a e g e n e r .

H. Claassen, Uber einige Vorgiinge bei der Saturation des gescliiedenen Saftes, 
insbesondere iiber die Bildung des kohlensauren Kalkcs. Erwiderung auf einen Yortrag 
von Z s c h e y e  (Dtsch. Zuckerind. 1931. 1103). — Es ist nicht richtig, daB ungel. 
K alk von der C 02 nichfc angegriffen wird. In  der Kalkmilch u. ebenso im gescliiedenen 
Saft ist der ungel. Kalk iii kolloidalem Zustand vorhanden. Es steht auBer Zweifel, 
daB die kolloidalen oder feindispersen CaO-Teilclien unmittelbar, also ohne vorher 
in Lsg. zu gehen, in Teilchen CaC03 ubcrgefiihrt werden konnen u. daB sie teilweiso 
aueh bei der Saturation des gescliiedenen Saftes unmittelbar in CaC03 iibergcfuhrt 
werden. Durch die tTberfuhrung in CaC03 wird das ganze Gefiige der CaO-Teile ge- 
andert. Es ist nicht unwahrscheinlich, dafi die m ittelbar aus CaO-Teilchen gebildeten 
CaC03-Teilchon sogar eine im Verhaltnis zu ilirem Gewieht groBcro Oberflache haben 
u. daher aueh noch besser adsorbierend wirken. Kohlensaurer Kalk in fein verteiltem 
Zustand, aueh wenn er nicht im Safte ausgefallt wird, adsorbiert immer. Man muB 
annehmen, daB bei langerer Dauer der Saturation der kohlensaure K alk Nichtzucker- 
stoffe yollstandig aus der iibersattigten Lsg. ausfallen muB. (Dtsch. Zuckerind. 56. 
1145—46. 1931.) T a e g e n e r .

L. Dostał, Studien der Saturationsuerfahren mit liuckfuhrung des Schlammsafles.
I. Allgemeiner Teil. II . Einflufi der Beriihmng des Saftes mit Kalk nach der Saturation. 
Vf. konnte bessere Filtrierbarkeit der nach der Saturation geriihrten Safte (S t a n e k ) 
u. leichtere AussiiBung des Saturationsschlammes feststellen. Die gefundenen Rein- 
heiten der geriihrten Safte waren nur wenig hoher ais bei ungeruhrten Saften (D edek). 
Aus den Verss. kann geschlossen werden, daB die Besserung der Filtrierbarkeit des 
Saftes von der 1. Saturation u. der Diimisaftfarbe z. T . durch die langere Beriihrungs- 
dauer dieser Safte m it dem Saturationsschlamm bewirkt werden konnte. (Ztsehr. 
Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 56. 177—85. 4/12. 1931.) T a e g e n e r .

L. Dostał, Studien der Saturationsverfahren mit Riickfiilirung des Schlammsafles.
I II . Yergleich der gewohnlichen Saturation mit dem P$eni&ka-Verfahren. (II. vgl. vorst. 
Ref.) Vf. verfolgt den Unterschied zwisehen der gewohnlichen Saturation u. der nach 
PŚENIĆKA (C. 1919. II. 674) m it Schlammsaftrucknahme u. zwar in Parallelyerss. 
m it frischem Diffusionssaft u. einer Serie von Saturationen mit ein u. demselben kon- 
servierten Diffusionssaft. Dabei zeigte sich, daB das Verf. nach PŚENIĆKA durch 
erholite Filtrationsgeschwindigkeit, etwas leichtere SchlammaussiiBung u. gróBere 
Liehtheit des Diirmsaftes gekennzeichnet ist, wahrend Reinheit, Stickstoff u. Aschen- 
geh. in beiden Fiillen prakt. gleich waren. Die erhóhte Filtrationsgeschwindigkeit 
u. lichtere Farbę des Diinnsaftes konnen daher ais unstreitig nacligewiesener EinfluB 
des Saturationsverf. nach PŚENIĆKA gegeniiber der gewohnlichen Saturationsmethode 
betrachtet werden. (Ztsehr. Zuckerind. 6echoslovak. Republ. 56. 189—93. 11/12. 
1931.) T a e g e n e r .

C. F. Walton jr. und C. A. Fort, M annit und Dextran in  der Oallerte ton Melassen 
aus Saften von gefrorenem und entartetem Zuckerrohr. Die winzig ausgebildeten Krystalle, 
die bemerkbar sind in dickeren Melassen, welche aus Saft von minderwertiger Rohr- 
ąualitat bei der Verarbeitung entstehen, sind ais d-Mannitol festgestellt worden. Vff. 
sind zu der Annahme gefiihrt worden, daB dieses Fermentationsprod. weitgeliend 
verantwortlich gemacht werden muB fiir das Gelieren solcher Melassen. Bei der 
sehleimigen Garung der Melassen maclit sich eine starkę Reduktionswrkg. auf den 
Rohrsaft geltend, wobei ais Folgę dieser Red. zahlreiche Desoxydationsprodd., haupt- 
sachlich d-Mannitol u. Dextran gebildet werden. Diese Melassen enthalten demnach 
einen anormal hohen Prozentsatz von rechtsdrehenden Gummiarten. — Yff. be- 
sehreiben die Methoden der Trennung von Melassen, die Eigg. des d-Mannitols u. der 
Gummistoffe u. erortern die Wrkgg. dieser Substanzen auf den Gang der Zucker- 
fabrikation. (Ind. engin. Chem. 23. 1295—97. Nov. 1931.) T a e g e n e r .
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Ckem.-Electric Engineering Corp., N. Y., iibert. von: Shirley L. Ames, Pasa- 
dena, Calif., und Leonard Day, New York, Herslellung von Zucker in  mikroskopisch 
feiner Form dureh Verspruhen einer Zuekerlsg. in einen trocknenden Luftstrom von 
groBem t)berschuB. Das erhaltene Pulvcr wird erhitzt, bis eino glasige M. erhalten 
wird, die dann zu groBer Feinheit vermahlen wird. (A. P. 1 826 701 vom 9/4. 1924, 
ausg. 13/10. 1931.) M. F. Mu l l e r .

M. Fischls Sohne, Wien, und Franz Rosenberg, Limmersacli b. Klagenfurt, 
Yerfaliren zum Reinigen von Zuckersirupen, insbesondere von Melasse, Holzzitckersirup 
und Sulfitablauge, fur die Zweeke der Spiritus- oder PreBhefefabrikation dureh Be- 
handlung m it Adsorbentien, dad. gek., daB die Sirupe oder sirupartigen kohlenhydrat- 
halt. Ausgangsstoffe unverdunnt oder bis zu einer D. von 30° Bó verdiinnt, vorzugs- 
weise ohne Zufuhr von Warme, m it Adsorbentien behandelt u. erst vor der Filtration, 
Dekantation, Zentrifugierung od. dgl. auf die fur diesen Arbeitsgang zweekmaBige 
Verdunnung gebraeht werden. Die in unverdiinntem oder wenig verd. Zustand m it 
Adsorbentien zusammengebrachte Melasse wird hernaeh in Ggw. von Adsorbentien 
in saurer Lsg. geluftet. Die gereinigte, verd. Lsg. wird dureh Einw. von osydierend 
wirkenden Zusatzstoffen, wie Ozon, Peroxyde oder Hypoehlorite, zweckmiiBig unter 
fortgesetzter Luftung, sterilisiert. Dazu eine Abb. (Oe. P. 125 965 vom 14/3. 1930, 
ausg. 28/12. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Leonhard Pink, Berlin, Oewinnung von Zucker aus Holz oder anderem cellulose- 
haltigem Materiał, zunaehst dureh starko Hitzcbehandlung vor der darauffolgenden 
Hydrolyse m it einer verd. Saure. (Can. P. 286 424 vom 30/12. 1926, ausg. 15/1.
1929.) _ M. F. Mu l l e r .

Fernando Moreu Diaz, Spanien, Extraktion von Zuckersaft aus Zuckerrohr und 
Abtrennung der Bagasse in Form vmi Gellulose. An Hand einer Zeichnung wird das Verf. 
u. die Wirkungsweise der Einrichtung besehrieben. (F. P. 716 341 vom 30/4. 1931, 
ausg. 18/12. 1931. Span. Prior. 7/1. 1931.) M. F. Mu l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
Staiger, Ober die geschichtliche Enlwicklung der Selbstverzuckerung bei Roggen. 

(Ztsehr. Spiritusind. 54. 297. 26/11. 1931. — C. 1932. I. 303.) G r o s z f e l d .
Staiger, Roggen mit hohemEiweiflgehalt fiir die Kombrennerci. (Dtseh. Destillateur- 

Ztg. 52. 639—40. 8/12. 1931. — C. 1932. I. 303.) G r o s z f e l d .
Zolt&n Sandor, Die kunstliche Alterung von Spiriluosen mittels Katalysatoren. 

Es wurde das kunstliche Altem von 10 yerschiedenen Branntwcinen mit 12 Metall- 
oxyden ais Katalysatoren versuclit. Yerunreinigungskoeffizient, Summę von Alkohol +  
Ester, Menge der hóheren Alkohole verringcrten, Gesamt- u. wiiklichor Oxydations- 
koeffizient erhohten sich. Den boston Erfolg betroffs Geschmaek ergaben (in Reihen- 
folge ihrer Wirksamkeit) die Oxyde des Pb, Cu, Ni, Mo, Co, Ti u. Si. (Mezógazdasagi- 
Kutatńsok 4. 468—81. Doz. 1931. Budapest, Teehn. Hochsch.) Sa i l e r .

J. Kriźenecky, Untersuchungen iiber den Yitaminwert der Garungsessige und 
kiimłlichen Essenzessige. (Vgl. C. 1931. II. 924.) (Dtseh. Essigind. 36. 3. 1/1. 1932. 
Brunn.) " G r o s z f e l d .

pFred. W. Freise, Herslellung von Speiseessig aus Abfallbananen. Besehreibung 
der Verarbeitung, die zu einem Essig von D. 1,015—1,018 fuhrte. Boi unreifen Friichten 
entsteht infolge Ggw. von Salicylsaure bald Gilrungsstillstand, bei liberreifen bildet 
sich CH3OH aus dem Fruchtpektin. (Dtseh. Essigind. 36. 2—3. 1/1. 1932. Rio de 
Janeiro.) G r o s z f e l d .

Wustenfeld, Aufierbelriebselzung von Essigbildnern. Prakt. Angaben zur Ver- 
meidung von Apparaturschaden u. Essigverlusten. Einzelheiten im Original. (Dtseh. 
Essigind. 36. 17—18. 15/1. 1932.) G r o s z f e l d .

H. Wustenfeld und K. Ereipe, Eine Oberozydation und dereń Behebung. Eino 
dureh Infektion bedingte leiehte t)beroxydation in einem Essigbildner kam in einem 
Ruckgang der Saureprozente u. einer wesentlieh migiinstigeren Ausbeute zum Aus- 
druck. Die t)bcroxydation zeigte eine gewisse Konstanz bei nur allmahlicher Ver- 
schleehterung der Konz. des Ablaufcs. Der C02-Geh. der Abgase war anormal. Be- 
seitigung des MiBstandes dureh hochprozentige Betriobsweise. (Dtseh. Essigind. 35. 
385— 87. 4/12. 1931. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) Gr o s z f e l d .

E. Charles, Betriebsaiialyse des Eisessigs. Ausfiihrlicher Analysengang. (Ann. 
Chim. analyt. Chim. appl. [2] 14. 5—13. 15/1.1932. Clamecy, Soc. d. Prod. Chim.) Gd.
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B. Lampe, Vergleichslosimg fu r  die Barbetsche Probe. Hinweis auf eine hell- 
laclisfarbene vom INST. F. GARUNGSGEWERBE in Berlin N, Secstr. 15, zu beziehende 
Vergleichslsg. zur Beurteilung des Endpunktes der Rk. (Brennerei-Ztg. 48. 206. Ztschr. 
Spiritusind. 54. 319—20. 16/12. 1931.) G r o s z f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Leo Schlecht 
und Hans Roetger, Ludwigshafen a. Rh., Herstellung eines Denaturienmgsmittcls fiir  
Alkohol durch katalyt. Kondensation von Acetylen m it NIL, bei 350°, wobei Acetonitril, 
Pyridin u. dessen Homologe erhalten werden. Dieses Gemisch wird yereinigt m it ge- 
ringen Mengen einer unterhalb 150° sd. Fraktion, die bei dem tlberleiten yon C2II2 
u. H 2 bei 350° iiber Pyrit u. S-haltige heterocycl. Verbb. erhalten wird. Mehrere Bei- 
spiele erlautern die Herst.-Weise. (A. P. 1 836 731 vom 11/10. 1928, ausg. 15/12. 1931.
D. Prior. 2/8. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Willy Eiselen, Deutschland, Herstellung einer haltbaren Ilefe durch Zusatz von
Pektin. (F. P. 713 765 vom 24/3. 1931, ausg. 2/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Lucien Joseph Heuclin, Frankreich, Oewinnung von reinern Alkohol aus Giirungs- 
alkoliol oder alkoh. Garungsfll. dureh Dest. unter Zusatz von Al, das unter Zusatz 
von Sauren, Alkali- oder Erdalkalioxyden H 2 entwiekelt, wodurcli die Aldehyde redu
ziert u. eine Oxydation zu Carbonsauren resp. eine Esterbldg. yermieden wird. (F. P. 
713 661 jo m  23/3. 1931, ausg. 31/10. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Aktieselskabet de Forenede Bryggerier, Danemarlc, Erzeugung eines bestandigen 
Schauines a u f Bier. Wahrend oder nach dem EingieCen des Bieres wird C02 in Form 
feiner Blasen, z. B. unter Zuleiten der C 02 durch einen porósen Zylinder, zugefiihrt. 
ZweekmaCig wird beim óffnen des Zapflialines gleiehzeitig C 02 m it dem Bier aus- 
geschcnkt. (F. P. 716 894 vom 11/5. 1931, ausg. 29/12. 1931.) " M. F. Mu l l e r .

Nobu Hayashi, Japan, Herstellung von Apfelwein m it holiem Bouquet. Vor der 
alkoh. Giirung wird der Saft mit C 0 2 gesiitt., wodureh die Bldg. yon Schleimstoffen 
oder viscosen Prodd. vermieden wird. (F. P. 716 356 vom 30/4. 1931, ausg. 19/12.
1931.) M. F. Mu l l e r .

Comp. Internationale Oenologięue, Belgien, Herstellung eines weinahnlichen 
alkoholischen Getrćinkes aus anderen Friichten wie Trauben, insbesondere unter Ver- 
wendung von Lcguminosenfruehten, wie Erbsen in griiner u. gelber Form u. unter 
Zusatz von Zucker, Wein- u. Citronensaure, Tannin oder Gerbsaure u. Mineralsalzen, 
wie Alkalibisulfite u. Alkaliphosphate. In  der Patentschrift sind einigo mengenmaBige 
Angaben. (F. P. 717132 vom 16/5. 1931, ausg. 4/1. 1932. D. Prior. 27/5.
1930.) M. F. Mu l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; Genufłmittel; Futtermittel.
Waldon Fawcett, Wann sind kunstlićhe. Farbstoffe Fruchterzeugnissen zugesetzt ? 

Ausfiihrungen uber Unschiidlichkeit u. gesetzlieher Regelung der Frage des Farbstoff- 
zusatzes in Amerika. (Fruit Products Journ. Amer. Vinegar Ind. 10. 308—09.1931.) Gd.

H. W. de Boer, Die Krystallisation des Honigs und das Erhitzen ron krystallisiertem 
Honig. In  allen ausgelassenen Honigcn findet man sog. ,,Primakrystalle“ yon GUBIN, 
aber nicht ais alleinige Krystallisationskerne. Das Maximum ihrer Bldg. liegt bei 
5—7°, das der Krystallisationsgeschwindigkeit fiir nicht erhitzten Honig bei etwa 15°. 
Honige m it dem Krystallisationsverm6gen KV =  22 ( =  g/r bzw. Glucose/Nichtzucker) 
krystallisieren sehr schnell, solche mit KV =  5 u. darunter nicht oder nur sehr langsam. 
Um Honig langere Zeit (3—4 Monate) fl. zu erhalten, ist Erhitzen auf unter 60° (auch 
fiir 24 Stdn.) nicht ausreichend, am besten erhitzt man 4— 6 Stdn. auf 60° oder 2 bis
4 Stdn. auf 65°. Beim Erhitzen auf 60° u. dariiber losen sich nicht nur dio Glucose- 
krystalle ais Krystallkeime, sondern die Krystallisationsgeschwindigkeit des Honigs 
an sich nimmt auch merklich ab. (Chem. Weekbl. 28. 682—86. 5/12.1931.) G r o s z f e l d .

Jaroslav Tućek, Uber die Erzeugung von Taclmn-Chalva in Bulgarien. Beschrei- 
bung u. Rezept zur Herst. dieser im Orient yerbreiteten, der Schokolade ąhnlichen 
SuBigkeit. (Chemickó Listy 25. 325—27. 15/8. 1931.) M a u t n e r .

Carl Neuberg und Max Scheuer, Pektin des Tabaks. (Vgl. A n d r e a d is , C. 19 3 0 .
I. 1950.) Friseh geerntete Tabakblatter wurden schnell in sd. A. eingelegt (um fermen- 
tatiye Veranderungen mógliehst hintanzuhalten) u. unter mehrmaliger Emeuerung des 
A. monatelang unter A. aufbewalirt. Dio dann sproden u. nur noeh hellgrun gefarbten 
Blatter dienten nach dem Trocknen u. Auslaugen m it W. yon 55° (bis zur Zucker-
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freiheit) zur Isolierung des Pektins. Die vollstandige Extraktion des Pektins gelang 
nur schwer u. war selbst naek 16-maliger Auslaugung bei 85—90° nickt beendet. Zur 
Darst. des Pektins wurde 1 kg der naeh der A.-Bekandlung getroekneten B latter (89,14% 
Trockensubstanz) 5-mal m it je 20 1 W. bei 85—90° je 3 Stdn. extrahiert. Ausbeute 
G3,5 g Rohpektin. Durch Beliandlung m it 70%ig. A. erfolgte Abtrennung von bei- 
gemengtem Polysaceharid. Der Ruckstand wurde in h. W. gel., filtriert u. m it A. ge- 
fiillt. Diese Verb. enthalt Ca u. Mg; aus ilir wurde durch Versetzen der wss. Lsg. m it 
HC1 u. Fiillen m it A. Pektinsaure (I) erhalten, die durch nochmalige Umfallung gereinigt 
wurde. 79% der Konstituentcn von I  konnten identifiziert werden: 4,5%  Asehe, 
4,5%  CH3OH, 5%  CH3COOH, 60% Galakturonsaure u. 5%  Pentose. — Die Ahnlichkeit 
des aus Tabak isolierten Pektins m it dem Flachspektin ( E h r l i c h  u . S c h u b e r t ,  C. 1 9 2 6 .
I. 3340) berechtigt zu dem SchluB, daB es sich um eine yerwandte Verb. h a n d e lt.— 
Das isolierte Tabakpektin war leicht spaltbar durch Tabakpektase; der gesamte in 
Esterform gebundene CH3OH konnte durch das Ferm ent in Freiheit gesetzt werden, 
u. es entstand Tetragalakturonsaure von [<x ] d  =  +295°. (Biochem. Ztschr. 2 4 3 . 461 
bis 471. 30/12. 1931. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) K o b e l .

Carl Neuberg und Joseph Burkard, Ober neue slickstofffreie Bestandleile des 
Tabakraudies. (Vgl. N e u b e rg  u. K o b e l,  C. 1929. II . 2520.) Tabakrauch wurde in 
3%ig. H 2S 0 4 absorbiert u. die Absorptionsfll. erst sauer m it W.-Dampf dest. Die im 
Destillat vorhandenen fliichtigen Sauren wurden von den Aldeliyden u. Ketonen getrennt 
durch W.-Dampfdest. iiber CaC03 (Destillat I). Der Ruckstand wurde auf dem W.-Bad 
fast zur Trockne gedampft, die praformierten Sauren in Freikcit. gesetzt u. m it A. 
extrahiert. Abdest. des A., fraktionierte Dest. der Sauren u. Uberfiihrung der einzelnen 
Fraktionen in Ag-Salze, dereń Analyse ergab, daB auBer den bisher im Tabakrauch 
festgestellten Sauren (Ameisen-, Essig-, Butter- u. Valeriansiiure) aueh Sauren m it
6 , 7 u. 8 C-Atomen vorhanden sind. — Die Trennung der Aldehyde von den Ketonen 
im Destillat I  erfolgte durch Oxydation der Aldehyde m it Ag20  zu den Ag-Salzen der 
entsprechenden Sauren. Durch W.-Dampfdest. wurden die Ketone abgetrieben (Destillat 
II)  u. die im Ruckstand befindliehen Ag-Salze nach Abfiltration voin Ag20  u. Ag durch 
HC1 zers. Nach Neutralisation m it Ca(OH)2 wurde filtriert u. in  der vorher angegebenen 
Weise die Isolierung u. Fraktionierung der aus den Aldehyden entstandenen Sauren 
vorgenommen. Aus den Ag-Analysen war auBer auf den in Tabakrauch schon friiher 
gefundenen HCHO auf Acelaldehyd u. Butylaldehyd zu schlieBen. Weiter wurde in 
den Dest.-Prodd. der aus den Aldehyden erhaltenen Sauren Benzoesdure gefunden, — 
Destillat I I  wurdo naeh Sattigung m it NaCl anreichernd destilliert. Die konz. Lsg. 
der Ketone wurde m it A. extrahiert, der A. abgedampft u. der Ruckstand fraktioniert 
destilliert. Aus den einzelnen Fraktionen wurden Semiearbazone bzw. Dinitroplienyl- 
hydrazone dargestellt. Nach Umkrystallisation wurden rein erhalten: Didlhylketon- 
semicarbazon (F. 137°) u. Dinitrophenylhydrazon (F. 149—150°), n-Dipropylketon- 
semicarbazon (F. 131°). Weiter wurde aus den hoher sd. Ketonfraktionen ein Semi- 
carbazongemisck vom F. 226° u. ein Dinitrophenylhydrazongemisch vom F. 186° isoliert.
— Bemerkenswert ist, daB einige Fraktionen der praformierten fliichtigen Sauren u. 
der Ketono opt. Aklimtdt aufweisen. (Biochem. Ztschr. 243. 472—84. 30/12. 1931. 
Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) K o b e l.

O. Tonn, Untersuchungsergebnisse der zur Eninicotinisierung des Tabakraudies 
angepriesenen Praparate Nikolon und Bonicot. Kurze Mitteilung der Ergebnisse (vgl.
C. 1 9 3 1 . II. 2801). (Apoth.-Ztg. 46. 1393—95. 28/10. 1931.) G r o s z f e l d .

Martin Klimmer, Beitrage zur Milchhygiene. I I . (I. vgl. C. 1932 .1 .758.) Die Unterss. 
iiber Reinheit von GroBstadtmilch durch Best. von Schmutzgeh., Colititer, Keimgeh., 
Menge der Cnseolyten u. Sporen anaerober Gasbildner zeigten erhebliehe Abweichungen 
von 11. Einzelheiten, Tabellen im Original. (Klin. Wchschr. 10. 2342—46. 19/12. 1931. 
Leipzig, Univ.) Gr o s z f e l d .

W. Schmidt, Untersuchungen iiber den Coligelialt rolier und dauererhitzter Milch. 
Die Infektion m it Colikeimen beim Melken t r i t t  nach den Unterss. gegeniibor der bei 
der folgenden Bearbeitung zuriick. Bei Dauererhitzung auf 63° wurden alle Colikeime 
abgetotet. Bei Betriebskontrollen wurde n teilweise aufierordentlich hohe, aber aueh 
im Durchschnitt ubermaflige Coligehh. gefunden. (Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 42. 
158—61. 15/1. 1932. Halle, Landwirtschaftskammer.) G r o s z f e l d .

Djevad Mazhar, Hatidje und Kewkep Hanim, Jogliurt von Stambuł. Angaben 
iiber Zubereitung des tiirk. Joghurt, Tabelle iiber Zus. von 11 Proben, Unters.-Gang. 
(Chem.-Ztg. 56. 46—47. 16/1. 1932.) GROSZFELD.
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K. Ulrich, Erfahrungen mit Zuckerfutler. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 81. 
619—32. Okt. 1931.) T a e g e n e r .

Gustav Fingerling, Der Ndhrwert der Zuckerriiben. Die getrockneten Zucker
riiben sind nach den Verss. den Trockenschnitzeln infolge des Zuckergeh. an Verdaulich- 
keit u. Wertigkeit (82,1 gegen 80,5%) iiberlegen. Der Starkewert ist ungefahr gleieh. 
Der Milchertrag, besonders die Menge Milchzucker u. Mineralstoffo, nicht Milchfett 
wird durch die Zuckerriiben, frisch u. getrocknet, gegeniiber Trockenschnitzeln erhoht. 
(Landwirtschl. Vers.-Stat. 113. 1—6 8 . 1931. Leipzig-Mockem, landwirtsch. Versuchs- 
anst.) G r o s z f l e d .

Gustav Fingerling, Kathe Schmidt und Bruno Hientzsch, Der Starkewert der 
Maissilage. Unter Mitwirkung von Paul Eisenkolbe, Martin Just und Fritz Kretzsch- 
mann. (Vgl. C. 1931. II. 3681.) Erganzende Verss. uber Maissilage aus dem im folgen- 
den nassen Jahre (1930) gewachsenen Mais m it erniedrigtem Starkewert der Trocken- 
masse (53,89 gegen 61,73 kg), Wertigkeit 81,22 gegen 84,69%. (Landwirtschl. Vers.- 
S tat. 113. 103—20. 1931.) G r o s z f e l d .

D. M. Freeland, Die Extraktion und Beslimmung von Vanillin in  Schokolade und 
Kakaobutter. Nach dem eingehend besehriebenen Verf. wird das Vanillin der in PAe. gel. 
K akaobutter m it 2%ig. ąlkoh. NH 3-Lsg. entzogen, der A. nach Ansauern bei 70° ver- 
dampft, Riickstand in A. aufgenommen u. m it 2%ig. wss. NH 3 ausgeschuttelt, dio 
Emulsion m it NaCl geklart, schlieClicli das Rolwanillin nach Ansauern durch HC1 
wieder m it A. ausgeschuttelt u. nach Verdampfen des A., Trocknen iiber H 2SO., er
halten. Best. des Reinvanillins darin m it Semiearbazid nach P h i l l i p s  (C. 1924. I .  
1420) verlief weniger gunstig, ais dessen volumetr. Verf. Ausbeute aus K akaobutter 
mit 0,2%  Vanillin im Mittel 8 8 % . (Analyst 57. 9—15. Jan . 1932. Fulham  SW. 6 , 
Messrs. M a c f a r l a n e ,  L a n g  & Co., Ltd.) G r o s z f e l d .

Alexander Terenyi, Die Bestimmung des Eidotterfarbstoffes. Das Farbungs- 
vermogen des Luteins, yerglichen m it K 2Cr20 „  andert sieh m it der Konz. (ausfiihrliche 
Tabelle im Original). Zur Lsg. des Luteins eignet sieh am besten eine Miscliung aus 
gleichen Teilen A., A., PAe. Der Luteinverlust beim Eintrocknen des Dotters an der 
Luft betrug: 50%  bei 35—40°, 11% im Yakuum bei 18—20°, die Abnahme im Losungs- 
mittelgemisch nach 24 Stdn. Stehen im Dunkeln 18—20%- — Zur Best. im Dotter 
werden 1— 2 g desselben in 2—3 Portionen m it 30 eem der Lósungsmittelmischung gut 
durchgemischt, nach 15—20 Min. filtriert, das F iltra t auf 50 eem aufgefiillt u. colori- 
nietriert. 6  E idottcr enthiclten 1,49—2,56 mg (0,0093—0,0186%) Lutein. (Ztschr. 
Unters. Lebensmittel 62. 566—71. Nov. 1931. Budapest, Kgl. Ungar. Pflanzenbioehem. 
Institu t.) _ Gr o s z f e l d .

Orme J. Kahlenberg und Le Roy Voris, Der Fettgehalt ais Grundlage zur Ab- 
schatzung der Zusammensetzung der Milch. Ableitung von Korrelationsfaktoren zwischen 
F ett u. Wiirmewert, Geh. an Protein, fettfreier u. Gesamttrockenmasse aus 134 Milcli- 
proben von 12 Kiihen wahrend einer ganzen Lactationsperiode. Daraus die zugehorigen 
Regressionsgleichungen. Zahlenwerte im Original. (Journ. agrieult. Res. 43. 749—55. 
15/10. 1931. Pennsylvania S tate College.) G r o s z f e l d .

I. Riib, Zur Sandbestimmung in vegetabilischen Futtermitteln. Die von L e p p e r  
(vgl. C. 1931- II. 3159) vorgeschlagene Definition des „Salzsiiureunl6slichen“ fiir Sand 
ist unvollstiindig u. miiBte noeh den Zusatz „Natronlauge unl6slich“ haben, da sonst 
die Spelzenkieselsiiure zum Sandbestandteil rechnen wurde. Vf. gibt die Definition: 
„Sand ist der minerał. Bestandteil eines Futterm ittels, der nicht aus der Pflanzo 
stam m t“ u. bringt Vergleichsanalysen nach seinem Sedimentierverf. u. dom Verf. von 
L e p p e r . (Chem.-Ztg. 56. 23. 6/1. 1932.) W. S c h u l t z e .

Paul S. Prickett und Norman J. Miller, Eine abgećinderte A . P. H. A.-Milch- 
verdiinnungspipette. Die neue Pipette (Abbildung im Original) gestattet Entnahme 
von zweimal je 1,0 u. 0,1 ccm m it einer Fiillung. (Amer. Journ. publ. H ealth 21. 1374 
bis 1375. Dez. 1931. Evansville, Ind., M e a d  J o h n s o n  & Co.) G r o s z f e l d .

D. Breese Jones, Faktorem zur TJmrećhung des StickstoffgeJialtes von Nalirungs-
und Fułtermitteln in die entsprecJienden Proteingehalte. Tabellen iiber N-Geh. der yer
schiedenen Proteine u. der genaueren Umrechnungsfaktoren. Abweichung der E r
gebnisse gegeniiber den m it (N X 6,25) berechneten. (Chem. News 144. 5—11. 1/1.
1932. U. S. Dep. of Agrieulture.) G r o s z f e l d .

[russ.] Nikołaj Ssemenowitsch Pissarew, Chemischo Analyso von Mehl. 2. Aufl. Moskau- 
LoniDgrad: Staatl. Wiss.-Techu. Veriag 1931. (307 S.) Rbl. 3.20.
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SVn. Fette; Wachse; Seifen; Waschmitteł.
Bunsuke Suzuki, Yoshiyuki Inoue und Ryuma Hata, U ber die optisclie Aktimłat 

nalurlicher Fette und Ole. (Vgl. C. 1930. II. 1063.) DaB Fcttc, welche Glycerido mit 
nsymm. C enthalten, opt. akt. sind, wurde durch weitere Verss. bewiesen. Sohnoll 
aus Samcn (ygl. 1. c.) gcwonncnc Ole wurden auf Abnahmo dor [cc]d mit der Zeit naher 
untersueht. Die Anfangs-[a]D betrug bei Sojaol +  0,26°, Camelliaol +  0,49°, Leinol

0,40°, bei Rapsol — 0,35° usw. Die Rotationsabnahme yerlief bei Sojaol glatt 
bis zu 0°, bei den anderen Olen unregelmaBig, unter zeitweiser Anderung der Drehungs- 
riehtung, so daB mehrere akt. Substanzen in den Olen enthalten sein miissen, die mit 
yersehiedenor Gesehwindigkeit raeemisiert werden. — Frisch dargestelltes Leinol wurde 
bei ca. — 15° bromiert; dio in A. unl. Fraktion, bestehend aus 2 isomeren Linoleo- 
dilinoleninbromiden hatte  die [<x ] d  =  — 0,90°; nach 5 Stdn. war das Prod. inakt. 
Durch Einw. von A.-Dampf bei niedriger Temp. abgetoteto Sojasaat lieferte ein vollig 
inakt. Ol. — Dio aus dom Fleiseh lobender Karpfen u. Aale m it k. A. gewonnenen Ole 
hatten dio [oc]n == 0,38° bzw. 0,15°. Mit der Zeit anderten dio Ole dauornd dio [a]n 
nach beiden Richtungen, um schlieBlich beim Karpfenol auf 0°, beim Aalol auf 0,14° 
zuriickzugehen. (Proeeed. Imp. Acad., Tokyo 7. 222— 25.1931. Kyoto, Univ.) S c h o n f .

S. L. Iwanow und S. B. Resnikowa, Zur Erkenntnis der Pflanzcnfelle der 
U. d. S. S . Ii. V III. Fette der Sumach' s-Rhus-Arten ,,Sowjelisch.es Pflanzenwachs"■ 
(VII. vgl. O. 1931. I. 3305.) Unters. des Fettes aus Rhus succedanea u. Rhus verni- 
eifera (Japanwachs) aus yerschiedenen Teilen der Friichte u. ICeme. Das F e tt der ganzen 
Fruchte, des fleiscliigen Hautchens u. der harten Hulse des Kemes ist fest, das F e tt der 
Samen ist halbfl., das der innersten Korne des Samens fl. Die gesatt. Fettsauren des 
Fettes (nach B e r t r a m ) bestehen fast ausschlieBlich aus Palmitinsaure. Die Japansaure 
ist am starksten in den fleischigen Teilen der Fruchte yertreten. Die ganzen Fruchte 
von R . succedanea enthalten 27—29°/0, von R . yornicifera 25—33% F e tt; der fleischige 
Teil 41—42,2% bzw. 43,1%. Das F e tt aus dem fleischigen Teil hat den F. 49—52°, 
JZ . 10—16,84; das fl. F e tt yon R. succedanea die JZ. 82,91—1.19,15, yon R . vemi- 
cifera 126,41—133,37. Das feste F e tt enthalt 77,0—91,90%, das fl. 23,29—29,46% 
feste gesatt. Fettsauren. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 38. 301—05.11/11. 
1931.) SCHONFELD. ‘

Otto Eisenschimmel, Leinol. Leinol ais altestes troelmendcs Ol u. seine Eigg. 
Vor- u. Naehteile des raffinierten Ols. Beschreibungen yon Leinol. Gekochtes Leinol. 
Vorteile des Resinatkochens in bezug auf Trocknung. (Paint and Colour Record 1. 
177—78. ISO. Dez. 1931.) K o n ic .

H. P. Kaufmann und M. Keller, Die Zusammensetzung des Leinols. Enlgegnung 
a u f die Ausfuhnmgeh von II. m n  der Veen und J. van Loon. (Vgl. C. 1931. II. 3682.) 
(Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 38. 294—96. 28/10. 1931.) S c h o n f e l d .

Otto Gerhardt, Zur Verfarbbarkeit von Eiechsloffen in  Seifen. II. Die kunsllichen 
Moschusarten, Gumańn, Benzcphenon, Benzylidenajceton, Ester des m- und p-Eresol, 
Melhylnaphthylketon, Phenylcssigsaure, Indol, Skatol, Zimtalkohól und dessen Ester. 
(I. ygl. C. 1931. II. 2803.) Xylol-Mosclius in Benzylbenzoat oder Diathylphthalat, 
zu 1%  einer Seife mit bis 0,04% froiem Alkali einpiliert, braunt sich maBig nach 50-std. 
Besonnung bzw. dem Aquivalent der Quarzlampenbelichtung. Ambrette-Mosclius yer- 
farb t Seife sehr bald in Ggw. geringer Phenolmengen. Mit Aldehyden halt er sich 
gut. Mosclms-Keton ist der farbechteste, bei Mityerwendung yon Canangaol tra t 
jedoch Verfarbung der Seife ein. Die einzig zuyerlassige Prufungsart ist Liegenlassen 
der parfiimierten Seife am Tageslieht; sie kann durch Kurzpriifung ( Quarzlampen- 
bestrahlung) nicht ersetzt werden. Gumarin erwies sich im groBen ganzen ais liehtecht, 
ebenso Benzophenon. Benzylidenaccton yerfarbt die Seife schwach, weniger in Kom- 
bination. Dio Ester des p- u. m-Kresols halten sich gut, nur p-Kresylplienylacetat zeigt 
schwache Verfarbung nach Belichtung der Seife. Melhylnaphthylketon, Phenylessig- 
sciure, Zimtalkohol u. dessen Ester sind sehr lichtbestandig, konnen aber fallweise in 
Kombinationcn zu Verfarbungen AnlaB geben. Dio Annahme, daB die Farbung durch 
Indol u. Skatol typ. sei, trifft nicht zu. Ubertrifft ihr Anteil in der Kombination 
nicht 1%, so geniigt ein Zusatz von einigen %  ZnO, um die Seife lichtbestandig zu 
machen. (Seifensieder-Ztg. 58. 653—54. 1931.) Sc h o n f e l d .

J . GroBfeld und P. Meehlinski, Versuche iiber die Genauigkeit von Verseifunrjszahl- 
bestimmungen bei Speisefetten. Ausfiihrliche Besehreibung u. Begriindung des neuen
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Vcrf. (vgl. C. 1932. I. 889). (Apoth.-Ztg. 46. 1578—81. 1594-96. 1609—13. 16/12. 
1931. Berlin, IJr. Landesanst. f. Lebensmittel- usw. Chemie.) G r o s z f e l d .

E. R. Bolton und K. A. Williams, Die Bestimmung des U?iverseifbaren mit be- 
sondcrer Beriicksichtigung der Fisch- und Sectierdle. (Vgl. C. 193C. I. 1719.) Folgendes 
Verf. bewahrte sich: Verseifo 2,0—2,5 g Ol am RiicltfluB m it 25 ccm 0,5-n. KOH
1 Stde., spiilo in Seheidetrichter u. wasche mit 50 ccm W. nach. Schuttclo 3-mal 
mit 50 ccm Methylather (methylated ether) unter Nachspiilen des Verseifungskolbens 
damit aus. Lasse die vereiuigten Ausziigc in einem andercn Schiitteltrichter 5 Min. 
steheu, trenne Seifenausscheidung ab u. wasche 3-mal mit jo 20 ccm 0,5-n. wss. NaOH- 
Lsg. (bei festen Fctten mit KOH-Lsg.!) u. 2-mal mit W. nach; bei der 2. u. 3. Waschung 
m it Alkali u. der mit W. wird kraitig geschiittelt. Verdampfen der Lsg., 10 Minuten 
Troeknen bei 100° usw. wie iiblich. Nach Wagen wird Riickstand in neutralem A. gel. 
u. m it 0,1-n. NaOH titriert (1 ccm 28,2 mg Fettsaurc) u. Ergebnis abgezogen, meist 
unter 2 mg. (Analyst 57. 25—27. Jan. 1932. Chelsea SW. 3, 6 Milner Str.) Gr o s z f e l d .

[russ.] E. J. Mirkin u. F. F. Jurjew, Verarbeitung der tierischcn Pette. Moskau-Leningrad:
Snabkoopgis 1931. (214 S.) Rbl. 2.80.

XVIII. Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

William' G. Chace, Einfiihrende Studie iiber Textilmikrobiologie. II. (I. ygl. 
C. 1932. I. 310.) Einw. der Mikroorganismen auf die yerschiedenen Paserarten. 
Schimmel kann Baumwollo flecldg machen (der weitaus haufigste Pall), er kann in 
besonders ungiinstigen Fallen die Paser schwaclien oder er kann Sauren erzeugen, 
die beim Farben zu unegalem Farbausfall AnlaB geben. Bodenbakterien, darunter 
typ. Cellulosezerstorer, gedeihen auf ungeblcichtcr Baumwolle, nicht auf reiner Cellulose; 
ahnlicli wirken die weit verbreiteten, aber nicht zu den Celluloseabbaucrn gehorenden 
Bakterien BaciUus subtilis u. B. mesinlericus. Die stickstoffhaltige Wolle ist fiir 
Bakterien ein giinstiger Nahrboden: Diese greifen erst die Epithel-, dann die Cortical- 
zellcn an. Seide ist infolge ihrer Behandlung, besonders auch der Beschwcrung, fast 
nie Gegenstand der Scliadigung dureh Bakterien oder Schimmel. Kunstseiden scheinen 
ais reine Celluloscn sehr wenig gefahrdet zu sein. Schlichten u. Appreturen, namentlich 
solche mit organ. Stickstoff, sind der Entw. von Bakterien sehr giinstig. (Amer. 
Dyestuff Reporter 20. 747—48. 23/11. 1931.) P r ie d e m a n n .

W illiam  G. Chace, Einfiihrende Studie iiber Texlilmikrobiologie. I II . (II. ygl. 
vorst. Ref.) Jlikroehem. Methoden. Neben der weit yerbreiteten einfachen Betracktung 
des dureh Bakterien beschadigten Musters in W. u. Mk. gibt es fiir Baumwolle die 
Methoden m it Baumwollblau nach B r ig h t  u . die „Pianese I I I  J5“ -Methode mit 
Martiusgelb, 3Malachitgriin u. Saurefuclisin nach JENNISON. Zur Entdeckung yon 
Faserschaden auf Wolle — aber nicht nur bakteriellen — kann die Probe nach 
R im in g t o n  mit sulfanilsaurem Natrium, Na-Nitrat u. HC1 dienen. Fiir andere Fasern 
gibt es keine speziellen Untcrsuehungsmethoden. Einzellieiten im Original. (Amcr. 
Dyestuff Reporter 20. 801—03. 7/12. 1931.) F r ie d e m a n n .

Giintłier Neumann, Ober die Schlichterei; Untersuchungen und Festslellungen an 
Flachsgamen. Nach Angaben iiber Zweck u. Ausfiihrung des Schlichtens u. einer 
Literaturzusammenstellung wird eine Methode zur Best. der Schlichte dureh Ent- 
schliehten beschrieben. Weiter ist die Best. der Scheuerfestigkcit u. die Beurteilung 
der SehlieBung u. des Griffs behandclt. Die Maschinenschlichtung bewirkt eine Im- 
pragnicrung des Fadens infolge yollstandiger Durchtrankung, die Handsehlichterei 
dagegen liefert nur eine Art Schutzfirnis. Eine Laboratoriumsschlichtmaschine nach 
A rt der Lufttrockenmasehinc der Industrie ist beschrieben. Starkeschliehte bedingt 
eine Verbesserung der RciBfestigkeit u. ein Naehlassen der Dehnbarkeit, die Seheuer- 
festigkeit wachst m it der Zunahme der aufgenommenen Starkę. Leicogummi yerleiht 
den Garnen eine groBcre Scheuerfestigkeit, aber geringere ReiCfestigkeit u. Dehnung 
ais Starkę. Die Wrkg. weiehmachender, hygroskop., antisept. Mittel u. von Kombi- 
nationen yersteifender u. weichmaehender Mittel wurde untersucht. Eino zu den 
Verss. benutzte Anstreichmaschine ist beschrieben. Es sollte m it Starko auf der Wulst- 
schlichtmascliine geschlichtet werden, die Masehine ist auch fiir Baumwollgarn u. 
Kunstseide geeignet. Es wird eino Gleichung aufgestellt, wclcho die Falctoren ent- 
halt, die dic Scheuerfestigkeit eines Klebstoffes entschoidcnd bestimmen. Bei
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Scheuerungen von Klebstofflachen spiclt die innere Klcbkraft eine wesentliche Rolle. 
(Melliands Toxtilber. 12. 382. 39 Seiten. Dez. 1931.) S u v e r n .

— , Prazis und Theorie der Kunst scidenteredeltmg. Nach einer kurzeń Bespreehung 
der Grundlagen u. der gunstigsten Bedingungen fiir das Schlichten wird iiber die 
Gewinnung von Appretiermitteln u. iiber dio an diese zu stellenden Anforderungen 
berichtet. (Kunstseide 12. 327—29. 13. 399—403. 439—42. 1931.) Sc h o n f e l d .

Haller, Uber Ozycellulosebildung und ihre Beziehung zur Struktur der Baumwoll- 
faser. Gekiirzte Wiedergabe der C. 1931. II. 1274 referierten Arbeit. (Melliands 
Textilber. 12. 517—18. Aug. 1931. Basel.) S u v e r n .

Clarence J. West, Papiermacher-Liieratur fiir 1930. (Paper Trade Journ. 92. 
Nr. 8 . 145—85. Nr. 9. 40—46. 1931.) F r ie d e m a n n .

George A. Richter, Untcrsuchungen iiber Holzfascrn ais Rohstoff fiir Papier- 
herstellung. (Vgl. C. 1931. II. 347 u. friiher.) Vf. gibt einen zusammenfassenden t)ber- 
blick iiber die Bestandigkeit yon Holzzellstoffen im Vergleieh zu reinen Lumpen- 
stoffen. Nachdem er die Punktc aufgeziihlt bat, die auf die Papierąualitat EinfluB 
haben, vor allem Faserart, Behandlung der Faser, Leimung, Herst. u. Naehbehandlung 
des Papiers, geht er auf die neuzeitliehen yeredelten Zellstoffe mit einem a-Geh. von 
94—96% ein u. zeigt, daB — im Gegensatz zu den gewóhnliehen Sulfitstoffen — dieso 
gereinigten Stoffe Papiere ergeben, die naeh Festigkeit u. Falzzahl den besten Lumpen- 
papieren gleichkommen. Besonders geht Vf. aueh auf das Verh. der yerschiedenen 
Stoffe bei der Mahlung ein. SchlieBlieh werden noch die Schnell-Alterungsmethoden 
naeh Ausfiihrung u. W ert diskutiert, ebenso die Einw. saurer Gase auf Papier. (Journ. 
Franklin Inst. 212. 403—37. Okt. 1931.) F r ie d e m a n n .

David Blanchard, Bewdlligung des Schlammprobhms. Yortrag. Es werden An
forderungen u. Anwendung zweier Mitfcel zur Verhiitung von klebendem, dureh Fungi- 
arten yerfcstigtem Schlamm in Mascliinen u. Filz, eines in W. 1., gepufferten, antisept. 
u. stark cmulgierenden Mittels u. einer mild alkal. bei niederer Temp. yerwendbaren 
Spezialseife bescliricben. (Paper Mili Wood Pulp News 54. Nr. 48. 12—15. 28/11. 
1931.) Ma n z .

S. Kohler, Untersuchungen iiber die Haltbarkeit der Feinpapiere. Vf. zeigt, daB 
guto Lumpenpapiere eine bessere H altbarkeit zeigen ais solehe aus gebleichtem Sulfit- 
stoff, daB dio Harz-Alaunleimung wegen mSglicher Erhohung des Sauregrades dio 
Haltbarkeit ungiinstig beeinflussen kann, im Gegensatz zu tier. Oberflachenleimung, 
bei der dies nicht eintritt, u. daB ein maBiger Zusatz von Fiillstoffen die Haltbarkeit 
des Papiers sogar etwas yerbessern kann. Ais MaB der Haltbarkeit wurde die Ver- 
minderung der Falzzahl nach Belichtung im direkten Sonnenlicht oder nach kurzer 
Erwarmung auf 100° benutzt. (Erste Mitt. Neuen Int. Verbandes Materialpriifungen 
Gruppe C. 186—92. 1930.) F r ie d e m a n n .

Fritz Hoyer, Papiere mit gleichmafUgen Fesligkeilseigenschaften in  der Langs- und 
Querrichtung. Einflusse, die auf Festigkeit u. Dehnung des Papiers einwirken. Rat- 
sehlage, v.'ie durch geschiekte Stoffmischung, gute Mahlung u. riehtige Arbeit auf 
der Papiermaschine moglichste GleichmiiBigkeit in der Langs- u. (Juerrichtung erzielt 
werden kann. (Ćechosloyak. Papier-Ztg. 12. Nr. 2. 1—3. 9/1. 1932.) F r i e d e m a n n .

C. A. Shubert, Entfenmng der Druckerschwarze ton Altpapier. (Paper Mili Wood 
Pulp News 54. Nr. 52. 16. 18. 26/12. 1931. — C. 1931. II. 3058.) F r ie d e m a n n .

J . JovanovitS, Physikalisch-mechanische Priifung der kiinsłlichen Faserstoffe in  
Beriicksichtigung ihrer genetischen und strukturellen Sonderstellung unter den Teztil- 
fasern. Die kiinstlichen Faserstoffe sind halbstarre Micellarsysteme, die, im Gegen
satz zu den naturliehen Faser, eine nur unvollkommene innere Verfestigung zeigen 
u. daher in ihrem kolloidalen Aufbau weitgehend yon Fabrikationseinfliissen abhangig 
sind. Vf. weist dies fiir die wichtigsten Kunstfasern, insbesondere Viscose u. Acetat- 
seide, u. fiir die hauptsachlichen physikal. Eigg. dieser Fasern nach. (Erste Mitt. Neuen 
Int. Verbandes Materialpriifungen Gruppe C. 208— 20. 1930.) F r ie d e m a n n .

M. Halama, Transparente Viscosefolien, Viscosekapseln und -schlauche, Viscose- 
schwamme. (Vgl. C. 1932-1. 894.) (Zellstoff u. Papier 11. 695—97. Dez. 1931.) F r i e d e .

Walter Frenzel, Die Untersuchung der Gamę auf Dehnung, Elastizitat und Festig
keit mit dem Gampriifer Frenzel-Hahn. Das Arbeiten mit dem App. ist beschrieben. 
(Monatssclir. Textil-Ind. 46. 325—26. 354—55. Nov. 1931.) Su v e r n .

E. Norlin, Das Musterziehen bei Holzzellstoff. Bespreehung der zweckmaBigen 
Musterentnahme aus Zellstoffballen. Behandelt wird die engl. „Keilmethode'1, die 
sehwed. ,,Yiertelbogenmethode“ u. die amerikan. „Bohrmethode“. Die letzte ist im all-
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gemeinen die beste; bei sehr hartem u. trockenem Stoff ist sie allerdings schwer aus- 
fuhrbar u. bei ZeUstoffen mit iiber 50% W.-Geh. iiicht moglicli. (Erste Mitt. Neuen 
In t. Yerbandes Matcrialprufungen Gruppe C. 193—97. 1930.) F r ie d e m a n n .

Rudolph Silas Papprill, Prahran b. Melbourne, Australien, Geiuinnung von 
Cellulose und Papiersloff aus Zuckerrohrbagasse. Dio Bagasse wird zu Schliff zerkleinert, 
von Schmutz u. Fremdstoffen im Gegenstrom m it W. gewasehen u. befreit u. dann 
m it Alkali gekocht. Dabei ent3teht teilweise auch Alkalicellulose, die evtl. durch An- 
sauern in Celluloso venvandelt wird. Dio Cellulose wird zweckmafiig m it Cellulose- 
nitratlsg. behandelt, um sie fiir die Papiervcrarbeitung, insbesondere fiir die Aufnalunc 
von Druckerschwarze geeignet zu machen, ebenso wird der Papiermasse noch etwas 
Xylan oder Holzgummi oder Kolophonium zugesetzt. Die Bagassewaschfll. werden 
zwcckmaGig mit Melasse yersetzt u. auf A. yergoren. Der A. wird yorzugsweise auf 
Aceton verarbeitet, der bei der Ilerst. von Cellulosenitrat ais Losungsm. benutzt wird. 
(Aust. P. 28442/1930 vom 15/8. 1930, ausg. 10/9. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Brown Co., libert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, Herstellung 
von Zellstoff im  Kreisprozep. Holz wird yerkocht m it einer sauren Kochfl., dio cin 1. 
Sulfat, ein 1. Sulfit u. freie S 0 2 enthalt. Eine solche Lsg. wird hergestcllt aus einem
1. Sulfat, Oxalat oder Acetat oder einem anderen Na-Salz einer schwaelien Saure u. 
auBerdem aus einem 1. Sulfit, N a2C03 oder NaOH zusammen m it S 0 2, die in dio Lsg. 
eingeleitet wird. Der Kocher wird zweckmaBig indirckt beheizt u. dabei 9 bis 12 Stdn. 
bei 275 bis 300° F  gekocht, wahrend die Kochfl. vom Boden in den oberen Teil des 
Kochera umgepumpt wird. Nach beendetem Kochen wird der Kocher in einen Konden
sator abgeblasen u. das S0 2-haltige Kondensat zum Ansauern yon Kochfl. benutzt. 
Die Kochlauge wird einer alkoh. Garung unterworfen; nach dem Abdest. des A. wird 
die Fl. eingedampft, dio organ. Bestandteile werden verbrannt u. die Na-Salze in Form 
von N a,S 0 4 u. Na2C03 wiedergewonnen. Mehrere Abb. erlautern die Einrichtung 
u. den Gang des Verf. (A. P. 1 833 975 vom 6/9.1923, ausg. 1/12.1931.) M. F. Mu l l e r ,

Dr. Alexander Wacker Ges. fiir Elektrochemische Industrie G. m. b. H., 
Miinchcn (Erfinder: Alfons Ascherl und Wolfgang Gruber, Burgliausen), Verfahren 
zur Herstellung von Celluloseathern, dad. gek., daB Alkaliverbb. von Cellulose m it 
Halogenalkylen in Ggw. von mindestens der gleichen Menge W., jedoeh unter Aus- 
schluB von Alkaliuberschufi u. von Salzen behandelt w'erden. — Das neue Prod. hat 
auBer der versehiedenen Loslichkeit auch sonst andere Eigg.; namentlich weisen die 
daraus hergestellten piast. Massen, Filme, Faden u. dgl., die doppelte ReiBfestigkeit u. 
eine ganz hervorragende Biegefestigkeit auf gegcniibcr den in Alkohol u. dgl. 1., ohne 
W., jedoeh in Ggw. uberschiissiger Lauge u. yon Salzen hergestellten Prodd. (D. R. P. 
541146 KI. 12o vom 18/2. 1928, ausg. 8/1. 1932.) E n g e r o f f .

Imperial Chemical Industries Ltd., David Traill und Alfred Stoyell Levesley, 
London, Cellulosearalkylalh^r von niedriger Viscosital erhalt man durch Behandlung 
von z. B. Benzylcellulose m it 0,25— 0,75%ig. HC1 oder l% ig. (COOH)2 bei 31/. a t 
wahrend 30 Min. im Autoklaven. Das Prod. eignet sich fiir Lacke. (E. P. 352 999 vom 
16/4. 1930, ausg. 13/8. 1931.) E n GEROFF.

Du Pont Rayon Co., iibert. von: Galo W. Blanco und Carleton Henningsen,
New York, Herstellung von Viscose. Um die Reifezeit abzukurzen, versetzt man die 
Tauchlauge fiir den Zellstoff oder die Viscose vor der Reifung m it einer 1% Hemi- 
cellulose enthaltenden PreBlauge. (A. P. 1814543 vom 4/11. 1927, ausg. 14/7.
1931.) E n g e r o f f .

Akt.-Ges. fiir Zellstoff- und Papierfabrikation und Max Steinschneider, 
Aschaffenburg, Verfahren zur Herstellung einer niedrigviscosen Viscoselósung fiir  die 
Kunstseidefabrikation, dad. gek., daB ais Ausgangsmaterial Zellstoff benutzt wird, der 
nach unvolJstandigcr Bleichung m it Cla einer Nachbleiche durch ein sauerstoffabgebendes 
Bleichmittel in alkal. Lsg. unterworfen wurde. (D. R. P. 541303 Id. 29b vom 28/4. 
1926, ausg. 6/1.1932.) E n g e r o f f .

Kodak (Australasia) Proprietary Ltd., Abbotsford, Yictoria, iibert. yon: East
man Kodak Co., Carl Johan Malm und Arne Andersen, New York, Herstellung von 
niedrig mscosem Celluloseacetat. Wahrend der Versterung wird die Temp. eine kurze 
Zeit iiber die n. Veresterungstemp. erhoht. — 100 Teile Linters werden zugesetzt zu 
einem Gemiseh yon 700 Teilen Essigsaure, 450 Teilen H 2S04 u. 1,35 ecm H 3P 0 4. Das 
Gemiseh bleibt 4 Stdn. bei 100° F  stehen. Darauf werden 300 Teile 85%ig. Essigsaure 
zugesetzt u. die Temp. bei 120—150° F  etwa 10—20 Min. lang gehalten. Nach 1%  bis
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2 Stdn. ist dann dio Acotyłierung beendot. (Aust. P. 27 465/1930 vom 25/6. 1930, 
ausg. 20/1. 1931. A. Prior. 16/12. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Kodak (Australasia) Proprietary Ltd., Abbotsford, Victoria, iibert. von: East
man Kodak Co., Harry le Breton Gray, Cyril Jerome Staud und Charles Sterling 
Webber, New York, Herstellung von in  Aceton lóslichem Celluloseacetat aus Cellulose- 
triacetat in gefallter odor fasoriger Form durch Hydrolyse in essigsaurer Lsg. in Ggw. yon 
Dichlorathan unter Zusatz einer Mineralsaure ais Katalysator u. von W. In  dem Bei- 
spiel sind folgendo Mengen angegcben: 234 Teilo Eg., 312 Teile Dichlorathan, 26 Teile 
W., 23 Teilo Na2S04 -H ,0 , 0,9 Teile H 2S04, 2,7 Teilo H 3P 0 4 (95%ig) u. 88 Teile Cellu- 
losetriacetat. (Aust. P. 27 464/1930 vom 25/6. 1930, ausg. 29/1.1931. A. Prior. 14/12.
1929.) M. F. Mu l l e r .

Deutsche Kunstseiden-Studiengesellschaft m. b. H., Berlin, Verfahren zur Her
stellung verbesserter Celluloseacetatseide durch Nachbehandcln der fortig gesponnenen 
Fadon in beliebiger Form m it Sdurechloriden in Ggw. von Basen u. in Ggw. oder Ab- 
wesenheit von Verdunnungsmitteln oder hochmolekularen Stoffen, dad. gek., daB ais 
Basen organ. Basen, wie z. B. Chinolin oder seine D eriw ., verwendet werden. (D. R. P. 
541097 Kl. 29b vom 5/2. 1929, ausg. 9/1. 1932.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Holilfdden aus Cellulosederiraten 
nach dem Trockenspinnverfahren. Man erhitzt die Spinnlsg. zuvor auf eine Temp., dio 
iiber dem Kp. des Losungsm. oder Lósungsmittelgemisches liegt, zweckmaBig auf eino 
mógłichst hochliegende Temp. u. verspinnt in eine Kammer, in der dio erzeugton Fiiden 
m it einer Luft oder Gas verminderter Temp. nach dem Gegenstromprinzip zusammen- 
gefiihrt werden. (F. P. 697 329 vom 13/6. 1930, ausg. 15/1. 1931. D. Prior. 14/6. 1929.
E . P. 327 423 vom 3/11. 1928, ausg. 1/5. 1930.) E n g e r o f f .

Non-Inflammable Film Co., Ltd., London, und Godfrey Arthur Staley, North- 
wood, England, Wasserbestdndige Folien und Filme aus Celluloseacetat, die m it einer 
zweiten Schicht, bestehend aus einer Misehung von Nitrocellulose m it Wachs, Feli oder 
Paraffin-KW-stoff, einem Weichmachungsm., einem óllóslichen Harz (Olyptal, Phenol- 
formaldehyd, Dammar, Mastix) u. einem Losungsmittelgemisch uberzogen werden. 
(E. P. 356146 Tom 28/5. 1930, ausg. 1/10. 1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Persiel, 
Gerhard Balie und Kurt Sponsel, Frankfurt a. M.-Hóchst), Verfahren zur Herstellung 
von in  Wasser und organischen Losungsmitteln unloslichen Kunststoffen, wio piast. 
Massen, Folien, Faden, Impragniermitteln, Klebmitteln, Versteifungsmitteln u. t)ber- 
ziigen aller Art, dad. gek., daB man zwecks Herst. dieser Stoffe, einesteils in W. unl. 
bzw. nicht quellbare, in organ. Losungsmm. 1. Cellulosederiw., anderen teils in W. 1. 
oder quellbare Cellulosederiw. in geeigneter Weisu lost, beide Lsgg. miteinander emul- 
giert u. die Emulsionen zum Eintrocknen bringt, wobei ais organ. Losungsmm. yorteil- 
haft m it W. wenig mischbare, niedrig- oder hochsd. Losungs- oder Weichmachungs- 
m ittel in solcher Mengo angewandt werden, daB die Emulsionen wiihrend des gesamten 
Trockenvorganges stabil bleiben. (D. R. P. 540 872 Kl. 39b vom 13/2. 1927, ausg. 
31/12. 1931.) E n g e r o f f . "

Celluloid Corp., New Jersey, V. St. A., Plastische Masse aus Celluloseestern zur 
Herst. von Filmen, Staben, Rohren, gek. durch einen Zusatz von 10—80 Teilen einer 
polymerisierten Fi?ii/Zverb. neben Weichmachungs-, Losungsmm., Harzen u. dgl. 
(E. P. 335 582 vom 25/3. 1929, ausg. 23/10. 1930. A. Prior. 23/3. 1928.) E n g e r o f f .

Kurt Bratring, Antwerpon-Berchem, Belgien, Verfahren zur Herstellung von 
biegsamen, nahtlosen Schlauchen aus Lsgg. von Cellulosederiw. durch Horauspressen 
der Lsgg. durch Ringdiisen, 1. dad. gek., daB die Schlauche aus der Bingduse von 
unten her in einen Trockonkanal gedruckt, zunaclist nach oben u. dann durch sehr 
engo Sclilitze aus dem Trockenkanal herausgefuhrt werden, wobei das gesamto Lo
sungsm. aus dom Trockenkanal abgesaugt u. wiedergewonnen werden kann. — 2. dad. 
gek., daB die erstarrten Schlauche in plattgedriicktcr Form durch einen goraden 
Schlitz aus dom Trockenkanal herausgefuhrt werden. (D. R. P. 540 719 Kl. 39a 
vom 24/7. 1928, ausg. 29/12. 1931.) Sa r r e .

Louis Clement und Clery Rivióre, Frankreich, Fallbad fiir die Herstellung von 
Fdden, Folien u. dgl. aus Celluloseestern und -athern, bestehend aus konz. wss. Lsgg. von 
Ammonium- oder Erdalkalinitraten (1: 1), wobei man zweckmaBig solche Losungsmm. 
fiir dio Cellulosederiw. yerwendet, die sich in dem Bad losen. (F. P. 711 668 vom 
26/5. 1930, ausg. 15/9. 1931.) E n g e r o f f .
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Jean Loiseleur und Leon Velluz, Frankreich, Verfahren, um Filmen und Kunsl- 
seide Eigenschaften und Aussehen von Natur/asem zu geben, dad. gck., daB der Spinn- 
Isg. eines Cellulosederiv. neben den iiblichen Losungs- u. Weichmachungsmitteln Eiweij}- 
sloffe (Ca.sein, Fibroin, Gelaline, Gluten, Keralin, BIuteiweiB u. dgl.) m it Aldehyden u. 
in solchen Lósungsmm. zugesetzt werden, in denen auch das Cellulosederiv. 1. 
ist. Eine gróflere Anzahl der geeignetsten Lósungsmm. sind aufgefiihrt. (F. P. 711 645 
vom 23/5. 1930, ausg. 14/9. 1931.) E n g e r o f f .

Paul Marie Siegbert Schlochoff, Dusseldorf, Verzierungsverfahren fiir Bldller 
aus Cellulosederivaten. In  eine Glasplatte wird ein Bild oder Text verschieden tief ein- 
geatzt. Dann wird Aceton o. dgl. auf die P latte gebracht u. die Cellulosederivatfolie 
mit einer elast. Walze aufgedriickt. Das Muster der Glasplatte wird so ubertragen u. 
kann eyentuell nachtraglich gefarbt werden. (E. P. 359 072 vom 25/7. 1930, Auszug 
veroff. 12/11. 1931.) BRAUNS.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleucbtung; Heizung.
I. Bluin, Beitrage zum Studium der Autoxydation fossiler Kohlen. (Vgl. C. 1931.

I I .  1375.) Verss. zur Best. der Autoxydationsfahigkeit der Kohlenbestandtoile. Lignin 
u. Huminsauren sind am leichtesten oxydabel. Wegen ihres groBen Geh. an Lignin 
u. Huminsauren oxydieren sieh die jiingsten Braunkohlen sehr leieht. Der nach E n t
fernung des Bitumens, des Lignins u. der Huminsauren aus Braunkohlen erhaltene 
Riickstand hat dio gleichen Autoxydationseigg. wie Stcinkohle, im vorliegenden Fali 
wie die Steinkohle von Lupeni. (Bulet. Chim. pura aplicata, Bukarest 32. 
45— 49.) B e n t h in .

Ernst Beri, Uber Bildungs- und Verbrennungsvorgange von Brennstoffen. Nach 
den Arbeiten von H a b e r  u .  B o n h o h f f e r ,  H e n r y ,  D ix o n ,  B o n e  u .  a. laBt sieh der 
Reaktionsmechanismus der CO- u. Wasserstoffverbrennung formulieren CO +  OH — >- 
CO« +  H ; H +  O, =  OH +  O; O +  H j =  OH +  H  ( B e r l  u .  B auSC H ). Die Aufbau- 
rkk. von KW-stoffen, wic Bzl. u. Homologe, werden auf Grund neuerer Arbeiten 
(Acetylenkondensation F i s c h e r ,  PETERS, B e r l ;  Athylcnkondensation B e r l  u .  H o f -  
MANN) diskutiert, ebenso die Yorgiinge beim Abbau von CO ( F i s c h e r ,  T r o p s c h )  in 
Abwesenheit u. in Ggw. von O, (EinfluB des Druckes auf die Grenzen des Explosions- 
bereichs, krit. Ziindungsdruck). Zum SchluB wird die Bedeutung der Verbrennung 
unter EinfluB negativer u. positiver Katalysatoren fur dio Klopfvorgange an Hand 
neuerer Arbeiten, insbesondere iiber die Oxydation des Bonzaldehyds klargelcgt. 
(Petroleum 27 . 399— 407. 1931.) N a p h t a l i .

J. Finkey, Die Beurteilung der Ergebnisse der Kohlenaufbereitung. Die Kolilen- 
yerluste in den Bergen diirfen nicht nach dereń Geh. an verbrennlichen Bestandteilen 
gereehnet werden, da die Trennung nicht quantitativ durchzufiihren ist. Der Begriff 
„Berge“ laBt sieh durch jene Prodd. definieren, dereń D. iiber einem bestimmten, von 
Kohle zu Kohle yerschiedenen W ert liegt, wodureh das prakt. Gewichtsausbringen 
an Kohle bei der Aufbereitung erhoht wird. Da das Heizwertausbringen viel wiehtiger 
ist, sollte es ebenfalls beriicksichtigt werden. Der Heizwert laBt sieh bei Kohlen be- 
kannter Herkunft aus Asche- u. W.-Geh. berechnen. Der Aschegeh. kann angeniihert 
aus der D. der Kohlen schnell bestimmt werden. (Mitt. berg-, hiittenmann. Abt. kgl. 
ung. Hochschule Berg-, Forstwesen, Sopron, Ungarn 1931. 31— 43.) ScHUSTER.

Friećlr. W. Landgraber, Neuerungen auf dem Gebiete der Brikeltierung. Briket- 
tierungsverff. von Stein- u. Braunkohle. (Chcm.-Teehn. Rdsch. 46. 469— 70. 489— 90. 
27/10. 1931. Essen-Kray.) B e n t h in .

Hullen, Darlegung der Bedingungen, unter denen sieh feinkórnige feste Stoffe mit 
Wasser ais Bindemittel zu Steinen pressen lassen. Vf. erklart die Brikettbldg. fester 
Stoffe durch die Wrkg. der Oberflachenspannung des W., das in dem zu brikettierenden 
Materiał (z. B. Braunkohle) enthalten ist. Dio Festigkeit eines durch Capillarkrafte 
zusammengehaltenen Kórpers liangt vom W.-Geh., der Feinheit der Poren u. der 
Form u. Anordnung der einzelnen Teilchen ab. Unter Zugrundelegung der ungiin- 
stigsten Formen der Einzelteilchen, Kugel u. Wiirfel, berechnet Vf. die Festigkeit 
bei yerschiedenen W.-Gehh. des Materials. Die so berechneten GroBen stimmen m it 
denen in der Praxis festgestellten liberein. Ferner wird die Rolle der Luft u. anderer 
Gase bei der Bldg. des PreBlings besprochen u. die m it zunehmender KomgróBe des 
Materials abnehmende Festigkeit der Briketts durch die verschiedene Festigkeit des

XIV. 1. 85
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Korna in Abhangigkeit yon der Zellagerung erklart. (Braunkohle 30. 1069—76. 
12/12. 1931. Magdeburg.) BENTHIN.

G. E. Foxwell, Der Weg der Gase im Koksofen. Indirekte Best. aus der in den 
versehiedenen Stadien der Verkokung entwickelten Gasmenge u. dem jeweiligen 
W iderstand von Kohle, piast. Zonę u. Koks. Direkte Methode durch Gasabsaugung 
aus der Mitte der unyerkokten Besohickung mittels senkrechter Rohre (Kohlekern) 
u. aus einem iiber der Beschickung befindlichen Gassammelraum. Aus dem Kohle
kern laBt sich nur wenig Gas abziehen, auBerdem ist der Teer infolge des Fehlens der 
sekundaren Zerss. minderwertig. (Brennstoff-Chem. 13. 1—6. 1/1. 1932. Shef
field.) SCHUSTER.

R. A. Andrews, Ilochtemperaluruerkokung von Kohle mit besonderer Berucksicli- 
tigung der Hochtemperaturteere. Nach allgemeiner Besprechung der techn. Einrichtungen 
zur Hochtemperaturverkokung der Kohle u. der Ergebnisse bzgl. der Ausbeute u. 
Zus. von Gas u. Koks werden die in den Tecren vorkommenden Verbb. zusammen- 
gestellt u. ihr EinfluB auf die Verwendung des Tcers behandelt. — Gasausbcuten bei 
der Hochtemperaturyerkokmig von Braunkohle. (Soc. chem. Ind. Victoria 31. 507—30. 
1931.) SCHUSTER.

R. V- wheeler, Tieftemperaturverkokung nach Salemi. (Gas Journ. 196. 783—85. 
Colliery Guardian and Journ. Coal Iron Trades 143. 1715—17. 23/12. 1931. Sheffield.
— C. 1932 II. 606.) S c h u s t e r .

E. H. SmytheundE. G. Weeks, Die Anpassung der Kohlenschwelung an modeme 
Forderungen. Ergebnisse nach dem BABCOCK-Verf. u. Beschreibung einer neuen An- 
lage in Dunston-on-Tyne. (Colliery Guardian and Journ. Coal Iron Trades 143. 1705 
bis 1708. 20/11. 1931.) Sc h u s t e r .

Stefan Balazs, Die physikalischen Eigenschaften und der mikroskopische Aufbau 
des Kokses. Best. des Geh. an Feuchtigkeit, Asche u. Schwefel, der Druclcfestigkeit 
u. der Porositat von Hochofen-, GieBerei- u. Gaskoks u. Vergleich der Ergebnisse mit 
der auf mikroskop. Weg ermittelten Struktur. (Mitt. berg-, huttenmann. Abt. kgl. 
ung. Hochschule Berg-, Forstwesen Sopron, Ungarn 1931. 3-—16.) SCHUSTER.

A. C. D. Rivett, Einige Bemerkungen iiber den gegenwartigen Stand der Forscliungm 
•uber die ólgeuńnmmg aus Kohle. Bedeutung der Tieftcmperaturverkokung von Stein- 
u. Braunkohle, sowie der Hydrierung beider Kohlenarten u. von Braunkohlenteer fiir 
Australien. (Soc. chem. Ind. Vietoria 31. 495—506. 1931.) S c h u s t e r .

N. A. Orlow, Berginisierung einiger heterocyclischer Verbindungen. (Ygl. C. 1931.
II . 1958.) Mo-Trisulfid (vgl. C. 1931. I. 391) ist ais Katalysator geniigend akt., um 
aueh aus dem Carbazol bei dessen Berginisierung N  ais NH., abzuspalten; der zuriick- 
bleibende KW-stoff wird zu Dicydohezyl hydriert, das dann weitere Umwandlungen 
erleidet u. teilwcise zu Dimethyldicyclopentyl umgelagert wird. Gleiehzeitig entstehen 
leichte aromat, u. Naphthen-KW-stoffe. Ais Endprodd. der Rk. erscheint ein Gemisch 
fl. KW-stoffe, in dcm die hochsd. bicycl. uberwiegen (ygl. aueh SCHMIDT u. SlGWART, 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 45 [1912], 1779) u. die u. a. Bzl., Naphthene, Methylcyclo- 
pentan u. Cyclohezan enthalten. — Ersetzt man das reinc Mo-Sulfid durch NH4-Mo- 
lybdat, das oberflachlieh mit H 2S behandelt war, so andert sich die Rk.-Richtung: 
Es bildet sich Indol u. aus diesem primśire Aminę u. Bzl.-KW-stoffe. Bei der Bergini
sierung von Diphenylenozyd erhalt man nur ein Gemisch aromat, u. naphthenartigcr 
KW-stoffe, hierunter anscheinend Dicyclóhexyl. Thiodiphenylamin liefert bei der 
Berginisierung in Ggw. von Mo-Oxyd Diphenylamin, Anilin, Bzl. u. Cyclohexan. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 64. 2631—36. 11/11. 1931. Leningrad, Inst. f. Kohleforsch.) SCHONF.

Ryonosuke Abe, Unłersuchungen iiber den Einflufi der Katalysatoren bei der 
Verflussigung der Fushunkohle nach dem, Berginverfahren. I. Uber den Einflu/3 eines 
FeJ3r Katalysators. Vf. hydriert Fushun-Kojoshi-Sakuraso-Kohle mit Paraffinol (1: 1) 
angepastet im Schiittelautoklayen bei einem Anfangs-H2-Druck yon 75 a t u. 400° 
(Anheizdauer 1%  Stde., Rk.-Dauer 1, 30, 60 u. 90 Min.). Fe20 3 wird in einer Menge 
yon 10% Fe auf Kohle berechnet zugesetzt. Nach 30 Min. Rk.-Zeit geht der hochsd. 
Anteil des Rk.-Prod. zugleich mit der Gesamtausbeute an fl. KW-stoffen z u r u c k  u. 
die H2-Absorption nimmt zu. Die maximale Olausbeute wird m it 21,2% der Rein- 
kohle sofort nach Erreichen der Rk.-Temp. erhalten. — II. Ober die rontgenspektro- 
skopische Analyse des Fe2Oa-Katalysators. Der im Verf. selbst reduzierte Katalysator 
zeigt, wenn das Erhitzen sofort nach Erreichen von 400° abgebrochen wird, die Linien 
von a-Fe u. Fe30 4 etwa in gleicher Intensitat, nach einer Rk.-Dauer yon 30 Min. ist 
fast nur noch a-Fe zu erkennen. FeO wird nicht beobachtet. — III . Uber den Einflufi
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r.ines Fe30 4-Katalysators. Bei Anwendung eines Fe30 4-Kata]ysators unter denselben 
Bedingungen wie oben nimmt die Bldg. gasfórmiger KW-stoffe gegeniiber Fe20 3 ab, 
die Olausbeute ist hoher u. geht erst nach 1 Stde. zuriick, wobei gleichzeitig die H,- 
Absorption, dio vorher nicht beobachtet werden kann, zunimmt. Das erhaltene Prod. 
zeigt hóhero Viscositat u. yerkokt leichter ais im Fallo des Fe20 3. Die bei Kohlebrei 
erhaltenen Daten werden stets m it den mit reinem Paraffinol erhaltenen yerglichen. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 500 B—10 B. Dez. 1931.) R. K. Mu l l e r .

E. S. Dixon, Der Bedarf der Raffinalionsbelrie.be. an hitzebesldndigen Malerialien. II. 
(I. ygl. C. 1931. II. 3064.) Dio Ansichten mehrerer Besitzer von Raffinationsanlagen 
hinsichtlieh dor Anwendung hitzebestandiger Legierungen werden aufgezahlt, woboi 
folgende Fragenkomplexe Beriicksichtigung finden: iiber die zulassigo Beanspruchung 
bei hoheren Tempp.; iiber den jahrlichen Matorialverbrauch der Raffinationsanlagen; 
iiber dio A rt der Verwendung im Betrieb; iiber SchweiCeigg.; iiber Herstellungs- 
.schwierigkeiten; endlich iiber die Frage, ob es wiinschenswert ist, daB das Materiał 
langsam unter Dchnung zu Bruch geht, dam it Fehlstellen in den Loitungen friikzeitig 
festgestellt werden konnen. (National Petroleum News 23. Nr. 27. 51—56. 8/7. 1931. 
Fort Arthur, Texas, Texas Co.) E d e n s .

Ragnar Winbladh, UbeY Benzin, dessen Herslellung, Eigenschaflen und analylische 
Gharakterisierung. Oberblick iiber dio modernen Methoden. (Teknisk Tidskr. 61. 
Nr. 41. Kemi 73—75. Nr. 46. Kemi 84—88. 14/11. 1931.) E. Ma y e r .

Hans Lederer, Uber die Olloslichkeit einiger indigoider Farbstoffe. (Vgl. EGLOFF, 
Mo r r e l l  u. Tr u e s d e l l , C. 1931. I. 3419.) Die indigoiden Farbstoffe besitzen Ol
loslichkeit u. eignen sich zur Farbung von KW-stoffólen, z. B. Spindelólraffinaten. 
(Petroleum 28. 5—7. 13/1. 1932.) N a p h t a l i .

Teikichi Yamada, Untersucliungen uber den Oxydalionsmechanismws non Mineral- 
ólen. (Vgl. C. 1931. II. 3064.) Vf. untersucht die Oxydation yon Mineralol (techn. 
WciBoi) mit 0 2 im offenen u. geschlossenen GefaC bei 120° unter Entfernung des bei 
der Oxydation gebildeten W. mit CaCl2, H2SO.,, P 20 6 u. KOH. Ais MaBstab fiir den 
Oxydationsgrad werden Druckabnahme im geschlossenen Rohr (Anfangsdruck 1 at), 
SZ., VZ. u. AZ. bestimmt. Dureh CaCl2 wird die 0 2-Absorption begiinstigt, dureh 
P 20 5 u. KOH verzógert. Dio VZ. der bei W.-AusschluB oxydierten Ole liegt unter der 
der Vergleiehsyerss. ohne W.-Entfernung. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 
493 B—95 B. Dez. 1931. Osaki-Madri bei Tokyo, Elektrotechn. Lab. d. Verk.-

j . Tansz, H. Górlacher und J. Lorentzen, Untersuchung der Explosionsvorgange 
in der Explosionsbombe mittels der Braunschen Róhre. Dureh Anwendung der B r a u n - 
schen Rohre wird die bei der motor. Verbrennung stattfindende Ionisierung bestimmt. 
Besondere Versuchsanordnung ermoglicht das Festhalten der yerschiedenen Ausschliige 
des Kathodenstrahls auf photograph. Film. Die Entfernung von Ziindung u. Ionisation 
wird zur Best. der Flammengeschwindigkeit yerwendet. (Ztsehr. angew. Chem. 44.

M. Aubert und E. Duchene, Eine pholographische Methode zur Bestimmung der 
Klopffestigkeit von Benzinen. Dureh photograph. Aufnahme des Flammenweges beim 
Explosionsvorgang in der Bombę lassen sich zwei Rkk. unterscheiden, yon denen die 
erste nur wenig, die zweite (RiickstoBwelle) bedeutend starker auf den Film einwirkt. 
Dureh Messung der Intensitat u. der Temperaturyeranderung ziehen Vff. Schliisso auf 
dio Klopffestigkeit der untersuchten Benzine. (Compt. rend. Acad. Sciences 192. 1633 
bis 1635. 1931.) Co n r a d .

J. W. Hinchley, Mathematik in  ihrer Anwendung auf Brennsloffprobleme. Die 
Notwendigkeit, Versuchsergebnisse in eine GesetzmaBigkeit zu bringen, u. diese dureh 
mathemat. Grundlagen festzulegen, wird fiir die Brennstoffchemie besonders heryor- 
gehoben u. an einem Beispiel durchgefiihrt. (Journ. Soc. chem. Ind. 50. 554—57. 3/7. 
1931.) Co n r a d .

N. J. Ivison, Der Gebrauch von Calciumoxyd bei der Schwefelbestimmung in Kohle 
nach der Eschka-Methode. Vf. schlagt der geringeren Kosten halber den Gebrauch 
von CaO an Stelle yon MgO bei der S-Best. in Kohle nach der EscilKA-Methode vor. 
In  der Vers.-Anordnung iindert dieser Weehsel des Reagens nichts. Allerdings sind 
nach der neuen Methode nicht die gleich guten Resultate wie nach dcm alten Verf., 
besonders bei hohen S-Gehh., zu erzielen, wio der Vf. an Hand yon Tabellen zeigt, 
die auf Grund mehrerer Vers.-Reiben mit CaO verschiedener Herkunft, m it wechselnder 
Yers.-Dauer u. yerschiedenem Vers.-Gerat aufgestellt werden konnten. Die Reinheit

Min.) R. IC. Mu l l e r .

693—96. 22/8. 1931.) Co n r a d .
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des CaO spielt nur bis zu einem gewissen Grade eine Rolle, die Verwendung yon reinstem 
Materiał ist nicht notwendig. Langsames Erhitzen m it entsprechend ausgedehnter 
Vers.-Dauer fiihrt nur bei niedrigen S-Gehh. zu genaueren Ergebnissen. Vorteilhaft 
ist der Gebrauch von Tiegeln an Stelle yon Schalen, da die Schiclitdicke der Kohle- 
CaO-Misehung anscheinend die Resultate beeinfluBt. (Fuel 11. 23—24. Jan . 1932. 
Sunderland.) WoECKEL.

K. Kostrin, Bedeutung des verscliiedenen Benzingehalts in  Erdol fu r  dessen Oe- 
winnung. Das Bakuverf. zur Best. des Bzn.-Geh. in Erdol ist das genaueste yon samt- 
lichen in der Erdolindustrie angewandten Verff. Von EinfluB ist aber die zur Dest. 
yerwendete Erdolmenge; sie liefert um so weniger Bzn., je gróBer die Probe. Jc  gróBer 
an sich der Bzn.-Geh., desto gróBer ist die tatsachlich erreichbare Bzn.-Ausbeute aus 
dem Erdol, was darauf zuriiekzufiikren ist, daB eine konstantę Bzn.-Menge stets un- 
estrahiert zuriickbleibt. (Petroleum-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoe Neft- 
janoe Chosjaistwo] 1931. No. 7—8. 58—67.) Sc h o n f e l d .

E. B. Kester und C. R. Holmes, Analyse von leichten Olen die aus der Yerkokung 
bei niedrigen und .millleren Temperaturen slammen. Nach einem kurzeń Uberblick 
iiber eine Reihe yon Analysenmethoden zur Best. der techn. wiclitigen Bestandteile 
im Leichtol — Bzl., Toluol, Paraffine u. Solyentnaphtha — beschreiben die Vff. ein 
Verf., das im wesentliehen eine Erweiterung der im „Gas Chemisfs Handbook" (Amer. 
Gas Assoc., New York, 1929) angegebenen Methode darstellt. Innerhalb der dort 
festgesetzten Grenzen werden 5 Fraktionen aus dem Ol abgeschieden, doch benutzen 
die Vff. nicht die dort gebrauchliche Kombination Vol.-spezif. Gewiclit zur Best. der 
einzelnen Bestandteile, sondern schlieBen aus dcm Vol. u. dem sulfurierbaren Anteil 
jeder Fraktion auf den °/0-Geh. der zu bestimmenden IComponenten; das erste Verf. 
liefert namlich bei der Analyse yon Leichtolen, die aus der Verkokung bei Tempp. 
von 800° u. darunter stammen, also yerhaltnismaBig reich an Paraffincn sind, keine 
zuyerlassigen Werte. Fiir die Best. yon Bzl. u. Toluol in den Mischfraktionen werden 
die in dem Buch gegebenen Anweisungen benutzt. Ais Paraffin wird der nicht sulfurier- 
bare Anteil jeder Fraktion angesehen u. die Solyentnaphtha ais Differenz zwischen 100 
u. der Summę aus den Prozentzahlen von Bzl., Toluol u. Paraffin bestimmt. (Fuel 11. 
25—27. Jan . 1932. Pittsburgh, U. S., Bureau of Mines, Experiment Station.) W o e c k e i ..

Imperial Vegyeszeti Gyar R.-T., Budapest, Brikeitbindemittel fiir Kohle, Koks, 
Lignit, Torf u. dgl., bestehend aus einem Gemengo von Teer, Naphthalin (1/2— 1/3 Teil 
des Gemisehes) u. S, Cl oder Br (ł/20—2/„0 Teil der Mischung). Das im C-Pulyer befind- 
liche W. wird durch die Zugabe yon S, Cl oder Br weitestgehend ausgetrieben. (Ung. P. 
87 505 vom 24/9. 1923, ausg. 2/3. 1931.) G. K o n ic .

Soc. Chimiąue de la Grandę Paroisse, Azote et Produits Chimiąues, Frank
reich, Vergasung von Brennstoff en. Kohle oder Koks wird unter Einblasen von 0 2 oder 
mit 0 2 angereicherter L uft in der Weise yergast, daB der Gasstrahl unter eine Schicht 
Brennstoff geleitet wird. Dadurch wird eine restlose Umsetzung zu C02 u. eine sehr 
liohe Temp. erzeugt, infolge der die Aschebestandteile yerfliichtigt werden u. yon dem 
Gasstrom in Form eines feinen Staubes mitgefiihrt werden konnen. (F. P. 709 412 
yom 15/1. 1931, ausg. 6/8. 1931. E. Prior. 28/1. 1930.) D e r s in .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Curt Miiller, Frank
fu rt a. M.), Yerfahrcn zum Vergasen ton Brennstoffen mit einem Gemisch von Wasser- 
dampf und Sauerstoff oder sauerstoffangereicherter Luft, dad. gelc., daB es in einem Dreh- 
rohr mit so hoher Wasserdampfzufuhr ausgefuhrt wird, daB die Vergasungstemp. unter 
der Schlackenschinelztemp. liegt. — Dadurch soli ein an H„ reiches u. an CO armes 
Gas erzeugt werden. Ein Teil des Brennstaubes wird in einer nachgeschalteten Staub- 
kammer unter Zufuhrung eines sekundaren Stromes von W.-Dampf u. 0 2 oder 0 2 an
gereicherter Luft zu Ende yergast. (D. R. P. 540 548 Kl. 24e yom 27/1. 1928, ausg. 
23/12. 1931.) D e r s in .

Rudolf Drawę, Bcrlin-Charlottenburg, Verfahren zum Yergasen von Brennstoff 
mit einem Sauerstoff-Wasserdampfgemisch, dad. gek., daB die Brennstoffschicht im 
Vergaser 3 m u. dariiber betragt. — Der Zweck dieser grofien Schiitthohen ist, dem 
gebildeten C0.2 u. dem eingefuhrten W.-Dampf die zum Zerfall notwendige Zeit zu 
geben u. so den freiwerdenden 0 2 m it zur Vergasung heranzuziehen. Dadurch soli 
einmal der Heizwert des erzeugten Gases erhóht u. andererseits die 0,-Zufuhr zum 
Gaserzeuger auf einen moglichst geringen Betrag heruntergedruckt werden. (D. R. P. 
541 049 Kl. 24e vom 15/8. 1926, ausg. 6/1. 1932.) D e r s in .
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William Everard Davies, Treorchy Glam, South Wales, England, Verfahren 
zur Erzeugung ton Gas und Koks bei Gaserzeugungsofen mit Innen- und Auflenbeheizung 
aus schwer verkokbaren Stoffen, dad. gek., daB zunaehst neben der AuBenbeheizung 
eine kurze derartig starkę Innenbeheizung erfolgt, daB die leicht fluchtigen Koks- 
bildner, noch bevor sie entweiehen konnen, verkokt werden u. daB hierauf die Innen- 
heizung bei unyeranderter oder verstarkter oder abgeschwachter AuBenbeheizung ab- 
geschwacht oder ganz eingestellt wird. — In  senkrechten Ofen soli die Beheizung sowohl 
ais AuBen-, ais aueh ais Innenbeheizung zonenweiso erfolgen, u. die Entladung u. Be- 
schiekung der Brennstoffkammern in den Beheizungszonen entspreehenden Abschnitten 
vorgenommen werden. (D. R. P. 540 981 KI. lOa vom 21/12. 1922, ausg. 31/12. 1931.
E. Prior. 21/3. 1922.) D e r s in .

Trent Process Corp., New York, iibert. von: Walter Edwin Trent, New York, 
Trockene Deslillation ton Kolile oder Crackung ton Minerąlolen. Ein liegender, dick- 
wandiger, guBeiserner u. warmeisolierter Kessel, der auf Rollen gelagert u. drehbar ist, 
wird mittels eines Brenners von innen auf otwa 700° aufgeheizt. Dann wird die zu 
verkokende Kolile oder Kolilenstaub oder das zu spaltendc <”)1 eingefullt, worauf der 
Kessel in Rotation versetzt wird. Nach Beendigung der Verkokung wird der Koks 
ausgetragen u. der Kessel erneut erhitzt. (A. P. 1818 912 vom 20/1. 1926, ausg. 
11/8. 1931.) D e r s in .

Carl Still, Deutsehland, Kokereiterfahren. Die Yerkokung der Kolile erfolgt 
chargenweise in liegenden Retorten m it einer getrennten oberen Gas- u. Teersammel- 
leitung u. m it in die Charge hineinreichenden Rohren, die am oberen Ende vercinigt 
sind. Dabei soli der Gasdruek in der oberen Gassammelleitung konstant gehalten werden, 
wahrend man ihn in den in die Charge hineinreichenden Rohren dem Eortgang der 
Verkokung anpaBt. (F. P. 710 578 vom 2/2. 1931, ausg. 25/8. 1931. D. Prior. 11/2. 
u. 10/4. 1930.) D e r s in .

Consolidation Coal Products Co., Wilmington, iibert. von: Charles V. Mc Intire, 
V. St. A., Yerkokung ton Pech. Das Pech wird in gesehmolzenem oder gepulvertem 
Zustande in eine m it Ruhrwerk versehene, m it Feuergasen beheizte wagerechte Retorto 
eingebracht u. mittels des Riihrwerks in der Weise liindurchgefuhrt, daB am Endo 
fertiger Koks ausgetragen wird. Die fluchtigen Anteile entweiehen am oberen Ende 
der Retorte. (A. P. 1 817 926 vom 3/2. 1928, ausg. 11/8. 1931.) D e r s in .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Stewart P. Coleman, 
Houston, und Brian Mead, Baytown, Reinigen ton  Gasen. Die H 2S enthaltenden Gase 
werden m it einer Lsg. von S 0 2 in W. behandelt, wobei sich elementarcr S in kolloidaler 
Form abscheidet. Nach der Abtrennung des S aus der Fl. wird diese, naeh erneuter 
Behandlung m it S 0 2, zur weiteren Reinigung des Gases in einer zweiten Rk.-Zone 
benutzt; hierbei ist SÓ2im DberschuB gegeniiber dem H 2S yorhanden. (A. P. 1 832 448 
vom 21/9. 1928, ausg. 17/11. 1931.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Christian Hansen, 
Wiesdorf), Entschwefelnton schwefelwassersłoffhaltigen Gasen. Z uE . P. 292 669; C. 1928-
II. 1845 ist nachzutragen, daB man bei wesentlicli iiber Atmospharendruck liegenden 
Drucken u. gegebenenfalls in mehreren Stufen arbeitet. (D. R. P. 539 317 KI. 12i 
vom 5/1. 1927, ausg. 24/11. 1931.) D r e w s .

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. von: Gilbert E. Seil, Newarlc, Gewinnung ton 
Scliwefel, Ammoniumferrocyanid und unloslichen Eisenterbindungen. S-Schlamm, wie 
er z. B. boi der Entfernung von H 2S aus Brennstoffdestillationsgasen mittels alkal. Fe- 
Suspensionen anfiillt, wird in einem Extraktor m it einer (NH4)2S-Lsg. behandelt, so daB 
der im Schlamm enthaltene S gel., u. die 1. Cyanide in NH,,-Ferrocyanid ubergefiihrt 
werden. Ein Teil der Extraktionslsg. wird aus dem Extraktor entfernt u. von den unl. 
Fe-Verbb. getrennt. Die filtrierte Fl. wird zweeks Gewinnung des (NH4)2S erhitzt, 
wobei freier S anfiillt. Das gasfórmige (NH4)2S kehrt in den E strak tor zurtick. (A. P. 
1837493 Tom 7/5. 1926, ausg. 22/12. 1931.) D r e w s .

Koppers Co., iibert. von: David L. Jacobson, Pittsburgh, V. St. A., Ammonium- 
chlorid. Rohes Ammoniakwasser, z. B. Gaswasser, wird mittels Dampfes vom freien 
NH3 befreit, der Riickstand konz., m it HC1 vermischt u. bis zur Zers. aller schwefel- 
haltigen Verbb. des N H3 gekocht. Die erhaltene Lsg. wird von teerigen Anteilen ab- 
gefiltert u. zur Krystallisation eingedampft. (A. P. 1 831864 vom 18/10. 1928, ausg. 
17/11. 1931.) K u h l in g .

Harry T. Bennett, Tulsa, V. St. A., Behandlung ton Bohpelroleum. Zur Er- 
niedrigung des FlieBpunktes von Rohpetroleum ohne gleichzeitige Herabsetzung der
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Viscositat wird etwas Seife zugesetzt, z. B. Aluminiumstearal oder Zn- oder Fe-Seifen. 
(A. P. 1820 295 Tom 22/7. 1926, ausg. 25/8. 1931.) D e r s in .

Herman Hoppe, Borger, V. St. A., Trennmig von Rohpetroleum-Salzwasser- 
emulsionen. Die Emulsion tropft durch ein Verteilerrohr auf m it Dampf beheizte Rohre. 
Dadurch bilden sich Ol- u. W.-Kiigelchen, die in einen Behalter flieBen, in dcm eine 
Schicht Salzwasser steht u. Filterschichten aus Stahlspanen m it dazwischengelageiten 
Heizrohren angeordnet sind. Hier steigt das leichtere Ol nach oben, wo es abgezogen 
wird. (A. P. 1818 480 vom 24/5. 1929, ausg. 11/8. 1931.) D e r s in .

Hermann Blau, Miinchen, Yerfahren und Vorrichtung zur pyrogenen Aufspaltung 
ton Mineralolen, dad. gek., daB man die Aufspaltung der Oldampfe in einem Biindel 
von ineinanderliegenden Doppelrohren yornimmt, dereń auBere Rohre an einem Endo 
geschlossen sind, so daB die Óldiimpfe zuerst in don auBeren Rohren im Gegcnstrom 
zu den Heizgasen nach dem geschlossenen Ende der Rohre gefuhrt u. dabei allmahlich 
auf dic Yorgesehene Hóchsttcmp. erhitzt werden u. die gebildetcn Spaltprodd. dann 
am geschlossenen Ende der Rohre umkehren u. in den inneren Rohren ebenfalls im 
Gegenstromwarmeaustausch m it den in den auBeren Rohren strómenden Oldampfen 
zuriickstrómen. — Die Doppelrohrbundel konnen stehend oder geneigt angeordnet 
werden, auch sollen Stauwiderst&nde angebracht werden, um eine gleichmaBige Durch- 
fuhrung der Oldampfe durch dio Kanale zu ermoglichen. (D. R. P. 513 312 KI. 23b 
vom 25/10. 1927, ausg. 29/12. 1931. E. P. 360 513 vom 15/8. 1930, ausg. 3/12.
1931.) D e r s in .

Standard Oil Co. of California, San Francisco, iibert. von: William H. Shiffler, 
V. St. A., Spaltung von Schwerólen. Das 01 wird m it AlCl3 unter geniigend hohem Druck, 
daB der Hauptanteil fl. bleibt, erhitzt, wobei die gebildeten leichten KW- stoffe zu 
einem Deplilegmator u. von dort zu einem Kiihler entweichen. Der Druck soli so be- 
messen sein, daB dic Dcstst. 70—50° F  hóher sieden, ais unter gewóhnlichem Druck. 
(A. P. 1819 006 w m  11/8. 1926, ausg. 18/8. 1931.) D e r s in .

Standard Oil Co. of California, San Francisco, iibert. von: Richard W. Hanna, 
Piedmont, V. St. A., Spaltung von Schwerólen mit Metallhalogeniden. Das Ol wird vor- 
geheizt, dann m it AlCl3 gemischt u. unter Druck in fl. Phase erhitzt, dann unter Druck- 
entspannung in eine Blase gebracht, in der Verdampfung des Oles u. Trennung von 
dem Halogenidruckstand erfolgt u. darauf in einer Fraktionierkolonne in leichto KW- 
stoffe u. hochsd., nicht umgesetztes Ol zcrlegt. Letzteres wird em eut m it AlCl3 in 
analoger Weise behandelt. (A. PP. 1 820 389 u. 1820 390 vom 27/11. 1926, ausg. 
25/8. 1931.) D e r s in .

Gasoline Products Co., Inc., Wilmington, iibert. yon: Walter M. Cross, V. St. A., 
Crackverfahren. Das 01 wird unter Druck auf Spalttemp. erhitzt u. in eine Rk.-Kammer 
geleitet, aus der das h. Oldampfgemisch in einen ais Warmeaustauscher wirkenden 
Kiihler u. von dort in einen Abscheider tr itt, in dem die gebildeten permanenten Gase 
von dem Ol getrennt werden. Das Crackprod. wird dann in  dem erwahnten Warme
austauscher wieder aufgcheizt, in einen Verdampfer u. von dort in eine Fraktionier
kolonne geleitet, aus der das Rohbzn. einem Kiihler zugeleitet wird. (A. P. 1818 674 
vom 11/3. 1925, ausg. 11/8. 1931.) D e r s in .

Gyro Process Co., Detroit, iibert. von: Joseph B. Weaver und Cary R. Wagner, 
Chicago, V. St. A., Crackverfahren in  der Dampfphase. Das 01 wird, nachdem es vor- 
geheizt ist, m it iiberhitztem W.-Dampf durch einen Verdampfer geleitet u. das Dampf- 
gemisch auf Cracktemp. in einer Rohrschlange erhitzt, aus der es in einen Kiihler tr itt , 
in den gleichzeitig das k. Rohól eingespritzt wird. Das hier nicht dampfformige 01- 
gemisch flieBt in einen Sammelbehalter u. von dort zuriick zu dem Vorheizer. Dic aus 
dem Kiihler austretenden Dampfe gehen durch eine Fraktionierkolonne u. dann zur 
Entfemung polymerisierbarer Verbb. durch eine Schicht Fullererde, worauf anschlieBend 
erneut fraktioniert wird. Man erhalt klopffestes, an ungesatt. Antcilen reiches Bzn. 
(A. P. 1 818 513 vom 17/2. 1928, ausg. 11/8. 1931.) D e r s in .

Cross Development Corp., Wilmington, iibert. von: Roy Cross, V. St. A., Crack- 
verfahren. Das Rohol tr i t t  in eine Crackschlange u. von dieser in einen Verdainpfer
u. Deplilegmator, aus dem die Dampfe der gebildeten leichten KW -stoffe zuerst in 
einen Turni m it entschwefelnd wirkenden Metalloxyden u. dann in einen Turm m it 
absorbierenden Stoffen, wie akt. Kohle oder Ton, gehen. AnschlieBend folgt eine Rekti- 
fikation u. Kondensation. (A. P. 1816 827 vom 20/1. 1926, ausg. 4/8. 1931.) D e r s in .

Standard Oil Co., Wliiting, iibert. von: Walter G. Whitman und Ciarkę
C. Miller, V. St. A., Entfemung von gasfórmigen KW-stoffen aus PetroleumdestiUaten.
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Das unter Druck stehende Destillat wird entspannt, wodurch dio Gase in Frciheit 
gesetzt werden u. gleichzeitig dio Temp. der fl. KW-sloffe sinkt; letztere werden durch 
eine Warmeaustauschyorr. u. in einen Gasabscheider geleitet, worauf das Ol durch 
eine Schlange im oberen Teil einer Fraktionierkolonno u. durch dio oben genannte 
Warmeaustauschyorr. gefiihrt u. schlieBlich in die Mitto der Kolonne eingebraeht 
wird, wahrend von unten heiCer Dampf in dio Kolonne eingeleitet wird. (A. P. 1 819 760 
vom 9/3. 1927, ausg. 18/8. 1931.) D e e s in .

Standard Oil Co., Whiting, V. St. A., iibert. von: Frank J. Gainer, V. St. A., 
Filtration vo?i Pelroleumrilckstdnden. Dio zur Abtrennung von Koks, CaS u. dgl. 
dienenden Asbestfiltertiicher der Filterpressen sollen yor der Verwendung m it trockenem 
Graphilpulyer eingericben werden. Dadurch soli das Yerstopfen der Poren yerhindert 
werden. (A. P. 1819 745 vom 5/7. 1928, ausg. 18/8. 1931.) D ee s in .

Foster Wheeler Ltd., England, Fraklionierłe Destillation von Mineraldlen. Das 
Ol wird in Dampfform von unten in eine Kolonne eingefiihrt u. es wird derart gearbeitet, 
daB etwa 30%  die Kolonne dampfformig yerlassen u. mehrere, Fraktionen ais Konden
satu von den Zwischenboden entnommen werden konnen. Die Kondensate fallen von 
Stufo zu Stufe iiber die Zwischenboden herab u. kommen m it den aufsteigenden Diimpfen 
in innige Beriihrung. Durch das Abziehen der Fraktionen soli eino merkliche Ver- 
ininderung der Strómungsgeschwindigkeit nicht hervorgerufen werden. (F. P. 710 852 
vom 2/1. 1930, ausg. 31/8. 1931.) D e e s in .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Eugene C. Herthel, Chicago, 
V. St. A., Verkokung von Mineralolruckstanden. Ais Dichtungsmittel fiir den Hahn 
der Verkokungsretorten wird eine Asbestschnur verwendet, die m it Yerkohlbaren Stoffen, 
wie Leim, Melasse, Gummi oder Petroleum- oder Teerriiekstanden getrankt ist. (A. P. 
1819 095 vom 7/3. 1929, ausg. 18/8. 1931.) D e e s in .

Daniel Pyzel, Oakland, V. St. A., Vergasung von Schwerolen. Man spritzt das 
01 auf eino porose, unyerbrennliehe, gekórnte M., die den Ofen durchwandert u. dem 
Ofen durch ein Becherwerk am oberen Ende wieder zugefuhrt wird. Dio Vergasung 
erfolgt im Ofen durch Einblasen von Luft u. Dampf. (Can. P. 280 902 yom 2/6. 1924, 
ausg. 12/6. 1928.) D e r s in .

Neuchatel Asphalte Co. Ltd., London (Erfinder: Samuel Kempson Jones, 
Melbourne, Victoria), Herslellung von biluminosen Emulsionen aus Trinidad-Lake- 
Asphalt durch Yerdunnen m it Asphaltol, Petroleumriiekstanden, Schieferol, Teer, 
Leinol oder einem ahnlichen Verfliissigungsmittel u. durch Zusatz yon NaOH oder 
KOH. Evtl. wird noch ein Harz, z. B. Kolophonium, u. ein Stabilisierungsmittel, 
z. B. Terpentin oder Terpentinersatz, zugegeben. (Aust. P. 28 301/1930 yom 7/8.
1930, ausg. 20/1. 1931.) M. F. Mu l l e r .

S. Gador, Budapest, Verfahren zur Herslellung von wasserigen Bilumenemulsionen, 
dad. gek., daB man geschmolzenes Bitumen m it den Sauerstoffsiiuren des S, dereń 
Anhydride, sauren Salzen, Substitutionsprodd. oder sonstigen H 2S0.,-haltigen Abfallen, 
wie Saureteer, Sauregoudron u. a., behandelt, hierauf mindestens soyiel Alkalilaugo 
oder bas. wirkende Salze (Silicate, Carbonate, Borate) eintragt, daB eine neutrale Rk. 
eintritt. AuBcr den Sauerstoffsauren des S  konnen zur Herst. von Emulsionen noch 
die bekannten Emulgatoren, die fiir sich allein das Bitumen nieht zu emulgieren yer- 
mogen, anwesend sein. (Ung. P. 103128 vom 3/11. 1928, ausg. 1/8. 1931.) G. K on ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von Imprdgnier- 
und Bindemitleln. Man behandelt in der Hitzo m it 0 2 oder 0 2 enthaltenden Gasen 
Asphalte, Teere, Peche o. dgl. im Gemisch m it pflanzlichen u. tier. Olen u. Fetten, 
gegebenenfalls m it einem Zusatz von natiirlichen u. kiinstlichen Harzen unter solchen 
Bedingungen, daB das Gemisch nichts an Gewicht yerliert. — Z. B. schm. man Naphłhol- 
pech, Sesamól u. Cumaroriharz zu gleichen Teilen zusammen u. blast dann boi 200° 
unter Ruhren u. RuckfluB so lange einen Luftstrom hindurch, bis man eine in der 
Warmo yiscose M. erha.lt. Kautschuk kann noch zugesetzt werden. (F. P. 711 790 
vom 23/2. 1931, ausg. 17/9. 1931. D. Prior. 7/3. 1930.) Sa r r e .

Elektrochemische Werke Munchen Akt.-Ges. und Berthold Redlich, Munchen, 
Herslellung von koUoidalen wasserigen Losungen von Wachsen fiir t)berzugs- u. Im- 
pragnierzwecke unter Verwendung yon Emulgierungsmitteln in Ggw. eines m it W. 
nicht mischbaren Lósungsm. — 25 g Paraffinwachs u. 50 g Schwerbenzin werden bei 
50° zusammengesehmolzen u. dann in 100 ccm einer wss. l% ig . Na-Oleatlsg. dis- 
pergiert. In  einem weiteren Beispiel -wird Paraffin u. Petroleum m it Kaliseifenlsg.
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dispergiert. Vgl. D. R. P. 511 447; C. 1931. I. 2524. (E. P. 359 946 vom 27/5. 1930, 
ausg. 26/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

F. K onek, Budapcst, Extraktions-, Reinigungs- und Motortreibmittel, besteliend 
aus den gebrauchlichen Brennstoffen, wie Bzn., Bzl., A . u. dgl. u. aus einem Olefin- 
gemisch, enthaltend Propylen, Butylen, Amylen u. Hexylen, wie es z. B. gewonnen 
werden kann durch katalyt. Dehydratisierung des Fusclóls. — 2. daB auBcr dem ge- 
nannten Olefingemisch neben oder an Stello der gebrauchlichen Brennstoffe, noch 
Braunkohlenteerole, dereń Dest.- oder Crackprodd. verwendct werden. — 3. daB auBer 
den in 1. u. 2. genannten Brennstoffen u. dem Olefingemisch noch die Holzdestillations- 
prodd. Aceton u. Methylalkohol Verwendung finden. (Ung. P. 87 331 Tom 28/7. 1923, 
ausg. 1/4. 1931.) G. K o n ig .

Ernst Galie, Hydricrung der Kohlen, Teero und Mineralole. Drcsdcn u. Leipzig: T. Stein- 
kopff 1932. (111 S.) 8°. (Teohn. Fortschrittsborichte. Fortschritte d. chem. Technologie 
in Binzeldarst. Bd. 27.) Brosch. M. 9.— ; gcb. M. 10.—.

Mines Dept., Safety in MineB Research Board. Papers. 73, Combustion of coal dust. London:
H. M. S. O. 1932. 9 d. net.

XX. SchieR- und Sprengstoffe; Zundwaren.
Maurice Lambrey, Uber eine Methode zum Studium der Zersetzung von Nitro

cellulose bei gewóhnlicher Temperatur. Zum Nachweis der sehr geringen Mengen NO, 
die bei 30° von Nitrocellulose abgegeben werden, wird die Erseheinung benutzt, daB 
sieh die Intensitat der Absorptionsbanden von NO betrachtlieh steigert, wenn einer 
bestimmten Menge NO, in einem GefiiB eingeschlossen, ein inertes Gas zugefugt wird. 
Die Bereehnung zeigt, daB bei einem Anfangsdruck des NO von z. B. 1/10l> mm Hg 
der Absorptionskoeff. dieses Gases sieh durch Zugabe von H2 bis zu 1 a t um das 
120-fache erhoht. So sind in einer Róhre von 160 mm Lange u. 4 mm Durchmesser 
noch 27 • 10” 7 ccm NO nachweisbar. Zum Vers. wird die Nitrocellulose in  einer vielstd. 
evakuierten Rohre m it 2 Quarzfenstern zur Beobachtung des Absorptionsspektrums 
des eingeschlossenen Gases in einem Ofen auf 30° gebracht. Nach Zufiigung yon H 2 
bis zu 1 a t wird dasSpektrum gepriift, Auf dieseWeise konnte bei griindlich gereinigten 
Nitrocellulosen u. bei Nitropcntaerytlirit die Abgabe von NO nachgewiesen werden. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 193. 857—58. 9/11. 1931.) F . B e c k e r .

F ried rich  R itte r , Erzeugung von Schutznebel mittels Phosphor. Vom Standpunkt 
der vernebelnden K r aft aus ist P  das wirksamste Materiał. Kurze Beschreibung einiger 
Vernebelungsverff. (Chem.-Techn. Rdsch. 47. 6—7. 5/1. 1932. Diisseldorf-Ober- 
kassel.) H e l l r i e g e l .

M. J. Goujon, Eine neue Stabilitdtsprufung fiir Nitrocellulose, genannt ,,Ver- 
besserte Taliani- Priifung“. Einleitend werden kurz die wiehtigeren Stabilitatspriifungen 
fiir Nitrocellulose, insbesondere die Methode nach T a l ia n i , besprochen, nach der 
das zu untersuchende Materiał bei konstantem Vol. in  einem ErhitzungsgefaB einer 
Temp. Ton 120° ausgesetzt wird (Figur des App. im Text). E in zwischen Erhitzungs
gefaB u. das Manometer geschaltetes, Paraffin enthaltendes PuffergefaB yerhindert 
die Beriihrung der Zers.-Prodd. der Nitrocellulose m it der Hg-Fullung des Manometers. 
Mit einem NiveaugefaB, das m it dem Manometer in Verb. steht, wird das Paraffin so 
eingestellt, daB Vol.-Konstanz gewahrt bleibt. Am Manometer ist in gleichen Zeit- 
intervallen der dazu notige Druck abzulesen u. in Abhiingigkeit von der Zeit auf- 
zutragen. Die Zeit bis zur Erreiehung eines Druekes von 300 mm ist ais MaB fur die 
Stabilitat anzusehen. Die Methode wird nach einigen Abanderungen zur Unters. von 
Nitrocellulosen benutzt. Die Abanderungen beziehen sieh auf die vollkommeno Trock- 
nung des Unters.-Materials, die nach den Angaben T a l ia n is  nicht erreicht wird; 
ferner wird die Temp. auf 135° festgesetzt u. die Priifung ist beendet, wenn der Druck 
100 mm erreicht hat. Ein 2-std. Erhitzen der Nitrocellulose auf 100°, zweckmaBig in  
der Zers.-Róhre, genugt zu dereń voUiger Trocknung. Yon der Entfernung von CaC03 
aus der Nitrocellulose wird, trotzdem dereń Stabilitat durch CaC03 etwas herabgesetzt 
wird, abgesehen, da der Zustand der Nitrocellulose durch dio Behandlung m it HC1 
verandert werden kann. Es folgt eine eingehende Beschreibung der Arbeitsweise, 
nach welcher Nitrocellulosen in den yerschiedenen Stadion der Stabilisierung unter
sucht werden.

Ergebnisse: Is t eine Nitrocellulose durch Kochen u. naclifolgendes Waschen mit 
kalkhaltigem W. stabilisiert, so kann ihre Bestandigkeit dureh weiteres Kochen u.
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alkal. Wasehen nicht noch erlióht werden. Die sofortige Behandlung der Wolle mit 
kalkhaltigem W. bewirkt zwar ein schnclleres Erreichen des Grenzzustandes, aber 
die Stabilitat soleher Nitrocellulosen ist geringer ais dio solcher Wollen, die zuvor in 
siiurehaltigem W. gekocht wurden. Die Stabilisatiqn der Nitrocellulose geschicht also 
zweckmaBig durch Kochen ohne W.-Wechscl u. nachfolgendes Wasehen m it kalk
haltigem W. Dio Kochdauer betragt bei Kollodiuimvolle etwa 24 Stdn., bei SchicB- 
w'ollen 72—250 Stdn. (je nach Feinheit der Nitrocellulose) u. boi Nitrocellulosen hohen 
N-Geh. (iiber 13,14%)> f«-lls kein Mahlen stattfindet, 260—333 Stdn. Druckkochung 
verkiirzt die Kochdauer stark. So kommt man bei 130° 20-mal schneller zum Ziel ais 
bei 100°. Das Mahlen verursacht bei vollig stabilisiertcn Nitroccllulosen eine Steigerung 
der Zers.-Geschwindigkcit; bei nicht vollstandig stabilisiertcn Nitrocellulosen dagegen 
wird die Bestiindigkeit erlióht, offenbar durch Kntfernung gewisser Verunreinigungen 
wahrend des Maldprozesses. (Ztschr. ges. SchicB- u. Sprengstoffwesen 26. 217. 
27 Seiten. 1931.) ____ F. B e c k e r .

Cornp. Italiana Sviluppo Invenzioni Soc. An., MaOand, und Vittorio Gallarati,
Mailand, Italien, Herstellung von Sprengstoffen aus Eiweiflstoffen. 100 kg Leim werden 
m it einer Mischung aus 360 kg konz. I i2S0,, (66° Bó) u. 270 kg H N 03 (36° Be) behandelt, 
worauf das Ol von dem Siiuregemisch befreit wird, u. wiederum der Einw. eines Nitricr- 
gemisches aus 300 kg konz. H 2S 04 u. 260 kg konz. H N 03 unterworfen wird. 60 kg des 
entstandencn Olcs werden m it einer im Autoklaven bereiteten Lsg. von 40 kg Trinitro- 
cellulose in 100 kg Aceton u. 10 kg Rieinusol oder 10 kg Mononitronaphthalin an Stelle 
des Ricinusols vermischt, worauf ca. 80 kg des Losungsm. abgedampft werden. Die 
Pastę wird sodann getrocknet u. gekórnt. (E. P. 358116 vom 5/7. 1930, ausg. 29/10.
1931. F. P. 702 094 yom 9/7. 1930, ausg. 28/3. 1931. Ital. Priorr. 3/8., 30/10.
1929.) E b e n . 

Walter Friederich, Troisdorf b. Koln, Ezplosivstoffe, dad. gek., daB zu ihrer
Hcrst. cycl. Ketonalkohole u. dio entsprechenden cycl. Alkohole, Telrametliylolcyclo- 
pentanon, Tetramethylolcyclohexanol u. dgl. nitriert werden. (E. P. 345 859 vom 30/4.
1930. ausg. 23/4. 1931. D. Prior. 10/10. 1929.) E n g e r o f f . 

Capsulerie et Cartoucherie (Autrefois Sellier et Bellot) und Frantisek Blechta,
Tsehechoslowakei, Herstellung von Aziden des Silbers und Quecksilbers in  amorpher Form 
ais Initiatoren in  Spren/jkapseln. In  kolloidcm, amorphem Zustande niedergeschlagenes
u. gekórntcs Silberazid oder Quecksilberazid ist bestandig gegen feuehte C02, u. bildet 
daher im Gegensatz zu Bleiazid m it dem Cu oder Al der Sprengkapselhiille keine fiir 
den Gebrauch in Kohlenbergwerken gefahrlichen Verbb. Diese Azide sind in dieser Form 
imstande, Knalkjuecksilber vollstandig zu ersetzen. (F. P. 704 994 vom 15/4. 1930, 
ausg. 29/5. 1931. Tschech. Prior. 13/5. 1929.) E b e n .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
M. Szmukler, Die Anwendbarkeit von Aluminium  und seinen Legierungen in  der 

Weifigerberei und Handschuhlederfarberei. Verwendbarkeit yon Al oder Duralumin in 
den Anlagen einer Weifigerberei wird beschrieben. (Cuir techn. 24. 418—21. 1/12. 1931. 
Grenoble.) SELIGSBERGER.

M. Delporte, Bericht iiber die Hautsclidden und ihre Bekampfung. Angaben iiber 
Hiiuteabzug u. -salzung in Briissel u. Vorschliige zur Yerbesserung der Verff. (Cuir 
techn. 24. 393—95. 1/11. 1931.) Se l ig s b e r g e r .

Fred 0 ’Flaherty und W. Roddy, Eine mikroskopische Unlersuchung iiber die 
Wirkung der Iiaude auf Felle, Hdute und Leder. (Hide and Leather 82- Nr. 11. 17—22. 
33—34. 12/9. 1931. — C. 1931. II. 2687.) G ie r t h .

A. Gansser, Bericht uber die Dasselplage. Die Ausdehnung der Dasselplage in 
verschiedenen europiiischen Landem u. ihre Ursachen werden gesehildert u. hierbei 
insbesondere die Schwierigkeiten bei der Aufklarungsarbeit in der Landwirtschaft u. 
bei der prakt. Einfuhrung der Bekampfungsmittel u. -verff. hervorgehoben. (Collegium
1931. 751—60. Nov. 1931.) Se l ig s b e r g e r .

M. C. Lamb und J. A. Gilman, Die Zerstórung der Farbstoffe auf Chromleder. Mit
sauren oder bas. Farbstoffcn gefarbtes Chromleder wurde bis zum Auftreten von 
Farbanderungen dem Sonnenlicht ausgesctzt; die Farbstoffe sind nach der Lange 
der liierzu erforderlichen Zeit in einer Obersicht zusammengestellt. Auf die Unter-
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schiede in der Farbbestiindigkeit gegeniiber Vergleichsverss. m it pflanzlieh gegerbtem 
Leder wird hingewiesen. (Cuir teclin. 24. 426—27. Leather World 23. 1040. Dyer Calieo 
Printer 66. 571. 17/12. 1931. London, Leatliersellers Techn. Coli.) Se l ig s b e r g e r .

D. Woodroffe, Versuche iiber die Bestandigkeit von Farbungen auf Leder. Chrom-
gares Ziegenleder wurde geliekert, m it 1V,i°/o Gambir gebeizt, gefarbt, in Streifen 
gesohnitten u. dereń eino Halfte 3 Sommermonate hindurch dem Sonnenlieht aus- 
gesetzt. Dio tabellar. zusammengestellten Ergebnisse zeigen, daC bas. Farbstoffe 
aufier Auramin, Safranin, Rhodamin u. Mothylyiolett sehr stark abgesehwacht werden, 
dagegen dio untersuchten sauren Farbstoffe m it Ausnahme der blauen wenig leiaen. 
Die Direktfarbstoffe waren am bestiindigsten. (Journ. In t. Soc. Leather Trades’ 
Chemists 15. 593—96. Dez. 1931.) Se l ig s b e r g e r .

H. C. Merrill, Synthelische Gerbstoffe beim Farben von Ghromledern. An Stelle von 
oder zusammen m it vegetabil. Gerbstoffen eignen sich auch syntliet. Gerbstoffe ais 
Beizen fiir Chromleder, das gefarbt werden soli; dor m it ihnen erzielte E ffekt ist bei 
bas. Farbstoffen besonders giinstig. Die prak t. Erfahrungen bei Anwendung synthet. 
Gerbstoffe zu dem genannten Zweck, besonders bzgl. pH-Einstellung, werden be- 
sproehen. U m  die Farbo von substantivcn, sauren oder Alizarinfarbstoffen zu ver- 
tiefen, kami die Behandlung m it synthet. Gerbstoffen auch nach der Farbung erfolgen; 
die gleiche Wrkg. ist dureh eine pH-Ernicdrigung zu erzielen. Zum SehluB fuhrt Vf. 
eine Listę brauchbarer National-Farbstoffe an. (Dyestuffs 32 . 52—55. 1931.) S e l i g s .

W. Vaskovich, Die Gerbexlrakte der łetzlen Jahre. Unterss. an Gerbstoffextrakten 
(Quebracho, Fichtenrindo u. jugoslaw. Kastanien- u. Eichenholzextrakte, ferner Mi- 
mosa, Mangrove, Valonea, Gambir u. Sulfitcellulose) aus den Jahren 1925—30 hin- 
sichtlich ihres Geh. an Gerbstoff, Nichtgerbstoff, W . u. Unloslichcm. Die Werte fiir 
das Verhaltnis Gerbstoff: Nichtgerbstoff werden iiltcren Werton yon SlIAIC u. 
W l a d ik a  (C. 1921. IV. 486) gegenubergestellt. (Collegium 1931. 615—25. Okt. 
Vers.-Anst. f. Lederind. Wien.) SELIGSBERGER.

Julius Zellner, Uber Nichtgerbstoffe von Rinden. Auf Grund friiherer Unterss. 
von Vf. u. Mitarbeiter (letzte Mitt. vgl. C. 1931. I. 297) wird eine Ubersicht iiber die 
111 W. 1. u. nicht in W. 1. Rindenextraktstoffe vcrschiedener Baume gegeben u. diese 
niiher erlautert. Aus einer besonderen Tabelle sind die Mengen der einzelnen Stoffe 
oder Stoffgruppen in °/0 der Trockensubstanz zu ersehen. (Collegium 1931. 605—09. 
Okt. Vers.-Anst. f. chem. Ind. Wien.) Se l ig s b e r g e r .

A. Kraus, Hcrstellung von Lederdeckfarben. (Paint and Colour Record 1. 5.
1931.) Sc h e if e l e .

E. Stiasny und J. Gordon Parker, Berieht iiber die Arbeiten der europiiischen
Kommission fu r  quanłitative Gerbstoffanalyse. Die Arbeitsvorschriften fiir die letzt- 
jiihrigen Vergleichsverss. iiber dio Best. des Unlóslichen u. der Nichtgerbstoffe in 
vegetabil. Gerbextrakten werden mitgeteilt u. die Ergebnisse der Teilnehmer nebst 
den dabei gewonnenen Erfahrungen bekanntgegeben. Einzelheiten vgl. Original. 
(Collegium 1931. 760—88. Nov. 1931.) Se l ig s b e r g e r .

K. Klanfer, Mikromethoden und Gerbereichemie. Aufgabenkreis u. Leistungs- 
fahigkeit der Mikrochemio werden besprochen u. ihre Anwendbarkeit in der Gerberei- 
praxis empfohlen. Hierfur kommen Unterss. von Rolihautschadon u. Lederausschlagen 
besonders in Frage. Wenn ein Ausschlag auf Sulfat gepriift werden soli, wird ein 
Staubchen in W. gel. u. nach Zusatz von 1 Tropfen essigsaurer Benzidinlsg. mkr. die 
Bldg. der Benzidinsulfatkrystalle vcrfolgt. Chloride lassen sich dureh Uberfuhrung in 
C r02Cl2 in einem einfachen App. charakterisieren, der naher beschrieben wird. Hierbei 
wird eine den C r02Cl2-Dampfen ausgesetzte Diphenylcarbazidlsg. violett gefarbt.
S (aus S-Flecken oder im Zweibad-Cr^-Leder) wird naehgewiesen, indem man die Probo 
mit 5°/0ig. alkal. Na2S 03-Lsg. erwarmt u. nach Erkalten die Jod-Azidrk. (C. 1928.
II. 1592) ausfiihrt. Dic wichtigsten spezif. Nachweise u. Tiipfelrkk. der bei der Leder- 
analyse in  Betraeht kommenden Anionen u. Kationen sind tabellar. zusammengestellt. 
Ferner werden Hinweise auf mikrochem. Arbeitsmethoden bei der Gewichts- u. MaC- 
analyse gegeben; besonders das Arbeiten m it den EllICHschen Filterstabchen wird 
beschrieben. (Collegium 1931. 634—42. Okt. Wiener Lederind. A.-G. Rannersdorf b. 
Wien.) Se l ig s b e r g e r .

A. Kiintzel und B. Pototschnig, Einfdcher Apparat zur Bestimmung der Prallhei 
und des „Verfalls“ von Blófien. Vff. besprechen verschiedene Konstruktionen von 
MeBapp., die weniger der prakt. Beizkontrolle ais vielmehr der wissenschaftlichen
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Unters. der Beizwrkg. auf den BloBenzustand dienliek sein sollen. Am besten geeignet 
ersehien ein Dickenmesser nach dem ZEISSsclien oder RANDALL & STICKNEYsclien 
Konstruktionsprinzip, m it einer Abiinderung zum Be- u. Entlasten des damit zu unter- 
suohenden Bl6Censtiiekes; seine Dickenzunakme naek móglickst vollkommener Ent- 
lastung gilt ais MaBstab fiir den Prallheitsgrad. Eine Messung m it dieser Yorr. wird 
beschrieben. Vcrs.-Ergebnisse sollen spatcr mitgeteilt werden. (Collegium 1931. 
647—52. Okt. Darmstadt, Techn. Hochseli.) SELIGSBERGER.

Th. Fasol, Untersuchungen an Oerbstoffen und gerbstoffhaltigen Lósungen. Die 
Fallung von Nichtgerbstoffen m it frisch gegluhtem MgO ergab stets niedrigero Re
sultate ais die Filtermethode u. erwies sich ferner ais abhangig von der Menge des 
ąngewendetcn MgO, von der Konz. der Gerbfl. u. vom pn-Wert. In  zuckerkaltigen 
Lsgg. wurden m it steigenden MgO-Mengen fallende Werte fiir den Zuckergeh. gefunden. 
Die Feststellung von Sauren in Gerbstofflsgg. gelang auf cinfache Art durch kon- 
duktometr. Titration nach KOLTHOFF. Auch der Siiuregeh. von Lcderauszugen lieB 
sich auf diese Weise ermitteln; dabei wurde die von K u b e ł k a  yorgesehlagone Ab
anderung der iNNESSchen Methode zur Erkennung von starken u. sckwachen Sauren 
herangezogen, die bei gleichzeitiger Anwesenkeit einen Knickpunkt in  den Titrations- 
kurven hervorrufen. (Collegium 1931. 610—15. Okt. Vers.-Anst. f. Lederind. 
Wien.) Se l ig s b e r g e r .

Atlas Ago Chemische Fabrik Akt. Ges. und Viktor Scholz, Molkau-Leipzig, 
Verfahren zur Herstellung von Schuhbesłandteilen durch Auf losen von n. Linoxyn oder 
Walton- oder Taylorlynoxin, zweckmaBig im Autoklaven, in organ. Losungsmm. 
Aus der erhaltenen Lsg. wird das Losungsm. durch Abdampfen entfernt u. das ver- 
bleibende Losungslinoxyn6l m it Nitrocelluloselsgg. u. ev. Ftill- u. Farbstoffen gemischt, 
sowie auf Schuhbestandteile weiter verarbeitet, d. h. Schuhbestandtcile werden mit 
dieser Mischung getrankt. Eyentuell wird die M. nach Verdampfen des Losungsm. 
selbst zur Herst. von Schuhteilen verformt. (Schwz. P. 146838 vom 14/3. 1929, 
ausg. 16/7. 1931.) B r a u n s .

J. Kokeny und A. Szedlay, Budapcst, Konsenierungsmittel fiir Schuhsohlen ivird 
hergestellt, indem man 50—60% Leinol u. 50— 40% Paraffin bei 80° mischt, dann 
in Formen gieBt u. auskiihlen laBt. Die gereinigten Schuhsohlen werden m it dem ver- 
fliissigten Mittel innerhalb von 4—6 Wochen 2—3-mal eingeschmiert. (Ung. P. 87 518 
vom 29/4. 1921, ausg. 2/3. 1931.) G. K o n ig .

XXII, Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
O. Gemgross, Leim, und Gelatine. (Vgl. C. 1930.1. 927.) Die Qualitiltsverschlechte- 

rung von Gelatine u. Leim vor allem dureh zu langes oder zu hohes Erhitzen der Lsgg. 
besteht vorwiegend in einer Desaggregierung der Proteinmicelle, zu der auch ein hydro- 
lyt. Abbau der das Micell aufbauenden Hauptvalenzketten kommt. Im  Rontgcnbild 
auBert sich die Desaggregierung durch Verschwinden der Krystallinterferenzen (G e rn -  
g ro s s ,  T r i a n g i  u. K o p p e , C. 1930. H . 1863). Es werden dio Bestst. des W.-Geh.. 
des Glutingeh. (vgl. L e n k , C. 1927-1. 220 u. G e r n g r o s s  u . M a ie r -B o d e , C. 1930-
I . 626) der Viscositat, Gallertfestigkeit, Fugenfestigkeit u. des F. besprochen. Die 
letztere besteht darin, daB man im untersten Teil von Glasrohrchen bestimmter GróBe 
ein Gelatinepfropfchen erstarren laBt. Die so praparierten Testrohrchen werden in ein 
mit W. gefiilltes Beeherglas gchiingt, das allmahlich erwarmt wird (Abb. im Original), 
der F . wird am Thermometer abgelesen, sobald die im Rohrchen befindlichen Gelatine
pfropfchen durch den W.-Druck emporgehoben werden. (Erste Mitt. Neuen In t. Ver- 
bandes Materialpriifungen Gruppe C. 136—44. 1930.) Ge r n g r o ss .

O. Gerngross und H. Heidrich, Uber Chromlederleime. Der ReichsausschuB fur 
Lieferbedingungen (RAL) sieht bislier fiir Lederleime (aus Chromledersalzspanen) 
Viscositaten von 2—3 Engler-0 bei 40° u. 17% %  handelsiibliche Leimsubstanz vor. 
Sowohl die Unters. im Laboratorium nach modemem Verf. hergestellter Leim, wic 
solcher Leime aus einer Fabrik zeigen jedoeh Werte von 3,2—8,3 E. 0 bei pn-Werten 
von 6,4—6,9, so daB dem fortgeschrittenęn Stand der Technik zufolge bei Neuheraus- 
gabe der RAL-Bedingungen diese hoheren, Hautleimen entsprechenden Viscositats- 
zahlen zu beriicksiehtigen sind. Auch die Fugenfestigkeitswertc u. Gallertfestigkeiten, 
bzw. Elastizitatsmoduli der Dehnung dieser Lederleime cntsprechen ganz solehen
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von Hautleimen. F ur dio Fugenfestigkeitspriifung wurde das von SAUER (C. 1930.
II. 1481) modifizierte RUDELOFFsche Verf. verwendet. In  Anbetracht der kleinen 
Verleimungsflachę (6,25 qcm) ist eine b e s o n d e r s  sorgfaltige Zurichtung der 
hólzernen Probekorper notwendig, wenn man zuyerlassige (nicht zu niedrige) Werte 
erzielen will. (Kunstdiinger u. Leim 28. 249—53. 1931.) Ge r n g r OSS.

A. Beythien, tiber Speisegdatine. Vf. empfiehlt ais Hóchstgeh. 0 ,1 2 5 %  S 0 2. 
(Kunstdiinger u. Leim 28. 516— 19. 15/12. 1931. Dresden.) Gr o s z f e l d . "

Henri Calmels, Ein unbekanntes Verfahren des Gelatinegusses. Durch Eintauchen 
von gefirnifiten Holzformen in h. fl. Gelatinelsg. wird eine Gelatinehaut erzeugt, die 
nach dem Erstarren u. der Abnahme von der Holzform in einer evakuierbaren Gips- 
form in dio gewiinschte Gcstalt gebracht wird. Besehreibung des Verf. mit Abbildungen. 
(Rev. gen. Matieres piast. 7. 643— 47. Nov. 1931.) K o n ig .

L. Arndt, Uber Metallkitte. P rakt. Rezepte fiir die Herst. von Wasserglaskitten u.
Kitten, die eine gute Bindung zwischen Glas u. Metali gewahrleisten. (Ztschr. ges. 
GieBereipraxis 52. Nr. 50. Modellbau. 31—32. 13/12. 1931.) N ik l a s .

Fr. Mentzel, Zur Feststellung der Klebrigkeit von Farbfihnen und anderen Kleb- 
massen. (Vgl. Sa l v a ter r a  u .  Ze p p e l z a n e r , C. 1931. II. 1636; vgl. auch C. 1931.
II . 3712.) Besehreibung u. Anwendung eines Klebfahigkeitspriifers fiir Raupenleime, 
der sich auch zur Best. der Klebrigkeit yon Anstriehfilmen eignen diirfte. (Farben- 
Ztg. 37. 71—72. 10/10. 1931.) Ł S c h e if e l e .

Friedrich Mentzel, Zur Melhodik der Priifung von Baupenleimen im  Laboratorium. 
(Vgl. C. 1931. II. 3380 u. 3712.) Kurzer Bericht iiber Verss., die langwierige Priifung 
im Freien durch Verh. gegen yerschiedeno Tempp., Bercgnung usw. im Laboratorium 
zu ersetzen. Das Hartwerden der Leimo beruht vermutlich auf Oxydation u. wird 
dadurch yielleicht einer Schnellunters. zuganglich. (Kunstdiinger u. Leim 28. 532 
bis 535. 15/12. 1931.) Gr o s z f e l d .

Akt.-Ges. fiir chemische Produkte vorm. H. Scheidemandel, Deutschland, 
Herstellung von Gelatine aus Knochen. Man behandelt die Knochen m it einer Sauremengc, 
die nicht ausreiclit, die gesamte anorgan. Substanz zu lósen u. darauf m it h. W. — 
Z. B. liiBt man auf 1000 kg Knochen von GrieBgroBe 24 Stdn. 2000 1HC1 von 772% cin- 
wirken an Stelle der theoret. notwendigen Menge von 5000 1, wascht sie aus u. be
handelt sie mehrfach m it h. W., wobei der gróBte Teil der Gelatine ausgezogen wird, 
obwohl man nur 40% der notwendigen Sauremenge angewendet hat. Den Rest der 
Gelatine kann man m it gespanntem Dampf gewinnen. (F. P. 711104 yom 13/2. 1931, 
ausg. 4/9. 1931. D. Prior. 13/2. 1930.) Sa r r e .

I. F. Laucks, Inc., Seattle, V. St. A., Verbinden von Holz- und anderen, Fldclien, 
gek. durch die Verwendung eines fein yerteilten trockenen Klebemittels, das man 
durch Druck u. gcgebenenfalls auch Hitze in Ggw. von Fcuehtigkeit zum Abbinden 
bringt. Man yerwendet z. B. Casein, Kleber, das Protein der Sojabohne, des Hanf-, 
Baumwoll-, Leinsamens, der Erdnu/3 usw., gegebenenfalls m it Zusatz von bas. Salzen, 
auch m it Krystallwasser, z. B. Na3P 0 4, ferner von NH,OH, Erdalkalisalzen, Hartungs- 
mitteln, wie Paraformaldehyd u. Ćr-Salzen, S-Vcrbb., wie CS2, fungiciden, baktericiden
u. insekticiden Substanzen usw. Frische griine Holzplatten konnen durch die ge- 
nannten Klebstoffe ohne Zusatz von Feuchtigkeit yerbunden werden. (E. P. 356137 
vom 25/3. 1930, ausg. 1/10. 1931.) Sa r r e .

I. F. Laucks, Inc., Seattle, V. St. A., Verbinden von Holz- und anderen Flachen, 
gek. durch die Verwendung von in der Hitze koagulierbarem, wasserloslichem Protein, 
wie Blut-, Ei-, Milchalbumin, in trockener, pulyeriger Form in Ggw. von Feuchtigkeit, 
das durch Druck u. Hitze zum Abbinden gebracht wird. (E. P. 356 138 vom 25/3.
1930, ausg. 1/10. 1931.) Sa r r e .

Hanseatische Muhlenwerke Akt.-Ges., Hamburg, Yerfahren zur Herstellung 
von Klebstoffen, dad. gek., daB eiweiBhaltige Pflanzenstoffe, z. B. ólhaltiges bzw. ent- 
oltes Sojabohnenmehl oder PflanzeneiweiB, in Phenol, dessen Homologen oder Sub- 
stitutionsprodd. bei gewóhnlicher Temp. verflussigt oder geąuollcn werden. — Z. B. 
yerriihrt man 50 g Sojabohnenmehl m it 100 g 80%ig. Plienol u. yerwendet die so 
gewonnene Pasto zum Verleimen yon Fumieren. (D. R. P. 540 790 KI. 22i vom 
18/2. 1930, ausg. 28/12. 1931.) Sa r r e .
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