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A. Allgemeine und pLysikalische Chemie.
Guy M. Lisk, Vorlesungs-Demonstrations-Ozonisator. Es wird eine einfache 

Apparatur beschrieben, welehe nicht nur zur Demonstration der 0 3-Bldg. unter dem 
EinfluB stiller elektr. Entladungen verwendet werden kann, sondern auch zur Ver- 
anschaulichung der Diffuaion von Gasen zu dionen vermag. (Journ. chem. Education 8 . 
2429— 30. Dez. 1931. Alva, Oklahoma.) K l e y e r .

Edward Zetterberg, Demonslrationsversuch iiber die Einwirkung der Oase, 
Sauerstoff, Kohlendioxyd und Kohlenmonozyd auf Blut. (Journ. chem. Education 8 . 
2427—28. Dez. 1931. Muncie, Indiana.) K l e y e r .

Eugene C. Bingham und Laurence W. Spooner, Polymerisation, Assoziation 
■und Kondensation. Die Assoziation wird besonders dureh die polaren Gruppen .be- 
giinstigt: OH, COO, N II2, CO, Cl, SH. KW-stoffreste neigen wenig zur Assoziation. 
Endstandige Polargruppen sind besonders wirksam. Die Wjrksamkeit ist um so mehr 
.gesch wacht, je mehr die polaren Gruppen von Alkylgruppen umgeben sind. Ketten- 
verzweigung erniedrigt die Assoziation, ebenso Verlangerung der KW-stoffketten u. 
Verschicbung der polaren Gruppe zur Molckiilmitte. Eine Methylengruppe verringert. 
die Assoziation um ca. 9%. Alle Methylester u. alle Ameisensaureester (Methylformiat 
am  starksten) sind assoziiert. Die Methylengruppe ist yerschicden wirksam, je nach- 
dem sie im Alkohol- oder Saurercst steht. Bei aromat. Kórpern erniedrigt eine Alkyl- 
gruppe in o-Stellung zur polaren Gruppe dio Assoziation am meisten, in p-Stellung ani 
wenigsten. o-Xylol ist starker assoziiert ais p-Xylol. Polare Gruppen sind in o-Stellung 
weniger wirksam ais in p-Stellung. Es ergeben sich einfache Beziehungen zur Fluiditat, 
die sich rechner. fiir Polymerisation u. Kondensation ermitteln laBt. (Ind. engin. Chem. 
23. 785—86. 1931.) W a ch h ó i,tz .

Edm und K urzyniec, Ober das System Calcium-Wismut. Es wird das Zustands- 
diagramm des Systems Ca-Bi thermoanalyt. aufgenommen. Um die sehr schlechten 
Haltepunkte bei dem Erstarren des Ca mit Sicherheit feststellen zu konnen, wurde 
m it cincm Diffcrentialthermoelement gearbeitet. Ais Tiegelmaterial wurde Ee ver- 
wendet; weitere experimentelle Einzelheiten im Original. Aus dem Zustandsdiagranim 
geht die Existenz zweier Verbb. liervor: Ca3Bi2 vom F. 928° u. CaBi3, das sich bei 
4>07° im Sinne der K k.: CaBi3 Ca3Bi +  Schmelze, zerlegt. Es bestehen ferner zwei 
Eutelctica; das eine erstarrt bei 270° u. besteht aus fast reinem Bi. Das zweite Eutekti- 
cum, Ca3Bi2 +  Ca, enthalt 88 Atom-°/o Ca u. erstarrt bei 786°. Die mikroskop. Unters. 
der Schliffe mehrerer Legierungen bestatigt diese Ergebnisse. Es werden ferner die 
Eigg. der Legierungen beschrieben, fiłr die die Zers. mit W. unter H 2-Entw. besonder.s 
charakterist. iat. Vf. bestimmt ferner die Losungswarmen von Ca3Bi2 u. von 
5 Ca +  2 Bi in wss. HCl-KBr-Br-Lsg. u. erhalt daraus die Bildungswarmen des 
Ca3Bi2 zu 51,6 ±  0,4 kcal. (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1931. 
31—58. Kraków, I. Chem. Inst. d. Jag. Univ.) J u z a .

L. SzegO und A. Malaguti, tlber die GeschwindigTceil der Absorpłion nitroser 
Dampfe in Schwefelsaure. (Vgl. C. 1931. I I . 2415.) Aus der Theoric des Bleikammer- 
prozesses ergibt sich, daB die Osydation des NO in der Gasphase, die des S 02 jedoeh 
anacheinend ganz oder iiberwiegend in fl. Phase erfolgt, woraus sich ergibt, daB fiir 
die Geschwindigkeit des Gesamtprozesses neben den Rk.-Gesehwindigkeiten die Ab- 
sorptionsgeschwindigkeit der nitrosen Dampfe u. des S 0 2 mafigebend ist. Vff. unter- 
suehen in Anlehnung an friiher (C. 1930. I. 3638) beschricbene Methoden bei 15—25u 
die Absorptionsgeschwindigkeit von NO, in H 2S04 verschiedener Konzz. u. berechnen 
dereń Konstanten nacli LEWIS u. W hitm an  (C. 1925. II. 146). Das Minimum der 
Absorptionsgesehwindigkeitskonstanten wird bei 60%ig. H 2S04 erreicht. Die zur Ab- 
sorption bis zu 99°/0 in 80°/oig. Saure erforderliche Zeit steht zu der Zeit, die zur 50%ig. 
Oxydation eines Gasgemisches mit 2%  NO u. 7%  0 2 benotigt wird, etwa im Yerhaltnis
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8 : 3. DaB die Absorptionsgeschwindigkeitskonstante in reinem W. etwa 3mał 
so groB ist wie die von 95°/0ig. H 2S 04, wird au£ dic verminderte innere Reibung zuriick- 
gefiihrt. Auch die Zunahme der Konstanten m it steigender ZufluBgeschwindigkeit 
der FI. vermindert sich m it zunehmender Konz. der Saure. In  95°/0ig. H 2S04 ist das 
Gleicligewicht NO +  N 0 2 +  H 2S04 H SN 05 +  H20  fast vollstandig naoli der 
rechten Seite yersehoben. Bei N 02-reicheren Gasen geht die Absorptionsgeschwindig- 
keit etwas zuriick, auBer bei 95%ig. Saure. — Allgemein laBt sieli sagen, daB die gc- 
samto Absorptionsgeschwindigkeit nitroser Dampfe in H 2S04 in erster Linie von der 
Gasdiffusionsgeschwindigkeit abhangt, in zweitcr Linie von der Diffusion in fl. Phase 
u. besondcrs auch von der inneren Reibung des Absorptionsmediums. Die Absorptions
geschwindigkeit von N20 3 bzw. NO +  N 0 2 liegt offenbar nahe der fur N 0 2 gemessenen, 
was auf eine nicht sehr versclucdene Diffusionsgescliwindigkeit beider Gase schlieBen 
IiiCt. (Giorn. Chim. ind. appl. 14. 12—18. Jan. 1932. Mailand, Univ., Inst. f. techn. 
Chemie.) R. K. Mu l l e r .

A. N. Kappanna, Die Kinelik der Zersetzung von Trichloressigsaure in  wdsserigen 
Losungen. Vf. untersueht die Zers.-Gesehwindigkeit der Trichloressigsaure in wss. Lsg. 
(0,001—0,250-molar) bei 70, 80 u. 90°. Die fur unimolekulare Rk. bereehneten Ge- 
schwindigkeitskonstanten zeigen fur jede Konz. bcfriedigende Konstanz. Sie nehmen 
mit steigender Anfangskonz. der Siiurc langsąm ab, m it steigender Temp. rasch zu 
(i‘6o/i-7o im Mittcl 4,695, kao/lcto im Mittcl 4,310). In  konz. Lsgg. (3—5-molar) ist die 
llk.-Gesehwindigkcit sehr klein. Zugabe von HC1 (0,001—0,250-molar) zur Lsg. setzt 
die Zers.-Gesehwindigkeit nur sehr wenig herab. Die dissoziierten u. undissoziiert-en 
Moll. der Saure nehmen in gleieher Weise an der Rk. teil. Das Losungsm. seheint eino 
spezif. Rolle bei der Zers. zu spielen. Vf. bringt die Rk. in das Sehema:

CCI3COOH +  n H 20  — y  in term ediarer K om ples -— >- CHC13 +  C 0 2 +  n  H 20 .
Aus den gemessenen Gesehwindigkeitskonstanten u. der naeh dem spez. Gew. be- 
stimmten Konz. des W. in den Lsgg. bereclmet sich n — 6. Danach handelt es sich 
um eino lieptamolekulare Rk.; das Zustandekommen solelier multimolekularer StóBe 
iiifit sich durch die Einbettung der Sauremoll. in die Moll. des Losungsm. erklaren. — 
Fiir die Aktiyierungsenergie des CCI3COOH-M0I. ergibt sich ein Wert von nahezu 
37 400 cal. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 158. 355—64. Febr. 1932. Nagpur.. 
Univ.) R. K. Mu l l e r .

Angus Mac Farlane, Die Reaklion an der Chinhydronelektrode in  Melhylalkohol. 
Es wird die Rk. zwischen Cliinhydron u. SO I in Metliylalkohol-Lsgg. dureh Potential- 
inessungen untersueht. Der Rk.-Mechanismus wird unter der Annahme, daB HC1 
durch den Sauerstoff der Lsg. langsam oxydiert wird (Gesehwindigkeitskonstante / i 2) 
u. das entstehende Chlor dann mit Chinon unter Bldg. von Chinonehlorid reagiert, 
gedeutet. Vf. leitet hierfiir die Gleichung:

d n /d t  — — R T /2 F -k 2-(l —  k3)/tt +  k3)-(H.C\)*/(Q) 
ab, wo die Gleichgewiehtskonstante K 3 =  [$] [H Q Clj/[H Q] [Q Cl] ist. Die hiernach 
bereelineten Werte stimmen mit den experimentellen Daten gut iiberein. (Journ. chem. 
Soe., London 1931. 3212—18. Dez.) Co h x .

N. R. D har, Eisen- und Cerverbindungen und Insulin ais Induklorenfiir Oxydations- 
reaktionen und der Mcchanismus induzitrte.r Reaktionen. Bei der induzierten Oxydation 
versehiedener Stoffe mit Hilfe von Fe(OH)2 u. Ce(OH)3 werden vermutlich Fe20 5 u. 
Ce20 5 ais intermediiire Peroxyde gebildet. Die primare Rk. ist eine Oxydation des 
Induktors; diese exotherme Rk. ist der Ausgangspunkt einer A rt Kettenrk., ausgelost 
dureh Ionen, die bei der Oxydation des Induktors gebildet werden. Der Induktions- 
faktor, das ist das Verhaltnis der dureli Glucose aufgenommenen 0 2-Mcnge zu der 
durch Fe(OH)2 bzw. Ce(OH)3 aufgenommenen Menge, ist 8 oder 9; fur die Oxydation 
von Glucose bei Ggw. von Ferropyrophosphat ist er 15. Bei der Oxydation von KW- 
stoffen, Fetten u. N-haltigen organ. Verbb. mit H 20 2 u. einem Fe-Salz bei 37° werden 
aldehyd, oder keton. Stoffe gebildet. Dagegen liefert die Oxydation der gleichen Prodd. 
mit Luft C02 u. W. Vf. sehlieBt aus der Verschiedenheit der Endprodd. bei diesen 
beiden Rkk., daB die intermediar gebildeten Fe-Peroxyde nicht die gleichen sind. — 
Insulin wirkt in Glueoselsgg. bei Ggw. von Luft induzierend auf die Oxydation der 
Glucose. Vf. nimmt an, daB die therapeut. Wrkg. des Insulins bei Zuckerkrankheit 
auf der gleichen Wrkg. beruht. (Journ. physical Chem. 35. 2043—48. 1931. Allahabad, 
Chem. Lab., Univ.) JUZA.

P. K. Frolich, Katalyse im Lichle neuerer Anscliauungen. (Chem. Age 26. 94. 
30/1. 1932. —  C. 1932. I. 782.) R, K . Mu l l e r .
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Paul Sabatier, Das Nickel ais Katalysator chemischer Reaktionen. Uberblick iiber 
<lic Entw. der katalyt. Rkk. m it Ni unter besonderer Beriicksichtigung der Hydrierungs- 
rkk. (Ind. chimiąue 19. 11—12. Jan. 1932’) R. Iv. Mu l l e r .

E. 01iveri-Mandala und L. Irrera, Einflufi des N 3-Io?is auf die Katalysc von 
WasserstofJswperoxyd in Gegenwart von Kaliumjodid. I II . (II. vgl. C. 1931. I. 1061.) 
Die Geschwindigkeit der Zers. von H 20 2 m it K J  wird durcli NaN3 erliOht, dicselbe 
Wrkg. zeigt jedocli aucli NaCl. Vff. nchmen daher an, daB Na' das wirksame Agens 
darstellt, wahrend N3', das die Katalyse der H ,0 2-Zer3. mit P t vergiftet, ohno EinfluB 
auf die Zera. m it K J  ist. (Gazz. ebim. Ital. 62. 34—39. Jan. 1932. Messina, Univ., 
Inst. f. allg. Chem.) R. K. Mu l l e r .

V. Caglioti und G. Roberti, Róntgenographische Untersuchungen iiber ein bei der 
Phcnolhydrierung ais Katalysator verwewleles Kobaltsubsulfid. (Vgl. C. 1931. II. 2810.) 
Die Rontgenanalyse von CoS (dargestellt aus Co(N03)2 u. Ńa2S) ergibt hexagonale 
Struktur m it a0 =  3,385, c0 — 5,20 u. cja — 1,54. Das durcli Red. aus CoS erhaltene, 
fiir die Phcnolhydrierung ais Katalysator sehr wirksame Co.,S3 zcigt in der kub. fliichen- 
zentrierten Struktur Ahnliclikeit m it Buntkupfer (Cu3PeS3, a0 =  10,92); a0 wird zu 9,91 
bestimmt. Die Ergebnisse stehen in Einklang m it der Hypotkcse von B a l a n d in  
(C. 1929. II. 378), wonach fiir die Hydrierung des Bzl.-Ringes Stoffe mit hexagonalcr 
odcr flachcnzentrierter kub. S truktur die beste katalyt. Wirksamkeit aufweisen. (Gazz. 
chim. Ital. 62. 19—29. Jan. 1932. Rom, Univ., Clicm. Inst.) R. K. Mu l l e r .

H. Forester Bernard, Notes on olementai-y chemistry. New York: Poughkecpsie 1931. 
(71 S.) 8°.

[russ.] E. L. Leichman, ICurzes Lehrbuch der Chemie. Leningrad-Moskau: Staatl. Mcdizin.
Verlag 1931. (311 S.) Rbl. 2.25.

[russ.] Adam Wladislawowitsch Rakowski, Chemischc ICinetik u. Katalyse. Moskau-Lenin- 
grad: Staatl. Wiss.-Teelin. Verlag 1931. (84 S.) Rbl. 1.50.

A t. A tom struktur. R ad loch em ie. P h otoch em ie .
H. A. Kramers, Wirklichkeit und Rcgriffsformung. Vf. gibt cine t)bersieht, wic 

sieli bei klass. u. modemen Physikern u. Chemikom aus der Beobachtung der Natur- 
vorgangc die Bldg. yoa Begriffen vollzielit. (Physica 11. 321—36. 1931.) DusiNG.

J. Chadwick, U ber die mógliche Exislenz eines Neułrons. Im AnschluB an dio 
Verss. von Cu r ie  u. JOLIOT, dio gezeigt haben, daB die Ionisation der durch Auftreffen 
von a-Tcilchen auf Be erzeugten Strahlung anwuelis, wenn H2-lialtige Substanzen 
in den Strahlengang gebraeht wurden, unternimmt Vf. einige Verss. zur Priifung der 
Eigg. der Be-Strahlung. Zur Messung wird ein Ziihler benutzt, der aus einer kleinen 
lonisationskammer, verbunden mit einem Verstiirker, bestand. Die Verss. haben er- 
geben, dali die Be-Strahlung H-Teilchen aus H2, He, Si, Be, C, Luft u. Ar herauswirft-. 
Das Ionisierungsverniogen der aus H2 herausgeworfenen Teilehen ist gleich dem von 
Protonen mit Geschwindigkeiten bis zu 3,2-109 cm/Sek. Dic Teilehen, die den anderen 
untersuehtcn Elcmenten entstammen, haben ein groBes Ionisierungsvermogen u. 
schcinen RuckstoBatome der betreffenden Elemente zu sein. Die Verss. fuhren zu der 
Annahme, daB die Be-Strahlung nicht ais cine Quantenstrahlung (Entstehung durch 
Comptoneffekt) aufzufasscn ist, sondern daB es sieli hier um Teilehen mit der Masse 1 
u. der Ladung 0 (Neutronen) handelt. Das Einfangen des a-Teilchens durcli den Be9- 
Kern hat die Bldg. eines C12-Kerns u. dio Emission eines Neutrons zur Polge. Aus Ener- 
giebeziehungen dieses Prozesses ergibt sieli die Gesehwindigkeit des Neutrons bis zu 
3 -109 cm/Sok. Dic ZusammenstóBe des Neutrons mit Atomen fiihrt zu RiickstoB- 
atomen mit bereits beobaehteten Energien. Die aus dem Massendefekt von C13 
berechnetc Quantenenergie kommt fiir die hier beobaehteten Energien nicht in Be- 
traclit. (Naturę 129. 312. 27/2. 1932. Cambridge, Cavendish Labor.) G. S c h m id t .

H. V. Neher, Kermtreuung schneller Elektronen durch diinne Folien. (Vgl. C. 1931.
II. 1753.) Aus experimentellen Unterss. wurden folgende Ergebnisse gewonnen: a) Die 
Streukurve liefert ein entscheidenderes Kriterium fiir Einzelstreuung; b) Sekundar- 
elektroncn kónnen durch Bremsspannungen gleich der halben Energie des Primar- 
strahls eliminiert werden; c) Die Abhangigkeit der Streuung von der Energie des Primar- 
strahles wird durch die Gleichung von M o l l  bzw. durch die /;/F2-Beziehung dargestellt, 
dagegen nicht durch die klass. relativist. Theorie; d) Ein Vergleich der Streuwerte 
von Al, Ag u. Au zeigt, daB die Streuung schneller ais mit Z 2 wachst; e) Die Gleichung 
von M o l l  bzw. V011 R u t h e r f o r d  gibt fiir Al die Winkelabhangigkeit richtig wieder.
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Die letztere Gleichung gilt aucli fur Ag u. Au, fur welche die Beziehung von MOLL 
niclit brauchbar is t; f) Sekundarelektronen von der Folie hor sind nach dem einfachen 
Cosinusgesetz verteilt; g) Anzeichen fur Energieverlust durch Straklung wurden nickt 
gefunden. (Physical Rev. [2] 38 . 585. 1/8. 1931. California Insfc. of Techn.) S k a u k s .

T. L. Ibbs und A. C. R. Wakeman, Das Kraftfeld und die Form des Kohlen- 
dioxydmolekuls. I. Teil. Thermisclie Diffusion in  kohlendioxydhaltigen Oemischen. (Vgl. 
C. 1 9 3 1 . I. 2979.) Mittels einer yerbesserten experimentellen Methode wird die therm. 
Diffusion in Gasgemischen untersucht, u. zwar in II,-Ar-, I I2-N2-, H2-GOs-, N t-CO„- 
Gemischeti. Ais Ergebnis der Mcssungen erscheint die prozent. Entmisehung ais Funktion 
der oberen (bei festgehaltener unterer) Grenztempp. Die untere Grenztemp. betrug 
13°, die andere wurde zwischen 50 u. 700° yariiert. Die C02-haltigen Gemische zeigen 
ein unerwartetes Verh.; im Diagramm Entmischungsgrad-Logaritkmus der oberen 
Temp. steigt die Kurve bis ca. 145° gerade an, bat dort einen sekarfen Knick u. steigt 
bei hokeren Tempp. wieder gerade, aber unter steilerem Winkel an. In  den C'02-freien 
Gemisohen tr it t  keine derartige Unstetiglceit auf. Das Verhaltnis des tlicrm. zum ge- 
wShnlichen Diffusionskoeffizienten TergroCert sick im / / 2-C02-Gcmisch bei 145° von
0,0695 auf 0,0929. Vff. deuten diesen Befund durcli die Annahme, daB sick das K raft
feld des C02-Mols andert. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 134 . 613—27. 2/1. 
1932. Birmingkam, Univ., Pkys. Dep.) EISENSCHITZ.

T. L. Ibbs und A. C. R. Wakeman, Das Kraftfeld und die Form des Kohlen- 
diozydmolekuls. II. Teil. Die Abhangigkeit der inneren Reibung des Kolilendioxyds von 
der Tempe)alvr. (I. vgl. vorst. Ref.) Vff. messen die irmere Reibung von CO, naoli 
der Capillarmethode. Sie vervvenden eine sekraubenformig gewundene Capillare, die in 
elektr. Heizwicklung eingebaut ist. Es ergibt sich, daC der Reibungskoeffiziont mit 
dem Logarithmus der Temp. zuerst linear ansteigt; bei ca. 140° durchlauft die Kurve 
ein kurzes Gebiet starker Krummung u. verlauft dann wieder unter anderer Neigung 
linear. Eine Unstetigkeit der Kurve konnte nicht nachgewiesen werden. Der Befund 
ist mit den Messungen der therm. Diffusion in Einklang, nach welchen bei obendieser 
Temp. eine Veranderung des molekularen Kraftfeldes einzutreten scheint. (Proceed. 
Roy. Soc., London. Serie A. 134 . 628—35. 2/1. 1932. Birmingkam, Univ. Pliys. 
Dep.) E is e n s c h it z .

T. L. Ibbs und A. C. R. Wakeman, Das Kraftfeld und die Form des Kohlen- 
dioxydmohkuls. I II . Teil. Die Form des Kohlendioxydmolekiils. (II. vgl. vorst. Ref.) 
Die Frage, ob das C02-Mol. gestreckte oder gewinkelte Form hat, ist auf Grund der 
spezif. Wiirme u. des Fehlens eines elektr. Momentes im Sinne eines gestreckten Mol. 
entsehieden worden. Vff. weisen darauf kin, daC die experimentellen Kriterien nur 
bei tiefen Tempp. eine Entscheidung gestatten; bei hoken Tempp. sekeint es durckaus 
mogliek, eine gewinkelte Form anzunekmen. Vff. vermuten, daB die aus der tkerm. 
Diffusion u. der Temp.-Abhangigkcit der Viscositat erschlossene Anderung der Mol.- 
Eigg. durch die Umwandlung der gestreckten in die gewinkelte Form ihre Erklarung 
finden wird. (Proceed. Roj'. Soe., London. Serie A. 134 . 636—42. 2/1.1932. Birmingkam, 
Univ., Pkys. Dep.) E is e n s c h it z .

Laura Krejci und Emil Ott, Die Struktur non Silicagel (Rontgensludie). Vff. cr- 
liitzen sekr reines Silicagel 5 Stdn. auf 1150°, u. stellen mit Hilfe von DEBYE-Aufnakmen 
fest, daB es yollstandig in Cristoballit umgewandelt ist. Es kónnen ferner bei einem 
Priiparat, das iiicht iiber 500° u. einem solckem, das nickt iiber 100° erkitzt worden ist. 
schwache Interferenzen festgestellt werden, aus denen die Vff. auf die Anwesenheit von
CristobaUitkrystallkcimen schlieBen. (Journ. physical Chem. 35. 2061—64. 1931.
J o h n  H o p k in s  Univ.) J u z a .

Fritz K. Mayer, Ergebnisse der TeilchengwPenbestimmung mit Hilfe der lióntgen- 
strahlen. Vf. gibt einen tlberblick iiber die róntgenograph. TeilchengroBenbest. Es 
werden besonders die Gleichungen von SCHERRER u. L a u e  u . die darauf beruhenden 
Methoden sowie die Methode von B r i l l  u . P e l z e r  (C. 1930 . I. 3332) behandelt. 
Vf. weist ferner auf den W ert der róntgenograpk. Unters. der TeilekongróBe fiir dio 
Kolloidchemie kin, weleke einen Einblick in den Bau der Teilchen (ob amorph oder 
krystallin) u. den Durchmesser der Primarteilchen gestattet. Vf. bericktet weiterhin 
iiber die Bedeutung der rontgenograph. Methoden zur Best. der KomgrOBe u. ihrer 
Veranderungen unter dem EinfluB von Temp., Alterung u. mechan. Bearbeitung in 
der Metallograpkie. (Kolloid-Ztsckr. 57. 353—59. Dez. 1931.) C ohn.

Friedrich Hecht, Zur Kritik der Altersbestimmung nach der Bleimethode. Vf. 
analysiert eine Reike von Morogoroerzkrystallen. In der Zus. von Schickt zu Schiclit
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zeigten sieli so groBe Scliwankungen, daB es unmoglich sehien, solches Materiał fur 
iii jeder Hinsicht zuverliissige geolog. Zeitmessungen zu verwenden. Die Analyseii 
zeigen eine Zunahme des Geh. an S i02, seltenen Erden u. H 20 , sowie eine Abnahme 
von PbO u. U30 8 von innen naeh auBen. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 140 . Abt. I la . 
599—603. 1931. Wien, Analyt. Laborat. d. Univ.) G. S c h m id t .

Marietta Blau und Elisabeth Kara-Michailova, Vber die durchdringende 
Strahlung des Poloniums. Fur dio Verss. der Vff. wurde eine Po- Quelle, dessen Anfangs- 
aktivitat 17 700 elektrostat. Einheiten betrug, benutzt. Es wurde naeh der Ionisations- 
methode sowie mit einem Elektronenzahlrohr gearbeitet. Zwischen Praparat u. MeB- 
instrumenty wurden Absorber aus verschiedenen Substanzen (Au, Pb, Pd, Cellophan) 
bis zu Pb-Aquivalenten yon 5 cm gebraeht. Unter Beriieksiehtigung aller moglichen 
Feblerąuellen, daB z. B. die gemessene -/-Strahlung der Praparatunterlago entstammt 
oder von radioakt. Verunreinigungen des Po herriihrt, wird dureh die Verss. die Existenz 
der durehdringenden Strahlung des Po naehgewiesen. Die Absorptionskurven dieser 
Strahlung werden mit den unter gleiehen Bedingungen gemaehten Absorptions- 
messungen an RaB +  C u. ThB +  C vergliolien. Die Hartę der Po-y-Strahlung ist 
bei hohen Absorptionen (iiber 3 cm Pb) mit der der ThO bzw. der RaCy-Strahlung 
vergleichbar. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 140 . Abt. II. a. 615—22. 1931. Wien, 
Institu t fiir Radiumforsehung.) G. SCHMIDT.

Georg Stetter und Roman Premm, Versuclie zur Aufzeichnung von a-Strahlen- 
spekłren seJir kleiner Inlensitat. Vff. arbeiten eine biolog. Methode aus, die die Verande- 
rung lebender Zellen durch a-Strahlen yerwertet. Es werden Pilzsporen benutzt, dereń 
Keimfahigkeit durch a-Bestrahlung yerniehtet oder doch wesentlich vcrringert wird. 
Aus den Unterss. geht hervor, daB solche Sporen wegen der kaum zu uberwindenden 
Sehwierigkciten, wie schwankender Prozentsatz der sterilen Sporen, besonders aber 
der ganz unregelmaBige Beginn der Keimung, zur quantitativen Messung der a-Strahlen 
nieht geeignet sind. Die Aufzeichnung von a-Strahlen mittels der photograph. P latte 
gelang durch Punktreihenaufnahmen, die durch nahezu streifende Inzidenz gegen die 
Plattenebene erhalten werden. Die Punktreihen lieben sich bei mkr. Betrachtung 
der P latte dadurcli von allen anderen, z. B. von den fi- u. y-Strahlen erzeugten Sehwar- 
zungspunkten ab, da letztere raumlich regellos verteilt sind. (Sitzungsber. Akad. Wiss. 
Wien 140 . Abt. I I  a. 579—84. 1931. Wien, 2. Physikal. Inst. d. Univ.) G. S c h m id t .

Roman Premm, Massenspektren der positiven Slralilen des ThC. Vf. untersucht 
mit einem Massenspektrographen die a-Strahlung von ThC mit einer Reichweite von 
S,6 cm bzw. 11,5 cm. Der Vorteil der benutzten Apparatur bestand gegenuber anderen 
.Methoden darin, daB es moglich war, die Strahlungsąuelle auBerhalb der Apparatur 
anzubringen, so daB eine Verseuchung prakt. unmoglich war. Ais Strahlungsąuelle 
wurde ein Messingdraht, auf den ThC durch elektr. Aktm erung niedergeschlagen war, 
yerwendet. Zuerst wurde das Spektrum der n. a-Strahlen von ThC m it einer Reioh- 
weite von 8,6 cm untersucht. Das Massenspektrogramm wurde bei senkreehter Inzidenz 
der Strahlung auf einem photograph. Film festgehalten. Die fiir die Ablenkung der 
a-Strahlung um 9,4 mm benutzten elektr. u. magnet. Feldstarken betrugen 75 000 VoIt 
pro cm bzw. 69 520 Gauss. Gleichfalls wurde ein Massenspektrum der weitreichenden 
Strahlung des ThC mit der Reichweite von 11,5 cm aufgenommen. Wegen der geringen 
Anzahl der Teilehen wurde die Ablenkung durch Punktreihenaufnahmen festgestellt. 
SchlieBlich wurde das Verhaltnis der weitreichenden zu den n. a-Teilchen des ThC durch 
Yergleichsaufnahmen der n. mit der weitreichenden Strahlung festgestellt. Auf 10° n. 
a-Teilchen kommen 159 m it der Reichweite von 11,5 cm. Dieses Ergebnis-steht in 
befriedigender Obereinstimmung mit den Angaben anderer Autoren. (Sitzungsber. 
Akad. Wiss. Wien 140 . Abt. I la . 585— 97. 1931. Wien, II. Physikal. Institu t der 
Univ.) _ G. S c h m id t .

Martin Mader, Iłeichweiten und Gesamtionisation von ccStrahleti in Gasen. Mit 
einem hochempfindlichen Duantenelektrometer (vereinfachtes HOFFJtANNsehes Duan- 
tenelektrometer) werden Ionisationsmessungen der Po-a-Strahlen in verschiedenen 
Gasen ausgefuhrt^ Die Genauigkeit der Strommessung konnte durch Kompensations- 
schaltung auf 0,15% gesteigert werden. Ais IonisierungsgefaB wird eine Cu-Hohlkugel 
mit dem Innenradius von 3,9 cm yerwendet, in dem das Po-Praparat zentr. aufgestellt 
ist. Vf. untersucht m it dieser Anordnung die Abhangigkeit des Ionisierungsstromes 
von dem in der Kammer herrsehenden Druek. Aus zeitlich verschiedenen Druck- 
abhangigkeitsbestst. ivird die Zerfallskonstante von Po zu 3,46-10-6 min-1  (Halb- 
wertszeit: 138,83 Tage) ermittelt. Durch Differentiation der Druckionisationskurven
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werden fiir dic Reicliweiten der Po-a-Strahlcn in den untersuchten Gascn erhalten: 
R  (auf 760 mm Hg bezogen) =  3,73 (Luft); 2,57 (C02); 3,53 (0 ?) u. 3,96 (N2). Das 
Bremsvermógen der benutzten Gase in bezug auf Luft ais Einheifc ergibt sich daraus 
zu 0,945 fur N2; 1,061 fur 0 2 u. 1,447 fur C 02. SchlieBIich werden in diesen Gasen 
Siittigungscharakteristikcn bei verschiedenen Drueken aufgenommen. (Physikal. 
Ztsclir. 33. 178—79. 15/2. 1932. Halle, Inst. f. Experimentalphysik.) G. S c h m id t .

Yoshikatsu Sugiura, Die angulare Inleiisitaisvertailung im  lcontinuierlictien 
.Rontgenspektrum. IV. Einige Bemerkungen iiber den stellarm OjXtzitatskoeJfizie.nl. 
(III. vgl. C. 1931 . I. 2581.) (Juantenmechan. Bercchnungen u. Vergleich mit der 
KuAMERSschen Theorie fiihren auf einen Opazitiitskoeff., weleher nalie beim astronom. 
Wert liegt. (Scient. Papers Inst. physical ehem. Rcs. 17. 89—110. 1/12.1931.) SKALIKS.

L. Bloch und Eug. Bloch, Die Funkenspektren des Jod. Es werden in Korrektur 
der C. 1 9 2 9 .1. 2141 ref. Arbeit die Wellenlangen von 29 Linien zwisehen 2575 u. 2537 A 
auf 0,01 A nebst Intensitat u. Zuordnung zum 1., 2. u. 3. Funkenspektrum des J 
angegeben. (Ann. Physique [10]. 16. 503. Dcz. 1931.) B e u tle k .

C. V. Jackson, Interferomelrische Messungen des Eisenbogens in  Luft im Oebiel 
3100—3500 A. (Vgl. C. 1931 . I. 1722.) Mittels platinierter PER ot-FaBRY-E ta  1 ons 
wird eine genaue Vermessung von Fe-Linien zwisehen 3100—3500 A im AnsehluC an 
die friiheren Messungen von 2300 bis 3100 A durehgefulirt. In einer Tabelle sind 
46 Linien auf 0,001 A enthalten u. m it friiheren Autoren vergliohen. Dio gelbe Ne- 
Linie wird zu 5852,4875 A bestimmt (gegen Cd) u. dient ais Bezugslange. Die hellste 
Linie im ultravioletten Ne-Spektrum wird zu 3520,4733 A gemessen. (Proeeed. Roy. 
Soc., London. Serie A. 133 . 553—64. 1/10. 1931. London, Imp. Coli.) B e u t l e r .

Ramart-Lucas und J. Hoch, Absorplion im UUraviolell und chemischi Reaktions- 
fiihigkcit von einigen Klassen organischer Ycrbindungcn. (Vgl. C. 1931. I. 1414.) Das 
Athylbenzol zeigt zwei Hauptbanden, A  zwisehen 2780 u. 2300 A (eigentlieh eine 
tiberlagerung mehrerer Banden) u. B, eine kontinuierliehe Absorption im iiuCersten 
Ultraviolett. Die Verbb. C0H 5 ■ [CH2]„ • CO,H u. C6IL  • [CH2]n • C6H5, die sich vom Athyl- 
benzol durch Austauseh von CH3 gegen [CH2]n_l -C02H bzw. [CH2]n_i-C6H5 ableiten, 
habsn ebenfalls zwei Hauptbanden A ' u. B', dereń gegenseitige Lage von der Ent- 
fernung der boiden Chromophoren abhangt; A ' hat bei allen Gliedern dieser Reilie 
fast dieselbs Lago wie A ; B ' wird um so mehr gegen das sichtbare Gebiet verschoben, 
je naher die Chromophore beisammen stehen. Die gegenseitige Beeinflussung der 
Substituenten iluBert sich hauptsaehlich in einer Verstarkung der Absorption im zwisehen 
den bciden Banden liegenden Minimum. — In  den vom Anisol ableitbaren Reihen 
C0H5-O-[CH2]n-C02H u. C,;H5■ O ■ [CH2]n■ O• CfiHr, beobaehtet mail wie beim Anisol 
zwei Hauptbanden, die, falls n  >  1, in der Reihe der Plienoxyfettsiiuren mit denen 
des Anisols, in der Reihe der Diphenoxyparaffine m it denen des Anisols in doppelter 
Konz. zusammenfallen. Ist n =  1, so sind dio Banden etwas liaeli U ltraviolett ver- 
schobcn u. in ihrer Intensitat geschwacht. Dic Absorptionskurvc des Kolilensiiure- 
athylesterphenylesters (n =  0) fallt m it der des Athylbenzols zusammen. Es ergibt 
sich daraus, daC die gegenseitige Beeinflussung der Chromophoren CGH 5 u. C02H sich 
bei direkter Vcrb. durch eine C-Kette in einer Erhohung, bei Bindung durch O-Briicken 
in einer Verminderung der Absorption auBert. Diesen Untersehieden entsprechen be- 
merkenswerte Verschiedenheiten in den chem. Eigg.; Vff. erimiern an die bekannten 
Umwandlungen von Verbb. wie C6H5-0 -C 0 2Na, ĆH3-CcH.,■ O ■ C0CH3, C„H5-0 -S 0 ;tH, 
C0H 5-O-CH2 CH: CH2, in kernsubstituierte Phenole. Wahrend C6H- ■ CH2■ CH2■ COC1 
durch A1C13 in Bzl. zu 90% in Indanon umgewandelt wird, liefert C6Hs-O CH2 COCl. 
bei der gleiehen Rk. nur 15% Cumaranon. — Absorptionskurven von Phenylessigsaure, 
f!-Phenylpropions(iure, y-Phenylbutlersaurc, Kohlensaureńthylesterphenylesler, C6H5• O • 
C 02C.,H5, Phenozycssigsaure, y-Plienoxybuttersaure, Diphenylałher, Melhylendiphenyl- 
iither u. Athylendiphcnylathcr s. Original. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 96—99. 
4/1. 1932.) O s te r ta g .

Janet Evans, Ullrańolelte Absorptionsspeklren der Losungen einiger subslituierler 
Phenyluracile. Vf. miCt dic Absorptionsspektren von 6-Phenyluracil, 3-Methyl-6- 

phenylumcil, G-Phenyluracil-3-essigsdurealhylesler, l-Methyl-6- 
sHN-CO- CHj phenyluracil, l-AIeiliyl-6-plienyluracil-3-essigsauremethylester,

I  1 11 l-Methyl-6-phenylhydrouracil, 3-Methyl-6-phenylhydrouracil u.
n ^  l-Melhyl-6-phenylhydroumcil-3-essigsauremethylester in alkoh.

Lsg. Darst. der Substanzen vgl. C. 1931 . I. 945; Bezifferung 
von Uraeil vgl. Formel I. Dic Absorptionsspektren der am N-Atom 1 substituierten
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Verbb. sind gegeniiber den unsubstituierten u. don in 3 substituierten gegen das Ultra- 
violett verschoben, aber sonat fast idcnt. Die Verschiebung dea Spektrums kann zur 
Unterscheidung der beiden Verb.-Gruppen dienen. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 
G41—46. Febr. 1932. New Haven [Conn.], Yale Univ.) OSTERTAG.

H. Conrad-Billroth, Optische Untersuchungen des Perylens und seiner Derivate. 
I I I . Das uUraviolette Absorptionsspektrum. (II. vgl. D ad ieu , C. 19 2 9 . I. 2623.) Yf. 
bestimmt auf photograph. Wege die ultravioletten Absorptionsspektren von 12 Perylen- 
korpern: Pewien, Di-, Tetra-, Hexachlorperylen, Dibromperylen, Diaminoperylen,
з,9-, 3,10-, 1,12-Chinon, Tetrahydrotetrachlorcliinon, Oktaliydro- u. Tetradekahydro- 
perylen. Es werden 2 Bandengruppen beobachtet; die eine wird der benzoiden Bindung 
zugeschrieben, die andero der Annelierung zweier aromat. Korne. Fur dio 3 Chinońc 
werden Elektrononformeln aufgestellt. Ans der Aufteilung in Einzelbanden wird auf
3 Kernfreguenzen im KW-stoff (1330, 920 u. 300 cm-1 ) geschlossen u. eine Formel 
aufgestellt, welche die Lago aller Maxima angibt. Die Strukturformeln der beiden 
Hydroperylene werden in Bezieliung gesetzt zu ihren Spektren. (Ztsohr. physikal. 
Chem. Abt. B. 15. 1—17. Dczember 1931. Graz, Techn. Hoohsch.) O. SCHMIDT.

Werner Kuhn und Andreas Szabo, Uber die optisch-akliven Eigenscliaften an- 
orgąnischer Yerpindungen. Boi Lsgg. von Chromkaliumtartrat in W. wird an einer
и. derselben Lsg. die Absorption, der Zirkulardiehroismus u. die opt. Drehung in Ab-
liiingigkeit von der Wellenlange verfolgt. Insbesondere erweist sich eine schwache 
Absorptionsbande ( /  =  3 -10- '1) boi ). =  5960 A ais sehr stark aktiv. Der Anisotropie- 
faktor erhiilt einen Maximalwert von g =  (s8 —er)je =  0,09. Die Anisotropiekoeff. 
fiir rechts u. links zirkuląres Lieht unterscboiden sioh olso urn fast 10%> woraus der 
Theorie gemiiB zu seblieCen ist, daB das Streumoment der Absorptionsbande iibcr 
Bereiclie von ca. 80 A ausgedehnt sein muli, woraus wiederum geschlossen wird, da 15 
mehręrę Molekule in der Lsg. bei der Erzeugung der opt.-akt. Absorptionsbande zu- 
sammenwirken. — Im  iibrigen wird gezeigt, daB der Anisotropiefaktor im Irmern der 
besprochenen Bandę nieht konstant ist, sondern am Rande sogar das Vorzeichen wechsolt, 
oin Anzeiclien dafiir, daB die yerschiodenen Teilo der Absorptionsbande einer ver- 
schieden gearteten Zusammenlagerung der Molekule in der Lsg. entsprechen. Die 
bcobaolitete Drehung laBt sieh aus dem beobachtetcn Dichroismus mit guter Genauig- 
keit vorausbcrechnen. — Im AnsehluB an Daten aus der Literatur wird gezeigt, daB 
auch bei andercn anorgan. Komplexverbb. der Hauptteil der opt. Drehung von minimal 
schwaehen Banden horruhrt ( /  ~  10- '1—10“6), die nur den etwa 10"6ten Teil des ge- 
samten opt. Absorptionsvermogens der Verb. darstellen. Das lotztoro Ergebnis ist eine 
genaue Obertragung der quantitativen VerhaltnLsse, wie sie in friihcren Arbeiten auf 
dem Gebiete der opt. Drehung bei organ. Verbb. gefunden -Hrorden waren. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B. 15 . 59—73. Dezember 1931. Karlsruhe, Techn. Hoch- 
schule.) O. S c h m id t .

A. Gangllli, Der Ramaneffeki vom Standpunkt unimokkularer Reaktionen. Der 
Ramaneffekt w7ird ais unimolekulare Rk. aufgefaBt u. auf dieser Grundlage die Zahl 
der angeregten Moll. bereohnet. Daraus laBt sich das Intensitatsverhaltnis der 
STOKESsehen zu den Anti-STOKESsehen Linien berechnen. (Philos. Magazine [7] 13. 
306—10. Febr. 1932. Benares, Univ.) D ad ieu .

Susil Chandra Biswas, Die Ramanspeklren in  flussigem und gasformigem CH,t. 
D as Ramanspektrum dos gasfórmigen u. fl. CH4 wird dikutiort u. yęrsucht, die Schwio- 
rigkeiten bei der Deutung duroh Annahme zweier verschicdener Mol.-Formen (von 
denen die eine vollkommene Tetraedersymmotrie, die andere eine schwache Asym - 
metrie besitzen soli) zu uberwinden. (Philos. Magazine [7] 13 . 455—58. Febr. 1932. 
Dacca, Univ.) D a d i e u .

K. V. Auwers, Zur Frage nach den Refraktionsaquivalenlen des Fluors. Vf. kritisiert 
dio von S ch iem ann  (C. 1931 . II. 3602) fiir die Berechnung der Refr.-Aquivalente 
des F angewandte Methode m it dem Einwand, daB die Konjugationen bei Bzl.-Dcriw. 
die Best. der At.-Refr. oines Elcments storon. AuBerdem zeigen auch dio Exaltationen 
bei o-, m- u. p-Verbb. einen anderen Gang ais boi den entsprochenden Cl-Verbb., was 
Vf. fiir unwahrscheinlich halt. Eine genauere spektrochem. Erforschung der F-Verbb. 
m it Hilfe aliphat. Verbb. erseheint erforderlich. Dic von SCHIEMANN gefundenen 
Refrr. ra (0,984) u. r D (0,997) werden zur prakt. Verwendung empfohlen, dagegen 
schliigt Vf. vor, fiir die Dispcrsionsaquivalente etwa 0,01—0,02 anzusetzen. — Die 
spektrochem. Daten von o-, m-, p-Chlornitrobenzol, o-, m-, p-Chlorphenol, o-, m-, p-Chlor- 
anisol u. 2,4-DicMornilrobenzol werden neu bestimmt. — Gegeniiber S w a r ts  (C. 19 2 3 .
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I I I .  917) wird die Anwendung konstanter At.-Refrr. u. spczif. Exaltationen yerteidigt. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 158. 411—20. Febr. 1932. Marburg, Chem. 
Inst.) R. K . Mu l l e r .

G. Schiemann, Bemerkungen zu vorstehender Arbeit. Gegenubcr v . A u w e r s  
(vorst. Ref.) stellt Vf. fest, daB auch ihm nur die Werte fur ra u. rn ais wescntlieh er- 
seheinen. Dio Einwande gegen einzelne Zahlenwerte erschcincn Vf. nicht iiberzeugend 
begriindet. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 158. 421. Febr. 1932. Hannover, T. H., 
Inst. f. organ. Chemie.) R. K . Mu l l e r .

K. L. N arasim ham , Oplische Eigenschaften einiger aromatischer organische,)' 
Krystalle. Diphenyl, Phenanthren u. Fluoren wurden aus alkoli. Lsg. durch langsames 
Abdunsten der etwas iibersattigtcn Lsgg. in Form meBbarer Krystalle erhalten. Sie  
gehóren allo dem monoldinen System an. Die Lage der opt. Achsen sowie der Achsen- 
winkel wurde bestim m t. Dio Best. der Liehtbreehung erfolgte m it dem A b b e -P u le e -  
RICH-Refraktometer u. ergab fiir die Linie 5780 A bei 30° fiir Diphenyl a =  1,554, 
fi =  1,586 u. y =  1,647, fiir Phenanthren a =  1,335, fi — 1,538 u. y =  1,625 u. fur 
Fluoren a  =  1,396, fi =  1,514 u. y =  1,705, wiihrend Naphthalin die Liehtbreehung 
a =  1,442, fi =  1,775 u. y =  1,932 zeigt. Ńaeh der ryntgenograph. Unters. gehoren 
alle 3 Korper in die monoklin prism at. Klasse C5„h u. zwar hat Diphenyl eine Elementar- 
zelle m it den Abstanden a =  8,22 A, b =  5,69 A, c =  9,50 A u. fi =  94° 8' m it nur 
2 Moll. in der Zelle. Phenanthren hat 4 Moll. in der Elementarzelle, dereń Abstiinde 
a =  8,60 A, b =  6,11 A, c =  19,24 A u. fi =  98° 15' betragen. Ebenfalls 4 Moll. ent- 
halt die Elementarzelle des Fluorens m it den Abstanden a =  8,48 A, b =  5,73 A, 
c =  19,24 A u. fi =  101° 53'. (Indian Journ. Physics 6 . 233— 40. 1931.) E n s z l in .

Marie Kaczyńska, Verzogerle Luminescenz des Kohlendiozydes. Vf. besclireibt 
eine App., die im wesentliehen aus einem Entladungsrohr u. einem zweiten, an dieses 
angeschlossenen Rohr besteht, in der eine verzogerte Luminescenz des C 02 von grau- 
blauer Farbo festgestellt wurde. Wiihrend dio Luminescenz in dem Entladungsrohr 
gleieh naeh dem Aufhoren der Entladung erlischt, dauert sie in dem an das Entladungs
rohr angeschlossenen Rohr einige Sekunden weiter an. Die Erscheinung ist bei einem 
Druck von 2 mm am ausgepragtesten; Intensitat u. Dauer der Luminescenz ist von 
der Intensitat der Entladung u. dem Druck des Gases abhśingig. Die Luminescenz 
kann in einer Entfernung von 40 cm u. m it einer Verzógerung von 8 sec beobachtet 
werden. Vf. stellt ferner fest, daB das Spektrum der Luminescenz von dem im E n t
ladungsrohr erzeugten yerschieden ist u. nimmt an, daB dio in dem Entladungsrohr 
angeregten Molekule in das zweito Rohr transportiert werden, wo sie die Luminescenz 
anregen. (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1931. 16—19. Varsovie, 
Univ., Inst. de Physiąue Exp6r.) JUZA.

August L. Bernoulli und Remy Cantieni, Oasomeirische und polarimeirisclie 
Untersuchungen zur Photolyse von Frucłose und Glucose. Vff. stellen m it Hilfe einer 
Fructoselsg. ais Ultraviolettaktinometer u. einer Photozelle fest, daB die Anderung 
der Ultraviolettintensitiit m it der des sichtbaren Liehtes der Quarzquecksilberlampe 
proporiional yerlauft. Beim Belichten wss. Fruetoselsgg. m it ultravioletten Stralilen 
bildet sich ein Gasgemisch, das hauptsachlich CO, daneben geringe Mengen C02 u. 
1L enthalt. Die Zus. ist annahernd konstant, unabhangig von der Belichtungsinten- 
sitat u. Konz. der Fructoselsg. Nur bei der C02-Ausbeute wurde eine Abhiingigkeit 
von diesen Faktoren ermittelt. Sio sinkt m it steigender Lichtintensitat u. hat zwischen 
C =  10 u. C =  25 (Konz. der Fructoselsg.) ein Minimum. Bei gewOhnlicher Temp. 
bleibt die Lsg. bei der Betrahlung neutral, bei ca. 80° entstehen saure Spaltprodd. 
Aus dem Gang der CO-Bldg. u. dem Verlauf der polarimetr. Messungen berechnen 
Vff., daB mehr Fructose verandcrt wird, ais unter Abspaltung von CO zerfiillt. Sio 
nehmen daher an, daB die Bldg. des CO nicht direkt aus der Fructose, sondern aus 
einem Umwandlungsprod. desselben erfolgt. Ein Zusatz von NaCl besehleunigt die 
Gasentw. durch Bestrahlung der Fructoselsg., Sauren u. Basen hemmen. Auch Olu- 
(welsgg. entwickeln beim Belichten m it ultravioletten Strahlen ein Gasgemengo aus 
H2, CO u . C02. Anfangs erhalt man mehr H„ ais CO; m it fortschreitender Dauer der 
Beliclitung sinkt die H^-Konz. unter die des ĆO. Wie bei der Fructose erfolgt auch bei 
Glucose die Bldg. von CO sekundiir. Zusatz von Sauren (H3S04, HC1) bewirkt Be- 
schleunigung, von Alkalien Verlangsamung der Gas-Bldg. (Helv. chim. Acta 15. 
119—39. 1/2. 1932. Basel, Univ.) O h le .

Anton Kailan, Ober die chemischen Wirkungen der durchdringenden Radium- 
strahlung. XIX. Die Einwirkung auf Isobutyl- und Benzylalkohol. (XVIII. vgl. C. 1930-
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I. 333.) Vf. liiBt die von etwa 1 mm Glas liindurchgelassenen Strahlen eines 0,11 g 
starken Ra-Praparates langere Zeit (6 Monate) auf je 100 ecm von 1. reinem Isobutyl- 
alkohol, 2. einer Lsg. von letzterem im gleichen VoI. Benzol, 3. reinem Benzylalkohol, 
4. einer Lsg. von letzterem in Benzol einwirken. Jo 100 ecm der gleichen FI. wurden 
vor Lieht geschiitzt in derselben Kammer auBerhalb der Kassette der Radiumkammer 
u. niclit vor Lieht geschiitzt in  einem Arbeitsraum ais Kontrollverss. aufgestellt. Be- 
zeichnet wrdie Zahl der Molekeln einbas. Saure, die pro Sek. Bestrahlungszeit in der 
bestrahlten FI. mehr ais in der nioht bestrahlten entstanden sind, so betragen die 
Molekelzahlen fur die einzelnen Unterss.: ml =  1,5-1013; m2 =  1,1 -1013; m3 =  8,5- 
1013; mA =  3,8-1013. Fiir die Zahl der Ionenpaare, die von dem in der FI. absorbierten 
Ant cii der [i- u. der -/-Strahlung pro Sek. im Dampf dieser FI. erzeugt worden waren, 
ergeben sieli entspreehend: 4,2-1013; 4,4-1013; 5,0-1013 u. 4,7-1013. Die Zahl der pro 
Sek. durch die Bestrahlung aus Isobutylalkohol, bzw. aus dessen Lsg. in Benzol ent- 
standenen Aldehydmolekeln ist nocli von der gleichen GroBenordnung wie die der 
erzeugbaren Ionenpaare. Durch die Bestrahlung wird das spezifische Leityermogen 
des Isobutylalkohols m it u. ohne Benzol nur unbedeutend, das des Benzylalkohols 
dagegen auf mehr ais das 150-fache erhoht. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 140 . Abt. 
I l a .  419—31. 1931. Wien, Inst. f. Radiumforschung.) G. Sc h m id t .

A 2. E lek troch em ie . T herm ochem ie.
W. Graffunder' und Erich Heymann, DieleHrizitatskonstanle und Dipolmoment 

von Eisenpenlacarbonyl. Messung der DE. von Fe(GO)s u. der DEE. seiner benzol.
I >sgg. Unter Verwendung des auf unendlich lange Wellcn extrapoliertem Brechungs- 
index ergibt sich ein Dipolmoment von 0,81 • 10~18 e. st. E. Aus dem Vorhandensem 
des Momentes folgern Vff., daB wahrscheinlich die 5 Carbonylgr\xppen nicht in einer 
Ebene liegen, sondern raumlich angeordnet sind. Hierbei miiBte einer CO-Gruppe 
eine ausgezeichnete Stellung etwa an der Spitze einer Pyramide zukommen. Eine 
solche Konfiguration steht mit der leichten Substituierbarkeit einer der CO-Gruppen 
im Einklang. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 15 . 377—82. Jan. 1932. Frankfurt a. M., 
Phys. Inst. u. Inst. f. phys. Chem. d. Univ.) ElSENSCHITZ.

John Thomson, Die ionisierende Wirksamkeit von Elektronenstofien in Luft. 
Ein anniihcrnd homogener Elektronenstrahl wurde in eine Ionisationskammcr geschiekt. 
Die Elektronenstromstarke, die durchschnittliche Energie des Strahles in e-Volt u. der 
lonisationsstrom wurden gemessen. Hieraus wurde die Energie berechnet, die nótig 
ist, um ein Ionenpaar zu erzeugen, wenn Elektronen von 50—270 Volt in Luft voll- 
kommen absorbiert werden. Diese Energie ist abhangig von der Anfangsgeschwindig- 
keit des Elektrons, sie nahert sich fur sehr groBe Geschwindigkeiten asymptot. dem 
Wert 37 i  2 e-Yolt. — Es wird versucht, eine Beziehung aufzustellen zwischen den 
drei „Elektronenkonstanten": Reichweite, Ionisation pro Wegeinheit, totale Ionisation. 
(Proceed. Roy. Soe. Edinburgh 51 . 127—41. 1930—1931. Univ. of Glasgow.) S k a l ik s .

W. de Groot, Elektrisches Feld und lonenkonzentration in der Ndhe der Kalliode 
wahrend einer Bogenentladung. Bekannte Beobachtungen iiber die Bogenentladung 
zwischen weiBgluhenden, kugelformigen W-Elcktroden von 1,8 mm (f> in yerschiedenen 
Gasen, speziell in Ne, werden diskutiert. Danaeh liegt die Dicke der positiven Sehicht 
in der GroBenordnung 1/200 mm (bei Ne u. 2 Amperc). Die Konz. der positiven lonen 
betragt dicht an der Kathode 3,5-1013, in dem feldfreien Gebiet ungefahr 5-1014. Dio 
Elektronenkonz. betragt ca. 1013 an der Kathode, vermindert sich dann wahrschein- 
lieh zunachst in Richtung des feldfreien Teiles der Entladung, um schlieBlich wieder 
auf ungefahr 5-101'1 zu steigen. Eine Gasentladung in Ne +  H , wird erwahnt, bei 
der Stromdichten von ca. 1000 Ampere/qcm beobachtet wurden. In  diesem Falle 
kann man m it Ionenkonzz. rechnen, die 100 mai groBer sind, ais die oben erwahnten. 
(Physica 11 . 307—20. 1931. Eindhoven, Natuurkundig Laboratorium der NV. P h i 
l ip s ’ Gloeilampenfabrieken.) DOsiNG.

C. W. Heaps, Thermoelemcnte aus longiludinal und lransversal magnetisierlen 
Drahten. Zu der Unters. von R oss (vgl. C. 1 9 3 2 .1. 497) iiber dio Thermokrafte zwischen 
longitudinal u. transversal magnetisierten Drahten bemerkt Vf., daB auch zwischen 
magnetisiertem u. unmagnetisiertem Draht eine Thermokraft auftritt, die in Reclmung 
gest elit werden muB. (Physical Rev. [2] 38. 1391. 1/10. 1931. Houston, Texas, Rice 
Inst., Dep. of Phys.) E ise n s c h it z .

C. Tubandt und H. Reinhold, Uber die Leitfahigkeit des Schwefelsilbers. Die 
wesentliehen Ergebnisse der Experimentalunters. sind im nachfolgenden Ref. an-



gegeben. (Ztsciir. Elektrochem. 37. 589—93. Aug./Sept. 1931. Halle, Physikal.-chem. 
Iust. d. Univ.) Skałiks .

C. T ubandt und H. Reinhold, Uber die Ionenbeweglichkeit in  gul leitenden feslen 
Elektrolyten. Beim a-Ag2S  (nach orientierenden Verss. auch beim a-Aff28e u. a-Ag„Te) 
ist die ElNSTEINsche Beziehung nicht erfiłllt: Die aus der Leitfahigkeit berechnete 
Diffusionskonstante weicht um mehrere GróBenordnungen von der experimentell ge- 
fundenen ab. Die 3 Verbb. sind reine Kationenleiter, das FARADAYsche ■ Gesetz ist 
auf 1% 0 giiltig. Ifacli ihrcr Diffusionsgeschwindiglceit ordnen sie sieli der Gruppe der 
„gutleitenden" festen Elektrolyte ein. Die Konstanten A  u. B  in der Gleichung 
D =  A -e -  BlT fur die Temperaturabhangigkeit der Diffusionskonstanten sind vonder- 
selben GróBenordnung wie bei den anderen gutleitenden Salzen, der Platzweclisel- 
mechanismus der Diffusion diirfte daher bei allen Salzen der gleiche sein. Da beim 
gutleitenden a-AgJ die ElNSTEINsche Beziehung gilt, andrcrseits die elcktrolyt. Leitung 
im wesentliehen reiner Gittervorgang ist, so muB auch die Diffusion im a-AgJ u. damit 
auch in den iibrigen Salzen ein Gittcryorgang sein. — Die spezif. Leitfahigkeit des a-Ag2S 
ist dagegen um 2—3 Zehnerpotenzen groBer ais die von a-AgJ u. a-CuJ, trotz groBen- 
ordnungsmaBig gleicher Diffusionskonstante. Die hohe Leitfahigkeit wurde durch 
eigene Messungen sichergcstellt, wobei Metallfadenbldg. durch Einschiebung von cc-Ag.) 
an den Elektroden unmoglich gemacht wurde: r aoo =  ~  800 Ohm-1  cm-1 . Un- 
gewohnlicli fiir feste Elektrolyte ist auch der negative Temperaturkoeffizient der L eit
fahigkeit. Aus beiden Tatsachen wird gcscklossen, daB der Leitungsmechanismus 
beim a-Ag2S ein andrer ist ais beim a-AgJ u. anderen festen Salzen, weiter, daB der 
Diffusion u. der Elcktrizitatsleitung im a-Ag2S verschiedenc Meehanismen zugrunde- 
liegen. — Da a-Ag,S den HALL-Effekt zeigt, wurde gepriift, ob neben elektrolyt. Elek- 
tronenleitfahigkeit vorhanden ist. Das ist nicht der Ealt, Gleichstrom- u. Wechsel- 
stromlcitfahigkeit sind gleich groB. — Auch die Tatsaehe, daB die Leitfahigkeit durch 
Beladung mit S-Dampf stark u. vollkommen rcversibel herabgesetzt wird (vgl. vorst. 
Ref.), weist dem a-Ag2S eine Sonderstellung zu. (Ztselir. Physikal. Chem. Bodenstein- 
Eestband. 874—80. 1931. Halle, Physikal.-chem. Inst. d. IJniv.) S k a lik s .

W illiam  H . B anks, Die Berechnung der Dissoziationsgrade schwacher Elektrolyte. 
(Vgl. C. 1931. II. 2972.) Es wird eine Methode zur direkten Berechnung des Eaktors 
in der DEBYE-HiicKEL-ONSAOER-Gleichung: }.x =  }.0 — 6 ] /  a G, wo ?.x u. /„ die Summo 
der Ionenbeweglichkeiten boi der Konz. C bzw. bei unendlicher Verdunnung, a der 
Dissoziationsgrad ist, entwickelt. (Journ. chem. Soc., London 1931. 3341—42. 
Dez.) Cohn.

H erbert S. H arned und Leslie P. Nims, Die thermodynami-schen Eigenschaften von 
Natriumcldoridlosungen mm 0—4 0 Von NaCl-Lsgg. 0,05—4,0-molar wird die EK. von
Ketten Ag | AgCl [ NaCl, aq |o ^ u ^ N a | 0,1 -m. | AgCl | Ag m it standig flieBen-
dem Amalgam bei 0,3, 12,5, 15, 20, 25, 30, 37,5 u. 40° gemessen. A E  ist stets eine 
lineare Temp.-Funktion, so daB sicher auf rundę Tempp. interpoliert werden kann. 
In Lsgg., die starker ais 2,5 m. sind, stort die Lóslichkeit von AgCl etwas. — A H  (partial 
molal heat contcnt of ŃaCl) wird nach IIELMHOLTZ-GIBBS gegen eine 0,1-m. Lsg. 
berechnet u. m it ealorimetr. crhaltenen W erten von L e w is -R a n d a l l  Tergliehen, 
ferner m it Datcn von R a n d  AL L u. R o ss in i (C. 1929. I. 2283). Mit letzteren Zahlen 
erhalten Vff. eine sehr befriedigende Ubereinstimmung. ISTach H u c k e ls  Gleichung 
werden die Aktivitaten fur 0, 25 u. 40° berechnet. Die tjbereinstimmung mit den 
aus den EKK. abgeleiteten Werten ist bis 2,5 m. gut. Die Aktivitaten haben bei einer 
bestimmten Temp. (gegen 40°) ein Masimum. Die Konstanten A u. B  in H ucicels 
Gleichung steigen mit der Temp., A  linear, B  gekt durch ein Maximum. (Journ. Arner. 
chem. Soc. 54. 423—32. Febr. 1932. New Haven, Conn., Yale Univ.) W. A. R o th .

H. Edler und C. A. K norr, iiber den Einflufl der Oberfldchenbeschaffenlieit der 
Elektroden auf die Stromleilung in dielektrischen Flussigkeiten. (Ygl. C. 1930. I. 16: 
1932. I. 340.) Es wird das Verh. von m it H 2 beladcncn Pt-Elektroden von definierter 
Besehaffenheit untersucht, wobei diese durch Best. der Entladungsgeschwindigkeit 
z. B. in K 2Cr20 7-Lsg. mittels Leitfahigkeitsmessungen gepriift wird. Vff. nehmen 
Stromsi>annungskurven von reinem thiophenfreiem Bzl. auf. Die Verss. zeigen, daB 
von H 2 vollig befreite Pt-Elektroden bei gleiclicr Spannung dcutlich niedrigere u. 
besser reproduzierbare Stromwerte ergeben ais zuvor mit H 2 beladene Elektroden ent- 
gegen dem nach lichtelektr. Erscheinungen zu erwartenden Yerh. Es ist aber moglieb,

1 9 9 4  As. E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie . 1932. I.
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daB neben der Wrkg. des H 2 aucli nocli andere Einfliłsse mitgewirkt haben. Boi Zugabe 
yon Thiophen kann eine betrachtliche Abnahme der Stromwerte auftreten, moglicher- 
weise infolge „Vergiftung“ der Elektrodenoberflache. Es ware von techn. Bedeutung, 
Adsorbate zu ermitteln, die geeignet sind, bei hohen Feldstarken die Erzeugung von 
Ladungstriigern an der Metalloberfliicho zu verhindem. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. A. 158 . 433—40. Febr. 1932. Munchen, T. H., Elektrophysik. Lab.) R. K. Mu l l e r .

Tzu Ching Huang, Die allgemeinen Ołeichungen fu r  die Energie und Entropie 
ton Gasen. (Science Reports National Tsing Hua Univ. 1. 93—102. Okt. 1931. — 
C. 19 3 1 . II. 2974.) " E is e n s c h it z .

Tzu Ching Huang, Weilere Anwendung der allgemeinen Huangschen Gleichung 
fu r  die Energie und Entropie von Gasen: Die allgemeine Gleichung der Adiabate von Gasen. 
(Vgl. C. 19 3 1 . II . 2974.) Vf. gibt dic Bereclńiung der Adiabate aus seiner in Druck, 
Volumen u. Temp. formulierten Zustandsgleicliung. (Physical Rev. [2] 38. 1385—86. 
1/10. 1931. Peiping, China National Tsing Hua Univ., Chem. Abt.) ElSENSCHITZ.

A. Demski, Die MiscKdampfkrafterzeurjung uml der Widerspruch zum zweiten 
Hauptsatz. I)er Wirkungsgrad einer mit Mischdampf, zum Beispiel Bzl.-W.-Dampf, 
betriebenen Dampfmaschine oder Turbinę soli nach IRINYI viel groCer sein, ais der 
einer Maschine mit reinem Wasserdampf, nach Gr o sse  sogar groBer ais der theoret. 
Wirkungsgrad. Vf. weist nach, daB Gr o SSE bei seiner Berechnung von falsclien Voraus- 
setzungen ausgegangen ist u. daB kein Widerspruch zu dem zweiten Hauptsatz besteht. 
Der mittlere induzierte Wirkungsgrad betragt 71°/0 des theoret. Hochstwertes u. liegt 
somit nicht hoher ais der einer guten mit W.-Dampf betriebenen Kondensationsmaschine. 
Die Mischdampfmaschinc hat nur bei Auspuffbetrieb einen etwas hoheren Wirkungs
grad u. es besteht keine Veranlassung, Mischdampf dem Wasserdampf yorzuziehen. 
(Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 76. 135—36. 6/2. 1932. Hamburg.) J u z a .

P. W. Bridgman, Volum-Temperatur-Druckbeziehungen fiir einige nichtfliichtige 
Flussigkeiten. Glycerin ist nur halb so kompressibel wie W. Untersucht werden Glycerin. 
Athylenglykol, Trimethylenglykol, Propylenglykol, Diathylenglykol. Die neuen PU. sind 
kompressibler ais Glycerin. Inkompressibilitat geht m it geringem therm. Ausdehnungs- 
vermogen u. kleinem Dampfdruck zusammen. Weiter werden untersucht Tri-o-kresyl- 
phosphat, Triacetin, Athyldibenzylmalonat, Mcthyloleat, Trikaproin, n-Butylphtlialat, 
Eugenol, 2,2,4-Trimethylpentan, Isopren. D0. wird aus der D. bei Zimmertemp. u. 
Druckmessungen bei 0 u. 50° (Ausdehnungskoeff.) abgeleitet. Der Ausdehnungskoeff. 
ist oft eine lineare Eunktion des Drucks. Der F. wird bei mehreren Drucken gemessen. 
Der hóchste bei der Kompression benutzte Druek ist 12 000 Atin. Gemessen wird bei 
0°, 50° u. 95°. —  (32 v/d t - ) v  ist bei kleinen p  positiv, bei grofien negativ: Die AVarme- 
ausdehnung einer FI. ist unter gleichen p  bei hohen Tempp. kleiner ais bei tiefen. 
(9 pjd r)v ist nicht nur eine Funktion von v. Die Vol.-Abnahmen. m it steigendem 
Druck sind fiir die 4 Verbb. m it 2 OH-Gruppen sehr ahnlich. Dio Kompressibilitiit 
nimmt m it der Zahl der substituierten OH-Gruppen ab. Glycerin ist die letzte fl. (oder 
leieht unterkiihlbare) Verb. m it mehr ais 2 OH. Der EinfluB der Konstitution wird 
eingehend diskutiert. Triacetin u. Tricaproin ahneln dem Glycerin nicht. Isopren ist 
kompressibler ais sein Polymerisationsprod., trotzdem steigt die Polymerisation mit 
steigendem Druck stark an. In  vielen Fallen andert sich die Kompressibilitiit bei 
Substitution in der yorauszusehenden Richtung. (Proceed. Amer. Acad. Arts >Scienees 
67. 1—27. Jan . 1932. Cambridge, Mass., Harvard Univ., Jefferson phys. Lab.) W. A. Ro.

H. W. Foote, Blair Saxton und J. K. Dixon, Die Dampfdrucke von gesdttigten 
Losungen geieisser Salze. Der benutzte App. garantiert Luftfreiheit u. Siittigung der 
Lsgg., da W.-Dampf im Vakuum zu festom Salz tritt, das vorher im Vakuum hoch- 
erhitzt war. Die Dampfdruckmessungen sind auf 0,05 mm genau. Untersucht werden 
zwischen 0 u. 30° NaCl, KC1, CsCl, K 2SO,, u. N a2S04. In  letzterem Fali entsteht zunachst 
ein Gemisch von an Anhydrid u. Dekahydrat gesatt. Lsgg., mit der Zeit stellt sich das 
stabile System lier. d P/d T  wird nach verschiedenen thermodynam. Formehi bereclmet. 
Nur fur NaCl u. KCl sind geniigend therm. Daten bekannt, um die strengen Gleichungen 
abzuleiten: NaCl: log P  =  —2890-7/T  +  4-715 log T  +  22,612; KCl: log P  =
— 2995,5/2’ — 6,680. log T  +  0,001024- T  +  27,569. F ur die iibrigen Salze muB 
A H  ais konstant angenommen werden. CsCl: log P —— 2198,5/71 +  8,5621; K 2S 04: 
log P  =  — 2332,5/ T  - f  9-1881; Na2S04: log P  =  — 2696,6/3' +  10-3630. Die Ab- 
weichung zwischen Berechnung u. Befund ubersteigt nur bei Na2S04 die Versuchsfehler. 
Dic integrale Losungswarme kommt fiir KCl bei 25° um 5,4°/o~ falsch heraus. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 54. 563—68. Febr. 1932. New Haven, Conn., Yale Univ.) W. A. R o th .
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A. Michełs, G. P. Nijhoff und A. J. J. Gerver S. J., Isoth&rmenmessung von 
Wasserstoff zwisclien 0° und 100° bis 1000 Atmosphdren. (Vgl. zur Methode C. 1929 .
I. 362.) Gemessen wird boi 0°, 24,56°, 53,59°, 74,76° u. 100° zwischen 75 u. 840 bzw. 
1186 Atm. p v steigt standig m it steigendem p. Die Daten werden auf rundę Tempp. 
umgerechnet. Legt man durch (p r )0 u. (p «)1000 eine Gerade u. zeichnet dio Abweichungen 
ais Funktion von p, so ergebcn sich bei allen Tempp. ~-form ige K urren. a steigt mit 
steigendem p schnell zu einem Maximum (0,003752 bei 300—400 at), ura dann fast 
linear zu sinken (bei 1000 a t 0,003698). Die Virialkoeff. nach K am e rlin g h -O n n e s  
werden berechnet u. tabelliert. Mit Hilfe einer Reihenentw. mit 5 Koeff. lassen sieli 
die Wcrte ziemlicli gut darśtellen. Bei den hochsten Drucken der 0°- u. 25°-Isotherme 
bleiben Abweichungen, die die Versuchsfehler iibersteigen. (Ann. Physik [5] 12 . 562
bis 568. 5/2. 1932. Amsterdam.) W. A. R o th .

R. H. Wright und O. Maass, Die Lóslichkeit von Schwefelicassersloff in Wasser 
aus den Dampfdrucken der Losungen. Bei den bisherigen Bestst. der Lóslichkeit hat 
man stets die Gultigkeit des HENRYschen Gesetzes angenommen. Die Vff. bestimmen 
die Gleichgewichtsdrucke iiber bekannten H 2S-W.-Gemischen. Das Gas wird durch 
Fraktionierung von fl. H2S erlialten, das W. gefroren u. im Vakuum geschmolzen. 
Der Druck wird m it einer neuen Art Ganzglasmanometer gemessen, dessen Herst. 
genau beschrieben wird. Die Ausschlage sind den Druekdifferenzcn weitgehend pro- 
portional. Genauigkeit 0,2%. Das Gas u. das W. kommen nur m it Pyrexglas in Be- 
riihrung. Der Geh. an HUS wird nicht titrim etr. bestimmt, sondern aus Vol., Druck, 
Temp. u. Gasdichte abgeleitet. Berechnet wird der Verleilungskoeff. des I h S  zwisclien 
Dampf u. Lsg., der m it steigender Konz. des H ,S deutlich sinkt. Gemessen wird bei 
lióheren Tempp. bis zu 4—5 Atm. Diskussion folgt. (Canadian Journ. Res. 6. 94—101. 
Jan . 1932. Montreal, Mc Gili Univ., Phys.-chem. Lab.) W. A. R o th .

Werner Hiltner, Affinitiit und Wdrmelonung der Hydrierung von Kohlensloff-
Kohlewtoffdoppelbindungen. Die Affinitiit der Hydrierung von C—C-Doppelbindungen 
wird an den Athyl-, n-Propyl- u. n-Butylestern der Croton- u. Buttersaure, Zimt- u. 
Hydrozimtsiiure durch Best. des Oxydations-Red.-Potentials m it palladiniertem P t 
ais Elektrode untersueht. Die m it Hilfe eines galvan. Elements (gesatt. Hg2Cl2 | gesatt. 
KCl-Lsg. | Lsg. der Verb. in  alkoh. I i 2S04 | Pd-Pt) gemessenen Potentiale liegen wesent- 
lich niedriger ais die aus dem Ruhepotential der Stromspannungskurve abgeleiteten, 
'isas Vf. auf die Zers. einer bei der galvan. Messung storenden Schutzschicht auf der 
Elektrode durch den Polarisations-H2 zuriickfuhrt. Aus einem Vergleich der m it 
Hilfe der gemessenen Potentiale berechneten Wertc der Affinitiit A  m it den aus der 
Verbrennungswarme berechneten Warmetiinungen U ergibt sich ein wesentlich hoherer 
d A jd T -Wert ais aus Messungen bei 0 u. 25°. Yf. nimmt an, daB dio Hydrierung am 
Pd relativ schnell, die Dehydrierung sehr trage verliiuft, wodurch eine Verschiebung 
des Gleichgewichts in der Richtung einer Verminderung der Konz. der hydrierten 
Verb. erfolgt; hicrdurch wird eine Versehiebung der Oxydations-Red.-Potentiale nach 
positiven Werten bewirkt. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 1 5 8 . 398—410. Febr. 
1932. Breslau, Univ., Chem. Inst., Physik.-chem. Abt.) R . K. Mu l l e r .

M. Beekers, Methoden und Apparate, die im  Bureau der phrjsikalisch-cliemischen 
Normal-subsłanzen in Oebrauch sind. VII. u. V III. (VI. vgl. C. 19 3 2 . I. 1502.) I. Ver- 
brennungsicarme von Bernsteinsiiure. Sie Yerbrennt fast stets ohne C-Abscheidung. 
Ein SCHERING-KAHLBAUM-Prśiparat wird zwei- bis viermal aus W. Y o n  75° um- 
krystalliBiert. Die uber P 20 5 getrocknetcn Pastillen haben ein konstantes Gewicht. 
Aber Zcrkleinern u. weiteres Trocknen erhóht die Verbrennungswiirmo von 3024 cal/g 
auf 3026 (aufs Vakuum reduziert). Langeres Erhitzen auf 55° im Vakuum seheint 
zur partiellen Anhydridbldg. zu fuhren, wiihrend sich die ganz troekene Substanz in 
Luft bei 110° nicht zers. Der wahrscheinlichste W ert ist 3026,3 cal/g. Bernsteinsaure 
kann also ais sekundiire Eichsubstanz empfohlen werden, namentlieh da sie eine wesent
lich andere Verbrennungswiirme besitzt ais Benzoc- oder Salicylsaure. Der W ert des 
Vf. ist m it dem von V e r k a d e ,  H a rtm a .y  u. C o o p s (1926) fast ident. — II. Naphthalin. 
Der Verlust durch Verdampfung betragt unter den stets innegehaltenen Bedingungen 
ctwa 0,2°,/00. Mit einem Praparat des Bureau of Standards erhalt Vf. 9603,6 u. 9604,9 
cal/g, auf den luftleeren Raum reduziert. Das Verhaltnis der Verbrennungswarmen 
von Naphthalin u. Benzoesaurc ist 1,5200, in guter Ubereinstimmung m it den besten 
Literaturwerten. Aber wegen seiner Fliichtigkeit eignet sich Naphthalin nicht ganz 
ais Eichsubstanz. — III . CefylalkoJiol. 10 302,7 cal/g i. Y a c . ,  weniger ais STOHUAKN 
fand. — IV. Dołriakontan. 11 146,0. — V. Benzoesaure von BURRIEL. 6317,3 cal/g. —
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VI. Anthracen-iiw.my.h. 9457,6 cal/g, niedriger ais alle bisherigen Werte. — VII. 
./Intóracftinojt-BuKRiEL. 7427,2 cal/g. Starkę Abweichungen von V a le u r  (1900) u. 
S w ie to s la w s k i-S ta rc z e w s k a  (1925). — V III. Be.nzophenon-TSmmmL. 8529,3 cal/g. 
—- IX . <SatoZ-BuRRIEL. 6819,3 cal/g. — Ausfuhrliche Zusammonfassung. In einer 
Naehschrift werden die letzten Daten von K e f f l e r  einer Korrektur wegen der Ablese- 
schwierigkeiten an den Teilstrichen unterworfen. Der Wert fiir SaUcylsiiure wird 
5237,5 cal/g, also vollstandig m it dem vom Vf. yorgesehlagenen W ert ident. Der Wert 
fiir Naphthalin weicht von dem. des Vf. ein wenig ab, aber nacli der Korrektur in 
anderer Riehtung ais vorher (0,2%o)- (Buli. Soc. chim. Belg. 40 . 571—610. N o t . 1931. 
Briissel, Univ.) W. A. R o th .

A3. K ollo id ch em ie . C apillarchem ie.
Alice Jeppesen, Oallertbiłdung und Thizolropie bei einigen danischen Tonsorłen. 

Aufschlammungen der hochplast. dan. Tone „Refsnaeston“ u. „Lillebeltston“ vermogen 
ohne jegliehen Zusatz von Elektrolyten innerhalb verscliiedener, ziomlioh weiter Konz.- 
Bereiolie zu Gallerten mit łhizotropen Eigg. zu erstarren. Es zeigt sich, dafi nur vorher 
koagulierte Aufschlammungen spater starr werden. Dabei tr i t t  Erstarrung, wenn die 
Koagulation langsam verliiuft, boi niedrigeren Konzz. ein, ais boi schnellem Verlauf 
der Koagulation. Vf. nimmt an, daB dieses Verh. auf giinstigeren Quellungsbedingungen 
im Falle der langsamen Koagulation beruht. Alle untersuchten Tone haben stark 
ąuellenden Charakter. Im  Polarisationsmikroskop zeigen die Tone eine glimmerartige 
feinschuppige Struktur m it doppelbrechenden Blattchen, dereń Doppelbrechung un- 
gefalir derjenigen des Quarzes gleicht. Im  Ultramikroskop werden bei sehr verd. 
Gallerten zahllose Einzelteilchen mit BROWNscher Bowegung beobaehtet. Es werden 
einige Erstarrungszeiten innerhalb des thixotropen Gebietes der yerschiedenen Tone 
mitgeteilt. (Kolloid-Ztschr. 57. 175—80. Nor. 1931.) Co h n .

E. B. R. Prideaux und F. O. Howitt, Elektrophorese von Agar-Goldsolen. Die 
physikal. u. chem. Eigg. des Agars werden besprochen, u. der EinfluB der [H ‘] auf 
die elektrophoret. Wanderungsgeschwindigkeit der Sole wird untersuckt. Das benutzte 
Agar enthiolt 2,2% Asche u. 19,6% Eeuchtigkeit. Die Lsgg. wrarcn in bezug auf trockones 
Agar 0,l% ig. Zur Siehtbarmachung der Wandorungsgrenzen wurde den Vcrs.-Solon 
eine kloine Menge yerd. koli. Au-Lsg. zugegeben, da diese in elektrophoret. Hinsicht 
sich ebenso verhalt, wie das lyophile Kolloid, in dem sie suspendiert ist. Weiterhin 
wurde Na-Acetat zu Pufferzwecken zugesetzt. Mittels der H-Elektrode wurden die 
PH-Werte gemessen. Es zeigt sich, daB die negative Ladung des Agars durch pn- 
Anderungen niclit merklich beeinfluBt wird. (Trans. Faraday Soc. 28 . 79—83. Febr. 
1932. Nottingham, Univ.-Inst.) GuRIAN.

W. M. Martin, Elektrokinetisclie Eigenschaflen von Proteinen. I. Isoelektrischer 
Punkt und Loslichkeit von Weizenprołeinen in wasserigen Losungen von Athylalkohol. 
Vff. bestimmen das Strómungspotential in ungepufferten Lsgg. von Proteinen, die sie 
durch Extraktion von Weizenkleber mit wss. A.-Lsgg. yorschiedener Konz. gewonnen 
habon, u. berechnen aus den Mcssungen das f-Potential u. den isoelektr. Punkt. Fur 
die Messung werden Filtertiegel yerwendet, an dereń Diaphragmen die Proteine ad- 
sorbiert werden. Die verwendete Apparatur wird ausfiihrlich besehrieben. Es werden 
zunachst die Loslichkeiten der Proteine in A.-W.-Mischungen von verschiedener Konz. 
bestimmt; bei 75 Vol.-°/o ist die Loslichkeit am gróBten. Eine groBe Zahl von Strómungs- 
potcntialmessungen bei yerscliiedener H+-Konz. mit reinen Diaphragmen u. solchen, 
auf denen Proteine niedergeschlagen sind, fiihren zu dem isoelektr. Punkt des reinen 
Diaphragmas u. von 8 Proteinproben, die durch Extraktion mit verschieden konz. A. 
gewonnen sind. Die Reproduzierbarkeit der Potentialmessungen wird an einer Reihe 
von Verss. mit yerschiedenen Diaphragmen bewieson. Das berechnete f-Potential ist 
von dom hydrostat. Druek bei dor Messung, es wird zwischen 10 u. 200 mm Hg yariiert, 
unabhangig. Der isoelektr. Punkt der Proteine, die durch Extraktion mit 40—70°/oig. 
A. gewonnen sind, hąt den annahernd konstanten Wert von 5,5. Bei geringerer 
A.-Konz. der Extraktionsfl. steigt der isoelektr. Punkt bis auf 8,8 bei reinem W.; alkoh. 
Lsgg. von mehr ais 70% enthałten Proteine mit dem isoelektr. Punkt <5,5. (Journ. 
physical Chem. 35 . 2065—90. 1931. Montana, Univ., Agricultural Exp. Station.) J u z a .

Karl Schultze, Ober Capillaritat. XVI. Der capillare Fliissigkeilsstand zwischen 
parallelen Platten. (XV. vgl. C. 1 9 3 1 . II. 25.) In  der dio Beziehung der Hóhe h des 
capillaren Aufstiegs zwischen parallelen Platten zur Oberflachenspannung a darstellen- 
den Gleichung: h =  2 aja-s-g, wo a den Plattenabstand, s die D. der FI. u. Q die Erd-
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beschleunigung bedeutcn, sind die Grófien: Plattcnbreite bzw. Plattenliinge nioht ent- 
halten. Letztere sind abcr fur dio Capillaritiit nicht gleickgiiltig, u. obigc Fonnel ver- 
liert bei PlattenbreitCn g  2,0 mm ihre Giiltigkeit. Es wird gezeigt, daB fiir Platten- 
breiten zwisehen 2,0 u. 0,4 mm bei gleichem Plattenabstand der capillare Wasserstand 
mit abnehmender Plattenbrcite zunehmend niedriger wird. Bei ungleiehen Platten- 
breiton ist die Breite der schmalen Platte entscheidend. Dementsprechend geben 
gleiohe Plattenbreiten hohere Werte des capillaren Aufstiegs ais die Kombination der 
einen mit einer schmiileron Platte. Wird bei gegebenem Abstand dio Breite der Platten 
vcrgrofiert, so steigt dio Hohe des Wasserstandes um so mehr, jo geringer dieser P latten
abstand ist. Bei zunehmend gróBercn Abstanden wird dio maximale Hohe zunehmend 
schneller erreieht. (Kolloid-Ztsehr. 57. 277—85. Dcz. 1931.) Co h n .

Erich Manegold, Remigius Hofmann und Karl Solf, Uber Gapillarsystema.
X I I I .  Der EinflufJ der Geruslstruktur tecJmischer Capillarsystenie auf physi- 
kalisch-chemisclie Vorgdnge. I . (XII. vgl. C. 1932. I. 199.) Vff. untersuehen im 
AnschluB an ihre bisherigen systemat. Entww. folgendo techn. F ilter: 1. Jenaer 
Glasfritlen (ScnOTT & Gen., Jena), 2. Brandol Filters teine (SCHUMACHERSCHE F a b r ik
G. M. B. H., Bietigheim) 3. Gurocel- Filtersteine (H a n sa  F i l t e r w e r k e ,  Haiger), 
4. Porolith Filter (FlLTERWERK MbiSSEN), 5. Poroses Hartgummi (F r . C lo u t h ,  
Koln), 6 . „Mipor“ Schneider (AKKUMULATORENFABRIK A.-G., Berlin), 7. Seitzsche
E. K.-Filtcr (SEITZWERKE, Krcuznach); 8 . Wasserdurchlassiglceit von Sand, Ton u. 
Kreide, 9. Gasdurchlassigkeit feuerj'ester Sleine. Die Capillarsystemo obiger Materialien 
wurden durch Filterdicke, Wassergeh. pro cem u. hydrostat. W.-Durchlassigkeit pro 
qcm, pro Sek. u. pro 1 cm W.-Saulc definiert. An den auf diese Weise charakterisiertcn 
Filtern wurden Messungen des OllMsc/ioi Widerstandes, der Dialysegesclmindigkeit, 
der elektroosmot. Ersclieinungen, des capillaren Anstiegs, der Siebwirkung u. der I/ufl- 
durchldssigkeit durchgefiihrt. (Kolloid-Ztsehr. 56. 207— 95. 57. 23— 39. Okt.
1931.) _ Cohn.

Schau-Kuang Liu, Slwlien iiber Membrangleichgewichl und Ionenverleilungen.
I. Mitt. Die Enlwicklung der Dynamik der Membrandurchlassigkeit bzw. der Ionen- 
rertcilungen. Vf. legt auf Grund theoret. Betrachtungen eine allgemeine thermodynam. 
Theorio der Membrangleichgewichto bzw. der Ionenvertoilungen fur die einfachen 
Falle der diffusiblen u. nicht diffusiblen einwertigen Ionen sowie fur komplizierte Falle 
der diffusiblen u. nicht diffusiblen Ionen verschiedener Wertigkeiten, aber geeigneter 
GroBe, dar. Auf Grund der thermodynam. Analyso ergibt sieli ein grofler Unterschicd 
in den Begriffen fiir Membrangleichgcwicht bzw. Ionenverteilung fiir die beiden Gruppen, 
ein- n. mehrwertige Ionengemische. — Vf. entwickelt weiterhin fiir dieselben Gegen- 
stande ein dynam. Prinzip der Membrandurchlassigkeit bzw. Ionenverteilung, welclies 
die Beziehungen zwisehen der Gesamtionenuberfiihrungsgesehwindigkeit u. den Gc- 
schwindigkeiten der Veranderung von freien Energien, Potentialunterschieden bzwr. 
Drueken darstellt. Auch liier zeigt sich, wio bei den thermodynam. Betrachtungen, 
daB die Ionenverteilungen sehr ungleiclimafiig hervortreten. Die Ionengehh. auf beiden 
Seiten der Membran sowie die Ionenverteilungen kónnen jc nach den Umstiinden, wie 
Dissoziationsgrad, Zeitdauer der t)berfuhrungsvorgange usw., in einer Reihe von 
Verss. bei ganz denselben Anfangszustanden u. unter denselben Untersuehungs- 
bedingungen ganz verschieden u. sehr unregelmafiig auftreten. (Kolloid-Ztsehr. 57. 
139—52. 285—92. Nov. 1931.) Co h n .

H. Mouąuin und S. Natelson, Eine Mikromellwde zur Messung der Oberfldchen- 
spannung. Es wird eine Mikrometliode beschrieben, mit der man die Oberflaclien- 
spannung von einem Tropfen einer FI. auf 0,1 dyn/cm genau messen kann. Die Methode
beruht darauf, daB ein ganz bestimmter Druck notwendig ist, um eine FI. in einem
Rohr mit kon. Erweitcrung gegen das Rohrende mit der kon. Erweiterung vorzuriicken. 
Vff. verwenden die Capillare eines Thermomcters an der Stelle, wo sie sich erweitert, 
u. sehlieBen diese Capillare an eine Apparatur an, dio eine genaue Messung des angelegten 
Druckcs gestattet. Zur Druckmessung dient ein Manometcr, dessen einer Schenkel 
weit u. vertikal ist, u. dessen anderer, von geringem Durchmesser, mit einem Winkel 
von 3° gegen die Horizontale geneigt ist. Mit Hilfe cines Mikroskops wird die Einstellung 
des Meniscus der FI. in dem weiten Teil der Capillare auf eine bestimmte Markę beob- 
achtet. (Journ. physical Chem. 35. 1931—34. Juli 1931. New York, N. Y., Univ. 
W a s h in g t o n  Sąuare College.) J u z  a .

Marcel Godchot und G. Cauguil, Ober Viscositat, Oberfldchenspannung und 
Parachor einiger cycltscher Kohlenwasserstoffe. (Ygl. C. 1931. I. 2438.) Yff. fiihren
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(boi Zimmertemp.) Viscositatsmessungen (im O.STWALU-ViscOHimet-er) u. Bcstst. der 
Oberflachenspannung (aus der TropfengroBe) aus an folgcnden KW-stoffen: Cyclo- 
pentan, llethylcydopentan, Cyclopentcn, Methyl-l-cydopenten-A1; Cyclohezan, Methyl- 
ryclohezan, Dimethyl-1,2-, Dimełhyl-1,3-, Dimethyl-l,4-cydohexan, Trimethyl-l,3,4-cyclo- 
hezan, Gydohexen, Methyl-l-cydoliexen-Atu. -A3, Dimethyl-l,4-cydohexen-A1, Trimethyl- 
J,3,4-cydolwxen-A* oderzl4; Gydoheptan, Metliylc.ydohe.ptan, Gydohepten, Methyl- 
1-cydohepten-AÓydooctan, Methyl-l-cycloodan, Gydoocten, Methyl-l-cydooden-Av  — 
Die Viscositat steigt regelmaBig mit dem Molckulargewicht an u. ist in den gesatt. 
Verbb. gróBer ais in den entspreohenden ungcsiitt. Substitution einer Methylgruppo 
in einen gesatt. Ring bewirkt bisweilcn Erniedrigung, bisweilen Erhohung der Viseositat. 
Dio Yiscositat der cycl. KW-stoffe erscheint gróBer ais bei den entspreehonden Paraffin- 
KW-stoffen. Die Oberflachenspannung wachst vom Cyclopentan zum -octan regel
maBig mit der Gliederzahl des Ringcs um den Bctrag von 2,3 dyn/cm. Dio Ober
flachenspannung ist grofier ais in den entspreehcnden Paraffin-KW-stoffen. Die
4. Wurzel aus der Oberflaohenspannung multipliziert mit dem Yerhiiltnis aus Molc- 
kulargewieht u. D.-Differenz zwischen Dampf u. PI. („Parachor") soli sich naeh SuGDEN' 
aus Beitragen der Atomc additiy zusammensetzon. Die Messungen stelien damit in 
guter Ubereinstimmung. (Compt. rend. Acad. Sciences 192 . 1560—62. 1931.) ElTZ.

Edward Bradford Maxted und Nissim Hassid, Untersuchungen iiber Gas- 
adsorption. Teil II. Die Kurve der Adsorplionswarme ton Wasserstoff an Platin. (I. vgl. 
C. 1 9 3 1 . I I . 2709.) Die experimentello Best. der differentidlen Adsorptionsu-armen 
von Wasserstoff an Platin (vgl. C. 1 9 3 1 . I. 242) zeigt fiir die extremen Kurvenbereiche, 
sebr niedrige bzw. sehr hoho adsorbierte Konzz., mehrere Fehlerąuellen. Diese Faktoren 
werden diskutiert. Fiir die neuen Messungen wird die Apparatur durch eine besondere 
Umkleidung auf konstanter Temp. gehalten (vgl. G a r n e r  u . K in g m a n , C. 1931 .
II. 1814). Dio Tempp. werden mit einem Cu/Konstantan-Thermoelement bestimmt, 
unter Verwendung von He ais Puffergas fiir UngleiehmaBigkeiten in der Temp.-Yer- 
teilung im Gebiet der niedrigen Gaskonzz. Bei hóheren adsorbierten Gaskonzz. werden 
auBerdem neben den Adsorptionswśirmen auch die Desorptionswarmen bestimmt. 
Die Ergebnisse zeigen, daB die differenticlle Adsorptionswarme des Wasscrstoffs an 
Platin fiir den ganzen untersuchten Konz.-Bereich konstant ist. Im Gcgensatz zu 
friiheren Unterss. (1. c) wird weder im ersten Teil der Kurve ein Maximum beobachtet, 
noch kann eine Abnahme des Warmeeffekts m it zunehmender Adsorption festgestellt 
werden. Dies Verh. ist analog der Adsorption von Wasserstoff an Kupfer (vgl. W a r d , 
C. 19 3 1 . II. 3313). (Journ. chem. Soc., London 19 3 1 . 3313—18. Dez.) Co h n .

Adam Skapski, Adsorption eines sdirmdien Elektrolyten aus Neulralsalzlósungen. 
Vf. miBt die Adsorptionsisothermcn von Essigsaure an akt. Kohlo bei Zusatz ver- 
sehiedener Men gen folgender Neutralsalze: NaCl, NaSOv  N aN 03, KGlOt u. KCNS. 
Die Konzz. der Salze werden zwischen 0,5—2,0-m. variiert. Die Adsorptionsisothermen 
sind parallel zu der Isotherme mit reiner Essigsaure versehoben. Dio Verschiebungs- 
richtung ist aber von dem Charakter des Salzes abhiingig; bei der Adsorption aus NaCl- 
u. Na2SO.r Ls<;. ist die adsorbierte Menge gróBer, dagegen aus N aN 03-, K N 03-, KCNS-, 
KCIOj- u. KCl04-Lsg. kleiner gegeniiber der adsorbierten Mengen ohne Neutralsalz- 
zusatz. KC1 u. K 2S04 boeinflussen die Adsorption nicht. Aus den Resultaten ist zu 
entnehmen, daB die Adsorptionsbeeinflussung durch Salze nicht ais eine aligemeine 
Methode zur Best. der Aktivitatskoeffizicnten des undissoziierten Anteiles yerwendet 
werden kann, wie dies wiederholt getan worden ist. (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences 
Lettres. Serio A. 19 3 1 . 20—30. Kraków, Bergakadomie, Inst. f. physikal. Chem.) J u z a .

B. Anorganische Chemie.
F. Krauss, Uber „Persilicate“. Bei Zugabe von 100 g H 20 2 (Perhydrol) zu einer 

Lsg. von 50 g Natriummetasilieat, hergestellt aus einer Wasserglaslsg. durch Fallung 
m it NaOH, kami ein Natriumpersilicat gewonnen werden, welches die Zus. Na2S i03-
2 besitzt. Dio Verb. wird in Form eines weiBen, nicht hygroskop. Pulyers,
welches 1 1 1 W. 11. ist, erhalten. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 204. 318—20. 24/2. 1932. 
Braunschweig, Techn. Hochschule, Chem. Inst.) K l e v e r .

Franz Schreiber, t)ber die Oxydalion der schicefligen Sdure. (Im. Hinblick auf 
die fabrikationsmdpigen Verfahren zur HersteUung von Sdiwefelsdure.) In  der Kontakt- 
schwefelsiiure sind, auch wenn nicht Kammersiiure zum Verdiinnen yerwendet wird 
u. sie nicht aus den Rostgasen u. elektr. Gasreinigungsanlagen stammen kónnen, Stick-
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oxyde festzustellen. Es werden Betrachtungen iibcr ihren Ursprung, die Wrkg. des P t 
u. die Rolle des bei dem OxydationsprozeB notwendigen W. angestellt. (Metallborse 22.

G. Tammann und W. Boehme, Zur Zersetzung der Dithionate, Vff. untersuchen 
den Verlauf des Zerfalls einiger Dithionate in Sulfat u. S 02. Die Erliitzungskurve des 
wasserfrei krystallisierenden K 2S2O0 zeigt einen Haltepunkt bei 258°, bei dem das SO„ 
vollstandig abgegeben wird. Na2S20 6-2 H 20  bzw. (NH4)2S20 6-0,5 H20  wird erst bei 
110 bzw. 120° entwiissert u. yerliert dann bei 267 bzw. 242° das S 02, wobei sich die 
Salze von der S 02-Abgabe etwas iiberkitzen lassen u. wiihrend der S 02-Abgabe die Tomp. 
um etwa 6° sinkt. Bei MgS20 6 scheint sich die H 20-Abgabe in 2 Stufen zu yollziehen, 
bei 117—130° entweichen 3 H 20  u. bei 165° der Rest gleichzeitig mit dem S 0 2. Bei 
BaS20 ,,-2 H 20  tr i t t  dio Yerzogerung durch die H 20-Abgabe bei 120° ein u. erstreekt 
sich bis etwa 150°, wiihrend ab 141° gleichzeitig S 0 2 abgegeben wird. ZnS20 G-6 H 20  
verliort H20  u. S 0 2 im Temp.-Gebiet 122—127°. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 204 . 
143—44. 9/2. 1932. Gottingen, Univ.) E l s t n e r .

Norman Rae, Die Dehydratation von sełeniger Saure. Es wurde der Gewiclits- 
Verlust frisch hergestellter Krystalle von sełeniger Saure (H2Se03) in einem Exsiceator 
iiber Phosphorsaure bei Zimmertemp. verfolgt. Nach zwei Tagen zeigten sich weiBe 
Flecken auf den Kjrystallen, welche sich m it der Zeit ausbreiteten. Nach ca. 50 Tagen 
hdrte der Gew.-Verlust auf u. entsprach dann 13,83°/0 des urspriingłichen Gew. Das 
Endprod. war Se02 (in H 2Se03 berechnet: 13,95% H 20). (Journ. chem. Soc., London

Julius Meyer und Wolfgang Hinke, Zur Kenninis der Selensdureester. Zur 
Unters. des Verh. von Selensaureestcrn bei hoheren Tempp. stcllen Vff., indem sie Ag- 
Selenat mit den entsprechendcn Alkyljodiden im C03-Strom am RuckfluBkuhler kochen 
oder unter N  in iither. Lsg. schiitteln, Athylselenat u. Propylselenat dar; Methylselenat 
wird entwedcr aus Ag-Selenat u. Methylbromid oder mit besserer Ausbeute durch 
Methylieren von Selensaure mit Diazomethan erhalten. Die untersuchten Selensiiure- 
ester lassen sich im Vakuum unzers. destillieren. Bei gewohnlichem Druck ist ihre 
Dest. nicht moglich, da sie sich bei den dazu notwendigen Tempp. explo3ionsartig zer- 
setzen. Sie sind aber im Gegensatz zu den entsprechenden Nitraten stoC- u. schlag- 
fest u. erleiden beim Auftropfen auf gliihende Metallplatten keine Detonation, sondern 
nur explosionsartige Zers. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 204 . 29—32. 9/2. 1932. Breslau. 
U niv.) _ E l s t n e r .

A. Perez Vitoria und J. Garrido, Unlersuchung iiber die Darstellung wid die 
Krystallform reiner Jodsaure. Die aus J  u. rauchender HNOa dargestellten u. durch 
Umkrystalliaieren aus konz. H N 03 gereinigten Krystalle bestehen aus reiner H J 0 3 u. 
enthalten keine Hydra te. Die krystallograph. Unters. zeigt, daG die Krystalle der 
a-Modifikation nach Gro th  entsprechen. Die einzelnen Flachen werden beschrieben. 
(Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 30 . 12—20. Jan. 1932. Madrid, N at.-Inst. f. 
Physik u. Chemie.) R. K. MtŻLLER.

S. S. Dragunow, Einflufl von 1 Yasserdampf auf die Loslichkeił von Calciummeta- 
•phosphat. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 927.) Bei Erhitzen von Ca{H^PO^)i -2H.JO bis 260° zeigt 
sich eine verzogernde Wrkg. des W.-Dampfs ^ ' Bldg. von Ca-Metaphosphat. Ober- 
halb 300° zeigt sich diese Wrkg. nicht n , W.-Dampf ais auch noch besserNH;r
halt. W.-Dampf begiinstigen bei 300—450u die giu^ere Lóslichkeit der erhaltenen Prodd. 
Behandehi von unl. Ca-Mctaphosphat mit W.-Dampf unter 2 a t Druck ist nur von 
geringem EinfluC auf die Assimilierbarkeit des P 20 5; Behandeln mit W.-Dampf bei 
15 a t steigert das in W. 1. P 20 6 von 30 auf 45%. Das durch Hydratation mit W.-Dampf 
u. Uberhitzen dargestellte Ca-Metaphosphat gibt keine Molybdanblaurk., verhalt sich 
aber bei Titration gegen Phenolphthalein wie H 3P 0 4. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
chimitscheskoi Promyschlennosti] 8 . No. 13. 11—15. 1931.) SCHÓNFELD.

U. Sborgi, U ber die Borate. System Nai0 -B 20 3-H,0. Isothennen bei 35, 20 und 00 
und Polythermendiagramm. (Vgl. C. 19 3 0 . II. 2112.) Im  System Na20-B 20 3-H20  
ergibt die Isotherme bei 35° gegeniiber 45° eine Ausdehnung der l - l - 8-Kurve, Yer- 
schwinden der 1-1-1-Kuryc, Ruckgang der 2-l-l-Kurve, die bereits zu verschwinden 
beginnt. In  der Isothennen bei 20° nehmen dio Gebiete der Verbb. 1-1-4, 1-1-8,
1-2-10 u. besonders 1-5-10 an Ausdehnung ab, letztere ist in der Isothennen von 0° 
bereits yóllig versehwunden. — Aus den Isothennen von 0 bis 90° wird das Poly
thermendiagramm konstruiert u. danach die Esistenzgebiete der Verbb. H3BÓ3,
1-5-10, 1-2-10, 1-2-5, 1-1-8, 1-1-4, 1-1-1, 2-1-1, NaOH festgestellt. Die Zus. der bei 90,

209—10. 17/2. 1932. AuBig.) E l s t n e r .

19 3 1 . 3342—43. Dez.) COHN.
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GO, 45, 35, 30, 20 u. 0° bestimmten Inyarianten wird tabellar. gegeben. (Gazz. chim. 
Ital. 62. 3—14. Jan. 1932. Parma, Uniy., Ijist. f . allg. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

A. P. Belopolski, B. A. Lebedew und. M. Cli. Trifonowa, Lóslichkeit von Am- 
moniunmdfat in  wasserigen Ammoniaklosungen. Unter Mitarbeit von M. M. Issajewa 
u. G. P. Tschubarowa. (Vgl. W o lf k e w i t s c h ,  B e l o p o l s k i  u . L e b e d e w , C. 1932.
I. 367.) Vorliegcnde Arbeit wurde zur Pragę der Aufklarung einer rationellen 
Methode zur Gewinnung von festem (NH4)2S04 aus seinen was. Lsgg. ausgefiihrt. Zu 
diesem Zweeke wurden dio Isothermen des Systems (NHt )t80 t -NH3-Ht0. bei 5, 10, 
15, 20, 25 u. 35° aufgenommen. In  diesen Temp.-Gebieten bestelit der Bodenkorper 
stets aus (NH4)2S04. Es zeigt sieh, dafi bei Erhohung der NH^-Konz. die Losliclikeit 
des (NH4)aS04 stark erniedrigt wird, jedoch sind zur Aussalzung sehr groBe Mcngen 
yon NH3 erforderlich. So sind bei 15° zur Erniedrigung des Sulfatgeh. yon 736 g (Konz. 
der gesatt. Lsg.) auf 93 g auf 1 1 W. 494 g NH3 notwendig. Mit Erhohung der Temp. 
wird die Ausbeute yerringert. Die Lóslichkeit des NH3 ist in den (NII4)2S04-Lsgg. ge- 
ringer ais in reinem W. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: CMmit- 
scheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 569—81. 1931.) K l e v e r .

A. P. Belopolski und N. P. Alexandrów, Lóslichkeit von Natriumsulfat in was-
serigen Ammoniaklosungen. Unter Mitarbeit yon M. M. Issajewa u. G. P. Tschuba- 
rowa. (Vgl. vorst. Ref. u. J a k o w k in , C. 1930. II. 1594.) Es wurden dio Isothermen 
der Losliclikeit u. der D.D. des Systems N a2S 0 y N H r Hr,0 bei 5, 15 u. 25° bestimmt. 
Aus den Resultaten der yorliegenden Unters. u. der von JAKOWKIN (1. e.) ergab sich, 
daB sieh bei Erniedrigung der Temp. die Lóslichkeit des Na2S04 in wss. NH3-Lsgg. 
stark yerringert. Bei hohen NH3-Konzz. findet in den untersuehten Temp.-Gebieten 
eine Angleichung der Lóslichkeiten des Na2S0 .1 bei den yerschiedenen Temp.-Gebieten 
sta tt. Dio Erhohung der NH3-Konz. setzt die Lóslichkeit ziemlieh stark herab, wobei 
diese Erniedrigung besonders groB bei hoheren Tempp. ist. — Die Entwasserungs- 
tempp. des Dekahydrates werden gleichfalls mit der YergroBerung der NH3- 
Konz. gesenkt. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitsclieskii 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 576— 81. 1931.) R l e v e r .

B. Gossner und E. Feli, Beilrag zur Kenntnis vollaitartiger Sulfate. (Vgl. C. 1930.
II. 3384.) Ais weitere yoltaitartige Substanzen werden dargestellt: Tl-FeI[-YoItait
(a =  27,43, D. 3,06—3,09, schwarz), Tl-Mg-Voltait (D. 2,803, grunlich), Tl-Cd-Voltait 
[a =  27,69, holi flaschengriin), Rb-Cd-Voltait (a =  27,80, D. 2,990, grunlich) u. NH,- 
Mg-Voltait (a =  27,42, 33. 2,375, sehwach grunlich). Das Verhaltnis der Oxyde zeigt 
bei allen untersuehten Stoffen groBe Schwankungen. Die stoffliche Kennzeiohnung 
der strukturollen Einheit kann dureh das Prod. z-M  (z =  Anzalil der Moll. mit dem 
Mol.-Gew. 31) erfolgen, wobei z =  8, 16, 32 oder 64 ist. Der Elementarkorper enthalt 
<lanach 192 S04-Gruppen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 393—95. 2/3. 1932. Munehen, 
Uniy., Mineralog. Inst.) R. K. Mu l l e r .

Leonard Erie Hinkel und Richard Trevor Dunn, Die Doppelverbindung von 
Aluminiumclilorid mit Blausaure. Von den von P e r r i e r  (Compt. rend. Aoad. Sciences 
1895. 1423) angegebenen beiden Verbb. von AlCl3 m it HCN: AlCl3-HCN  u. A1013
2 HCN, konnto die erste, welche bei Zugabe von A1C13 zu einer Lsg. von HCN in 
CS2 bei 14° entstehen soli, wegen der prakt. Unmischbarkeit der beiden Fil. nicht 
nachgewiesen werden. — Bei fortgesetztor Zugabe kleiner Mengen yon fein gepulvertem 
A1C13 zu HCN bei Zimmertemp. geht das A1C13, anfangs unter heftiger Rk., in Lsg., 
bis bei weiterer Zugabe von A1C13 plotzlich Krysta.Uo von AlCl3-2 H CN  abgeschieden 
werden. Nach Dekantation der uberstehenden FI. u. schnellem Trocknen der Kjy- 
stallmasse auf einer warmen, pordsen Platte wird eino feste, weiBe M. erhalten, welcho 
sich wegen Polymerisation der kleinen zuruckgehaltenen HCN-Mengen erheblich braun 
fiirbt, falls sie nicht sofort gepulyert wird. Dio Vorb..-1IC13 ■ 2HCN bildet sich auch bei 
Zugabe von HCN zu einer Suspension von A1C13 in Bzl. Sic ist unbestandig in feuohter 
Luft u. entwickelt im Yakuumexsiccator HCN. Bei 100° wird HCN yollstandig ent- 
fem t. Die Verb. ist 1. in trockenem A. unter Dissoziation in ihre Komponenten. Beim 
Verdampfen des A. wird alles HCN mit entfernt. (Journ. chem. Soc., London 1931. 
3343. Dez.) Cohn.

Gregory Paul Baxter und Evelyn Emma Behrens, Eine Remsion des Atom- 
gewichts von Lanthan. I. Die Analyse von Lanthanhro-mid. II . Die spezifischen Oewichte 
von Lanthanchlorid und -bromid. I II . Die erhohte Wirksamkeit von Calciumbromid ais 
Trockenmittel bei liefen Temperaluren. Bisher ist nur LaCl3 zur At.-Gew.-Best. benutzt 
worden. Die Reinigung des Materials dureli fraktionierte Krystallisation wird eingehend
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besehrieben: iiber Lanthańammonnitrat, bis kcin Cl mehr naelizuweisen war; dann 
mehrfaohe Fallung ais OxaIat, Gliihen, Losen in HBr. Die Umwandlungstemp. des 
LaBr3-7 H 20  ist 117°. Das Saly, wird rascli im HBr-Strom gesehmolzen. Das HBr 
wird durch CaBr2 getrocknet, wobei mit festem C02 gckiihlt wird (s. u.). Fiillung mit 
AgN03 in 0,05-n. Lsg. Der Nd. bleibt mit kleinem AgN03-t)berschuB lr.onatelang 
unter der Lsg. stehcn. Mit Ag =  107,880 u. Br =  79,91 G ergibt sieli aus versehiedenen 
Fraktionen u. den Verhaltnissen LaBr3: 8 ĄgBr u. zu 3 AgLa =  138,919 bis 138,931. 
Ag:AgBr kommt richtig heraus. Der Endwert 138,92 ist 0,02 hólier ais der inter- 
nationale Tabellenwert; aus dem Chlorid war 138' 916 (korrigiert) erhalten worden. 
Die Dichten von LaCl3 u. LaBr3 werden bei 25° mit Toluol ais Fiillfliissigkeit bestimmt 
(0,86128). Die D. vonLaB r3 ist 5,057, die vonLaCl3 3,842. — Bei gewohnliclier Temp. 
trocknet CaBr2 nicht vollkommen (0,14 mg W. pro Liter Luft); mit CO; -A.-Sehnee 
gekiihlt streifen die W.-Mengen die Wagefehler (0,01 mg). (Journ. Amer. chem. Soc. 
54. 591—602. Febr. 1932. Cambridge, Mass., Radcliffe Coli.) W . A. R o t h .

Yohei Yamaguchi und Haruo Ńakazawa, Unlersuchungen iiber die geschmolzenen 
Produkie des C i\0z-S i02-Systems. Elektr. geschmolzene Mischungen wurden auf ihre 
Struktur u. Farbę untersucht. Mischungen mit wenig Cr sind transparent, was auf 
kolloidale Lsg. von Cr20 3 zuriickgefiihrt wird. Bei liohem Geh. an Cr wird die Schmelzo 
braun u. glasig, schcinbar homogen mit einzelnen Cr20 3-Krystallen. Durch Wieder- 
erhitzen wurde ein schones griines Glas erhalten, das sieli in Tridymit m it kleinen 
griinen Cr20 3-Krystallen auflóst. Durch Anderung der Mengen der beiden Oxyde lassen 
sich sehr viele Farbtónc herstellen. (Buli. chem. Soc. Japan 6. 285—89. Nov. 1931. 
Tokyo, Chem. Inst.) Sa l m a n g .

Henry Vincent Aird Briscoe, Perey Lucock Robinson und Alfred John 
Rudge, Kaliumrhenijodid. Nach Darst. des Kaliumrlienichlorid (vgl. Journ. chem. Soc., 
London 1931. 2263; C. 1931. II. 3452 u. E n k e , C. 1931. I. 3445) beschrciben Vff. 
die Darst. u. die Eigg. des Kaliumrhenijodids. Die Verb. wurde durch Erhitzen von 
Kaliumperrhenat m it einem UberschuB an K J  u. wss. H J  auf den Kp. der FI. ge- 
wonnen. Aus der dunkel gefarbten Lsg. kónnen Krystalle getrennt werden, die im 
reflektierten Lieht schwarzglanzend, im durehfallenden Licht dunkel schokoladen- 
braun aussehen. Die bei Zimmertemp. getrocknete Vęrb. entspricht der Formel 
K 2EeJ6. E rst bei 210° beginnt eine ganz schwache Zers. der Vcrb., jedoch ist unter - 
halb 300° keine merkliche Jodabgabe zu beobachten. Bei weiterer Temp.-Steigerung 
bis zur Dunkelrotglut in einem trockenen Stickstoffstrom erfolgt eine vollstandige 
Zers. der Verb. entspreehend der Gleichung: K 2R eJ6 — >- 2 K  J  +  Re +  4 J . Die 
Krystalle der Yerb. sind in k. oder li. A. oder A. nur wl., losen sich jedoch leicht in 
Aceton, aus welchem K 2R eJ0 m it Krystallisationsaeeton rekrystallisiert werden kann. 
Mit einer begrenzten Menge W. losen sich die Krystalle zu einer dunklen, schwarz- 
Tioletten Lsg., welehe beim Vcrdunnen dunkelbraun oder Schwarz wird u. deutlich 
kolloidale Eigg. zeigt. Beim Erhitzen dieser FI. t r i t t  Koagulation ein. Der Nd. be- 
steht aus Rheniumdioxydhydrat. (Journ. chem. Soc., London 1931. 3218—20. 
Dez.) Cohn.

Roderich Graf, Zur Kenntnis der doppelschaligen Komplexsalze des Koballs. 
(Vgl. C. 1927. I. 2052.) Aus CoII-Borat, das mit W. zu einem Brei yerrieben u. mit 
konz. N H 3 u. einer ammoniakal. Lsg. von Br20 3 u. mit H 20 2 yersetzt wird, oder aus 
Aquopentamminkobaltioxalat oder Ckloropentamminkobaltichlorid u. NH3 u. B20 3- 
Lsg. wird I. {[Co(NH3)rjH 20](B 80 J,1)}NH.1 ■ 10 H ,0  dargestellt; auf iihnliche Weise wird 
mit K-Acetat II. {[Co(NH3)5H 20](B 8Oi4)}K-10 H 20  erhalten. Wcnn man I. m it konz. 
NH3 im EinschluCrohr erhitzt, bildet sieli das Hexamminsalz III . {[Co(NH3),,](B80 i4)} 
NH4-10 H 20 , das anscheinend nrn' bei Ggw. einer gewissen Jlenge NH4-Borat bestandig 
ist, u. bei Yerss., es aus verd. NH3 umzukrystallisieren, in NH,,-Borat u. n. Hexammin- 
kobaltitetraborat IV. [Co(NH3)6]2(B40 7)3 ■ 18 H20  ( ?) zerfallt. Zur Darst. von V. 
{[Co(NH3)6](B80 14)}2K- 10 H20  wird eine Hesamminkobaltichloridlsg. mit einer ammo
niakal. Borsiiurelsg. u. K-Acetat versetzt. II. gibt 4 Moll. Krystallwasser leichter ab ais 
die restlichen 6 Moll. Die Salze werden in Obereinstimmung mit den Anschauungen 
H er m a n s  (vgl. C. 1925. I. 1574) iiber die S truktur der Polyborate ais doppelschalige 
Komplexe angesehen mit dem Aąuopentammin- bzw. dem Hexamminkomplex ais 
koordinativ 4-wertigem Zentralkern, der einen Octoborsaurerest bindet. Die Neigung 
des Aquopentamminkomplexes zur Bldg. soleher Korper scheint groBer zu sein ais die 
des Hexaniminkomplexes. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 204.’ 187—92. 9/2. 1932. 
Prag, Anorgan.-chem. Lab. d. deutschen Univ.) E l s t n e r .
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A. Ferrari und C. Colla, Chemische und krystallograpldsche Unlerśiichungen an 
komplexen Nitriten. I. DieVff. haben in einer vorhergehendon Arbeit die kiystallograpli. 
Ahnlichkeit von [K3Co(NO2)0] mit [K2PbNi(NO2)0], [K2PbCo(NO2)0] u. [K2PbCu(NO2)0] 
gezeigt (O. 1930- II. 1333). Diese Moll. haben die gleiche Atomzahl. AuBerdem sincl 
die Ionenradien von IC u. P b" nahezu gleich groB (K‘ =  1,33 A, P b "  =  1,32 A). 
Róntgenograph. wird nun dio Isomoiphie folgender Verbb. m it ebenfalls einpara- 
metrigem Raumgitter mit den vorenvahntcn festgestellt: K,Ca[Ni(NO2)0] (a =  10,29 A; 
D  =  2,75), K,Sr[Ni(NO„)„] (a = 10 ,49  A; .0 =  2,88), K 2Ba[Ni(N02)c] (a = 10 ,67  A;
D =  3,02), K 2Ca[Co(N02)8] (o = 10 ,17  A; D =  2,86), K 2Sr[Co(N02)„] (a = 10 ,2 3  A;
D =  3,10), K 2Ba[Co(N02)6] (a =  10,45 A; D =  3,20). Erwahnt wird, daB die Photo-
gramme von Verbb., in denen Ni bzw. Co durch Cu ersetzt war, linienreicher sind.
Die Vff. vermuten, daB hier zwei isomorphe einparametrige Citter vorhanden sind. — 
Beim Arbeiten m it K 2BaCo(N02)e haben dio Vff. bomerkt, daB sich das N itrit nach 
einigen Monaten in ein gelbes Pulver umwandelte. (Atti R. Aecad. Lincei [Roma], 
Rend. [6] 14. 435—41. 15/11. 1931. Mailand, Inst. f. allg. u. phyaikal. Chem. d. 
Univ.) SCHNURMANN.

A. V. Grosse, U ber das Uranpraparat fiir die Isotopenbestimmung von F. W. Aston. 
Das yon A s t o n  (vgl. C. 19 3 1 . II. 3297) zur Unters. des U-Massenspektrums benutzte 
UF0 wurde im Wesentliehen nach O. R u f f  (Chemie des Fluors) dargestellt u. in farb- 
losen wasserklaren Krystallen crlialten. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 204 . 184—86. 
9/2. 1932. Berlin, T. H.) E l s t n e r .

Charles Morton, Untersuchungen unter Anwendung der Glaselektrode: einige 
Kupfer-Oxysaurenkomplexe. (Vgl. C. 19 3 2 . I. 554.) Die Neutralisationskurven von 
Cu-Oxysiiuresalzen wurden unter Anwendung einer Glos- u. Cu-Elektrode aufgenommen, 
indom das Komplessalz aus CuS04 u. dem Na-Salz der betreffenden Oxysiiure (Salicyl-, 
Woin-, Citronen-, Apfel-, Glycerin-, Milch-, Glykol-, u. Mandelsaure) hergestellt u. mit 
NaOH titriert wurde. Dio Messungen zeigten, daB in neutraler Lsg. die bas. Komplexe 
Cu8(OH)10(C4H4O„)3, Cu3(0H )3C6H50 „  Cu2(0H)3C4H40 5 u . Cu(OH)(C6H4OHCOO) be- 
stelien. In alkal. Lsg. gehen diese Komplexsalzlsgg. unter Zers. in stark bas. Hydrosole 
iiber. Dagegen liiBt dio elektrometr. Titration nicht auf die Bldg. stabiler Cu-Komplex- 
verbb. mit den iibrigen 4 Oxysiiuren schlicBcn. Es entstehen vielmehr bas. Sulfate. 
Die Tatsache, daB ein groBer tlberschuB an oxysaurem Salz das bas. Salz nicht nieder- 
schlagt, wird auf die peptisierenden Eigg. der Oxysaureanionen zuruckgefiihrt. (Trans. 
Faraday Soc. 28 . 84—88. Febr. 1932. Chelsea, Polytechn.) G u r ia n .

R. Ripan, Beilrag zur TJntersuchung iiber die Biłdtmg von Amminen in  wdsseriger 
Lomng. IX. Mitt. (VIII. ygl. C. 19 3 0 . II. 708.) Durch Hinzufiigen von Cu(N03)2 
u. Hoxamethylentetramin zu wss. Lsgg. organ. Sauren stellt Vf. eino Reiho von 
Amminen her. Hierbei zeigt sich, daB das Kupferion bei der Bldg. von Amminen Moll. 
m it mehreren Metallatomon zu bilden Yermag. Folgendo Verbb. werden hergestellt: 
1. Gu2(CH30 0 2)1 ■ Urtp. Blaugriine Krystallo, luftbestandig, 11. in W., wl. in den go- 
briiuchlichen organ. Losungsmm., 1. in Basen wie Pyridin, NH3 usw. Mineralsauren 
zersetzen die Verb. — 2. Cw3(C'g/ / 4GO2)0- Urtp. Blaue ICrystalle. Die Verb. ist be- 
standig, unl. in k. W., wl. in h. W. unter Zers. In  h. Pyridin geht die Verb. in Lsg. 
unter Bldg. des entsprechenden Ammins m it Pyridin. — 3. Cu3(CrJJ- ■ CII2 • GO..)̂  ■ 
Urtp. Dunkelgruno Krystallo. Dio Verb. ist bestandig, unl. in k., wl. in h. W. untor

4. C u ^ H ^ O ^ - U r l p .  (ortho) 5. G u Ą G ^ C ^ ) ^  Urtp. (ortho)

6. C'«2( c c/ / 4< ^ )  - Urtp. (meta) 7. Urtp. (para)

Zers. — 4. (Vgl. obon.) Griino ICrystalle, dereń Eigg. denen dci>vorigen Verbb. ent- 
sprechen. — 5. (Vgl. oben.) Die Krystallo sind dunkler gefarbt ais dio der Verb. 4. — 
6. (Vgl. oben.) Griino Krystalle, doren Eigg. m it denen der isomeren Verb. 4 iiberein- 
stimmen. — 7. (Vgl. oben.) Krystalle noch dunkler gefarbt ais die der beiden isomeren 
Yerbb. 4 u. 6. (Bulet. Soc. ętiinje Cluj 6 . 286—98. Nov. 1931. Klausenburg, Labor. 
f. anorgan. u. analyt. Chemie.) AsCHERMANX.

A. Simon und P. Rath, Beitrdge zur Kenntnis von Hydrogelen. XI. Mitt. U ber 
das System Siliciumdioxyd-Wasser. (X. vgl. C. 19 3 1 . I. 2328.) Zur Festlegung der 
Zustandsdiagramme wurde ein Tensimeter yerwendet, in dem die Zers. der Alkali- 
silicato unter AusschluB von C02 u. von Feuehtigkeit im Vakuum durchgefiihrt werden 
konnte (ausfuhrliche Besehreibuiig vgl. Original). Im speziellen wurde Natriumsilieat
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(Na2Si03• 4,2 H„0) durch gctrocknctes HCl-Gas bei —20° zers. Das umgesetzte Materiał 
wurde darauf m it gekiihltom absol. A. u. dann m it absol. A. gewaschen. Aus dem 
Diagramm des isobaren Abbau konnte festgestellt werden, daB bei der Einw. von HC1 
die Isolierung der Kieselsiiure vor sich gegangen war, wobei die Kurve deutlich die 
Existenz eines 2-, 1,5- u. Monohydrates anzeigte, die der Ortlio-, Pyro- u. Metakiesel- 
siiure entsprechcn. Die Existenz eines Halbhydrates ist bei diesen Versss. zumindestens 
angedeutet, wenn auch nicht mit Sicherheit anzunehmon. Es wird ferner noch ein 
Vers. iiber den isobaren Abbau eines mit iither. HC1 umgesetzten Na-Silicats boschrieben, 
der das Auftreten oines Halbhydrates beim Abbau sicherstellt. Insgcsamt laflt sich 
feetstellen, daB das S i02 4 Hydrate bildet, u. daB das 2-Hydrat unter 10 mm Hg-Druck 
bei 16° in das 1,5-Hydrat zerfallt, welches seinersoits bei 20° in das Monohydrat iiber- 
geht, dessen Existenzgrenze bei 30° uberschritten wird, wobei ein Halbhydrat resultiert, 
welches bei etwa 90° weiter in das S i02 zerfallt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 2 02 . 
191—99. 15/12. 1931. S tuttgart, Techn. Hochsch., Lab. f. anorgan. Chem. u. anorgan. - 
chem. Techn.) K l e v e r .

A. Simon und P. Rath, Beilrćige zur Kenntnis von Ilydrogelen. X II. Mitt. Das 
System Zinndioxyd-Wasser. (XI. vgl. vorst. Ref.) Nach dor gleichen Methode wie 
vorstehend wurde die Zers. von Na2Sn03'3  H ,0  durch 98%ig. H N 03 durchgefulirt 
u. dcm isobaren Abbau unterworfen. Aus den Verss. ergab sich, daB das S n02 2 Hydrate 
bildet, denen wahrscheinlich die Formeln H 2Sn03-2 H20  u. H 2Sn03 zukommen, wobei 
die letztere Saure vielen Salzen zugrundo liegt. Moglicherweise bestehende hohere 
Hydrate konnten, infolge der zersetzenden Wrkg. der konz. H N 03, nicht nachgewiesen 
werden. — Die Berechnung der Bildungswiirmen der S i02- u. SnÓ2-Hydrate nach der 
NERNSTschen Niiherungsformel ergab: fiir Si02-2 H 20  ■~14,0 kcal, S i02‘-1 H 20  
~ 26 ,5  kcal, Sn02- 3 H aO <—15,5 kcal u. Sn02 -1 H 20  '~30,0 kcal. Die Bildungs- 
warmen zeigen somit, daB dio Stabilitiit der Zinnsauren eine gróBero ais die der ent- 
sprechenden Kiesels&iiren ist. Es werden ferner die thermoehem. Verhaltnisse dieser 
beiden Systome mit den Dioxydhydraten der 4. Gruppe des period. Systems u. vor 
allem mit den osmot. Systemen verglichen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 2 0 2 . 200 
bis 204. 15/12. 1931. S tuttgart.) K l e v e r .

Josef Hoffmann, U ber Zinnachweia in  Oldsern ohne vorhergegangenen Silicat- 
aufschlufl, sowie Thermoluminescenzm bei verschiedenen salzsauren Żinnproben. Durch 
Red. von Sn-haltigen Glaslsgg. mit HC1 u. Zn gelingt es, SnH4 zu entwickeln, das sich 
£>n k. Glase niederschliigt u. einer nicht leuchtenden Elamme sehone himmelblauo 
Parbung verleiht. AufschluB des Glases ist aber nicht nótig. Vf. macht Angaben iiber 
Fluorescenz von Sn-haltigen Glasern u. Mineralien durch Bestrahlung mit ultra- 
violettem Licht. (Sprechsaal 65. 82—83. 4/2. 1932. Wien.) Sa l m a n g .

Karl Gleu, Rotę Pcrniolybdate. Zur Aufklarung der N atur der roten Permolybdate, 
die in alkal. Lsg. entstehen, werden aus ammoniakal. Lsg. K 2Mo08 u. Zn(NH3)4Mo08 
dargestellt u. untersuoht. Das K-Salz ist stark explosiv u. detoniert beim Beriihren 
mit der Flamme u. bei Hammerschlag. Das Zn-Salz, das, wenn es liinger steht, nach 
NH3 riecht, ist bestandiger. Die wss. Lsgg. der Salze zersetzen sich bald unter O-Entw. 
u. Entfarbung. Verd. Mineralsiiuren gebon bei geringer O-Entw. gelbe Lsgg. Die Ana- 
lysen auf akt. O, bei denon die Substst. im Vakuum erhitzt u. der freiwerdende O gas- 
yolumetr. ermittelt werden, ergeben auf 1 Atom Mo 4 Atome akt. O. Es -wird an- 
genommen, daB sich die roten Permolybdate von der Monomolybdansiiuro ableiten 

r O o  1"u. ihr Anion entspreehcnd q 2Moy1q 2 gebaut ist, u. im AnschluB an die Diskussion
der Struktur fiir die roten Perchromate von RlESENFEŁD eine Formulierung mit
5-wertigem Cr vorgeschlagen. (Ztschr. anorgan. allg. Cliom. 204. 67—80. 9/2. 1932. 
Jena, Univ.) E lstn er .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
Hawksworth Collins, Die Collinsschen Zahlen der Mineralien. XXI. (XIX. vgl. 

C. 1 9 3 1 . II. 695.) Die theoret. D.D. bzw. Brechungsexponenten (in Klammem) be- 
tragen fiir Rhodochrosit 3,59 (1,712), MnO 5,07 (2,1761), Natrophyllit 3,4 (1,6816), 
MgCr04-7 H 20  1,766 (1,550 03), Lunebergit 2,05 (1,54), Szaibelyit 2,769 (1,643), Vivianit 
2,69 (1,5914), Melanterit 1,973 (1,4694), Anapait 2,814 (1,6185), Ocłahedrit 3,874 (2,476), 
Rulil 4,276 (2,6076), Tilandpidit 2,544 (1,682), Brookit 4,1 (2,56), Perowskit 3,973 
(2,3851), OeikielU 3,914 (2,319), Gelsian 3,435 (1,5846), Harmotom 2,466 (1,4976),
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Edinglonit 2,725 (1,5485), Gyanolrichit 2,744 (1,614). Libdlicnit 3,7 (1,744 59), Ghrysokoll 
2,11 (1,5006), Amblygonit 3,134 (1,592 34), Spodumen 3,133 (1,666 27), Potalit 2,414 
(1,515 32), Willemit 3,936 (1,6836), Goslarit 2,015 (1,4801), Galmci 3,41 (1,6407), 
K 3CuSe20„-6 H20  2,536 (1,5235), K 2SOjt 2,654 (1,4918), Misenit 2,22 (1,4857), Scheełil
6,072 (1,918), Śtolzit 8,024 (2,2245), Hubnerit 7,335 (2,1679), Leivisit 4,943 (2,2045), 
Vałenlinit 5,707 (2,2296), Pollucit 2,922 (1,521), Os-Fe-Ałaun 2,061 (1,4825), Cs2Se01 
4,3 (1,6099), Pyrargyrit 5,78 (2,989), Auripigment 3,480 (2,82), Realgar 3,556 (2,6222), 
Kalomcl 7,12 (1,963), Zinnóber 8,145 (2,832), Livingslonit 5,09 (3,0019), K^SnClą 2,697 
(1,656 03), Gassiterit 6,954 (2,0325), Nordenskjoeldit 4,222 (2,0325), PbC'l2 5,584 (2,2145), 
PbO 9,29 (2,685) u. Raspit 8,08 (2,2869). (Chem. News 143. 312—13. 364—66. 410 
bis 412. 1931.) E n s z l in .

Domenico Costa, Neu enldeclcle Bauxitvorkommen im Gorzer Gebiet. Dio neu ent- 
dcckten Yorkk. von rotcm u. gelbbraunem Bauxit enthalten 47—63% A120 3, 6 bis 
30% Si02 u. 5—17% Fe20 3. (Giorn. Chirn. ind. appl. 13. 564. Doz. 1931.) R. K. Mii.

G. D. Osborne, Uber das Vorkominen von Custerit und Monlicellit in metarnorphem
Kalk aus dem Carlingford Dislricł, Co. Louth, Irland. Custerit u. Montieollit kommcn 
noben Yesuvian, Phlogopit, A patit u. Kalkspat in einem durch Kontaktmetamorphose 
veriinderten Kalk vor. Custerit ist grau, opt. positiv u. hat dio Liehtbreehung a =
1,590,/? =  1,596 u .y  =  1,601. (Geological Magazine 69. 61—62. Febr. 1932. Cambridge, 
Dep. of Mineralogy and Petrology.) E n s z l in .

Czesław Kuźniar, Uber das Yorkomnien von Glaubersalz im Gipshut der Kali- 
sałzlagerstdlten bei Hołyń, Kropiwnik und Siwka. Beschreibung von Glaubersalzlinsen 
in einem Gipshut. Das Glaubersalz ist wahrschoinlich aus einer an NaCl u. Na2S04 
gesatt. Lsg. bei etwa 10° ausgesehieden worden. Die gesatt. Lsgg. sind durch Zers. 
von Kainithalit u. Langbeinithalit durch NaCl-Lsgg. entstanden. (Buli. Int. Acad. 
Polon. Sciences Lettres Sorio A. 1931. 411—19.) E n sz lin ’.

H. V. Ellsworth, Monazil, welcher durch Kohlensloff gefarbl ist, von Dickens
Township, Nipissing Dislricł, Ontario. — Ein groBer Monazitkrystall von schwarzer 
Farbung aus einem Pegmatit enthielt ais farbonden Stoff elementaren Kohlenstoff, 
woloher durch Gliihen des Pulvers entfernt werden kann. Nachzuweisen war derselbo 
durch Braunfarbung erhitzter konz. H 2S04, sowie durch Vcrbrennung im 0 2-Strom. 
Krystallograph. Beschreibung des Monazits, welcher die Zus. hatte PbO 0,33, U:1Os 0.32, 
T h0 2 7,32, Ce2Os 22,63, (La, Di)20 3 34,63, (Yt, Er)20 3 4,66, CaO 0,35, MgO 0,02, FeaO.,
0,08, MnO kein, A1„0:> usw. <  0,'l0, P 20 5 27,89, Ś i02 1,54, H 20  —100° 0,06, HaÓ 
+  100° 0,34, Ho usw. nichts, C Spuron. (Amer. Mineralogist 17. 19—28. Jan.
1932.) E n s z l in .

G. M. Schwartz und c. F. Park jr., Eine mikroskopische Untersuchwig der Erze 
der Campbellgrube, Biśbee, Arizona.. Das Haupterz ist Kupferkies m it betrachtlichcn 
Mengen Bornit u. Kupferglanz. Die Paragenesis der hypogenen Mineralien ist Pyrit, 
Kupferkies, Bornit, Kupferglanz m it Fahlerz Tennantit, Enargit, Fam atinit u. Stro- 
meyerit. Letzterer ist z. T. jiinger ais Kupferglanz. Bornit ist z. T. gleichaltrig mit 
Kupferkies. In  den Randgcbieten treten Zinkblende u. Bleiglanz jiinger ais Kupfer
kies u. Bornit reichlich auf. Der Spekularit der Randphase kommt nach dem Pyrit 
u. Kupferkies. Das hauptsachlichste supergene Minerał ist Kupferglanz, welcher 
Kupferkies u. Bornit verdrangt. Covellin kommt nur in Spuron vor. (Economic Geology 
27. 39—51. Jan./Febr. 1932.) E n s z l in .

Clarence S. Ross und Paul F. Kerr, Die Manganmineralien eines Garujs bei 
Bald Knob, Nord Carołina. E in Mangangang m it einer Reihe seltcnerer z. T. nouer 
Mineralien wird beschrieben. Ein Mangancalcit enthalt 42,17% MnC03 neben 56,31 
CaC03. Der Tephroit hat die D. 4,082, die H artę 6, die Liehtbreehung a  =  1,785, 
P =  1,803 u. y =  1,820 u. die Zus. 2 M n0-Si02 m it 3,27% FoO u. 1,72% MgO. Der 
Alłeghanyit, nach der Landschaft seines Vork. benannt, ist holi- bis graurosa, hat dio 
Liehtbreehung a =  1,756, fi — 1,780 u. y =  1,792, ist opt. negativ, gehort in die 
orthorhomb. Krystallklasse u. hat die D. 4,020 bei einer Harto von 5,5. Die Zus. dieses 
Minerals ist 24,90 Si02, kein T i02, Spur A120 3, kein Fe20 3, 1,40 FeO, 70,35 MnO, 
2,16 MgO u. 0,74 CaO, was einer Formel 5 MnO - 2 S i02 entspricht. Der rdntgenograph. 
Vergleich der Krystallgitter des Alleghanyits u. des Tephroits ergab deutliche Ver- 
schiedonheiten des Aufbaus. Der Rhodmit ist ein sehr manganreiches Glied der Rho- 
donit-Bustamitreihe. Ein neuer Spineli wurde ais Gałazit bezeiehnet. Derselbo hatte 
die Zus. 0,96 S i02, Spur T i02, 45,71 A120 3, Fe ais FeO bereohnet 16,36, MnO 34,03, 
MgO 1,50, Spur CaO u. Spur( ?) ZnO m it der Hauptkomponento von 65,79 MnO • A120 3.
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Weiter wurden nocli Spessartit, Mn-Amphibole u. Magnetił mit 0,3% Mn bcsckrieben.
(Amer. iMineralogist 17 . 1—18. Jan. 1932.) E n s z l in .

A. steopoe, Der Staubregen von Bukarest. Der im Febr. 1929 in Bukarest in
in grofier Menge gefallene Staubregen batte die Zus. 72,94 S i02, 12,04 A120 3, 1,43 Fe20 3,
1,72 CaO, 0,99 MgO u. 7,63 Gliihverlust. AuBerdem enthielt er nock 0,66% organ, 
saure Bestandteile, woraus geseblossen wird, da/3 er durch den Sturm in schneefreien 
Aekerbaugebieten Westrumaniens aufgewirbclt wurde. (Bulet. Chim. pura aplicata, 
Bukarest 32 . 51—54.) E n s z l in .

W. A. Tarr, Meleorite in Sedimentgesleinen ? Besprechung der Mógliehkeitcn zur 
Auffindung von Meteoriten in Sedimentcn. (Science 75. 17—18. 1/1. 1932.) E n s z l in .

Philipp Herbig, Die Dynamik des deutsclien Muschelkalkmeeresbodens, ihr EinfluB auf die 
Genesis der Muschelkalkgesteine und ihre Bedeutung fiir Probleuie der pliysischen und 
historischen Geologie. Brsg. von d. PreuB. Geol. Landesanst. Berlin: Vertrieb d. PreuB. 
Geol. Landesanst. 1931. (225 S.) gr. 8°. =  Beitriige zur physik. Erforschg. d. Erd- 
rinde. H. 4. nn. M. 9.—.

[russ.] Wassilij Iwanowitsch Nikolajew, Salzprobleme der UdSSR. und physikal.-chem.
Analyse. Leningrad: Akademie der Wissenschaften 1931. (107 S.) Rbl. 1.25.

Karl Eedlich, Dic Geologio der innerostcrreichischcn Eiscnerzlagerstatten.J Wien-Berlin: 
J. Springer; Dusseldorf: Verl. Stahleisen 1931. (VIII, 165 S.) 4°. =  Bcitrage zur 
Gcschiehte d. ósterr. Eisenwesens. Abt. 1, H. 1. nn. M. 14.40.

D. Organiście Chemie.
P. E. Verkade, Die neue Revision der Nomenklatur organisclier Ycrbindimgcn. 

Die von der Kommission der Internationalen Union ausgearbeiteten Vorsclilagc (vgl.
C. 19 3 1 . II. 1549; 19 3 2 . I. 932) werden ausfiihrlick besproehen u. durch zaklreicke
Beispiele ci-lautert. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51 . 185—217. 15/2. 1932. Rotterdam, 
Handelshochsehule.) OsTERTAG.

N. V. Sidgwick, Die Struktur der Yerbindungen des zweiwertigen Kohlenstoffs. 
Vf. diskutiert die iiber Kohlenoxyd, die Isonitrile u. Fulminate vorliegendenTatsachcn u. 
schlieCt aus ilinen auf die Richtigkeit der LANGMUlRschen Auffassung (Journ. Amer. 
chem. Soc. 41 [1919]. 1543), also der Formeln : O | C: bzw. R:jSt { C:. H atteC O eine 
doppelte Bindung, so miiCto es das Moment (2—3) der Aldeliyde u. Ketone haben; 
offenbar wird dieses aufgehoben durch das infolge der Verschiebung eines Elektrons vom
O zum CO hervorgerufcne, entgegengesetzte Moment. — Bzgl. der Isonitrile wird der 
Inlialt der Arbeit von Hammick, New, S id g w ick  u. S u t to n  (C. 19 3 0 . II. 3129)

+__— + —
wiedergegeben. Fiir die LANGMUlRsche Formel (die ubersielitlicher 0 = C  bzw. R—N=^C 
gcschrieben wird) spreehen ferner die Bildungswarmen, da ein Vergleich der vorhandenen 
Daten zeigt, daC die Bildungswarme einer Bindung aus den Atomen proportional ist 
der Vielfaltigkeit der Bindung u. daB sich C—O u. die Isonitrile wie Substanzen mit 
dreifacher Bindung Yerhalten, weiterhin die Paraohorwerte (LlNDEMANN, C. 1930 .
II. 1369) u. die Fluchtigkeit, dic ja direkt mit dem Dipolmoment zusammenhangt: 
Die Isonitrile haben etwa dasselbe Moment wie die Nitrile, sieden aber 20° tiefer. Auch 
die chem. Eigg. des CO u. der Isonitrile spreehen fiir die LANGMUlRsche Formel: nur 
der Kohlcnstoff, nicht der Sauerstoff oder Stickstoff, kat ein unvenvendetes Elektronen- 
paar, das bei Additionsrkk. Bindungen herstellen u. das C-Atom in den vierwertigen 
Zustand uberfijhren kann. In den Nitrilen hingegen kat der negatiy geladene Stickstoff 
ein unverwendetes Elektronenpaar, so daB er ais „Donor“ Komplexe bilden kann; 
da aber seine Kovalenz kockstens 4 betragt, konnen nieht beide Elektronen des Paars 
neue konvalente Bindungen herstellen: es tr itt  Addition am C u n d  N  ein. Bei den 
Komplexen ist stets das CO oder das Isonitril des Donor beteiligt, cntspricht also dem 
Annnoniak, etwa in einer Verb. [Pt(NH3)2(CO)2]Cl2, wo CO eino Koordinationsstelle 
besetzt. — Aknlich wie in den besprockenen Verbb. tr itt  der Koklenstoff noch in anderen 
Substanzen ais Acceptor auf, z. B. gegeniiber S in der yon INGOLD u. JESSOP (C. 1930 .
I I . 3031) besekriebenen Verb., ferner nach K u h n  u. A lb r e c h t  (C. 19 2 7 . II. 1009) 
in den All;aliverbb. der aliphat. (aci-) Nitroverbb., mogliclierweise auch in den (opt.- 
akt.!) Diazoverbb. vom Typ des Diazobernsteinsaureesters. — Vf. weist darauf hin, 
dafl die NefscIic Formulierung der Aeetylenverbb. ais R 2C—C, z. B. im Falle des 
Dijodacetylcns, mit Hilfe von Dipobnomcntmessungen entschieden werden kann. — 
Unter Berueksichtigung der Tatsacke, daB der Koklenstoff in den besprochenen Verbb.
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zwei seiner Valenzelektronen an Bindungen tcilnehmcn laBt, kann man von „zwei- 
wertigem Kohlenstoff" sprechen; seine Kovalenz ist jedoch drei. (Chom. Reviews 9. 
77—88. Aug. 1931. Oxford, Univ., England.) B e r g m a n n .

H. Hopff, Ober Friadel-Craftsschc Syntliesen in der aliphalischen und hydro- 
aromatischen Eeihe. (Vgl. C. 1931. II. 3592.) Auf Grund der Unterss. von N e n it z e s c u  
u. I o n e s c u  (C. 1932. I. 799) bat Vf. scinc eigenen Verss. i& hgepruft u. dio Angabon 
gcnanntcr Autoren bestatigt gefundcn, daB bei Einiv. von Acetylclilorid ( +  wasser- 
freicm A1C13) auf Cyclohexan niebt, wic 1. c. angenommen, Methylcyclohcxylkcton, 
sondern l-Mdhyl-2-acetylcyclopantan entsteht, das oxydiert 2-Methylcyclopentancarbon- 
sUure-(l) liefert. Weiter stellte er fest, daB das bei Einw. von CO auf Cyclohexan ais 
Hexahydrobcnzaldehyd angesprochene llk.-Prod. tatsachlich l-Methylcydoliexanon-(2) 
ist. Wahrend also die aromat. KW-stoffe mit CO die nachsthoheren Aldehyde, mit 
Siiurechloriden die entspreehenden ICetone (in beiden Fallen unter Erhaltung des 
6-Ringes) geben, liefern gesatt. liydroaromat. u. aliphat.Verbb. sowohl mit CO wie mit 
Saurechloriden Ketone, wobei eine CH3-Gruppc in die Nachbarstellung zur CO-Gruppe 
wandert.

V e r s u c li c. l-Melkyl-2-acetylcyclopentan. lvp.750 1 68°. Semicarbazon, Blattchen, 
P . 1(>1—162°. Oxydation des Ketons mit Hypobromit (nach NENITZESCU u. IoNESCU,
1. c.) ergibt 2-Methylcyclopcntancarbonsdurc-(l), K p .10 108°. Amid, P. 153—154°. —
l-Melhylcycloliexanon-(2), Kp. 162—163°, =  0,9245, i i i r0 =  1,4475, Identifizierung.
Semicarbazon, Blattchen aus CH3OH, F. 189°. (Ber. Dtsoh. chom. Ges. 65. 482—84. 
2/3. 1932. Ludwigshafen a. Rh., Hauptlabor. der I. G.) P a n g r it z .

P . Unger, Bemerhing zu der Arbeit von H. H opff: Uber Friedel-Craflssche
Bealclionen in der aliphatischen und hydroaromalischen lieihe. Bei Nach- 
priifung der von H o p f f  (C. 1931. II . 3592) beschriebenen Rk. zwischen Acetylchlorid 
(+  wasserfreiem A1C13) u. Cyclohexan hat Vf. in Obereinstimmung mit N e n i t z e s c u  
u. IONESCU (C. 1932. I. 799) das von H o p f f  ais Hexahydroaeetophenon (Cyclohexyl- 
methylkcton) angesprochene Rlc.-Prod. ais l-Mełhyl-2-acetylcydopentan (I) erkannt. 
Diese Verb. bat zwei asymm. C-Atome, kann also in 2 rac. Formen esistieren: Die stabilc 
(trans- ?) Form ist die gewolmlich isolierlc, die labile (cis- ?) entsteht bei der katalyt. 
Hydrierung yon l-Methyl-2-acclyl-A1‘--cyclopenten (II), das neben I  bei obiger Rk. 
isoliert u. identifiziert werden konnte. Dio labile Form gcht bei Einw. von wasser
freiem A1C13 oder Dcst. ihres Semicarbażons mit wss. OxaIsaurelsg. in dic stabile Form 
iiber. Neben I u. II cntstchen: ein Polykelon, C1.,H200 3, cx.,a.-DiacełessigsdureathyUster, 
weiter u. a. chlorhaltige, sowie ungesiitt. neben gesatt. Verbb. Dicse Befunde u. be- 
sonders die eintretende Ringverengerung stutzen, im Gegensatz zu H o p f f  (1. c.) u. 
NENITZESCU u . Mitarbeiter (C. 1932. 1. 800), folgende Erklarung fiir den Rk.-Me- 
chanismus: Das Cyclohexan wird zum Bicyclo-[0,l,3]-hexan (vgl. ZELINSKY u . OUCHA- 
KOFF, C. 1924. II . 835) dchydriert, dieses iiber das Methyleyclopentan zum Methyl- 
cyclopenten isomerisiert, das bei der FRIEDEL-CRAFTSschen Rk. im Sinne der WlELAND- 
schen Formulicrung l-Chlor-l-methyl-2-aeetylcyclopentan ergibt. Durch HCl-Ab- 
spaltung entsteht II, durch dessen Hydrierung I.

V o r s u c h e .  Die Rk. zwischen Cyclohexan (+  wasserfreiem A1C13) u. Aeetyl- 
chlorid in bestimmten Mengenverhaltnissen, einmal bei +10°, ein zweites Mai bei 
—18° angesetzt, lieferte in beiden Fallen ein Rk.-Gemisch, aus dem sich durch Zers. 
mit Eis u. HC1, Ausschiittcln der entstehenden Ólschichten mit verd. KOH u. Ansiiuern 
der alkal. Lsg. ein braunes Ol herausarbeiten lieB, das durch Dest. in zwei Fraktionen 
getrennt werden konnte: 1. K p.n  104—105°, a,<x-Diacetessigsaureathylester, CfiH120,i, 
farbloses Ol, 2. Kp.ls 136—137°, Folykełon, C]4H 20O3, gelbes, zersetzliches Ol. Aus den 
vcrbleibenden neutralen Anteilen wurden die bis 160° sd. Bestandteile unter n. Druck 
abdestilliert, die hoher sd. gereinigt, fraktioniert destilliert u. die einzelnen Fraktionen 
in die Semicarbazone iibergefubrt. Aus diesen lieBen sich durch Auskoehen mit Essig- 
ester ein in organ. Losungsmm. schwcr 1., bei 214—216° schm. u. ein 11., bei 158—160° 
schm. Semicarbazon (letzteres aus CH3OH umkrystallisiert) abtrennen. — Slabiles
1-Mdhyl-2-acfdylcycloptntan. Darst. durch Dest. des 11. Semicarbazons mit wss. Oxal- 
saurelsg. u. wie oben angegeben. Farbloses, campher- u. mentholahnlich riechendes
Ol, K p .703 1 68°. Semicarbazon, C3H 17ON3, aus Essigester Blattchen, F. 162,5 bis 163°. 
p-Nilroplienylhydrazon, C].jH190 2N3, aus CH3OH orange Prismen, F. 102,5°. — 1-Melliyl-
2-acetyl-A1>--cyclopenten, C8H 120 . Darst. durch Dest. des swl. Semicarbazons mit wss. 
Oxalsaurelsg. Farbloses, menthol- u. acetonśihnlich riechendes Ol, Kp.;jl 185°. Semi
carbazon. Swl., aus A. Krystalle, F. 221°. Oxim, Krystalle aus Lg., F. 85—85,5°.
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p-NUroplienylhydrazon, C^HjjOjNj, aus A. rote Prismen, F. 162°. —• Labilcs 1-Mcthyl-
2-acetylcydopcnlan. Aus vorigem durch Hydrierung an Pd-Kohle. Semicarbazon, 
C9H 1?ON3, aus Essigcstcr Blattchen oder Nadeln, F . 161,5—162,5°; Ubcrgang des 
freien Ketons bzw. Scmicarbazons in die stabile Form vgl. oben. — 1 - [p-N ilrophcnyl]-
3,5-dimethylpyrazol-d-carbonsaurealhylester, C^H^OjN,. Aus a.a-Diacetessigester u. 
p-Nitrophenylhydrazin. Aus Essigester wollige, strohfarbene Nadeln, F . 149,5—150°. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 467—72. 2/3. 1932. Berlin, Pliarmazeut. Inst. der 
Univ.) P a n g r it z .

Armand Henri Joseph Houssa und Henry Phillips, Die Umwandlung von 
C/ilorkohlevsditrc-(d)-fl-oclylesler in recktsdrehendes fi-Chloroetan und die Einwirkung der 
CMoride und des Ozychlorids des Pliosphors auf (d)-@-Octanol. Chlorkohlensaure-(d)- 
/S-octylester, der seiner Darst. nach die Konfiguration des (d)-/?-Octanols besitzt, ist 
im Vakuum unzers. destillierbar; m it Py. gibt er linksdrehendes ^-Chloroetan, u. zwar 
von recht betrachtlicher Drehung. Erhitzen auf 130° (fiir einige Zeit) gibt rechts 
drehendes /^-Chloroetan, allerdings opt. nicht rein, was die erste Bildungsweise des 
letzteren aus dem (d)-/?-Octanol ist. DaB hierbei keine WALDENsche Umkehrung statt- 
findet, wird daraus gefolgert, daB die unter Umkehrung verlaufenden Vorgange der 
Umsetzung von /?-OctanoItoluoIsulfocstcr mit LiCl u. von /?-Octanoltoluolsulfinsiiure- 
ester mit Chlor von D eriw . des (d)-Octanols zu (—)-/?-Chloroctan fiihren. Die Mog- 
liclikeit der Bldg. der Antipoden aus demselbcn Ausgangsmaterial wird auf zwei ver- 
schicdcnc Reaktionsmechanismen zuruckgefuhrt. Bei Abwesenheit von Py. bleibt das 
Oktctt des asym. C intakt u. besteht nach AbschluB der Rk. aus densolben Elektronen 
wic vorher; tr i t t  intermediar ein Radikal auf, so muB es ein Anion scin, das kationoides 
Chlor addiert. Mit Py. bildet sich ein Pyridiniumchlorid, u. das Chlor reagiert ais Anion, 
so daB das asym. C-Atom ais Kation fungieren muB, wodurch Umkehrung crmogliclit 
wird ( K e n y o n  u . P h i l l i p s ,  C. 1930. II. 1836). — DaB die Umwandlung von (d)-/?-Octyl- 
clilorkohlensaureester mit K-Aeetat in Essigsaure-/9-octylcster olmo Umkehrung ver- 
liiuft (H o u s s a  u . P h i l l i p s ,  C. 1930. I. 2546), war friiher so gedeutet worden, daB 
dio Zers. des primar gebildeten gemischtcn Anhydrids nach Schcma A u. nicht nach 
Scliema B verlauft. Aueh nach Schcma B ware nunmehr Erlialtung der Konfiguration 
dann zu erwarten, wenn das opt.-akt. Radikal ais Anion auftritt. DaB trotzdem die 
fruliere Auffassung richtig war, wird durch Yerss. iiber die Einw. von Chlorkohlen- 
saure-(d)-y3-octylester auf K-Thioacetat bewiesen. Das hier gleichfalls primar ent- 
stchende gemischte Anhydrid zerfallt nąmlich in COS u. (d)-/?-Octylacctat; gemaB 
Schcma B hatte C02 u. (d)-/?-Octylthioacetat entstehen mussen. — (d)-/?-Octanol gibt 
m it allen drei Chloriden des Phosphors linksdrehendes /^-Chloroetan, in groBerer Aus- 
beute, aber mit geringerem Drehvermogen bei Ggw. von ZnCl2. Das hoehste Drch- 
vermogen wrurdo mit PCI3, das kleinste mit P0C13 bcobaehtet. In  Ggw. von Py. gibt 
nur PC16 in merldicher Menge /?-Chloroctan (u. zwar linksdrehendes); im wesentlichen 
entstehen /?-Octylestcr der Phosphorsauren. Im  ganzen kennt man jctzt 13 Rkk., bei 
denen aus (d)-/?-Octanol linksdrehendes (9-Chloroctan entsteht.

C8Hla^  H O CeH 13 H O
CU3" O -j-ć —Ó-j-C • CH3 CH8' > ^ ! ó - C j - 0 - 6 - C H 3

! jj  ; 11 •
A i .0  B °i

Y e r s u c h o .  Durch Zers. von Chlorkohlensaure-(d)-/?-octylester erhaltenes 
^-Chloroetan zeigtc [a]54(J, 17 =  +4,39°, das aus K-Thioacetat u. dem Ester erhaltene 
/?-Octylacetat ¥om K p .]0 77—78° [a]546118’5 =  —1,78°; das daraus erhaltene /?-Octanol 
wurde ais saurer Phthalester von [a]M6119 =  —54,6°, also ais opt. rem identifiziert. — 
Phosphorigsdurcdi-p-octylcster, C10H35O3P. Aus (d)-/S-Octanol u. PC13 in A.-Py. K p .10 116 
bis 118°, oc516120 =  +18,84°; a43H>20 =  +31,40°. Nebenher diirfto auch der Monoester 
entstanden sein. — Phosphorsauredi-ft-octylester, C16H350 4P. Analog mit PC15 neben 
linksdrehendem Chloroetan u. etwas Octylen ais saurer Anteil. Enthii.lt Monoester. — 
Mit POCl3 entsteht bei analoger Behandlung ein analoges Gemisch neben einem Phos- 
phorsauretri-/?-octylester. (Journ. chem. Soc., London 1932. 108—14. Jan . Battersea 
Polytechn.) B ergm ann .

Gr. P. Gibson, Darslellung, Eigenschaften und Yerwendung von Olycerinderivaten.
3. Mitt. Die Chlorhydrine. (2. vgl. C. 1931. I. 1429.) Vf. untersucht die Bldg. von 
Mono- u. Dichlorhydrin aus Glycerin u. HC1. Zunaehst wird eine Literaturiibersicht 
gegeben. Essigsaure beschleunigt die Rk., was besonders bei der Gewhmung der Di-



ehlorhydrine von Yorteil ist. Fur die Darst. des leichter weiter Diehlorhydrin liefernden 
Monochlorhydrins ist die Absorption einer bestimmten Menge HC1 in Glycerin, das 
2°/0 Eg. enthiilt, bei 100° am besten, fur die Darst. von Diehlorhydrin cin UberschuB 
ron HC1 u. Zusatz von 4%  Eg. Die gebildeten Acetylehlorhydrine ahneln den Chlor- 
hydrinen sehr u. sind gewohnlich unsehadlieh. Acetylfreies Monoehlorhydrin kann 
man nach dem Verf. von N lV li:R E  gewonnen, das allerdings fur Diehlorhydrin schlecht 
anwendbar ist. — Destilliertes Monoehlorhydrin (aus Glycerin u. HC1) besteht aus 

T CII., Cl ■ CH O Ac ■ n  TT CIL;0 Ac • CHOAc • C IJ .^  n
1 piI^Cl• CHOAc• CHj,-^ u  Cli2Cl • CHOAc • C H ,> U

viel a- u. wenig /?-Verb., Diehlorhydrin yollstandig aus a,y-Verb. Waren 4%  Essigsaurc 
bei der Dest. zugesetzt, so enthalten die ontsprcchenden Fraktionen 10% Acetomono- 
chlorhydrin bzw. 5%  Acetodiehlorhydrin, bei Verwendung von mehr Essigsiiuro noch 
mehr. Es hat sich ais prakt. erwiesen, das bei der eintretenden Rk. gebildete W. durch 
Tcmperaturerhohung zu entfernen (docli entstehen bei zu hoher Temp. Polyglycerin- 
chlorhydrine): Das W. nimmt in jedem Falle Chlorhydrin mit, was den hauptsiichlichsten 
Ausbeuteverlust bedingt. Diehlorhydrin bildet mit W. (mit oder ohne HC1) ein konstant 
sd. Gemisch, das sich gegebenenfalls in zwei Schichten trennt. — Fur die teolm. Ver- 
arbeitung mu 13 das Glycerin nicht besonders rcin sein; es kónnen sogar nur 40%ig. 
Glycerinlaugen verwendet werden. — In  jedem Falle entstehen — besonders dureh 
therm. Zers. von Monoehlorhydrin — Polyglyccrinchlorhydrinc, die nach voran- 
gehender Acetylierung durcli Fraktionieren getrennt werden konnten. Es wurdo so 
das Diacetylderiy. des Diglycerindicklorhydrins (I) u. das Triacetyldcriv. des Diglycerin- 
monochlorhydrins (13) neben dem l,4-Dioxandicarbinyldiacctat von B a t t e g e y , B u s e r  
u. ScHLAGER (C. 192 9 .1. 2651; II. 2049) crhalten. —  Tabellar. werden folgende Verbb. 
beschrieben: tx-Cldorhydrin, Kp.IS 139°; a-Acetin, K p.16t5158°; /?-Chlorhydrin, K p.lg 146°, 
fi-Aceiin, a.,^-Diehlorhydrin, K p .700 182°, <x.-Aceto-f}-chlorhydrin, Kp.7ro 230°, fi-Acelo- 
a-chlorhydrin, K p .,60 218°, a.,y-Dichlorhydrin, K p .700 1 76°, y-Accio-a.-chlor/iydrin, K p .700 
240°, Trichlorhydrin, Kp .7C0 156°, y-Aceto-a,(]-diclilorliydrin, Kp ..10 115—120°, fi-Acelo- 
a,y-diehlorhydrin, K p .760 205°, f},y-Diacelo-a.-monochlorhydrm, K p .40 145— 150°; Di- 
glycerindichloi-hydruidiacctat, K p .3 159—160° (I), Diglyccri?imonochlorhydrinłriaceJat, 
Kp .3 179—181° (U), DiglyccrintclraacctaI, Kp .3 194—197°, l,4-Dioxandicarbinyldiacdal, 
F. 125—126°. (Journ. Soc. chem. Ind. 50. 949—54. 20/11. 1931.) B e r g m a n n .

Hans Reihlen, Gr. v. Hessling, W. Hiihu und E. Weinbrenner, Ober aliphatischc
1,2-Diamine. Die leicht zuganglichen a-Aminonitrilo stollen cin ideales Ausgangsmaterial 
fiir die Darst. der 1,2-Diamine dar. Waln-end sic selbst zu leicht HCN abspalten u. so 
den Hydrierungskatalysator Tergiften, sind iliro Acetylderiw. selbst bei erhohter Temp. 
mit Platinoxyd in Acetanhydrid (Ca r o t h e r s  u. J o n e s , C. 1926. I. 1649) leicht zu 
hydrieren; durch die sofortige Acetylierung der gebildeten Aminogruppen wird dio 
Entstchung von sek. Aminen u. Piperazinen unterbunden. Ausgehend votn linksdrchen- 
den Alaninnitril, dessen Verseifung das Amid des natiirlichen Alanins liefert, erhalt 
man die Diacetylverb. des rechtsdrehenden Propylendiamins. Analog lassen sich auch 
Isobutylendiamin-(l,2), 1-Phenyl-l-methylathylendiamin u. 1-Amino-l-aminomethyl- 
cyclohesan darstellcn, doeh sind diese sehr zersetzlich — wohl wegen der fest gebundenen 
Aminogruppe. Schon die Acetylierung von a-Aminoisobuttersaurenitril erfordert ge- 
wisse VorsichtsmaBregeln, u. die Verseifung verlauft infolge der Bldg. von Piperazin- 

j j  deriw . schlecht; aus Isobutylendiamin-(l,2) entstand z. B.
GIT.,. nebenst. Prod. Auch reines a-Picolinsiiurenitril laBt sich
CHa-^ n I n  r acetylieren u. hydrieren, wobei N,N'-Diacetyl-a-amino- 

IIacL J c < X  t3 pipecolin gebildet wird, das sich leicht zum Ćlilorhydrat 
C lij verseifen laBt, aber begleitet ist von wechselndcn Mengen 

Immodi-(acetyl-a-pipecolin). Isopropyl- u. Phenylmalon- 
siluredinitril geben, in Acetanhydrid hydriert, aeetjdierte 1,3-Diamine. Von den freien 
Basen wurde nur das schon yon F e i s t  u. A r n s t e in  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 28 [1895]. 
425. 3172) u. P u r g o t t i (Gazz. chim. Ital. 24. I I  [1894]. 429) erhaltene Phcnylathylen- 
diamin naher untersueht.

V e r s u c h e .  N,N'-Diacetylpropylendiamin-(l,2), C7H 140 2N;;. Aus a-Acctamino- 
propionsaurenitril (D e l k PINE, Buli. Soc. chim. France [3] 29 [1903]. 1193) mit Pt- 
Oxyd u. H 2 in Acetanhydrid. Aus Essigester F. 138°. — a-Acetaminopheriylcs.sigsdure- 
nitril, C10H 10ON2. Aus dcm Aminonitril (Darst. aus Benzaldehydcyanhydrin u. hoch- 
konz. methylalkohol. NH3 [90% d. Th.!] unter LuftabschluB) mit Ather u. Acet
anhydrid. Aus Essigester-PAe. Nadeln, F . 113°. — N,N'-Diacetylphenylalhylcndiamin,
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C12H I60 2N2. A us dcm yprigen. Aus Essigcster F. 159°. — Pheriylathylendiamin, ChH 12N2. 
Aus dem yorigen mit konz. HCI; Behandeln des aus Methanol umkrystallisierton Chlor- 
hydrats mit Kalilauge. C02 anziehendes Ol, K p .0 80°. — Phenyllriacetyldłhylendiamin, 
C,.1H 180 3N2. In  den Mutterlaugen der Diacotylverb. Aus W. Blattchen, F. 166°. — 
N ,N  -Diacetylisóbutylcndiamin-(1,2), C8H 10O2N2. Aus umkiystallisiertem a-Acetyl- 
aminoisobuttersaurcnitril (a-Aminoisobuttcrsaurcnitril, Kp.ls 51°, wird in et was mehr 
ais die bercchnete Menge Acetanhydrid bei 0° in 20g-Ansatzen eingetragen; zweimal 
aus Essigcster umkrystallisiert, F. 106°). Aus Essigcster Nadeln, F. 99—100°. — 
Isobutylendiamin-(l,2)-chlorhydrat, C4H 14N2C12. Aus dem vorigen mit HCI. Aus 
Methanol umkrystallisiert. — Tetramethyl-l2,2,5,5)-piperazindichlorhydrat, ’C8H 2,,N2C12. 
Aus Acetylisobutylendiamin m it konz. HCI arn Sandbad. Aus A. umkrystallisiert. —- 
Melhyldthylacelaminoessigsdurenitril, C,H12ON2. Aus Metliyliithylketon wie iiblich iiber 
das Cyanhydrin (Kp.,, 74°). K p .0 120°; wcichc Krystalle vom F. 15—20°; wurde nicht 
rein erhalten. •— Diacełamino-(l,2)-methyl-(2)-butan, Cs,H180 2i\’„. Aus dem yorigen. 
K p .0 140°; aus Essigcster Nadeln, F. 95°. — a-Acetami7io-a.-phenylpropionsaurenUril, 
Cn H i2ON2. Aus Acetophenoncyanhydrin, das sofort vom Salzbrei getrennt werden 
muG, m it konz. alkoli. NH 3 unter Druck; Acetylierung mit Acetanhydrid in A. Aus 
Essigcster Nadeln, F. 166°. — 2-Phenyl-l,2-diacelylaminópropan, C131I180 2N2. Aus dem 
vorigen. Aus W. F. 147°. — 2-Phenyl-l,2-diaminopropan, C0H 14N2. Aus dem vorigen 
mit 20°/oig. HCI; Behandlung m it konz. KOH. Ol, Kp.« 80°. — 2,5-Dim-ełhyl-2,S- 
diphcnylpiperazindichlorhydrat, C18H 24N2CI2. Aus Ruckstanden des 2-Phenyl-l,2-diacet- 
aminopropans. — 1 - AcelaniinohexahydrobenzonUril (im Orig. l-Acdąminohezahydro- 
benzylcyanid), C9H 14ON2. Aus dom Aminonitril aus Cycloliexanon (vgl. S n e ssa re w , 
Journ. prakt. Chem. [2] 89 [1914]. 370). Aus Essigestcr F. 90°. hninodicyd.dhe.xan- 
carbonsdurenilril, F . 137°, nicht acetylierbar entsteht nebenhor. — N,N'-Diacelyl-
l-amino-l-aminomethylcyclohexan, Cn H 20O2N2. Aus dem vorigen. Aus Essigcster 
Nadeln, F. 167°. — l-Amino-l-aminomethi/lcycloJicxandichlorhydrat, C,H18N2C12. Aus 
dcm vorigen mit yerd. HCI. Aus A. mit A. fiłllbar, F. 120—122° (Zers.). — Diacclyl- 
(u-aminopipecolin, C10H 18O2N2. Aus a-Picolinsiiurenitril (CAMPS, Arch. Pharmaz. u. 
Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 240 [1902]. 347; F. 26°, K p .12 103°) in Acetanhydrid durch 
Hydricrung bei 60°. Aus Xylol, F. 105°. — Iminodi-(acetyl-a.-piperidin), C16H 20N3O2. 
Neben dem vorigen boim Arbeiten oberhalb 60°. Kp.„ 116°. — oj -Am inopipecoli n- 
chlorhydrał, C6H 16N2C12. Aus A. mit A. fallbar. — Diacelyl-l,3-diamino-2-phenyłpropan, 
Ci3H ,80 2N2. Aus Phenylmalonsaui'enitril (Kp .12 143—144°); F. 144°. — Diacetyl-
l,S-diamino-2-isopropylpropan, C10H 20O2N2. Aus Isopropylmalonsiiurenitril (Kp.12 96 
bis 97°). F. 128°. (L ie b ig s  Ann. 493. 20—32. 27/1.1932. Tubingon,Univ.) B e r g m a n n .

C. Mannich, B. Lesser und F. Silten, Ober eine Synthese von N-subsliluierlen 
fi-Aminoaldehyden. Die Kondensation geeigneter Aldebyde mit CH20  u. den Salzen 
sekundarer Aminę stellt eine neue Synthese N-substituierter /?-Aminoaldehyde dar, 
die fiir Isobutyraldehyd, Paraformaldehj'd u. salzsaures Dimethylamin nach: 

(CHjJjNH +  CH20  +  HC(CH3)2-COH =  H20  +  (CH3)2N-CH2-C(CH3)2-COH (I) 
verliiuft. Besitzen dic verwendeten Aldehyde zum Carbonyl benachbart nur ein 
reaktionsfahiges H-Atom, so yerlauft die Synthese glatt, sic nimmt aber leieht einen 
komplizierteren Verlauf, wenn neben der Aldehydgruppe eine Methylengruppe sitzt. 
Es kónnen dann auch Diaminoaldehyde oder Aminooxyaldehyde oder N-freie ungesatt. 
Aldehyde entstehen. Fiir Isovaleraldehyd u. Propionaldehyd ergab sich ein vom Mengen- 
yerhaltnis der Bk.-Teilnehmer abhangiger Verlauf der Kondensation. Ein aus sabs- 
saurem Dimethylamin, CH20  u. Acetaldehyd ( 3 : 3 : 1 )  erhaltenes salzsaures Salz der 
Zus. C sH ifiJS filz  (11) entsprieht wahrscheinlich der Struktur (HCI, R 2N-CH2)2- 
C(CH2OH) -COH -i- H20  (III) u. spaltet mit Methon (Dimedon) in wss. Lsg. bei 
Zimmertemp. unter Bldg. von Formaldimethon 1 Mol CH20, beim Kochen dagegen 
unter vólliger Hydrolyse den gesamten, bei der Bldg. eingetretenen CH20  ab. Die 
orste Phase der Hydrolyse diirfte zu dem (nicht isolierten) Diaminoaldekyd, (R2N- 
CH2)2CH-COH, fiihren. Red. des Salzes I I  mit Na-Amalgam in schwaeh saurer Lsg. 
gibt die Alkoliolbase (CH3)2N-CH2-CH[CH2-N(CH,)2] CH2-OH (IV). Auf dem Wege: 
Oxim — >- Nitril — y  Carbonsaure lassen sich die p-Aminoaldehyde in die zugehorigen 
N-dialkyMerten /?-Aminosauren iiberfuhren, Red. gibt die entsprechenden bestandigen 
Alkoliolbasen, dereń Benzoesiiure- u. p-Aminobenzoesaureester haufig anasthet. Wrkg. 
zeigen (salzsaures Salz des p-Aminobenzoesdureesters des P-Diathylamino-<x,tx-dimethyl- 
propylalkohols =  „Larocain").

V e r s u e h  o. a,a.-Dimełhyl-f}-dunethylaminopropionaldeJiyd (I), Ol, Kp. 142— 144°.
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Salze. 0xim , F . 57° (Chlorhydrat). Scmicarbazon, F. 160°. Chlorhydrat des p-Nilro- 
phenylhydrazons, F . 174°. Jodmetliylat, F. 219—220°. Aus I  mit Na-Amalgam a,a-Di- 
mdhyl-(i-dimdhylaminopropylalkohol, Kp. 166—168°. Chlorhydrat, F. 136°. Jod- 
inethylal, F. 222°. Ester mit Benzoesiiure, p-Nilro- u. p-Amitwbenzoesdure. t)bcr das 
Oxim  der Aldeliydbase I  u. das Nilril (Kp.12 72°) die zugehorige a,a-Dimelhyl-fi-dimelhyl- 
aminopropionsdure; Chlorhydrat, F. 150—i51°. — v.-Oxymclkyl-a.-[N-pipcridinomethyl\- 
isovaleraldehyd. Aus Isovaleraldehyd, CH20  u. salzsaurem Piperidin; F. des Chlor- 
hydrats, C12H210 2NC1, 145° (Zers.). Aus der k. Lsg. des Salzes mit Metkon 1 Mol Formal- 
dimethon. — a.-[Dimethylamiwmethyl]-bulyraldehyd. Aus Butyraldehyd, salzsaurem 
Dimethylamin u. C1I20, K p.ls 60°, F. des Hydrochlorids 105°. — Aus salzsaurem Di- 
methylamin, Propionaldeliyd u. CII20  ( 1 : 1 : 1)  entstehen nebeneinander a-\Dimcthyl- 
aminomelhylj-propionaldchyd (Kp .,5 45°) u. a,a-Bis-[dimelhylaminomcthyl]-propiou- 
aldehyd (Kp .15 83°), bei einem Verlialtnis 2 : 1 : 2  ausschliefilich die letztcre Verb. — 
p-Oxy-a,a.-bis-[dimdhylarninomethyl}-propionaldehyd (III), F. des 1 Mol H20  haltigcn 
Chlorliydrats 105°; selir zersetzlich. — v.-[Dimelhylaminoinethyl]-f}-dimcthylamino- 
propanol. Durch direkte Red. des Rk.-Gemisckes der III bildenden Reagenzicn; K p.n  95 
bis 102°. Ausbeute gering. Chlorhydrate der Ester mit Benzoesiiure, p-Nitro- u. p-Amino- 
benzoesdure. — Ferner wurden (mit D eriw .) dargestellt: a,a.-Dintelhyl-fl-didthylamino- 
propionaldehyd, Kp. 175—177°. — a,a-Dimełhyl-p-diałhylaminopropylalkohol, K p .]2 90 
bis 91° (F. des Larocains [vgl. oben] 196°). — a,a-Dimdhyl-p-piperidinopropionaldehyd, 
Kp.u  95°. — u,ot.-Dimethyl-f)-2)iperidiiiopropylalkohol, K p .30 140°. — a-fPiperidino- 
melhyl\-hexahydrobenzaldehyd, K p .,5 141—142°. — u.-[Piperidinomelhyl]-hexahydro- 
benzylalkoliol, Kp.ls 155—157°. — a.-{Dimcthylaminomethyl]-hezahydrobenzaldehyd, Kp.i7 
102—104°. ■—■ a.-[Di7nethylamino7ncthyl]-hexahydrobenzylałkohoI, K p .20 127—129°. — 
a-[N-Piperidinomełhyl]-isovaleraldehyd, K p.lg 119—120°. — ot-[N-Piperidinomelhyl]- 
isoamylalkohol, K p .„ 134—136°. — a-Oxymethyl-a-[dimethylam.inomethyl\-isovaleralde- 
hyd, F. 149° (Zers.). — a-[Dimelhylaminomethyl]-isovaleraldehyd, K p .13 63—66°. — 
u.-\Dimdhylaminomdhyl]-isoamylalkohol, K p .13 80°. — a.-\Dimethylaminoimthyl]-bulanol, 
Kp.u  70—71°. — a-[Dimethylamiiim>idhyl\-pro]xmol, K p .12 60—65°. — a.c/.-Bis-[di- 
viethylaminomethyl]-propanol, K p .]2 100—102°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 378—85. 
2/3. 1932. Berlin, Pharm. Inst. d. Univ.) HELLEIEGEL.

C. Mannich und H. Wieder, t)ber den P-Mdhylamino-a.,a.-dimethylpropionaldehyd 
und den zugehorigen Alkohol. Nacli der in vorst. Ref. besohriebenen Methodc zur Syn- 
these von 1,3-Aldehydbascn mit tert. gebundenem N lassen sich auch solehe mit sek. 
gebundenem N gewinnen. Die Kondensation von Isobutyraldehyd, CII20  u. salzsaurem 
Jlethylamin verliiuft nacli:

CH3-NH2 +  CHsO +  HC(CH3)2-C0H =  H20  +  CH3-NH-CH 2-C(CH3)2-COH (I).
Das rohe, salzsaure Salz des Methylaminoaldehyds laCt sich iiber das Acdal 

(Kp.,2 82—83°), die N-Benzoylverb. oder durch Vakuumdest. der freien Basen reinigen. 
Neben I  u. hochsd. Prodd. crliiilt man eine in der Vorlage erstarrende, durch Selbst- 
kondensation der Aldehydbase entstandene Yerb., die sich entsprcchend der Formu- 
lierung U  gewissermaGen aus 2 i\Ietoxazinringen zusammensetzt. I reduziert F e h l in g - 
schc Lsg. u. liiBt sich zur Alkoholbase III reduzicren, die mit Chlorkohlensaureester 
das aeycl. Urethan, CIT3-N(CO • OC2II5) -CH2 ■ C(CH3)2-CH2OH (IV) u. weiterhin durch 
innere Umesterung das cyel. Urethan Y liefert. Mit Aldchyden gibt III tetrahydrierte, 
gegen Sauren sehr empfindliche Mctoxazinderivv. YI.

(CH,), - G— CH— 0 H i .N. 0 H * C( 0HA C H ,-N -C H ,-C (C H J,

C H ,• Ń — 6 h —Ó-(CH,), b ° - ° - Óa '  T R * 6 h —O—OH, «
V e r  s u c h e. p-Mdhylamino-o:,a.-dimelhylpropionaldehyd (I), Ol vom K p .12 48°, 

Ausbeute ca. 35%- E rstarrt bcim Stelien unter Bldg. der bei der Kondensation zu 
ca. 40% gebildeten Verb. II. Pcrchlorat, F. 221° (Zers.); Chlorhydrate des Semicarbazons 
u. Oxims (FF. 192 bzw. 132°). N-Benzoylderiv., F. 67° (Ozim, Semicarbazon, Cyan- 
liydrin). — Innerer Athcr des 1,3,3,3,7,7-Hexamethyl-4,8-dioxybislrimdhylendiamins,
C,2H21ON2 (II), F. 71,5°. Wird durch Sauren in I zuriickverwandelt. — (i-Mdhylamino-
a,a.-dimethylpropylalkohol (III). Aus dem rohen Kondensationsprod. I mit Na-Amalgam. 
F. 52°, K p .12 75—77°. Chlor- u. Bromhydrat. Ester mit Benzoesiiure (Kp.12 162°, 
Deriw.), p-Nitro- u. p-Aminobenzoesaureester. Mit K-Cyanat der Harnstojf NH 2-CO- 
N(CH3)-CH2-C(CH3)2-CH2OH, F. 157°. — N-Mdhyl-N-[2,2-dimdhyl-3-oxypropyl}- 
carbamidsauredthylester (IV), Kp. 255°, Kp.12127°. — ó-Laclon der N-M dhyl-N-\2,2-di■
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mełJiyl-3-oxypropyl]-carbamidJsaure (V). Aus vorigem m it konz. H 2S04 unter Eis- 
kiihlung, lvp.12 132—133°. — N-Methyl-N-[2,2-dimelhyl-3-oxypropyl]-aminoessigsdure, 
(CH3)2-C(CH2OH) CH2;N(CH3)-CH2-COOH. A us I u . Ckloressigsaurcester im Rohr 
auf dcm W.-Bad dor Athylester, K p .]2 137—138°. Freie Saure, P. 167°. — 3,5,5-Tri- 
methylmetoxazinlelrahydrid (VI, R  =  H). Aus I  u. CH20, Ol, ICp.12 40—42°. Chlor- 
hydrat, Jodmełhylat. — 2-Phenyl-3,5,5-trimethylmcioxazinletrahydnd (VI, R  =  C0H5). 
A u s I  u. Benzaldehyd, Ol, K p.12124°. Chlorhydrat, Jodmełhylat. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
65. 385—90. 2/3. 1932. Berlin, Pharm. Inst. d. Univ.) HEI,LRIEGEL.

D. Bardan, Unlersuehungen uber die Athylather der a-Olykole. I I I . Von den
Athylathern abgeleitete dialkylierte Keione. (II. vgl. C. 1932. I. 1217.) Die in der I. Mitt. 
beschriebcncn a-Glykolatkylatker werden durch Erhitzen m it wasserfreier Osalsaure 
oder 20°/oig. H 2S 04 in die Ketone It2CII-CO- Jl' ubergefiihrt. Einige dieser sind auch 
durch Erhitzen der in der TI. Mitt. beschriebenen ungesatt. Athylather m it 20%ig. 
H2S 04 erhalten wordcn. Diese Ketone reagieren sehwer m it Semicarbazid. — a,a-JDi- 
methylaceton oder 3-Melhylbułanon-(2). Je  1 Mol. Dimethyl-[athoxyathyl]-carbinol u. 
wasserfreie Oxalsaure 5 Stdn. auf 140° erhitzen, W. bis zur Lsg. zugeben, ausatkern, 
E xtrak t m it Soda waseken usw. Man kann auch m it NaOH neutralisieren u. m it Dampf 
dest. Kp. 92—95°. Semicarbazon, C„HI3ON3, gebildet nach mekrtagigem Steken, aus 
A. Blattchen, F. 112°. —■ a,a.-Didthylacełon oder 3-Athylpentanon-{2). Ebenso aus 
Diathyl-[atkoxyathyl]-carbinol. K p .19 38—42°, Kp. 138— 140°. Semicarbazon, CsHJ7ON3, 
F. 99°. — a.,a.-Diprapylacel(m oder 3-Propylhexanon-(2), C3H 180 . Aus Dipropyl-[athoxj'- 
iithyl]-earbinol. K p .29_30 80—88°, Kp. 174—176°. Semicarbazon, CI0H 21ON3, aus 
50-gradigem A., F. 67—68°. — a.,a.-Diisoamylacclon oder 3-Isoamyl-6-mclhylheptanon-{2), 
C13H20O. Aus Diisoamyl-[athoxyathy]]-carbinol. K p ,20 119—124°, angenehm riechend.
— u.,<x-Diphenylacelon oder Methylbenzliydrylkelon, C15H 140 . a,a-Athoxymethyldiphenyl- 
athylen m it 2 Moll.’ 20%ig. H 2S04 3—5 Stdn. auf 140—145° erhitzen, ausathern, 
E xtrak t m it Soda waschen usw. Aus A. Blattchen, F. 61—62°. Semicarbazon, C16H 17ON3, 
aus A. Nadelchen, F. 168°. — 4-Athylhexanon-(3), C8H 1gO. Aus Diathyl-[athoxy- 
propyl]-carbinol m it Oxalsaure oder H 2S04. K p .14 54—57°. Semicarbazon, C9H 19ON3, 
aus 50-gradigem A., F. 50—51°. — 4-Propylheptanon-(3), C10H 20O. Aus Dipropyl- 
[athoxypropyl]-carbinol, aueh m it wasserfreier H CO?H. K p .15j5 73—75°, angenehm 
riechend. — 4-BntylooUinon-(3). Ci2H 210 . Aus a,a-Athoxyathyldibutylathylen wio 
oben. Kp.n  113—116°. — l,l-I)iphenylbutanon-(2), C10H 1(!O. Aus Diphenyl-[athoxy- 
propylj-carbinol. Kp.1? 184—188°. — a>,(o-Diathylacetophenon, C12H ,0O. Aus a,a-Atk- 
oxyphenyldiathyliithylen. K p .16l5 119—122°, nach bitteren Mandeln riechend. — 
io,oj-Dipropylacctophcnon, C14H 20O. Aus Dipropyl-[athoxybenzyl]-carbinol. K p .1G_17 
127—133°, angenehm riechend. — (o,(o-Dibutylacetophenon, C1GH 210. Aus a,oc-Athoxy- 
phenyldibutylathylen. K p .13 148—151°. — (o,w-DiphenylaceU>phenon oder Phenyl- 
benzhydrylketon, C20II1GO. Aus Diphenyl-[athoxybenzyl]-carbinol. Aus A. Blattchen, 
F. 134,5°. (Buli. Soc. chim. France [4] 49 . 1875—80. Dcz. 1931. Bukarest, Techn. 
Hochsch.) _ __ L in d e n b a u m .

E. Cherbuliez und A.Hegar, Uber die Synthese von Methylpseudojomnen von 
bestimmter Struktur. Nach D. R. P. 150827 entsteht durch Kondensation des Citrals 
mit Methylathylketon das Methylpseudojonon, C14H 220 , welches ein Gemisch der 
Ketone I  u. II  darstellt. Vff. bczeichncn I  m it a, II mit b. Durch Cyclisierung dieses 
Ketongemisckes entstehen Methyljonone, weleho in der Riechstoffindustrie sehr ge- 
sehatzt sind. Jedes der Ketone I  u. II  liefert 2 Isomere (a u. /?), welche sich durch dio 
Lage der Ringdoppelbindung unterscliciden (wie beim Jonon selbst). Wahrend es nun 
gelingt, Jonone u. Methyljonone vom Typus a oder fi darzustcllen, ist dio Trennung 
<ler Methylpseudojonone bzw. Methyljonone o u. & sehr sekwierig. Vff. kabon daher 
einen Weg gesueht, welcher I  u. II, jedes fiir sich, rein zu erhalten gestattet. Die Cycli- 
sicrung dieser Verbb. wiirde zu Methyljononen fiihren, welche bzgl. des C-Skeletts 
homogen sind u. nur die Isomerie der Ringdoppelbindung aufweisen; die cis-trans- 
Isomerie bleibt vorlaufig aufier Betrackt. — Mehrere Verss. zur Synthese von I  u. II 
waren erfolglos. Z. B. sollte die Citrylidenessigsdure, C9H]5-CH: C H 'C 02H, dereń 
Darst. verbessert wurde, in ihr Clilorid iibergefuhrt u. dieses m it C2H6Z nJ zu I  konden- 
siert .werden. Aber die Darst. des Chlorids m it S0C12 in Ggw. von Dimethylanilin 
ergab ein stark verharztcs Prod., u. es wurden daher nur Spuren Keton u. kein krystalli- 
siertes Deriv. erhalten. Auch die Darst. des Amids obiger Saure gelang nicht. Uber 
weitere Verss. vgl. Original. — Erfolgreich war sehlieBlich die Kondensation des Citrals 
m it [Brommethyl]-dłhylketcm, CH2Br-CO-CH2-CH3, u. Methyl-[a-bromdthyl]-keton,
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C113 ■ CO ■ CfIBr• OH,, in Ggw. von Mg. Es wurden zunachst dic Oxyketone LU u. IV 
orhalten, welche sich mittols C2H5ONa dehydratisieren lieBen unter Bldg. von I  u. II. 
Das weniger verzweigte I sd. lióher ais II; somit stimmt dieBenemiung a u. b m it der 
im obigen Patent vorgeschlagcnen iiberein. JDio Kpp. sind nicht scharf, weil zweifellos 
Stereoisomerengemische vorliegcn. Aus diesem Grandę ist auch die Darst. krystalli- 
sierter D eriw . schwierig. Trotzdem wurden die Pihate der Aminnguanidone gut krystalli- 
siert erhalten.

I  (CH3)2C : C II• OH.,• O H ,• C(CH3) : C1I CH: CH-CO-CH2-CH3 
I I  (CH3),C : CH • C lij • CH.; • C(CH3) : CH • O H : C(CH.t) • CO ■ CH3

n i  c 9h 15- c h ( o h ) - c b 2-c o  c h 2- c h 3 i v  c „ h 15- g h ( 0 H )C H (C H 3)-ć 0 ■ o h 3
V o r  8 u c h e. Dihijdrooxyciln/lidenessigsduredthylester, C9H15• CH(OH) • CH, • 

C 02C2H5. In  Gemisch von 30 g Citral, 49 g Chloressigester, etwas HgCl,, 1 Vol. A. u. 
3—4 VolJ. Toluol unter Erwarmen allmahlich 5 g Mg eintragen, bei zu lieftiger Rk. 
kiihlen, schlieBlich nock 2 Stdn. erliitzen, in verd. Essigsaure u. Eis gicBen, organ. 
Schicht trocknen u. im Vakuum verdampfen. Gelbliches Ol. Acetylderiv., K p .12 158 
bis 164°, nach Lindenbliitcn riechend. — Citrylidenessigsduredthyhster, C14H 220». 
Durch wiederliolto Vakuumdest. des vorigen. K p .8l6 150—153°. — Freie Saure, 
C12H 180 2. Vorigon (roh) m it alkoh. KOH 2 Stdn. kochen, in W. gieBcn, A. abdest., 
ausiithcrn, ansauern u. wieder ausathern. K p .10 174—176°. — Der ath. Auszug der 
alkal. El. lieferto Hethylgeraniol, C9I I15• CH(OH)• CH3, Kp.g 140—144°, gebildet durch 
Decarboxylierung der Oxysaure. Man erhalt bis zu 25% desselben u. auBerdem ca. 40% 
Citrylidcnessigsaure, wenn man den Osyester yerseift. — Ester C\Hl t : G il ■ G(CH3) 
(6'0,C2//j)2. A us Citral, Brommetliylmalonester, Mg u. etwas HgCl2 in sd. A. wie oben. 
K p .10 184—197°, dunkles Ol. — Durch Bromieren des Methylathylketons im gleichen 
Gewiclit W. in Ggw. von CaC03 entstehen die beiden Monobromderiw. CH3 ■ GO ■ 
GHBr-GIIz, K p .12 35—38°. CH2Br-GO-CH2-CH:,, K p .12 85—95°. — Dihydrooxy- 
methylpseudojoiwne (III u. IV). Kondensation der Bromketone (jo 1%  Mol.) m it Citral 
(1 Mol.) u. Mg genau wio oben. Die Verbb. sind nicht unzers. destillierbar, konnen aber 
acyliert werden. Benzoylderiv., C2lH 280 3) dickes, nicht destillierbares Ol, zwisclien
0 u. —10° fest. — Methylpseudojonone a u. b, Cu H220  (I u. II). Ath.-toluol. Lsg. der 
vorigen m it C,H5ONa-Lsg. yersetzen (keine Temp.-ErhOhung!), nach 3 Stdn. in verd. 
Essigsaure u. Eis gieBen, isoliertes Prod. mit W.-Dampf bchandehi, mit konz. CaCl2- 
Lsg. scliuttehi, trocknen u. im Vakuum dest. Ausbeute hóclistcns 30%. Verb. a (I): 
K p .12l5 159—162°, D .15 0,9346, n D10'5 =  1,4917. Verb. b (II): K p .13l5 149—154°,
D .16 0,9116, no10’6 =  1,5051. — Pihrate der Aminoguanidone. Deriv. von I: E. 151°. 
Deriv. von II: F. 168°. Beide erweichen jedocli ca. 8° vorher. — I u. II liefern in essig- 
saurer Lsg. bei langem Stehcn p-Bromphenylhydrazone von F. 156—158°, welche aber 
wahrscheinlich schon die D eriw . der isomeren Methyljonone darstellen. (Helv. chim. 
Acta 15. 191—201. 1/2. 1932. Genf, Univ.) " L indenbaum .

H. E. Robinson, J. N. Roche und C. G. King, Synthelische Glyceride. III. Ge- 
mischte T-riglyceride der Distearinreihe. (II. vgl. C. 1930. I. 1613.) Die symm. Di- 
stearino wurden aus a,a'-Distearin u. 1 Mol des betreffenden Siiurechlorids, die unsmm. 
Distearine aus dem betreffenden a-Monoacylglycerin u. 2 Mol Stearylchlorid ux Ggw. 
von Chinolin in Chlf. dargestcllt; Rk.-Temp. bei den symm. D eriw . 55°, bei den un- 
symm. 35°. Die symm. Verbb. haben um ca. 6° hoheren F., etwas lióheren nn (bei 
70° um ca. 0,001) u. geringero Lósliclikeiten. — Caprylsdurechlorid, K p .c_7 71—73°. 
Gaprinsdurechlorid, Kp.8_, 105—107°. Stearylchlorid, K p .8_9 105—107°. — a -Mono- 
caproin, aus Glyccrin u. Capronsaure m it 85%ig. H 3P 0 4. Kp. 162°. a-Capronylaceton- 
glycerin, aus Capronylchlorid u. Acetonglycerin, K p .3 124°, zers. sich bei der Hydrolyso 
mit konz. HC1 bei — 15°. — Direkte Vercsterung von Glycerin mit Fettsauren mit mehr 
ais 6 C ist nicht zu empfehlen. a -Monocapryloin, K p .6_0 178—181°. a-Mcmocaprin, 
F. 51,2°. a -Monolaurin, F. 63,2°. u-Monomyristin, F. 67,5°. a-Monopalmilin, F. 77,0°. 
a ,a.-Distearin, aus a-Jod-a',/?-distearin u. AgN02 (vgl. E. FISCHER, Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 53 [1920]. 1621), oder aus a ,a '-Dichlorhydrin u. Na-Stearat, F. 78,9°. — a -Caprono-
o.',ft-dislearin (im Original a-Caproylo-), F. 42,7°, nn 70 =  1,43 9 85. f!-Gaprono-a.'j.'-di- 
slearin, F . 47,2°, n n 70 =  1,44019. — a-Ćaprylo-a',(S-disteurin, F. 47,6°, iid !0 — 1,44028. 
f}-Gaprylo-a.,a.'-distearin, F. 51,8°, n n 70 =  1,441 40. — u.-Caprino-a.',f}-distearin (im Ori
ginal a-Capro-), F. 48,2°, n n 70 =  1,440 58. Loslichkeit L  (g in 100 ccm Lósungsm.) 
in Aceton bei 29° 39,45, in A. bei 27,5° 0,22. fl-Caprino-ct,a.'-distearin, F. 56,2°, no 70 =
1,44153. L m  Aceton 2,57, in A. 0,14. — a.-Lauro-u.',f}-disteariii, F . 50,6°, n u 70 =  1,44 0 98.
L  in PAe. bei 27,5° 38,4. (I-Lauro-a,a'-distearin, F. 59,8°, nn 70 =  1,44 2 22. L  in PAe.
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11,4. — u-Myristo-«.',f}-distearin, F . 58,5°, n o 70 — 1,44122. L  in A. bei 29° 0,59. ft-My- 
risto-a,a.'-distearin, F . 63,5°, nn™ =  1,44300. L  in A. 0,47. — a-Palmilo-v.' ,f)-distearin, 
F. 62,6°, nn 70 =  1,442 45. p-Pahnito-o.,v.'-dislearin, F. 68,0°, nr>70 =  1,44 3 74. — a -Pal- 
mito-a',f}-dimyrislin, L  bei 27,5° in A. 0,42, in Aceton 1,82. f}-Pahnito-a,a.'-dimyrislin, 
L  in A. 0,10, in Aceton 0,01. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 705—10. Febr. 1932. Pitts- 
burgh [Penns.], Univ.) OsTERTAG.

P. Bruylants und G. Jmoudsky, Beilriige zur Kenntnis der wi-gesiiltigten Nitrile. 
a -Pentennitril. (Vgl. C. 19 3 2 . I. 803.) Dio Pentennitrile von CASTILLE u .  GUEURDEN 
(C. 1927 . II. 802; 19 2 8 . I. 29) sind zwar aus einem Aldehydcyanhydrin dargestellt 
worden, sind aber, wio sich gezeigt hat, nicht frei von Isomeren mit /?,y-stiindiger Doppel- 
bindung (analogo Verscliiebungen der Doppelbindung sind inzwischen wiederholt ge- 
maclit worden). Um die reinen, cis-trans-isomeren a-Pentennitrile darzustellcn, unter- 
suchen Vff. den Verlauf der Dehydratation von Butyraldehydcyanhydrin, der Einw. 
von Chinolin auf a- u. /?-Chlorpentansaurenitril u. der Kondensation von Propionaldohyd 
m it Cyanessigsaure. Das boi der Einw. von P 20 5 auf Butyraldehydcyanhydrin er- 
lialtene Prod. wurde wiederholt rektifiziert (es wurde gezeigt, daB beim Destillieren 
unter Atmospharendruck kcine weitere Isomerisation mehr eintritt). In  der Fraktion 
12G—127° (144—145°) betrug der Bromindex (der die /?,y-Verb. anzeigt) 6,8 (53,6)%. 
Nach Wegschaffung der /?,y-Verb. mit Brom in Clilf. wurde erhalten: hochsd. «-Penten
nitril, C5H,N, K p .,2 73—74°, Kp.70l 143— 144°, ci204 =  0,82661, Bromindox 1,2%, 
n0 =  1,42660, n .  =  1,43772, n D =  1,42976, nY =  1,4440 (bei 20 d- 0,1°); niedrigsd. 
a-Pentennitril, C5H7N, Kp .,2 59—59,6°, Kp.76S 127—128°, d20., =  0,82084, Bromindex
1,2%, na --= 1,42116, np =  1,43214, n D =  1,42433, n =  1,43811. Mit Na-Phenolat 
findet gegenseitige Umwańdlung u. Bklg. von fl,y-Vcvb. sta tt. — Aus a-Clilorpentan- 
nitril (Darst. aus dom Cyanhydrin mit PC1S nach H eim , C. 1931 . II. 836; Kp.u  57 
bis 58°, d204 =  1,00235) erlialt man mit Chinolin ein sehr reines niedrigsd. Nitril (Brom- 
index 0,9%); auch das liohersd. enthalt nur wenig (ea. 10%) /?,y-Isomeres, dafiir aber 
noeh Halogonverb., deren Reste nicht ohne Sehwierigkeit m it Chinolin entfernt werden 
konnten. Aus /?-Chlorpentannitril (Darst. aus dem niedrigsd. Pentennitril m it HC1, 
Kp.u 87°, di04 =  1,03904 bzw. 1,03884 in zwei Proben) mit Chinolin hergestelltes niedrigsd. 
Pentennitril zeigte einen Bromindex von 0,8%, das andere einen solchon von 6,4%. 
Die Kondensation von Propionaldohyd m it Cyanessigsaure nach H eim  (1. c.) ergab 
die beiden Nitrilo m it Bromindices von 11,6 bzw. 20%. — Vff. sprechen das niedrigsd. 
Nitril ais cis-, das hocksd. ais trans-Form an. — Die Uinwandlung der Nitrile in Amidę 
mittels konz. H 2S 0 4 vorliiuft schneller u. vollstandigcr mit dem hochsd. Isomeren 
(2Monate): Penlenamid A, F . 150—151° aus Bzl., ais mit dem niedrigsd. (nach
4 Monaten noch unvollstandig): Peyitenamid B, F. 68—68,8° aus W. Im  Licht lagert 
sich nur das niodrigsokmelzende Amid in sein Isomeres um, u. zwar in 110 Stdn. (ultra- 
violettes Lickt) zu etwa 50%. (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 17 . 1161—73. 
1931. Louvain, Univ.) B e r g m a n n .

P. Bruylants und L.Emould, Beitrdge zur Kenntnis der ungesattigten Nitrile. 
oc-Hexennitril. (Vgl. vorst. Ref.) n-Pentanal, aus n-Amylalkohol mit C r03 in 50% 
Ausbeute dargestellt — die katalyt. Methode von Mo u r e u  u. Mig n o n a c  (C. 1921 .
I. 356. 833) versagte —, sd. bei 102,5—103° (760 mm), hat d-% =  0,80952 u. bei 20 ±  
0,1° na =  1,39228, nn =  1,39436, n() =  1,39940; es liefert mit W. ein azeotropes Ge- 
misch vom Kp.74, 80,6—80,7% mit 14 Vol.-% W. — n-Pentanalcyanhydrin, K p .10 111,8 
bis 112°, d * \ =  0,91953, na =  1,42417, n D =  1,42634, np =  1,43157. P 20 5 gibt mit 
oder okno Cklf. in 45% Ausbeute ungesatt. Nitrile. Fraktionierung fiihrte zu einer 
Fraktion Kp. 150—151° m it dem Bromindex 7%  u. einem Kp. 165—166° mit dem 
Bromindex 38%. Nach Entfernung der (3,y-Verbb. m it Brom wurde erhalten: niedrigsd. 
a-Hexennitril, CfiH9N, K p .757 149—150°, d204 =  0,82331, na =  1,42851, n„ — 1,43922, 
n d =  1,43157, Bromindex 0,4%. — Hochsd. a-Hexennitril, C0H9N, Kp. 755 164—165°, 
fi204 =  0,82 5 3 5, nu =  1,43114, na =  1,44180, n D =  1,43408, Bromindex 2,4%. Das 
hocksd. Isomere wird von konz. H 2S 0 4 in 2 Monaten glatt in das tx.-Hexenamid A  vom 
F. 124,6—125° (aus Bzl.) umgewandelt, das niedrigsd. in 4 Monaten nur zum Teil u. 
unter gleichzeitiger Bldg. des Isomeren A in das a.-Hexenamid B  vom F. 67—68° (aus 
W. nach Extraktion mit PAe.). Auch hier werden dic liochschmelzende bzw. hochsd. 
Verb. —• letztere hat auch hóhere D., hoheren Brechungsindex u. groBerei Exaltation 
der Mol.-Refr. — ais trans-Verbb. angesprochen. (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe 
Sciences [5] 17. 1174—-79. 1931. Louvain, Univ.) B e r g m a n n .

A. Mevis, Addition von cydischen Aminen an die Butennilrile. Naeh B r u y l a n t s
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(C. 1924. I. 16G8) addiercn die BlUennitrilc sehr leielit die einfaehen aliphat. Aminę, 
reagieren dagegen nicht mit aromat. Aminen. Angeregt durch eine Beobachtung von 
B r e c k p o t ,  wonach sieli Anilin in Ggw. von etwas CuCl leielit an Yinylacetonitril (I) 
addiert, hat Vf. dicso Frage, eingchend untersuchfc. — Zunachst wurde festgestellt, 
dali I (Darst. nach B r e c k p o t ,  C. 1931. I. 1270) mit Anilin auch ini Bohr bei 270° 
(12 Stdn.) kcin Additionsprod. bildet, sondern nur polymerisiert wird. Dcsgleichen 
sind ultraviolette Straklen aut ein Gemisck von I  u. Anilin okne Wrkg. — Wird aber 
dieses Gemisck m it etwas CuCl gekocht, so steigt der Kp. von ca. 140° in 8 Stdn. bis 
auf 180°, u. man erhalt durch Vakuumdest. einen Vorlauf, welcher Anilin u. ungesiitt. 
Nitril enthalt, darauf bei 160—-180° eine goldgelbc, erstarrende FI. (Additionsprod.), 
schlieBlich einen ziemlich erheblichen Riickstand. CuCl2 u. Cu(N03)2 (wasserfrei) 
wirken ebenfalls, aber langsamer, CuS04 u. Cu nicht, dagegen CuO wieder sekr giinstig. 
Eine gewisse Wrkg. zeigen auck ZnCl2 u. FcCl3, w&hrend A1C10 einen sehr starken 
Riickstand gibt. Die katalyt. Wrkg. des CuCl konnte darauf beruhen, daB es mit I  
ciiie zicmlich unbestandige Verb. bildet; CuO reagiert mit gewissen Aminen, ist jedoch 
in I  u. Anilin swl. Bemerkenswert ist, daB das im Vorlauf zuriickgewonnenc Nitril 
nicht I, sondern Crolonnilril (II) ist; die katalyt. Wrkg. ist also mit einer Isomerisierung 
yerbunden, welche walirscheinlich der eigentlichen Synthese vorausgekt. Tatsachlich 
gelingt die Synthese auch mit dem Gemisch der Crotonnitrile (dieses vgl. B r u y l a n t s ,
C. 1923. I. 37).

Folgendes Verf. gab die besten ltesultate: 186 g Anilin, 67 g I  u. 5 g CuCl (oder 
CuO) 8 Stdn. m it eingetauchtem Thermometer gekocht, wobei der Kp. von 148 auf 181° 
stieg u. ca. 1 g N ais NH3 entwich. Unter 10 mm erhalten: 119 g bis 130° (A), 102 g 
bis 175° (B) u. 30 g Riickstand. A lieferte unter at-Druck ca. 12 g; Rest Anilin. 
B lieferte unter 10 mm nach einem Vorlauf 65 g einer goldgelben FI. bei 160—170° 
(Hauptmenge 103—166°), krystallin erstarrend, aus viel W. 5—10 cm lange, weiBe, 
seidige Nadeln, aus A. (nach wiederholtem Waschen des Rohprod. mit PAe.) ca. 1 cm 
lange Prismen, F. 57—58°. Nach der Analyse liegt das gewiinschte Anilinobutyro- 
nilril, C10H 12N2, vor. Die Bldg. aus I wie aus II ist kein Beweis fiir die /?-Stellung des 
Anilinrestes, weil Isomerisierung vorhergeht. Die Verb. entsteht zwar auch aus /3-Chlor- 
butyronitril u. Anilin, aber auch hier bildet sich zuerst infolge HCl-Abspaltung II. 
Da jedock B r u y l a n t s  (1. c.) fiir den Fali N1I3 bewiesen hat, daB das NH 2 in die 
/?-Stellung geht, darf man annehmen, daB auch hier das fi-Deriv., CH3-CH(NH-CeH5)- 
CH2- CN, vorliegt (vgl. auck A u t e n r i e t h ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 1262). — 
Hydrochlorid. In A. mit HCI-Gas. AuBerst hygroskop. — Nitrosoderiv., C10H UON3. 
Mit HC1 u. NaNO, unter Kiiklung; m it A. isoliert. Dickcs, tief rotes Prod. — Die Ver- 
seifung des Nitrils gelingt durcli mclirfackes Verdampfen mit konz. HCl. Nacli Ent- 
fernung des NH4C1 bleibt eine sirupose FI., welche fi-Anilinobuttersaurehydrocldorid en t
halt, aber sehr schwer krystallisiert. AuBerdem ergab die .naliere Unters., daB bei 
der Verseifung ca. 20% Anilin abgespalten werden; die so gebildete ungesiitt. Saurc 
konnte allerdings nicht aufgefunden werden. Ebensowenig gelang die Isolierung der 
freien /?-Anilinobuttersaure mittels PbCl2 u. H 2S. — fi-Anilinobutle.rsaureathylester- 
hydrochlorid, C12H !80 2NC1. Voriges Hydrochlorid mehrmals mit absol. A. verdampft, 
in die alkoh. Lsg. HCl geleitet, Nd. mit A. oder Aceton gewaschen. Mkr., silbergliinzende 
Krystalle, F. 172—173°. — Freier Ester, C12H 170 2N. Wie vorst. erhaltenes Rk.-Gemisch 
mit etwas W. verd., mit festem K 2C03 neutralisiert u. ausgeiithert. K p .13>5 160,8°,
D .2°4 1,0430, n n2° =  1,5227, M» =  60,66 (ber. 60,36). — Anilidhydrochlorid.' 1. Nach 
A u t e n r ie t h  (1. c.) durch 6-std. Koehen von Vinylessigsiiure mit Anilin u. Versetzen 
mit stark verd. HCl. 2. Durch 10-std. Kochen des rohen /3-Anilinobuttersaurehydro- 
chlorids m it Anilin. F. 212—213°. Mit NH40 H  oder Soda das freie Anilid, aus A., 
F. 90°.

Auch o- u. p-Toluidin addieren sich unter obigen Bedingungen an I; Erliitzungs- 
dauer 12 Stdn. (o) u. 31/, Stdn. (p); Reinigung durch grundliches Waschen mit PAe. 
u. Krystallisieren aus A. fi-o-Toluidinobutyronitril, CX1H14N2, Kp.u ,s 173—176°, Nadeln, 
F. 78—79,5°. fi-p-Toluidinobutyronitril, C^H ^N,, K p.jj^ 176—178°, Tafeln, F. 67—68°. 
Diphenylamin addiert sich nicht an I, sondern isomerisiert es zu II. (Buli. Soc. ehim. 
Belg. 40. 726—36. Dez. 1J31. Ldwen, Univ.) L indenbaum .

Leonore Hollander und Vincent du Vigneaud, Die Spallimg von optisch in- 
aktwem Gystin und die Isolierung von reinem recJUsdrehendem Cystin. Ob das durch 
Erhitzen von (—)-Cystin mit HCl erhaltliehe rac. Cystin die meso- oder die rac.-Form 
oder ein Gemisch von beiden ist (vgl. G o r t n e r  u . H o ffm a n n , C. 1927. I. 2900;
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A n d re w s  u . d e  B k e r, 0. 1928. II. 1668) ist bisker niekt festgestellt worden. Vff. 
zeigen, daB rac.-Form siclier — wenn nicht ausschlieBliek — Yorlianden ist, da es 
gelingt, (+ )- u. (—)-Cystin durch Spaltung des Diacetylcystins m it Brucin zu isolieren. 
Es wurde zuerst Diacetyl-(—)-cystin aus (—)-Cystin m it Essigsiłureanhydrid u. Na OH 
bei 0° hergestellt, jedoch zeigte es keine krystalline Struktur u. Mk. Das Brucinsalz 
des (— )-Didcelylcystins, CMH 640 8I*4S2, wurde in W. hergestellt; aus W. rechtwinklige 
Prismen, F. 148—150°, [oc]d2! =  —66° (in l"/0ig. wss. Lsg.), dio m it 1-n. Saure die 
typ. hexagonalen Krystalle des {—)-Cystins, [ajn '"0 =  —212“ (l°/0ig. Lsg. in 1-n. HC1) 
lieferten. — Diacetyl-(—)-cysiindiałhylester; Oj,H21OcN,S2. Darst. wie ublich. Aus A. 
Nadeln, F. 124,5°, M d 29 =  — 96° (2,7%ig. alkoh. Lsg.) ("vgl. CHERBULIEZu. P l a t t n e r ,  
0. 1929. I I . 75). — Diacełyl-rac.-cystindidthylester, C14H240 6N2S2. Aus W. Nadeln, 
F. 122—123°; Depression m it der (—)-Verb. auf 116°. — Brucinsalz des rac. Diacelyl- 
cystins, C50HclO8N4S2. Darst. wie oben, [cc]dm =  —22°. Die Fraktionierung wurde 
zunachst mit W. durchgefiikrt; dann wurde berucksicktigt, daB die (—)-Verb. 
zwar in W. u. Methanol, nicht aber in A., Propyl- u. Butylalkohol leichter 1. ist ais 
die (+)-Verb. Das Brucinsalz des (Ą-)-Diacelylcyslins zeigte (ajo27 =  +20°. Daraus 
in der iiblichen Weise: [+)-Cyslin, C6H 120 4N2S2, [gc]d26 =  +212°; gibt mit (—)-Cystin 
in HCl-Lsg. das Chlorhydrat der rac. Form, das zum Unterschied von den langen 
prismat, Nadeln der akt. Chlorliydrate diamantaknlich krystallisiert. (Journ. biol. 
Chemistry 94. 243—52. Nov. 1931. Urbana, Univ. of Illinois. Lab. of Bhysiological 
Chemistry.) B e r g m a n n .

Daisy G. Simonsen, Die Einwirkung von QuecksiliersaIzen auf Cystin. So wie 
nach V ic k e r y  u. Le a v e n w o r t h  (C. 1930. I. 3666) Ag-Sulfat bei p h  =  6,0 eine 
Oxydoreduktion von Cystin bewirkt, liefert auck Hgu-Sulfat in sckwefelsaurer Lsg. 
naeh dem Sehema: 3 R —S—S—R  +  3 H20  — >- 5 RSH +  R S 03H Cystein u. Cystein- 
saure. Es tr it t  also nicht, wie A n d r e w s  u . W y m aN (C. 1930. II. 2367) yerm utet haben, 
freier Schwefel auf. Die Annahme von PREISLER (C. 1931. I. 2192), daB Cystin die 
Sulfationen zu Persulfat oxydiert, ist kaum haltbar; es wird angenommen, daB Cystin 
(in kleinem Ausmafie) nach dem Sckema R —S—S—R  — >- R—S+ +  R—S~ disso- 
ziiert. Die negativen Ionen werden von den Metallionen (Ag, Hg") abgefangen (unl. 
Nd.); das positive łon kann ais solches mit noch unverandertem Cystin reagieren oder 
nach Addition einer OH-Gruppe (zu RSOH); beide Formen werden 2 Moll. Cystin 
zu Cystein reduzieren u. dabei selbst in die Sulfosauregruppierung iibergeken. (Journ. 
biol. Chemistry 94. 323—28. Nov. 1931. Rochester, Minnesota, Tke Jlayo Foundation. 
Diyision of Chemistry.) B e r g m a x n .

C. A. Elyehjem, Die sogenannte Autozydation des Gysteins. Die von G r e w e  
(C. 1931. II . 3330) beobachtete Autoxydation von Fe-freiem Cystein diirfte auf Cu 
zuruckzufuhren sein, dessen katalyt. Wirksamkeit ca. 44-mal so groB ist wie die des Fe. 
(Science 74 . 568—69. 4/12. 1931. Univ. of Wisconsin.) Oh l e .

Anton Kozłowski, Eine krystaUisierte Kupferierbindutig des oxydierten Hefe- 
glutaihions. (Vgl. C. 1932. I. 213.) Osydiertes Glutatkion ( =  GSSG) ist nock nicht 
krystallisiert erkalten worden. Die friiher vom Vf. nach der Cu20-Methode von 
HOPKINS dargestellte Cu-Verb. war amorph. Wenn man dagegen GSSG in Anwesen- 
keit von Alkaliacetat m it CuS04 fallt, entsteht ein kryslaUisierles Cu-Salz. — Darst. 
der Cu-Verb. aus l% ig- Lsg. von GSSG m it Zusatz von 3%ig. CuS04-Lsg. Sie bildet 
mikroskop, kleine, scharfspitzige Prismen u. ist hellblau gefarbt. Unl. in H 20 ,  11. in 
verd. Slineralsauren u. in Alkalibisulfatlsgg. Das Cu-Salz laBt sich aus solchen Lsgg. 
m it Na-Acetat wieder ausfallen. Uber den Cu-Geh. wird spater berichtet. (Biochem. 
Ztschr. 242. 249—50. 27/11.1931. Berkeley, Cal., Laboratorium fiir Pflanzenernahrung 
der Umversitat.) S c h o b e r l .

Martin H. Roepke und John M. Ort, Die Bildungsgeschwindigkeit der aktiten 
Formen einiger Zucker. (Ygl. C l i f t o n  u. O r t ,  C. 1930. I. 3666.) Es war friiher ge- 
zeigt worden, daB bei pa =  10 eine Lsg. von 60 g Glucose in 100 ccm Pufferlsg. die 
aktiye Form im Verhaltnis 1: 250 000 (im zitierten Ref. 1: 266 angegen) enthiilt. Noch 
kleiner, aber von derselben GroBenordnung, ist dieses Verhaltnis bei pn =  7. Vff. 
bestimmen nunmekr die Bldg.-Geschwindigkeit dieser aktiven Slodifikation. Ihre 
Methode berukt auf der Annahme, daB unter geeigneten Bedingungen die Red. eines 
Oxydationsmittels durch die aktiY e Form des Zuckers ein MaBstab fur ikre BIdg. ist. 
Die Bedingungen sind; 1. daB das Oxydationsmittel nicht auf die n. Modifikationen 
des Zuckers wirkt, 2. daB die Osydationsgesehwindigkeit der aktiven Modifikation 
auBerordentlieh groB ist im Yergleich zur Bildungsgesehwindigkeit der akt. Form.
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Diese Bedingungen sind erfullt bei Anwendung yon K 3Fe(CN)6 ais Osydationsmittel. 
Die Red.-Gesehwindigkeit des K 3Fe(CN)e wurde elektrometr. gemessen, nachdem die 
Anwendbarkeit dieser Methode durch Kontrollen m it Hilfe des colorimetr. Yerf. ge- 
siehert war. Is t die Henge des K 3Fe(CN)6 im Verhaltnis zur Glucosemenge klein (10 ccm 
n/50 K 3Fe(CN)6-Lsg. auf 1—60 g Glucose), so ist die Rk.-Geschwindigkeit konstant 
u. unabhangig yon der Konz. des K3Te(CX)c bzw. K 4Fe(CN)6. Die Abhangigkeit der 
Rk.-Geschwindigkeit von der [H+] wird fur Glucose u. Mannose wiedergegeben durch 
die Gleichung: log V =  1,116 ph ±  C, fiir die Galaktose: lg V =  0,86-pH t  C. Fur 
eine Lsg. yon 60 g Glucose in 100 ccm M / 15 Phosphat -f  NaOH bei 30° ist C =  —8,70. 
Bei der F  ructose lafit sich die Beziehung zwischen log V u. pn nicht durch eine Gerade 
darstellen. E rst bei hohen pa-Werten (von ca. pH =  9 ab) geht die Kurye in eine Ge
rade iiber, die parallel der Geraden fiir Glucose bzw. Mannose yerlauft. Au3 diesen 
Befunden, sowie aus der Verschiebung der Geraden durch Anderung der Pufferkonz. 
(Anderung der Ionenaktiyitaten durch Salze) schlieBen Vff., daB die Vorstufe der akt. 
Form ein Zuckerion ist u. zwar das łon  der Enolform. Das abweichende Verh. der Fruc- 
tose erklart sich durch die Bldg. yon 1,2- u. 2,3-Enolformen, wahrend bei den Aldosen 
nur die 1,2-Enolformen auftretcn. Neben dem primaren Effekt der [H+], bestehend 
in der Regulierung der Konz. der Zuckerionen, ist auch cin weniger ausgesprochener 
Effekt der (H+] auf die Bildungsgeschwindigkeit der aktiven Form yorhanden, der 
in der Abweichung des Faktors k der allgemeinen Gleichung log V =  ifc-pH +  C von 
1 zum Ausdruck kommt u. bei der Glucose u. Mannose in entgegengesetzter Richtung 
liegt wie bei der Galaktose. Dies wird mit dem Unterschied dieser Zucker in der Kon- 
figuration des C-Atoms 4 in Beziehung gebracht. — Die Temp,-Abhangigkeit der 
Bildungsgeschwindigkeit der aktiyen Glucosemodifikation zwischen 18 u. 41° wird 
wiedergegeben durch die Gleichung: log V =  0,09 T  +  C, d. h. Temp.-Erhóhung yon 
22,5° yerhundertfaeht die Rk.-Geschwindigkeit. — Die Bildungsgeschwindigkeit der 
aktiyen Glucosemodifikation hangt linear ab von der Glucosekonz. u. steigt im Bereich 
yon 1 g bis 60 g Glucose ( +  100 ccm Pufferlsg.) auf das 2,7-fache. Dieser Umstand 
deutet auf eine Zunahme der Dissoziationskonstante der Zueker mit steigender Zucker- 
konz. hin, die vielleicht dureh Abnahme der Hydratbldg. in konz. Lsg. zu erklaren 
ist. — Die von W u rm se r u. G e lo so  (C. 19 3 0 . I. 1921; 2079) aus der Entfarbung 
von Methylenblau errechncten Geschwindigkeiten fur die Bldg. der aktiyen Glucose- 
Modifikation sind zu klein. Sie stellen nur die Rk.-Gesehwindigkeiten der aktiyen 
Form m it Methylenblau u. nicht die Bildungsgeschwindigkeiten der aktiyen Form 
dar. — Die Bildungsgeschwindigkeit der aktiyen Form wird durch FeS04 nicht yer- 
andert. Fe++ beschleunigt also nur die Oxydation der aktiyen Form durch langsam 
wirkende O.\ydationsmittel. (Journ. physieal Chem. 35 . 3596—3611. 1931. Rochester, 
Mayo Foundation.) O h le .

Charles D. Hurd und Lloyd L. Isenhour, Penlosereaktionen. I. Furfurolbildung. 
Erhitzen von Arabinose mit P 20 5 oder ZnCl2 auf 145°, oder Dest. m it konz. Salzlsg. 
oder Lsg. organ. Sauren, wie Oxalsaure, Trichloressigsaure gibt kein Furfurol. Nur 
HCI u. BfjS04 in wss. Lsg. bewirken die Furfurolbldg. Die Ausbeute hangt ab von 
der Saurekonz., der Temp. u. der Dest.-Dauer. Bei Siedetemp. der Lsgg. ist die Wrkg. 
der HCI etwa doppelt so gut wie die der H2SO.i yon gleicher Normalitat. Die Rk. folgt 
anfangs dem Gesetz der monomolekularen Rk.: k =  2,3/2'’-log aj(a—x) (a =  Anfangs- 
konz. der Arabinose, x  =  umgesetzte Arabinose). Die Abweiehungen von dieser Ge- 
setzmaBigkeit treten um so friiher auf, je konzentrierter die Saure ist u. zwar bei 
H 2S04 weit eher ais bei HCI. Wird das gebildete Furfurol sogleich durch Dest. entfemt, 
so entstehen keine merklichen Verluste durch Verharzung, wahrend z. B. durch 
Kochen vmter RuekfluB m it 18,8%ig. HCI in 2 Stdn. 3/s des Furfurols zerstórt werden.
— Arabinose. liefert m it 32%ig. H 2S04 masimal 45% Furfurol, Xylose 70%. Es hat 
danach den Anschein, ais ob die Furfurolausbeute in Beziehung steht zur Geschwindig- 
keit der Mutarotation der Pentosen. Rhamnose gibt etwa ebensogroBe Ausbeute an 
Methylfurfurol wie Arabinose an Furfurol, doch destilliert das Methylfurfurol erheb- 
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lich langsamer, so daB die Resultate nicht direkt yergleichbar sind. Die „Ketoxylose“ 
CH2OH-(CHOH)2-CO-CH2OH gab nur ca. 5%  Furfurol, Tetrąmethylenglykol 76% 
Tetrahydrofuran, Erythrit dagegen kein Furan u. Arabonsaure keine Brenzschleimsaure. 
Auf Grund dieser Befunde interpretieren Vff. den Mechanismus der Furfurolbldg. 
im Sinne des yorstehenden Formelschemas. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 317—30. 
Jan . 1932. Eyanston, Univ.) Oh l e .

John Walter Hyde Oldham und Jean Kerr Rutherford, Eine Meihode zum 
Nachiueis und zur Bestimmung der Hydroxylgruppe G in der Olucose. Da nach neuen, 
noch nicht veróffentlichten Unterss. der Vff. die Rk. von Zuckern mit Tritylchlorid 
nach H e l f e r ic h  kein eindeutiger Beweis fiir das Vorhandensein einer freien CH2OH- 
Gruppe sein soli, haben sie nach einem anderen Verf. gesucht, das zum Nachweis des 
freien Hydroxyls in Stellung 6 bei Glucosederiw. geeignet ist. Diese Methode besteht 
darin, die freie OH-Gruppe zu p-toluolsulfonieren u. das entstandene p-Toluolsulfoderiy. 
mit N aJ umzusetzen. Die Blag. eines Jodhj^drins findet nur sta tt, wenn die p-Toluol- 
sulfogruppe in 0 steht. Durch Kochen m it AgN03 in Acetonitril kann das 6-Jodhydrin 
in das 6-Nitrat ąuantitatiy  ubergefiihrt werden. In  Gemischen kann daher der Geh. 
an G-Jodhydrin durch Best. des AgJ quantitativ erm ittelt werden. Das 6-Nitrat laflt 
sich in bekannter Weise in ein Glucosederiy. m it freier OH-Gruppe in 6 umwandeln.

Seliema A.
N iLrioruiig  B en zo lsu lfon ic rung

!----------------- 2,3-Dimethyl-/?-methylglucosid------ ------------- 1

2,3-Dimethyl-4,6-dinitrat 2,3-Dimethyl-4,6-dibenzolsulfo-/?-metbyl-
j  NaJ glucosid

2,3-Dimethyl-6-jod-/?-methylglucosid |  NaJ
>}. Ag.no , 2,3-Dimethyl-4-benzolsulfo-6-jod-/3-

2,3-Dimethyl-/?-methylglueosid-6-niti\it metliylglucosid
-J. Methylierung ^

2,3)4-Trimethyl-/?-methylglucosid-6-nitrat ^S-Dnncłhyl-^benzolsulfo^-mcthyl-

SUC0SIiR e d !ra
2,3,4-Trimethyl-^-metliylglucosid 2,3-Dimethyl-4-benzolsulfo-iS-methyl-

glueosid
^ Methylierung

2,3,6-Trimethyl-4-bcnzolsulfo-/9-metliyl-
glucosid

^  Iien zo lsu lfo n le ru n g

2,3,6-Trimethyl-/?-methy]glucosid 
Schema B.

T o lu o lsu lfo n ie ru u g  T o lu o lsu lfo n ie tu n g
2,3-Diaefetyl-/J-methy]glucosid^ - -  y

2,3-Diaeetyl-4,6-di-p-toluolsulfo-/?-mcthyl- 2,3-Diacetyl-6-p-toluolsulfo-/?-methyl-
glucosid glucosid

4  NaJ I  NaJ
2.3-Diacetyl-4-p-toluolsulfo-G-jod-/?- 2,3 - Diacetyl - 6 - jod - /?- methyl-

metliylglucosid glucosid
Y AgNOj p-Toluolsulfonierung AgNOi

2.3-Diacetyl-4-p-toluolsulfo-/3-metyl- ] 2,3 - Diacetyl - /?-methylglucosid-
glucosid-6-nitrat -<-----------------------  G-nitrat

y  Red. y Acetyllęruug
2.3-Diacetyl-4-p-toluolsulfo-/?-methyl- 2,3,4-Triacetyl-/?-methylglucosid-6-mtrat

glucosid j  NaJ
ł  Acctyherung 2,3,4-Triacetyl-6-jod-/3-methylglucosid

2,3,G-Triacetyl-4-p-toluolsulfo-/?-methyl- 
glucosid
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Diesc Methode wird in mehreren Vers.-Reihon, ausgehend von 2,3-Dimethyl-/?-methyl- 
glucosid u. 2,3-Diacetyl-/?-methylglucosid ausgefiihrt. Der Gang der Unterss. wird 
durch die yorstehenden Scliemata ubersichtlich wiedergegeben.

Beachtenswert ist, daB boi der Einw. von N aJ auf 2,3-Dimethyl-/?-inethylglucosid-
4.6-dinitrat (Schema A) nur ein Salpetersiuirerest durch J  ersetzt, der andore aber 
durch Yerseifung aus dem Molekuł entfernt wird.

V e r  s u c h c. 2,3-Dimdhyl-p-mdhylglucosid, C10H 18O„, aus 2,3-Dimethyl-4,6- 
benzyliden-/?-methylglucosid mit V20-n. HClu. 90%ig. Aceton. K p .0,3 150°, n D =  1,4690, 
M d  =  —46,9“ (Chlf.; c =  4,1), = —38,9° (Aceton; c =  3,296); = —34,3° (W.; 
c =  3,198); >  —38,4° (CH3OH; c =  3,405). — 2,3-Dimethyl-p-methylglucosid-4,6- 
dinitrat, C0H 1(.O,0N2, aus vorst. Verb. mit rauchender H N 03 in absol. Chlf.; aus absol. A. 
groBc Prismcn vom F. 98—99°, [cc]D =  —20,8° (Chlf.; c =  3,112), n D =  1,4668 (fiir 
dic Schmelze). — 2,3-Dimdhyl-G-jod-P-mdhylglucosid, C0H 1;O5J, Prismen vom F. 52 
bis 55°, [<x]d =  —7,1° (Chlf.; o =  3,014), nn =  1,5130 (fiir die Schmelze). — 2,3-Di- 
methyl-p-mdhylglucosid-6-nitrat, C„HI70 8N, K p .0i3 140°, nD =  1,4655, [a]n =  —27,7° 
(Chlf.; c =  3,422). — 2,3-Dimdhyl-4,6-dibenzolsulfo-p-mdhylglucosid, C21H20Oi0S2, aus 
absol. A. diinnc Prismen vom F. 119—120°, [a]D =  —21,0° (Chlf.; c =  5,171). — 2,3- 
Dimethyl-4-benzolsulfo-G-jod-P-methylglucosid, C15H 210 7SJ, aus CH3OH -f 20% W. 
Prismen vom F. 72—73°, [a]o =  —7,7° (Chlf.; c =  2,914). — 2,3-Dimethyl-4-benzol- 
sulfo-P-methylglucosid-6-nilrat, C15H 21O10SN', aus absol. A. Prismen vom F. 96—97°, 
[cc]d =  —42,3° (Chlf.; c =  5,413). — 2,3-Dimdhyl-4-benzolsulfo-p-mdhylglvcosid, Cł5- 
H 220 8S, aus Butanol kurze Prismen vom F. 86—87°, [a]D =  —42,6° (Chlf.; c =  2,498).—
2.3.6-Tri?nethyl-4-benzolsulfo-P-methylglucosid, Ci6H 240 8S, aus absol. A. kleine Wiirfel 
vom F. 83—84°, [a]c =  —35,6° (Chlf.; c =  4,104). — 2,3-Diacetylbenzyliden-fi-imthyl- 
glucosid, C18H 220 8, aus absol. A. feine Nadclchen vom F. 169—170°, [a]o =  —95,2° 
(Chlf.; c =  5,214). — 2,3-Diacdyl-P-mdhylglucosid, Cn H180 8, glasartig erstarrencler 
Sirup, [cx]d =  —55,3° (Chlf.; c =  5,204). — 2,3-Diacetyl-4,6-di-p-loluolsulfo-P-melhyl- 
glucosid, C25H 30O12S2, aus absol. A. Nadeln vom F. 160—161°, [oc]d =  —12,7° (Chlf.; 
c =  5,371). —- 2,3-Diacelyl-4-p-łohwlsulfo-6-jod-p-mdhylglucosid, C18H 230 9SJ, aus 
absol. A. kleine Prismen yom F. 160—161°, [a]n =  —19,9° (Chlf.; c =  4,364). —
2,3-Diacdyl-4-p-toliiolsulfo-P-methylglucosid-G-nitrat, ClsH 230 i2SN, aus absol. A. Nadeln 
vom F. 128—129°, |a]n  =  —32,9° (Chlf.; c =  5,138). — 2,3-Diacelyl-4-p-toluolsulfo-p- 
methylglucosid, C18H 24O10S, aus absol. A. kleine Wiirfel yom F. 165—166°, [<x]d =
— 55,4° (Chlf.; c =  5,174). — 2,3,6-Triacetyl-4-p-łoluolsulfo-P-methylglucosid, C20H20’ 
Ou S, aus absol. A. F. 116—-117° [oc]d =  —43,8° (Chlf.; c =  5,481). Ident. mit dem 
von HELFERICH (C. 1927. II. 2541) auf anderem Wege bereiteten Glucosid. — 2,3-Di- 
anetyl-p-methylglucosid-6-7iitrat, C11H 1,O10N, aus Butanol dicke Prismen vom F. 134 
bis 136° [oc]d =  —29,9° (Chlf.; c =  3,770). — Tdra-p-toluolsulfo-p-mdhylglucosid, aus 
Eg. winzigc Prismen vom F. 177—78° (Zers.), [<x]d =  —6,6° (Chlf.; c =  3,17). — 
C)-Jod-2,3,4-tri-p-toluólsulfo-f}-mdhylghicosid, C23H31On S3J ,  aus Eg. lange, diinne 
Prismen vom F. 211—212°, [<x]d =  —1,2° (Chlf.; c =  3,269). — 2,3,4-Tri-p-toluol- 
sulfo-p-inethylglucosid-G-nitrat, C28H310 ,4S3N, aus Eg., Prismen vom F. 166—168°, 
[ cx] d  =  —21,1° (Clilf.; c =  5,638). — 2,3,4-Tribenzolsulfoldvoglucosan, aus Eg. kurzo 
Prismen yom F. 147—148°. Reagiert nicht mit N aJ. Ebensowenig reagieren mit N aJ
2.3.6-Trimethyl-5-p-toluolsulfo-y-methylglucosid, p-Toluolsulfodiacetonglucose u. 2,3-
Di-p-toluol-4,6-dimethyl-a-methylglucosid. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 366—78. 
Jan. 1932. St. Andrews, Uniy.) Oh l e .

Burckhardt Helferich und Otto Lang, Derirate der 3- und 4-Methyl-d-glucose. 
Zugleich Beitrag zur Spezifitat der p-Glucosidase des Emulsins. (Vgl. C. 1931. II. 548.)
3-Mdhyl-P-rnethyl-d-glucosid (I) wurde auf folgendem Wege dargestellt: 3-Methyl- 
glucose — ->- Tdraacełyl-3-mdhylglucose — ->- Triacetyl-3-methylglucose-l-bromhydrin 
— Y Triaceiyl-3-mdliyl-p-melhylglucosid (II). Die Konst. von I  bzw. II ergibt sich 
einerseits daraus, daB alle 3 Acetylgruppen von II durch Alkali yerseift werden, ohne 
daB die Jlethylgruppe abgcspalten wird, ferner I bei der Acetylierung II regeneriert, 
andererseits I  uber die Tri tyły erb. u. ihr Acetat in bekannter Weise in Diacdyl-3- 
mdhylmdhylglucoseenid ubergefiihrt werden kann, welches F e h l in g s c Iic Lsg. n i c h t  
reduziert u. folglich pyroid gebaut ist. — Im Gegensatz zu den acetylierten 6-Jod- 
hydrinen der Glucopyranoside laBt sich aus 3,5-Diacelylnwnoacełonglucosefuranose-G- 
jodhydrin kein H J  abspalten. — 4-Mełhyl-P-mdhylglucosid (LU) wurde durch Methy- 
lierung von 2,3,6-Triacetyl-/?-methyl-d-glucopyranosid u. folgende Verseifung gewonnen.
I u. III wurden von Emulsin nicht gespalten.

132*
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V e r s u c k e .  (i-Tetracetyl-3-mełhyl-d-glucose, C16H 22Olo, aus viel W., F. 95—96°, 
[a]p20 =  —5,2° (Chlf.). — 2,4,6-Triacetyl-3-methyl-fl-melhyl-d-glucosid (II), Cł4H 22O0, 
aus viel W., F. 90—90,5°, [a]o2° =  —34,8° (Clilf.). ■—• 2-Acetyl-3-melhyl-(}-methyl-d- 
glucosid, C10H18O7, aus Essigester, F . 144—144,5°, [a]u2° =  —40° (Chlf.). — 3-Methyl-ft- 
melhyl-d-glucosid (I), C8H 10O6, glasartig erstarrender Sirup, [cc]d2° =  —26,9° (W.). •—
6-Trityl-2,4-diacetyl-3-methyl-f}-methyl-d-glucosid, C3lH3,,08, aus absol. A., F. 176,5 
bis 177,5°, [a]n18 =  + 2° (Chlf.). — 2,4-Diacetyl-3-methyl-fi-inethyl-d-glucosid, C12H 20O8, 
aus A. +  A. m it PAe., F. 140—142,5°, [a] D14 =  —35,2° (Chlf.). — G-p-Toluolsulfo-2,4- 
diacetyl-3-mełhyl-P-methyl-d-glucosid, C19H 26O10S, aus absol. A., F. 90—91,5°, [ oc] d 16 =
•— 12,2° (Chlf.). — 2,4-Diacelyl-3-melhyl-f)-mełhyl-d-glucosid-6-jodhydrin, Ci2H 190 7J, 
aus viel W., F. 100,5—101,5°, [<x] d 18 =  —0,9° (Chlf.). — 2,4-Diacetyl-3-methyl-f}- 
mefhyl-d-glucoscenid, C12H lg0 7, aus PAe., F. 76,5—77,5°, [oc]d21 =  —54° (Chlf.). —
2,3,6-Triacetyl-4-methyl-(l-methyl-d-glucosid, C14H 220 9, Sirup. — 4-Methyl-p-methyl- 
d-głucosid, C8H 10Oc, Sirup. — Monoacdon-3,5-diacetyl-d-glucose-6-jodhydrin, C13H 10O7J, 
aus 3,5-Diacetyl-6-p-toluolsulfomonoacetonglueose u. N aJ in Aceton 6— 7 Stdn. bei 
100°. Aus CH3OH m it W. lange Nadeln vom F. 75—76°, [a],,18 =  —18,5° (Chlf.). 
(Journ. prakt. Chem. [2] 132. 321—34. Jan. 1932. Leipzig, Univ.) Oh l e .

Burckhardt Helf erich und Richard Gootz, Syntliese des Saligenin-fi-d-galaktosids. 
(Ygl. yorst. Ref.) Die Darst. des Saligenin-fi-d-galaklosids erfolgte durch Bromierung 
von Tetracetyl-o-kresyl-p-d-galaktosid in Chlf. in Ggw. von NaHC03 u. bei intensiver 
Beliehtung zum Tetracelyl-[co-brom-o-kresyl]-fi-d-galaktosid, Austausch des Br gegen OH 
m it Ag20  in >vss. Aceton u. vorsichtige Yerseifung der Acetylgruppen. — Tetraacetyl- 
[o)-broin-o-kresyl]-p-d-gahtklosid, C21H 26O10Br, aus Chloroform +  Ather (1: 1) m it PAe., 
F. 149—150°, [<x]jr° =  +60,0° (Chlf.). — Tetracetylsaligenin-P-d-galaktosid, C21H 26On , 
aus Chlf. m it PAc., F. 139— 140°, [<x] d 16 =  +2,8° (Chlf.). —  Saligenin-[S-d-galaktosid, 
C13HI80 T, aus 80%ig. A. oder W., F. 215—218°, [a] D10 =  —33,9° (W.). Wird von 
Emulsin gespalten. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 407—09. 2/3.1932. Leipzig, Univ.) O h le .

Harold W. Coles, Die Literatur iiber alkylierte Kohlenhydrale. V. Mono- und 
dialkylierte Glucosederivate. VI. Tri-, tatra- und pentaalkylierte Glucosederimte. (IV. vgl.
C. 1932. I. 214.) (Iowa State College Journ. Science 6 . 33—42. 43—64. 1931.) Oh l e .

Susumu Murakami, t)ber das Verlw.lten von Stachyose gegen Erhitzung im  Glycerin. 
Ais Beitrag zu der von IĆa r r e r  angeschnittenen Frage, ob glucosid. Bindungen durch 
Erhitzen von Polysacchariden mit Glycerin gel. werden kónnen, hat Vf. die Stachyose 
in dieser Riehtung gepruft. Selbst nach 6-std. Erhitzen auf 140° wurde das Tetra- 
saccliarid unyerandert zuruckgewonnen. (Acta phytochim. 5. 267—70. 1931. Tokyo, 
U niv.) Oh l e .

James Coląuhoun Irvine und Richard Patrick Mc Glynn. Eine móglicha Fehler- 
ąuelle bei der Konstitulionsbestimmung von Di- und Polysacchariden. Vff. weisen noch- 
rnals darauf hin, daB die Isolierung von 2,3,6-Trimethylglucose (oder ihrer Analoga) 
bei der Hydrolyse methylierter Di- u. Polysaccharide keinen RuckscliluB darauf 
zuliiBt, im welcher Form sie im Ausgangsmaterial (z. B. methylierte Cellobiose, Maltosc, 
Cellulose, Starkę) gebunden war, weil beim Vorhandensein einer freien alkoh. OH- 
Gruppe sehr leicht eine Veranderung des Lactolringes erfolgen u. dahcr immer nur 
die stabilste Form isoliert werden kann, auch dann, wenn das Ausgangsmaterial ein 
Deriv. einer labilen łlodifikation gewesen ist. Dies wird nocli einmal am Beispiel des 
?,2,3,6-Trimethyl-y-methylglucosids“ gezeigt. — Dio Oxydation von 2,3,6-Trimethyl
glucose m it Br2 in saurer Lsg. fuhrt zum 2,3,6-Trimethylgluconsaure-y-lacton, in Ggw. 
von CaC03, also in neutraler Lsg., zum entspreclienden (5-Lacton. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 54. 356—63. Jan. 1932. St. Andrews, Univ.) Oh l e .

Harold Hibbert und Fritz Brauns, Studien an Reaktionen, die zur Chemie der 
Kohlenhydrate und Polysaccharide in Bezieliung stehen. 36. Struktur des Ldvans, das 
durch Einwirkung von Bacillus subtilis auf Rohrzucker enisteht. (35. vgl. C. 1932. I. 85.) 
Bacillus subtilis gibt dasselbe Lavan wie B. mesenterieus (ygl. 34.; C. 1931. II. 417). 
Daselbst sind einige Drehungswerte zu korrigieren: Larantriacetat: [<x ] d 22 =  +9,5° 
(C2H 2C]4; c =  4,58) (friiher angegcben: +21,0°). — Trimełhyllavan, [ oc] d 21 =  — 88,0° 
(C2H 2CI4; c =  3,57) (friiher angegebcn mit —90,9°). (Canadian Journ. Res. 4. 596—604. 
1931. Montreal, Mc Gili Univ.) O h le .

H. L. A. Tarr und Harold Hibbert, Studien an Reaktionen, die zur Chemie der 
Kohlenhydrate und Polysaccharide in Beziehung stehen. 37. Die Bildung von Dextran 
durch Leuconostoc mesenłerioides. (36. vgl. yorst. Ref.) Leueonostoc mesenterioides 
gibt die besten Ausbeuten an Dextran, wenn folgender Niihrboden angewendet wird:
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Pepton 0,1, Iłohrzucker 10, KC1 0,1, Na.JTPO.,-12 H20  0,2°/o; pH =  8,0. Das M m m nm  
wird 10 Tage nach der Beimpfung erreicht. Die Dextranbldg. findet auch nooh sta tt 
zwischen pn =  6,0—8,4. Ersetzt man Rohrzucker durch Melezitose, Raffinose, Fructose, 
Galaktose, Lactose, Maltose, Xylose oder Glycerin, so wird kcin Dextran produziert. 
Aus Glucose yermochten nur 2 der 4 untersuehten Stamme Dextran zu bilden, aber 
auch nur geringe Mengen. (Canadian Journ. Res. 5. 414—27. Okt. 1931.) O h le .

Harold Hibbert und Earl Hallonquist, Studien an Eeaklionen, die zur Chemie 
der Kohlenhydratc wid Pólysaccharide in  Beziehung stelien. 38. Darstellung, Trennung 
und Identifizierung der isomeren Bromdlhylidenglycerine. (37. vgl. vorst. Ref.) Durch 
Kondensation von rohem Bromparacetaldehyd u. Glycerin m it 40%ig. H 2S04 ais 
Katalysator bei 80—90° stelien Vff. ein Gemisch der beiden Bromathylidenglycerine 
dar, das iiber die Benzoate getrennt werden kann. Das 1,3-Bromathylidenglycerin- 
benzoat ist krystallisiert. Es entsteht in weit geringerer Menge ais das Isomere, etwa 
im Verhaltnis 1:15. Die Identifizierung der beiden Isomeren erfolgte ais Methylather 
u. durch ilire Darst. aus Glycerin-1- u. -2-methylather. Bromacetaldehyd, aus Par
aldehyd m it trockenem Br, bei —15° unter AusschluB von Feuchtigkeit. Neutralisation 
des gebildeten HBr m it Na-Acetat (in wenig W. aufgeschlammt) unterhalb 0°, Yer- 
diinnen m it W., Ausschiitteln m it A. u. Neutralisation der ather. Lsg. m it 5%  NaOH 
bei —10°. Ausbeute 75% d. Th. — l,3-Bromdthylidenglycerin-2-benzoat, 
aus Lg. oder Lg. - f  Bzl. rhomb. P latten vom F. 109°. — 1,2-Bromathylidenglycerin-
3-benzoat, CI2H i30 4Br, Kp.0l(i 170°, nn25 =  1,5452, D.25,, 1,4618. — 1,2-Bromdthyliden- 
glycerin, C5H 90 3Br, K p .23 150—151°, n D25 =  1,5008, D.25., 1,6437. 1,3-Bromathyliden- 
glycerin, C5H.,03Br, K p .22 1 44— 145°, nD25 =  1,5067, D .254 1,6557. Durch trockenes 
HCl-Gas wird das ursprungliche Gleichgewicht der beiden Isomeren (1: 15) zugunsten 
des 1,3-Isomeren yerschoben (1 : 8). — l,2-Bromdthylidenglycerin-3-methyldther,
C0H 11O3Br, K p .23 117—119°, nu25 =  1,4708, D .254 1,4663. — 1,3-Bromdthylidenglycerin-
2-methylather, C0Hu O3Br, K p .21 127—129°, nu23 =  1,4792, D .254 1,4963. (Ćtanadian 
Journ. Res. 5. 428— 35. Okt. 1931.) Oh l e .

Harold Hibbert und Jacob Barsha, Studien an lieaklionm, die zur Chemie der 
Kohlenhijdrate und Pólysaccharide in  Beziehung stehen. 39. Die Struktur der Cellulosc, 
die durch Synthese aus Olucose mittels Acetobacter xylinus entsteht. Inhalt identisch 
m it C. 1932. I. 86. (Canadian Journ. Res. 5. 580—91. Nov. 1931.) Oh l e .

J. R. Katz und A. Weidinger, Zur Polymorphie hochmolekularer Subsianzen. H. 
Uber amorphes und kryslallinisches Inulin. (I. vgl. C. 19 3 1 . I I .  2744.) Auch vom 
Inulin existieren 2 Modifikationen, die sich durch ihr Róntgenspektrum unterscheiden: 
das krystallisierte (fl-)Inulin, das sich aus wss. Lsg. bei Zimmertemp. ausschcidet u. in 
wasserhaltigem u. wasserfreiem Zustand gut ausgebildete Interferenzringe gibt, u. 
das amorphe (a-)Inulin, dargestellt. nach B e r n e r  (C. 1931 . I. 3227) oder Sc h lu bac h  
u. E l s n e r  (C. 1 9 3 0 . II. 2767), das ein sehr yerwaschenes Róntgenspektrum gibt. 
Wahrscheinlieh enthalt dahcr auch das ,,amorphe“ Inulin geringe Mengen krystalii- 
sierter Substanz. (Reo. Trav. cliim. Pays-Bas 5 0 . 1133—37. 15/12. 1931.) Oh l e .

M. Samec, Phosplior-, Stickstoff- und SiliciumgehaU der Sldrkefraklionen. Vf. 
wendet sich gegen dio Ansicht von K a r r e r  (vgl. C. 1 9 3 0 .1. 2544), daB der P- u. Ei- 
weiBgeb. der Śtarkefraktionen nicht fur ihr yerschiedenes physikal. Verh. verant- 
wortlich gemacht werden konnen. Bzgl. des S i02-Geh. liegen bisher allerdings noch 
keine Beobaehtungen in dieser Richtung vor. (Hely. chim. Acta 15. 43—47. 1/2. 1932. 
Ljubljana, Univ.) Oh l e .

P. Karrer, Bemerkungen zur Kritik M. Samec’s. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. verteidigt 
seinen Standpunkt jedoch ohne neues experimentelles Materiał. (Helv. chim. Acta 15. 
48. 1/2. 1932.) Oh l e .

Stephen Francis Whearty jr., Die E inm rbm g von Fluor auf einige aromatische 
Verbindungen und eine Theorie der Kemsubstitution. Nach einem tJberbliek iiber dio 
bestehenden Theorien der Bzl.-Substitution yersucht Vf. die BANCROFTsche Theorio 
(Journ. physical Chem. 12 (1908]. 417) zu stiitzen, daB bei der Kernhalogenierung 
das eintretende Halogen negatiy ist. Da die Aktivierung der BzI.-Chlorierung durch 
FeCL, nicht so gedeutet werden kann, daB primare Additionsprodd. durch FeCl3 in 
HCl u. Substitutionsprodd. zerlegt werden — FeCl3 yerandert Benzolhexachlorid 
bei 200° nicht merklich —, muB man annehmen, daB FeCl3 mit Chlor negative 
Chloratome bildet, die direkt Wasserstoff substituieren. Fluor gibt mit Bzl. u. Toluol 
nur fluorhaltige Teere, Anisol reagiert auffallend trage u. gibt nur etwas einer tiefroten, 
fluorhaltigen FI. Auch 1,3,5-Trinitrobenzol gab keine definierten Prodd.; hingegen
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konnte aus Hexachlorbenzol Tclmchlordifluorbenzol, C6C14F 2, Kp. 230—240°, u. Tri- 
chlortrifluorbenzol, C„C13F 3, Kp. 140—150°, aus 1,3,5-Trichlorbenzol ein Trifluordichlor- 
benzol, C0HC12F3, K p .2l5 75°, gewonnen werden. 1,2,4-Trichlorbenzol fiihrte wieder zu 
kleincn Explosionen u. undefinierten Prodd. Nach Ansicht des Vfs. besteht kein Grund, 
die Substitution von Wasserstoff u. die beobachtete von Chlor Yerschieden aufzufassen.
— Bei Verss., m it Tierkohle s ta tt mit Lielit die Chlorierung von Toluol in der Seiten- 
lcette zu bewirken, wurden nur Kernchlorierungsprodd. erhalten. Da Eisen in der 
Kohle nieht vorhanden war, ist zu schlieBen, daB Tierkohle nicht, wie erwartet, das 
Chlor, sondern das Toluol (im Kern) ak tm ert. Umgekehrt sollte danach Licht, das 
von Toluol absorbiert wird, zum Teil Kernsubstitution veranlassen. Das ist, wie schon 
Cu r t is  (Journ. Franklin Inst. 1 8 4  [1917]. 875) gefunden hat u. wie Vf. bestatigt, 
fiir ultraviolettes Licht der Fali; durch Aktivierung von Kern-H bewirkt es Kern- 
chlorierung von Bzl. u. Toluol, durch Aktivierung von Chlormoll. Seitenkettensubsti- 
tution. (Journ. biol. Chemistry 35 . 3121—47. Nov. 1931. Cornell Univ.) B e r g m aNN.

John Mason, Cyril Austin Smalę, Robert Norman Thompson und Thomas 
Sherlock Wheeler, Die thermisćhe Dampfphasenchlorierung von Toluol und Benzol. 
In  einer friiheren beschriebenen Anordnung (vgl. C. 1 9 3 1 . II. 3427) wird die Einw. 
von Cl auf Toluol u. Bzl. bei hoheren Tempp. untersucht. Oberhalb 250° reagiert Chlor 
m it einem UberschuB an Toluol glatt u. sclmell unter Bldg. Yon Seitenkettenchlorie- 
rungsprodd. (hauptsiichlich Benzyl- u. Benzal-Chloriden). Die experimentellen Aus
beuten an Benzylchlorid u. Benzalchlorid stehen in guter Otereinstimmung m it den 
aus der Gleichung von M a r t in  u. F u c h s  (C. 1 9 2 1 . I II . 717) fiir eine dreistufige Rk. 
berechneten Werten. Bei Anwesenheit von Cl-Ubertragern findet aueh eine Cl-Sub- 
stitution im Bing statt. — Li ahnlicher Weise wird Bzl. oberhalb 400° unter Bldg. 
yoii Mono- u. Dichlorbzl. u. zuweilen einer kleinen Menge Trichlorbzl. chloriert. Die Rk.- 
Geschwindigkeit wird durch Jod gesteigert. Wenn nur Mono- u. Dichlorbzl. gebildet 
werden, stehen die Resultate in guter Ubereinstimmung m it den aus der kinet. Gleichung 
von M a r t in  u . F u c h s  (1 . c.) fiir eine zweistufige Rk. berechneten Werten. (Journ. 
chem. Soc., London 19 3 1 . 3150—57. Dez.) C oh n .

Eugen Wertyporoch, U ber die Kemchlorierung von Toluolderuaien. Durch Einw. 
von Salpetersaureanhydrid auf Benzotrichlorid haben VoRLANDER u. SPRECKELS 
(C. 19 1 9 . I. 616) das m-Nitrobenzotrichlorid erhalten. SWARTS (C. 1900 . II. 667), 
sowie G a n g u in  (Diplomarbeit, Techn. Hoehschule Danzig) stcllten durch Nitrierung 
von C0H5CF2C1 u . C6H5CFC12 bzw. CqH5CF3 die m-Nitroverbb. her. Vf. hat die Verss. 
von GANGUIN nachgepriift u. bestatigen konnen, woraus folgt, daB in der Seitenkette 
fluoriertc Toluole sich analog den Chlorderiw. bei der Substitution verhalten. Da 
diesen Bcfunden altcre Angaben iiber Bldg. von Paraverbb. bei der Chlorierung von 
CcH5CC13 widersprechen, priifte Vf. das Verli. von Benzotrichlorid (1), Benzalchlorid (II), 
Bcnzoylchlorid (III), Benzolrifluorid (IV), co-Ghlor-oj-difluortoluol (V), co-Dichlor-o>-fluor- 
loluol (VI) u. Toluol (VII) bei der Kemchlorierung u. stellte nach Oxydation der Seiten
kette zur Carboxylgruppe das Verhaltnis der gebildeten o-, m-, p-Chlorbenzocsaurcn 
genau fest. Dic Abtrennung der gebildeten Monochlorprodd. von nicht umgesctztem 
Ausgangsmaterial wurde durch cinen fiir Vakuumdest. passend hergerichteten Bi- 
jcktifikator von G o lo d e t z  ermóglicht. Durch Erweiterung der IMethode von IIo p e  
u. R i l e y  (C. 1923 . I. 511), niimlich fraktioniertc Krystallisation der freien Chlorbenzoc- 
siiuren aus 25%ig. Essigsaure, gelingt dic Trcnnung der o-, ni-, p-Chlorbenzoesam-c- 
gcmische. Ais Hauptprodd. der Kemchlorierung entstehen m-Dcriw. Ais Kataly- 
satoren wurden J  bzw. SbCl6 verwendet.

Die Menge der mit Jod ais Katalysator gebildeten monochlorierten Prodd. nimmt 
in der Reihenfolge I, IV, II, V, VI, Ili, VII zu. (Bzgl. Ausbeuten vgl. Original.) Bcide 
Katalysatoren sind bei I, V, VI u. VII ohne Wrkg. auf die Kernverteilung des ein- 
tretenden Halogens. Auf IV wirkt Jod nicht ais Ubertrager, auf V u. VI schwacher 
ais SbCl5, dafiir iiberwiegend in o-Stellung dirigierend.

V e r  s u c h c. Chlorierung von I  mit SbCI-. Vers. A bei 0°; Vers. B bei 50°. Aus
beute an Monochlorbenzolrichloriden: bei A 85%, bei B 85% (Kp.0l015 68—72°); an 
Dichlorbenzolrichloriden: bei A 1,4%, bei B 5,7%. Nach Aufarbeitung der Monochlor- 
benzotrichloride (Hydrolyso, fraktionierte Krystallisation der Ba-Salze) wurde fol- 
gendes Mengenverhaltnis fur die Monochlorbenzoesauren festgestellt: fiir Vers. A 
69,5% ni-, 27,27% P- u. 3,3% o-Saure; fiir Vers. B 65,9% m-, 27,4% p- u. 3,6% 
o-Saure. — Chlorierung von I  mit Jod. Ausbeuten beim 4-std.Vers.: 32,3% Mono- 
chlorbcnzotrichloridę (Kp.0,000 59—62°); 14,2% Dichlorbe?izolrichloridc (Kp.0)025 87—92°)j



1 9 3 2 . I . D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 2 0 2 3

50,5% TrichlorbenzotricMoride (Kp.0j025 111—114°). Weiterverarbeitung der Mono- 
chlorbenzotrichloride wie oben lieferte 62,5% m- u. 38,8% p-Chlorbenzoesaure. — 
Chlorierung von II mit Jod. Ausbeuten; 44,3% Monochlorbenzalchlorid (Kp.H 116 
bis 120°); 17% Trichlorbenzalchlorid (Kp.15 170—172°); 3,7% Telrachlorbenzalchlorid 
(Kp.jj 190—195°). Nach Aufarbeitung: 45,9% m-, 43,1% p-, 6,9% o-Chlorbenzoe- 
saure. (SbCI5 s ta tt Jod bildet Harz.) — Chlorierung von III a) mit SbCl5. Ausbeuten: 
66,3% Monochlorbenzylchloride (Kp.30 115—116°); 3%  Dichlorbenzylchloiide (Kp.ł4 142 
bis 143°). Nach Aufarbeitung: 48,4% p- u. 51,6% o-Chlorbenzoesaure. b) Alit Jod. 
Ausbeuten: 71,7% Monochlor-, 24,5% Tricldor-, 3,6 %  Tetrachlorbenzylchloride
(Kp.20 210°). Aus den Monochlorbcnzylchloriden wurden erhalten: 47,4% p- u. 53,6% 
o-Chlorbenzoesaure. — Chlorierung von VII. Vers. A mit SbCl6; Vers. B mit Jod. Aus
beuten: Monochlortoluole aus A: 91%, B: 90,6%. Dichlortoluoh aus A: 4,6%, B: 7 bis 
9%. Aus den Monochlortoluolen wurden erhalten bei A: 57—58% o-, 42—42,5% p-, 
boi B: 55% o-, 45% p-Chlorbenzoesśiure. — Chlorierung von IV. Aufarbeitung der 
Monochbrbcnzotrifluoride (Kp.760 165—175°) ergab 80% m- u. 10—15% p-Chlorbenzoe- 
siiure. — Chlorierung von V mit SbCls. Ausbeuten: Monochlorprodd. (Kp.g 62—70°) 
u. Dichlorprodd. (Kp.s 135—145°). Verarbeitung der Monochlorderiw. ergab 92,5% o-,
3,5% p- u. 3,5% m-Chlorbenzoesaure, (Jod lieferte aus V nur m-Monochlorderiw.) — 
Chlorierung von VI mit SbCl5. {Dichlorprodd,., K p .9 130—135°.) Aufarbeitung der 
Monochlorprodd. (Kp.0 100°) ergab 56,2% o-, 37,5% m- u. 6%  p-Chlorbenzoesaure. 
(L ie b ig s  Ann. 493. 153—65. 4/2. 1932. Danzig, Teclm. Hochschule.) E. M u l l e r .

H. E. Bigelow, Die Azoxyverbindungen. Zusammenfassender Bericht m it .um- 
fassender Literaturzusammenstcllung. Es werden behandelt : Eigg. u. Isomerieverhalt- 
nisse bei den Azoxyverbb., die Mol.-Rcfr., die Absorptionsspektra, der Parachor, die 
W aLL A CH-B E LLIscJie Umlagerung in Oxyazovcrbb., die Bis- u. Trisazoxyverbb., 
cycl. Azoxykdrper (z. B. o,o'-Azoxybiphenyl), Verh. der Azoxyverb. bei der Reduktion, 
Oxydation u. Nitrierung sowie gegen GRIGNAED-Verbb., Verli. der Azoxyphenolo 
gegen salpetrige Saure, Einw. von Lioht auf Azoxyverbb., endlieli die Darst. von 
Azoxykorpern durch Kondensations-, Oxydations- u. Reduktionsmethoden. (Chem. 
Reviews 9. 117—67. Aug. 1931. Sackville, New Brunswick, Canada, Mount Allison 
Univ.) BERGMANN.

Eugen Muller, Slereomerie von Azozybenzolen. Mitbearbeitet von E. Hory, 
W. Kriiger und W. Kreutzmann. Nach den Unterss. A n g e l is  (C. 1928. I. 33 u. 
fruher) iiber die Konfiguration der Azoxybenzole war die Moglichkeit einer cis-trans-: 
Isomerie dieser Verbb. im Sinne der nebenst. Formeln vorauszusehen.

Vff. untersuchen die von R e is s e r t  (C. 1909. I. 1701) durch Einw. alkoli. Alkalis 
auf Nitrosoverbb. dargestellten isomeren Azoxybenzole u. Toluole mit Hilfe der cha- 
rakterist. UV.-Spektren. Zum Vergleich werden Spektren ihrer Raumstruktur nach 

... bekanntcr phenylierter Athylenderiw. aufgenommen
C6H5Is—O u. G6H5N—O (Stilben, Zimtsauren), aus denen sich im Verein mit
C6H5Ń NC6H 5 Unterss. anderer Autoren folgendes ergibt: 1. dio

Bilder der UV.-Spektren cis-trans-Isomerer sind sehr 
ahnlich, 2. die trańs-Form absorbiert orheblich starker ais die cis-Form, 3. die cis-Fonn 
zeigt eine Versehiebung des 7.max nach UV. Die yon Vff. untersuchten Isomerenpaarc 
des o,o'-Azoxytoluóls (F. 60° u. 81°), o,o'-Azoxyanisols (F. 81°, 91° u. 116°, Fehler im 
Original) u. o,o'-DichlorazoxybenzoU (F. 56° u. 93°) (Darst. der letzteren Isomeren nach 
R e i s s e r t , 1. c.) entsprechen diesen Regcln, nur zeigen die Isoformen eine Ver- 
schiebung des nach Rot. Dio Aufnahine des Isoazoxybenzols gelang erst in einer 
strómenden Lsg. (500 ccm pro Jlinute). Folgende / max wurden gemesson: Azoxybenzol 
3250 A. Isoazoxybenzol 3350 A, o,o'-Azoxytoluol 3100 A, o,o'-Isoazoxytoluol 3250 A,
o,o'-Dichlorazoxybonzol 3100 A, o,o/-Isodichlorazoxjrbonzol 3250 A, o,o'-Azoxyanisol 
3100 A, o,o'-IsoazoxyanLsol 3350 A. Die Intensitatsanderung der Isoformen betragfc 
etwa J/2 der n. Form. Um eine Polymerie auszusehalten, wurden dio Mol.-Geww. der 
Isomeren in Bzl. gemessen, die das Vorliegen moncmiolekularer Vorbb. zeigen. Auf- 
nahmen der polymorplien Formen der Monochloressigsaure (F. 63 u. 57°) u. der Chrotno- 
isomeren des p-Nitro-p'-methoxystilbcns gaben jeweils ident. Spektren. Die besehrie- 
benon Aufnahmen u. Verss. zeigen, daB eine Erklarung der beobachteten Tatsachen 
bislang nur moglich ist im Sinne einer cis-trans-Isomerie. (L ie b ig s  Ann. 493. 166 
bis 173. 4/2. 1932. Danzig, Techn. Hochsch.) E . M u l l e r .

Henry Gilman und James E. Kirby, Einige Umlagerungsrealdionen des Benzyl- 
magnesiumchlorids. (Vgl. C. 1930. I. 524; 1931. II. 3334.) Dio bisher vorliegende
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Literatur u. die fiir den Rk.-Verlauf gegebenen Erklarungen werden ausfiihrlich be- 
sprochen. Soweit bisher bekannt ist, erfolgen Umlagerungen nur bei solchen R-MgX-
Verbb., die dio Gruppierung ]>C: C-CRR'-M gX enthalten, aber nicht z. B. bei Hexa- 
hydrobenzyl-, (3-PhenathylStyryl- u. Phełiylacetylcnyl-MgBr, die mit Formaldehyd 
umgesetzt wurden. Dic Umlagerungen sind unter Zuhilfenahme freier Radikale u. 
nach den fiir das Dreikohlenstoffsystem geltenden elektronentheoret. Vorstellungen zu 
erklaren. — Die Umsetzungen des Benzyl-MgCl mit C02, Br, Benzonitril, co-Chlor- 
acetophenon, Diphenylhamstoffchlorid u. Benzylchlorid verlaufen n.; Oxydation der 
Rk.-Prodd. mit KM n04 lieferte nur Benzoesaure. Umlagerungen wurden bei den Rkk. 
mit folgendcn Stoffen durch Oxydation festgestellt: Acetylehlorid (Benzoesaure u. 
Spuren Phthalsaure), Athylenoxyd (Benzoesaure u. Terephthalsaure), Chlormethyl- 
athylather (Benzoesaure, Phthalsaure u. Terephthalsaure), Chlorameisensaureathylester 
(Benzoesaure, o-Toluylsaure, Phthalsaure u. Spuren Terephthalsaure) u. Ameisen- 
saureester (Benzoesaure, Phthalsaure, Spuren Terephthalsaure). — Athyl-fi-phenalkyl- 
ather aus /?-Plicnathylalkohol, Na u. Diathylsulfat in Bzl. I tp .7 85—87°; D .2525 0 9200; 
ud25 =  1,4708. — Cyclohexyliilhaiwl, aus C6H u 'CH2-MgCl u. Formaldehydgas. K p .742 
198—202°, nn26 =  1,4648. Daraus Cyclohexylacetaldehyd (Semicarbazon, F. 147—149°) 
u. Cycloliexylacetamid (F. 165—166°). — Na-Phenolat reagiert m it C1C02C2H 5 b e i —18° 
in Toluol unter aussehlicBlicher Bldg. von CGH5-0  C02C2H5; es wurde kein Athyl- 
sąlicylat isoliert. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 345—55. Jan . 1932. Amcs [Iowa], State 
College.) Ost e r t a g .

Paul R. Austin und John R. Johnson, Ab normę Reaktionen des Benzylmagnesium- 
chbrids. T i f f e n e a u  u . D e l a n g e  (Compt. rend. Acad. Sciences 137 [1903]. 573) 
haben beobaehtet, daB C6H 5 • CH2MgCl (I) m it CH20  nicht Benzylcarbinol, sondern 
o-Tolylcarbinol liefert. H o u b e n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 3087) erhielt 
aus I  u. C1C02C,H5 Phenylessigester u. Tribenzylcarbinol. GlLMAN u. Mitarbeiter 
(Proc. Iowa Acad. Sci. 34 [1927]. 221) fanden, daB bei dieser Rk. o-Toluylsaureathyl- 
ester u. nur wenig Phenylessigester entsteht. Die Konst. des Carbinols von H o u b e n  
ist dadurch zweifelhaft geworden, doch zeigte eine neue Unters. der Rk., daB einerseits 
die Befunde von GlLMAN richtig sind u. andererseits das Carbinol tatsiiehlich Tri- 
benzylcarbinol ist. Phenylessigester, das n. Rk.-Prod., reagiert offenbar mit weiterem I 
leiehter ais der durch Umlagcrung entstehende o-Toluylsaureester. Diese yerschiedene 
Rk.-Fahigkeit konnte durch besonderen Vers. bestatigt werden. — Im  Verlauf von 
Verss. uber die Darst. von Ketonen aus R  • MgX-Verbb. u. Silurechloriden wurde beob- 
achtet, daB I  mit Acetylehlorid u. Aeetanhydrid nicht Benzylderiw., sondern o-Tolyl- 
deriw . liefert. Benzoylchlorid verlialt sich gegen I  ahnlich wio C1C02C2H5; man erhalt 
o-Methylbenzophenon u. Phenyldibcnzylcarbinol. Auch hier unterscheiden sich die 
primar entstehenden Ketone durch die verschiedene Rk.-Fahigkeit gegen I. — Dio 
Verbb., die mit I  abnorm reagieren, bilden kcine einheitliehe Gruppe; Saurechloride 
u. -anhydride, Formaldehyd u. seine D eriw . u. Ameisensilureester scheinen eine ab- 
norme Rk. zu begunstigen. Die Tendenz zur abnormen Rk. scheint in der Reihe CH3 • 
COCl >  (CH3-C0)20 >  C1C02CH3 >  CO, abzunehmen. 2-Chlor- u. 2,6-Dichlor- 
benzyl MgCl zeigen wesentlich geringero Neigung zu abnormen Rkk. ais I. — Fiir dic 
abnormen Rkk. liiBt sich noch keino befriedigende Deutung geben. Die bisherigen 
Erklarungsverss. bcriicksichtigen nur die Struktur der R-3YIgX-Verb.; es geht aber aus 
Vers.-Material hervor, daB auch das auf R-MgX einwirkende Reagens gewisse struk- 
turelle Yorbedingungen erfiillen muB. Vff. neigen zu der Ansicht, daB die Umlagerung 
wśihrend des Ablaufs der Rk. durch Elektronenwanderungen in einem Benzylradikal 
oder Benzylion erfolgt.

V e r s u c h e .  I  liefert mit C1C02C2H5 neben o - Toluylsim i 'eath ylester u. etwas 
Phenylessigester Tribenzylcarbinol (F. 115—116°. Konst.-Beweis durch Darst. aus I  
u. Phenylessigester oder Phenylacetylchlorid), m it C1C02CH3 o-Toluylsauremcthyl- 
ester u. etwas Phenylessigsauremethylester, m it Diathylcarbonat hauptsaehlich Tri- 
benzylcarbinol, m it o-Toluylsaureathylester Benzyl-o-tolylketon (?; K p .7 225—227°), 
mit einem Gcmisch von Phenylessigester u. Toluylsaureiithylester iiberwićgend Tri- 
benzylcarbinol, mit festem C02 in A. bei allmahlichem Erwarmen ausschlieBlich Phenyl- 
essigsaure (F. 76—77°), mit Chloressigsaureanhydrid Ghlonnethyl-o-tolylketon C9H 80C1 
(gclbliche FI., Kp.u  129—130°, Semicarbazon F. 103—105°; m it NaOBr o-Toluylsaure), 
m it Acetylehlorid u. Aeetanhydrid 2-Methylacetophenon (Kp.22 102—103°, K p .7.,5 202 
bis 206°; Semicarbazon, F. 205°), mit Benzoylchlorid 2-Methylbenzo'phenon (Kp.s 164
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bis 169°; mit KMiłO* o-Benzoylbenzoes&ure, F. 127°) u. Phenyldibenzylcarbinol, F. 84 
bis 85°. — o-Tolyl-MgBr gibt mit C02 o-Toluylsdure, mit Dibenzylketon Tełrabenzyl- 
athylenglykol C30H30O2, Nadeln aus Aceton, F. 157—158° bei raschęm, 154° bei lang- 
samem Erhitzen. — o-Chlorbenzylchlorid, aus sd. o-Chlortoluol u. Cl im Hg-Quarzlicbt. 
K p .3 84—85°, Kp.i4 96—98°, Kp .21 110°. o-Chbrbenzyl-MgCl gibt mit C02 o-Cklor- 
phenylessigsaure (Nadeln, F. 94—95°), mit ClCÓaCH3 dereń Methylesler, mit Acet- 
anhydrid u. Acetylchlorid 3-Chlor-2-melhylacetophenm, das mit NaOBr zu 3-Chlor-
2-methylbenzoesaure (F. 159—160°) oxydiert wurde. — 2,6-Dichlortoluol, durch Chlorieren 
von p-CH3■ C6H.j- S 0 2C1 mit Cl2 u. SbCl6 bei 70—80° u. Kochen des Na-Salzes der ent- 
standenen 2,6-Dichtortoliwl-4-sulfonsaure mit verd. H 2SO.]. K p ,8 54—56°, nc20 =  1,5510,
D .204 1,2686. Ausbeuto 42—50% der Theorie; daneben entsteht 2,3,6-Triclilortoluol, 
F. 41—42°, Kp-io 96°. — 2,6-Dichlorbenzylchlorid, C,H5C13. Man chloriert 2,6-Dichlor
toluol, bis die Siedetemp. 230° betragt. Krystalle aus A., F . 39—40°. Beizt stark zu 
Tranen. Das fl. Nebenprod. entsteht anscheinend cbenfalls zum 'groBten Teil aus 2,6- 
Dichlorbenzylchlorid. 2,6-Dichlorbenzyl-MgCl gibt mit C02 2,6-Dichlorphenyle.ssigsaura 
C8H 0O2Cl2 (Krystalle aus verd. A., F. 157—158°), m it ClCO„CH3 dereń Methylesler 
u. eine Yerb. vom F. 165—166° (2,6,2',6'-Tetrachlordibenzyiketon oder -dibenzyl), 
mit Acetanhydrid 2,6-Dichlorphenylacelon (mit NaOBr 2,6-Dichlorphenylessigsaure), 
mit Acetylchlorid 3,5-Dichlor-4-meihylacetophenon (mit NaOBr 3,5-Dichlor-4-methyl- 
benzoesaure, F. 188—189°). (Journ. Amer. chem. Soo. 54. 647—60. Febr. 1932. Ithaca 
[N. Y.], Cornell Uniy.) Ost e r t a g .

L. Palfray, S. Sabetay und Denise Sontag, tfber die Dehydralisierung des 
Phenyldthandiols (Phenylglykols) durcli Kaliumhydroxyd. SABETAY u. Mitarbeiter 
(C. 1930. II. 2123 u.fruher, ferner 1931.1. 2045. II. 427) haben gezeigt, daB die an einem 
Benzolkern haftende Athylolgruppe durch Dest. m it KOH glatt dehydratisiert wird. 
Man darf also annehmen, daB eine zwischen einem Benzolkern u. einer Gruppe CH2- OH 
stehende CHa-Gruppo in ahnlicher Weisc ak tm ert ist, ais wenn sie sich zwischen 2 elektro- 
negativen Radikalen befindet. Das KOH braucht nicht wasserfrei zu sein; 85—90%ig. 
Handelspraparate leisten dieselben Dienste. Auch benotigt man keineswegs 1 Mol. 
KOH auf 1 Mol. Alkohol, da das KOH katalyt. wirkt. Z. B. wurden ca. 20 g KOH 
in einem m it Kolonne versehenen Kolben erhitzt, (5-Phenylathylalkolwl (892 g in einer 
Operation) in dunnem Strahl eingefuhrt, Destillat iiber Na2C03 getrocknet u. mit 
etwas Hydrochinon im Vakuum dest. Ausbeuto: 576 g Styrol (Kp.53 63,5°). — Słyrol- 
dibromid (Kp.17 137—141°) wurde mit Pb-Acetat in Phenylglykoldiacetat (Kp.27 173 
bis 175°) u. dicses mit K 2C03 in Phenylglykol, C0H5-CH(OH)-CH2-OH, F. 63°, tiber- 
gcfiihrt. Dio Dehydratisierung des letzteren sollte — analog der des ^-Phenylathyl- 
alkohols — zur Enolform des Acetophenons, C0IIr, ■ C(OH): CII,, fiiliren. Es wurde 
jedoch kein Acetophenon, sondern dessen Rcd.-Prod., Phenylmethylcarbinol, erhalten. 
Auf diesc Weise ist durch oino Reihe von Rkk. der primiiro Phenylathylalkohol in den 
sekundaren umgewandelt worden. Gemisch von 15 g Phenylglykol u. 7 g KOH-Pulver 
im partiellen Vakuum erhitzt; Rk. gegen 250°; Destillat ausgeathert usw. Das Carbinol 
zeigte K p .20 99—100°, D . 154 1,025, n D16 =  1,5271, MD =  36,60 (ber. 37,60). Phenyl- 
carbamat, I1'. 88,5—89°. Allophanat,'F. 181—182°. Acetal wies den bekannten Gardenia- 
geruch auf. Mit 1I3P 0 4 lieferto das Carbinol sofort Styrol. Aus dem Dest.-Riickstand 
wurdo m it W. u. HCl Benzoesdure isoliert. — Es liegt offenbar eine Oxydations-Rcd.-Rk. 
vor (vgl. dazu L o c k ,  C. 1930. I. 2404). Zucrst bildet sich K-Mandelat: —CH2-OH +  
ICOH— >- — C02K -f 4 H. Der entbundeno H  reduziert die Funktion CH2-OH zu 
CH3 u . addiert sich an dio Doppelbmdung des Acetophenonenols. Durch Zers. des 
Mandelats entsteht Benzaldehyd, aus diesem Benzoesauro u. Benzylalkohol (CANNIZ- 
ZAROscho Rk.), aus letzterem Benzoesauro u. Toluol (L o c k ) . (Compt. rend. Acad. 
Sciences 193. 941—44. 1128. 16/11. 1931.) L in d e n b a u j i .

H. Wuyts, L. Berman und A. Lacourt, Ein neues Verfahren zur Synthese 
aromatischer Aldehyde. W u y t s  (C. 1930. I. 2719 u. friiher) hat gezeigt, daB sioh die 
aromat. Dithiocarbonsauren leicht in die Hydrazone, Semicarbazone u. Oxime der 
entsprechenden Aldehyde uberfiihren Iassen. Besonders glatt verlauft dio Bldg. der 
Semicarbazone, u. da diese auch leicht hydrolysierbar sind, so ist man im Besitz einer 
neuen u. prakt. brauchbaren Synthese aromat. Aldehyde aus den um 1 C iirmeren 
Halogeniden (Schema vgl. 1. c.). Diesclbe gliedert sich in 3 Stufen: 1. Darst. der 
RMgX-Verbb. u. Dithiosiiuren (schon 1. c. beschriebon); 2. Oberfiihrung letzterer 
in die Semicarbazone; 3. Hydrolyse dieser u. Reinigung der Aldehyde. Die Semi-
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carbazone mussen von der Hauptmenge des beigemengten S befreit werden, da sonst 
die Hydrolyse wegen Bldg. klebriger Prodd. unvollstandig Yerlauft.

V e r  s u c h e. o-Toluylaldehyd. 40 g Semicarbazidhydrochlorid in 50 ecm w. W. 
losen, 170 ccm Pyridin zugeben, unter Erwarmen u. Schiitteln Lsg. von 40,2 g Dithio-
o-toluylsaure in 70 ccm Pyridin einlaufen Iassen (Kuhler, anschlieCend Waschflasche 
mit NaOH), Temp. des W.-Bads allmahlich bis zum Kochen steigern, naeh Erkalten 
Nd. absaugen u. trocknen, Rest aus der Mutterlauge mit W. fallen. Gesamtnd. zur Ent- 
fornung des S mit Gemisch von je 60 ccm CS2 u. Bzl. schiitteln, mit Bzl. waschen. 
Erhalten 41,8 g fast S-freies Scmicarbazon (naeh Umkrystallisieren F. 217-—218°). 
Hydrolyse desselben mit HC1 im W.-Dampf- u. C02-Strom ergab 23,5 g Aldehyd von 
konstantem Kp. u. D .204 1,0352. — p-Toluylaldehyd. Ausbeute an Semicarbazon + . S 
bis 98%. Reines Semicarbazon, F. 223°. Aldehyd, D .204 1,0 1 96. — Benzaldehyd. Aus
beute an fast S-freiem Semicarbazon ca. 80%; aus verd. A., F. 221—222°. Aldehyd, 
D 204 1,0468. — p-Brombenzaldehyd. Aus p-Bromdithiobenzoesaure (tief violett, F. gegen 
35°). Semicarbazon, C8HsON3Br, F. 234°. Aldehyd, aus A. Krystalle, F. 58°. —- 
oc-Naphthaldehyd. Ausbeute an fast S-freiem Semicarbazon 91%; rein F. 228°. Al
dehyd, D .204 1,1503. — p-Naphlhaldehyd. Aus Dithio-p-naphlhoesdure (tief violetto 
Krystalle, F. gegen 50°). Man yerwendet hier mehr Pyridin. Semicarbazon, C12H u ON3, 
F. 248°. Hydrolyse mit uberhitztcm W.-Dampf (120°). Aldehyd, F. 59,5°. (Buli. Soc. 
cliim. Belg. 40. 665—72. Dcz. 1931. Briissel, Univ.) L i n d e n b a u m .

Raymond Quelet, U ber den p-[dlethoxymethyl\-benzaldehyd. (Vgl. C. 1931.
II. 844.) Das aus p-Xylylenglykoldimethylather u. CH3-COCl erhaltene, nicht trenn- 
bare Gemisch von CJl^CHjClJ^CH,- OCH3)' u. iiberschussigem Dimethylather (1. c.) 
ist fiir synthet. Zwecke verwendbar. Z. B. liefert es mit Hexamethylentetramin in 
avss. A. leicht den p-\Melhoxymelhyl\-be7izaldehyd, C6H1(CHO)1(CH2-OCH3)4. Die 
Gcsamtdarst. gcstaltet sieh wie folgt: Aus p-Xylylenclilorid (gute Darst. vgl. SABETAY, 
C. 1931. II. 427) u. CH30N a erhiilt man 95% p-Xylylenglykoldimethylather. 1,25 Mol. 
des letzteren werden in CC14 mit 1 Mol. CH3-C0G1 u. Spur ZnCl2 umgesetzt, Prod. 
gewaschen, getrocknet u. dest. K p .15 120—132° (obiges Gemisch); Ausbeute quantitativ. 
Rk. mit Hexamethylentetramin naeh S o m m e le t ,  Isolierung des Aldehyds mittels 
der Disulfitverb. Ausbeute 40%, ber. auf das verwendete CH3-COCl. Aus der 
Waschfl. der Disułfitverb. wird der Dimethylather zuriickgewonnen. — Der Aldehyd 
ist eine bewegliche, ziemlich angenehm riechende FI., K p .10 125°, D .254 1,071, nn25 =
I,535, Md =  43,58 (ber. 41,82). Semicarbazon, F. 182°. Mit konz. KOH liefert der
Aldehyd p-XylylenglykolmonomethylatherxL. p-[Methoxymelhyl]-benzoe$(iure, C6H4(C02H ) 1 
(CH2-0CH3)ł , Bliittchen, F. 123°, etwas 1. in sd. W. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 
939—41. 16/11. 1931.) L in d e n b a u m .

Ramart-Lucas und Jean-Pierre Guerlain, Isomerisierung von Aldehyden zu 
Ketonem. (Ygl. Ra m a r t -Lu c a s  u . Sa lm o n -Le c a g n e u r , C. 1928. II . 2624. 1929.
II. 3011 u. friiher.) Ein Glykol vom Typus I kann durch Dehydratisierung 3 isomere 
Verbb. liefern, namlich den Aldehyd II u. die Ketone III u. IV. Die Unters. der Ab- 
sorption der 4 Verbb. m it Ar =  C6H5 u. R  =  CH3 in A. ha t ergeben, dafi sich der an- 
steigende Ast der Ivurve in der lieihenfolge I, II, III, IV naeh dem sichtbaren Teil vcr- 
schiebt. Auch hier erscheinen die Isomeren in der obigen Reihenfolge, wenn man das Glykol 
steigenden Tempp. aussetzt. Die Bldg. von IV konnte allerdings nicht festgestellt 
werden, wahrscheinlich weil die Temp., bei der sich III in IV umlagert, oberhalb der 
Dissoziationstemp. dieser Ketone liegt. II  ist ais Zwischenstufo der Umwandlung von
I in m  anzunehmen, u. es war daher Yorauszusehen, daC sich die Aldehydc II bei hoher 
Temp. in die Ketone H I umlagern wurden. Vff. haben am Hydratropaaldchyd einigen 
seiner Homologen festgestellt, daC dies zutrifft. Auch hier wurden die Ketone IV nicht 
erhalten. Vgl. hierzu D a n ilo w  u . V en0 S -D an ilow a (C. 1926. I. 2793). Zur Identi- 
fizierung wurden die Ketone dargestellt. Allerdings konnten die Ketone III mit Ar — 
p-Tolyl nicht erhalten werden. Hier erfolgte die ldentifizierung auf indirektem Wege, 
namlich durch Vergleich der Isomerisierungskctone m it den leicht darstellbaren 
Ketonen IV.

Reinigung durch Dest. u. iiber die Disulfitverb. Neu: Propyl-p-iolylacelaldeltyd oder

ÓH OH
^> C H -C H O

II

III  Ar-CII j -CO-R
IV A r-C 0-C H 2.R

V e r s u c h e .  Darst von II durch Erhitzen der Glycidsauren Ar ■ CR—CH ■ COaH,
i_0 -i
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2-p-Tolylpentanal, C12H160, K p .ł8 132—133°; Semicarbazon, C13Hł0ON3, F. 150—151°. 
Isobutyl-p-tolylacelaldeliyd oder 2-p-Tolyl-4-methylpentanal, C13HlsO, Kp.15138— 139°; 
Semicarbazon, C14H 21ON3, F. 230°. — Darst. von III  mit Ar =  C6H5 aus Phenylaceto- 
nitril u. RMgX. Dagegen gibt p-Tolylaeetonitril u. auch das Amid sehr schlechto 
llesultate. — Darst. von IV nacli dem FRIEDEL-CRAFTS-Verf. Neu: Isoamyl-p-tolyl- 
keton, C13H ł80 . Aus i-C4H0Br u. Na-Malonester wie ublieli Isobutylessigsaure dar
gestellt, dereń m it SOCI2 erlialtenes Chlorid mit Toluol kondensiert. K p .14 156—157°; 
Semicarbazon, C14H 2lON3, F. 178—179°. — Zur Isomerisierung wurden dio Aldehyde 
durch ein m it lnfusorienerde gofulltea u. auf 500—600° crhitztes Verbrennungsrohr 
unter 15 mm sehr langsam hindurchdest. Rk.-Prod. in A. gel., m it W. gewaschen, 
gotroeknet u. rektifiziert, wobei nach einem Vorlauf ein Gemisch von Aldehyd u. Keton 
erhalten wurde. Etwas tiefer sd. Aldehyd groCtenteils durch Rektifizieren, Rest durch 
melrrstd. Schiitteln m it konz. N aH S03-Lsg. entfemt, falls das Keton nicht sclbst eine 
Disulfitverb. bildet. Sodann wurden die Ketone dest. u. die Semicarbazone dargestellt.
— Aus Melhylphenylacetaldehyd: Methylbenzylketon, Kp. 214—215°; Semicarbazon, 
F. 185°. — Aus Athylphenylacetaldehyd: Athylbenzylkelon, Kp. 220—230° (roh); Semi
carbazon, F. 152°. — Aus Athyl-p-tolylacctaldehyd: l-p-Tolylbutanon-(2), Cn H 140 ; 
Semicarbazon, F. 185°. — Aus Propyl-p-lolylacelaldehyd (hier bei 450° unter 10 mm):
l-p-Tolylpenlanon-(2), C12H!90 ; Semicarbazon, F. 145°. — Aus Isobuiyl-p-tolylacet- 
ałdehyd (bei 450°): l-p-'l'olyl-4-methylpentanon-(2), CwH 180 , Krystalle, F. 35°; Semi
carbazon, F. 160°. — Von den Aldehyden u. Ketonen wurden die Absorptionsspoktrcn 
im Ultraviolett ermittelt. Kurven u. ausfiihrlicho Diskussion derselben im Original. 
Bzgl. der Absorptionsregion der CO-Gruppe liegt die Kurve der Hexanlsg. dem siclit- 
baren Teil nither ais die der alkoh. Lsg.; bezgl. der Absorptionsregion des Ar ist es um- 
gekehrt. Dic Kurven der Lsgg. in Hexan sind sehr ycrschieden. Wenn man in einen 
Aldehyd Ar-CH2-CHO in cc zum CO ein Alkyl einfiihrt, so wird die Variierung der 
Absorption nach dem Lósungsm. schwacher, u. gewisse Banden verschwinden. (Buli. 
Soc. chim. Franco [4] 49. 1860—74. Dez. 1931.) LlNDENBAUM.

P. Lipp und G. S tutzinger, Racemisierurujserscheinungen am Camphen und ihr 
lieaktionsmechanismus. I. Mitt. Die Bldg. von racem. Camphen aus akt. Bomylchlorid 
mit Anilin (bei langcr Einw.) u. die von racem. Prod. aus akt. Isoborneol mit ZnCl2 
muC wie ahnliche Rkk. durch Annahme einor nicht- asym. Zwischenstufo gedeutet 
werden; lotztere kann jedoch nicht das Tricyclen sein (LlPP, Ber. Dtsch. ehom. Ges. 53 
[1920]. 769; M e e r w e in  u . v a n  E m s te r ,  Bor. Dtseh. chem. Ges. 53 [1920]. 1818). Auch 
die MEERWEINsehe Theorie, die dielonisierung verantwortlich m acht, gibt keineDeutung 
fiir den Mechanismus der Rk. Die Ubertragung des Schomas der „NAMETKINschen 
Umlagerung" von Mcthylcamphen boi der BERTRAM-WALBAUMschcn Rk. (katalyt. 
Eg.-Addition) (N a m e tk in  u . B r u s s o w , C. 1928. I. 904; B r e d t - S a v e l s b e r g  u. 
BućHKREMER, C. 1931 .1. 3005) auf das Camphen fiihrt zu einem Hydrat (bzw. dessen 
Aectylderiw.), das mit dem ersten Anlagerungsprod. strukturgleich, aber — wenn 
CHj u. OH bei der eintretenden „Santen-Verschiebung“ aus der cis-Stcllung ihren 
Platz tauschen —  spiegelbildisomer ist. W enn die Umlagerung also nur zu 50% 
yerlauft, erhalt man ein racem. Gemisch (vgl. H o u r e n ,  C. 1931. I. 1278). Der von 
HoUBEN (C. 1931. II. 2869 u. 1932. I. 63) beobachtetc Effekt der opt. Umkelir ist 
nur zu erwarten, wenn dic NAMETKINsche Umlagerung nicht in ihrer 2., an die Santen- 
umlagerung anknupfenden Phase (WAGNERscho Umlagerung u. Ringisomerisation) 
zum Teil unter 2,6-Verschiebung verlauft, dic sicher moglich ist (Inaktivitat des Methyl- 
isobornylacetat? aus 1-Methylcamphen, B r e d x - S a v e ls b e r G  u . B u c h k r e m e r , 1. c . ; 
Isofenchylalkohol u. /?-Fenchen aus Fenchylalkohol, Mf.ERWEIN u . WESTMANN, 
C. 1924. I. 764). —  Vff. untersuchcn auf Grund der gemachten Uberlegungen die unter 
Yerlust der Aktivitat verlaufenden Rkk. der Camphonreihe, zunachst die Camphen- 
bldg. aus akt. Bomylchlorid mit Anilin. Da boi kurzer Bchandlung mit Anilin noch 
akt. Prod. entstcht, liegt dio Vermutung nahe, daC Anilinchlorhydrat einen dom obigen 
analogen RaeemisationsprozeC auslóst. Dic schon von ULLMANN u . ScHMID (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 43 [1910]. 3202) erhaltene, ais Bornylanilin bezeichncte Base ist 
zwar seklind&r — sie gibt alierdings kein Nitrosamin, sondern s ta tt dessen ein Nitro- 
nitramin — u. besitzt auch die angegebcneKonst., da sie aus Campheranil durch katalyt- 
Hydrierung cntsteht. Sie muB aber Phcnyl i s o bornylamin sein, da auch Campher 
unter denselben Bedingungen zu Isoborneol (V a v o n  u. P e ig n ie r ,  C. 1926. H . 1413) 
iu h rt u. da die Base auch aus Campher mit Anilin u. Anilinchlorhydrat erhalten werden 
-kajuł, eine Rk., die stets in die Isoroihe fiihrt. Aus Bomylchlorid entsteht.demnach
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iiber Isobornylchlorid u. Camphenhydrochlorid Camphen, das mit dem gebildeten 
Anilinchlorhydrat ais Katalysator Anilin addiert ( I — ->-11), woraus entweder direkt 
(Bldg. von akt. Base, HI) oder dureh NAMETKINsehe Umlagerung (Wrkg. des Anilin- 
ohlorhydrates) iiber IY ais Spiegelbild Y (bzw. ais racem. Gemisch) das Plienylisobornyl- 
amin entsteht. Dies gibt bei troekener Dcsfc. wieder Anilin u. ein sekundares Camphen. 
Die vor dieser Operation im Gemisch vorhandenen geringen Camphenmengen durften 
das Primarprod. darstellen, das unter geeigneten Bedingungen opt.-akt. gefaflt werden 
kami. DaB HCl-Abspaltung aus akt. Bornylchlorid z. B. mit Phenolat zu akt. Camphen 
fithrt, wird so orldiirt, daB Camphen Phenolat nicht addiert, bzw. daB zur Santen- 
umlagerung eino bestimmto Aciditat notig ist. Vff. vermuten, daB dio Racemisation 
gelenkt wird dui'cli ein Energiegefalle zwischen der akt. u. racem. Form des End- oder 
eines Zwisehenprod. —

Ha C—CH— C< £ § 3 HjC—-CH— C< (CH3 H2°  CH CHl!
CII

'CH,
I I c h 2 |II c i l -Ó-ch3

Ha C—Óri-— C“ CH. H2d -Ó H 2- Ó < N H - W  H>°-------G ( C E \ - C m C eE 6CH3 III
------ C H -
ch8. c -ch3

HaC —  OH—  C < ™ g  C‘H* H’C----- CH------- CII2
IY i CH, |

IHSC— CH— C < g g 3 C6H6.NH.HC— ć(CH3) - C Hł

V e r s u c h e .  Vff. besclireibcn Racemisierungsverss. am Camphen (Bornylchlorid 
+  Anilin) u. am Plienylisobornylamin. — Gampheranil (R e d d e l i e n  u. Me y e r , 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 53 [1920]. 352) hat [a]D2° =  9,61°, d =  0,99617; es besitzt
— trotz der verhaltnismaBig schwachen spezif. Exaltation — nicht die tautomere
Formel (CH—C-NII-C6H5), da Fe.nchonanil, C10H 213ST, aus Fenchon u. Anilin mit Anilin- 
chlorhydrat bei 180°, Kp.n  154—156°, d 12)85 =  0,99583, das nur in der wahren Anil- 
form esistieren kann, spektrochem. m it Campheranil sehr weitgehend iibereinstimmt. — 
Campher-p-tolil, C17H 23N, Darst. analog, K p .1)3 154—156°, dr° =  0,9808, [oc]d20 =  
+25,89°. — Phenylisobornylamin, C16H 23N. Durch Hydrierung von Campheranil in 
Eg. (neben Campher u. Anilin). Kp.w 173—175°, d ls’5 =  1,021; [a]D10'5 =  —89,07°. 
Chlorhydrat, aus verd. HC1 Nadelchen, Zers.-Punkt 187°. PercMorai, Dendrite. Acetyl- 
deriv., aus Methanol Prismen, F. 123°, Benzoylderiv., C23H 27ON, in Py. dargestellt, 
aus Yerd. Methanol Prismen, F. 142—143°. NUronilramin, C10H 21O4N3, Darst. mit 
N aN 02 in HCl-Lsg. Aus Lg. gelbe Blattchen, F. 158°. Kalilauge spaltet. — Plienyl- 
isobornylamin entsteht auch aus Camphen, Anilin u. Anilinchlorhydrat in der Siede- 
hitze; kurze Versuelisdauer gibt eino starker akt. Prod., da Anilinchlorhydrat race- 
misiert. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 241—250. 3/2. 1932. Aachen, Techn. Hoch- 
schule.) B ergm ann .

Kitsuji Nishida und Hidetaka Uota, Unlersuchung uber das dtherische Ol ans 
Podocarpus macrophylla, Don. II. Ober die neuen Diterpmc (u.-Podocarpren und fi-Podo- 
carpren). (I. vgl. C. 1931. I. 1841.) Isolierung u. Eigg. der beiden neuen Diterpene 
(1. c. unrichtig Dipentene), welche Vff. a- u. fS-Podocarprcn nennen, werden mitgeteilt.
— ot.-Podocarpren, C20H32, Krystalle, F. 50°, [a]D 20 =  —111,71° in Chlf. Hydrochlorid, 
C20H 33C1, F. 114—115°. Dieses lieferte durch HCl-Abspaltung a-Podocarprcn ziu'iick 
u. aufierdcm ein neues Diterpen Yon F. 197—199°, welehes y-Podocarpren genannt 
wird. Hydrierung m it P t ergab a-Dihydropcdocarpren, F. 83—84°, [a]D20 =  —15,85°.
— 18 -Podocarpren, C20H32, K p .9 188—190°, D .16 0,9688, nnao =  1,5203, Md =  85,48 
(ber. 85,29), [a]n20 =  —15,88°. Hydrochlorid, F. 114—115°. Daraus durch HCl-Ab- 
spaltung a-, (3- u. y-Podocarpren. f!-Dihydropodocarpren, K p .17 203—204°, [a]n2° =  
+7,80°, nn20 =  1,5121. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan 7. 1—3. 1931.) L i n d e n b .

Kitsuji Nishida und Hidetaka Uota, Untersuchung iiber das atherische Ol aus 
Podocarpus macrophylla, Don. I I I . fjber die Oxydaticm$produkte der neuen Diterpene 
(a- und fl-Podocarpren). (II. vgl. vorst. Bef.) Um die Konst. der beiden Diterpene 
aufzuklaren, wurden dieselben m it KM n04 ohne u. m it Alkali, MnO.> u. H 2S 04, K 2Cr20 7 
u. H 2S04 oxydiert. — a -Podocarpren lieferte ein Dikelo-a.-podocarpren, C20H30O2, F . 101 
bis 103°; Disemicarbazon, Zers. 215—217°. — fl-Podocarpren lieferte auBer einem 
Terpen: 1. Eine f}-Podocarprenoxycarbonsaure-, Acetylderiv., F. 248—250°; Benzoyl- 
deriv., F . 112—113°. 2. Eine (3-Podocarprenketocarbonsaure, CI7H23 • CO • C02H (? un-
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gerade H-Zalil; d. Ref.), Krystalle, F. 183—185°; Semicarbazon, Zers. 205—208°. 
(Buli. agrieult. chem. Soc. Japan 7. 68—69. Sept./Dez. 1931. Kiushu, Univ.) Lb.

L. Ruzicka und M. Liguori, Polyterpene und Polylerpenoide. LX III. Uber 
eAne neue Synthe.sc des Bisabolens. (LXII. vgl. C. 1932. I. 672.) Ober Bisabolen vgl. 
C. 1925. II. 173. 1929. I. 1931. Dio Synthese desselben aus Nerolidol ist nicht absol. 
beweisend fiir seino Konst., da sie in saUrer Lsg. vor sich geht. Ferner ist zu beriick- 
sichtigen, daB sowohl natiirliches ais synthet. Bisabolen ein Isomerengemisch mit 
verschiedener Lago der Doppelbindungen an den C-Atomen 1,8 u. 13 ist, welcho im Tri- 
hydrochlorid (I) die Cl-Atome tragen. Eine „einwandfreie“ Synthese diirfte keinen 
Zweifel iiber dio Bindungsorte der 3 Cl in I  offen lassen, bosonders des 8-standigon, 
weil Stellung 4 fiir dieses Cl nicht ganz ausgeschlossen ist. Vff. habcn daher ein Bis- 
abolol (II) durch Einw. des Mg-Deriv. des 2-Melhyl-5-brompentens-(2), (CH3)2C: CH
CE^ ■CH.jBr, auf l-3Iethyl-4-acetylcyclohexen-(l), dessen Darst. vcroinfacht wurde, 
syntlietisiert. II  lieferte ein Trihydrochlorid, welches sich ais ident. mit dem des Bis
abolens erwies.

V e r  s u c li e. l-Methyl-4-acetylcyclo- 
hexen-(l), C0H ,4O. /S-Terpineol (Kp.12 92 bis 
94°, D .244 0,9184, n D17 =  1,4788) in Hexan 
unter Eiskiihlung ozonisiert, nach Zusatz 
von W. Hexan abdest., m it Soda neutrali- 
siert, ausgeathert u. fraktioniert. Fraktion 
110—150° (12 mm) lieferte l-Melhyl-4-ace- 
tylcyclohexanol-(l)-semicarbazon, C10H1BO2N3, 

aus CHjOH, F. 195—196°. Dieses mit konz. wss. OxaIsaurelsg. 3 Stdn. auf 100° erhitzt, 
wobei es groBtenteils W. abspalteto, mit Dampf dest., Dcstillat m it Soda alkalisiert, 
m it NaCl gesatt. u. ausgeathert. K p .12 88—89°, D .204 0,9385, ilu20 =  1,4710, Md =  
41,13 (ber. 41,10). Eine Fraktion von K p .]2 137—142°, D .2°4 1,0238, nu18 =  1,4755 
war Methylacetylcyelohexanol u. lieferte mit Naphthalin-/?-sulfonsaure bei 160—180° 
das ungesatt. Keton. — 2-Melliyl-2,5-dibrompcntan, C6H I2Br2. 2-Methylpentandiol-(2,5) 
(Darst. Terbessert) m it bei 0° gesatt. HBr 12 Stdn. stehen gelassen, in Eiswasser ge- 
gosson, ausgeathert. Kp .12 82—85°, stark lichtbrechend. — 2-Methyl-5-brompenten-(2), 
C6II,iBr. Voriges mit Eg. u. K-Benzoat 1/2 Stde. auf 100° erhitzt, m it W. versetzt, 
m it Soda ncutralisiert, ausgeathert. Kp.co 75—78°, D.25, 1,220, nu26 =  1,471, Mc =  
37,40 (ber. 37,20). — Bisabolol, C15H20O (II). Voriges in absol. A. m it Mg (mit J  akt-i- 
viert) umgesetzt, obiges Keton zugegeben, nach 12-std. Stehen noch 3 Stdn. gekocht usw. 
Eine Mittelfraktion zeigte K p .12 155—157°, Kp.0)5118—120°, D .234 0,9223, nu23 =
1,4917, M d =  69,87 (bor. 69,86). — Bisabolentrihydrochlorid, C15H 2,C13 (I). Aus 
yorigem in absol. A. m it HCl-Gas (Kaltegemiseh). Aus CH3OH, F. 79—80°. (Helv. 
chim. Acta 15. 3—7. 1/2. 1932.) L indenbaum .

L. Ruzicka und L. Ehmann, Polijlerpene und Polylerpenoide. LXIV. Synthese 
des Sapolalins und anderer Trimethylnaphthaline. (LXIII. vgl. vorst. Ref.) Um die 
Konst. des Agathalins, wie Vff. das aus der Agathendisiiure (C. 1931. I. 454) erhaltene 
Trimethylnaphthalin nennen, u. des Sapotalins (C. 1929. I I . 2780) sicherzustollen, 
war die Kenntnis aller Trimethylnaphthaline erwiinseht, um diese mittels der Pikrato 
u. Styphnate m it den genannten zu vergleichen. Das 1,2,5-Trimethylnaphthalin (Aga- 
thalin) ist schon synthetisiert worden (1. c.). Ferner haben H e i lb r o n  u . WlLKINSON 
(C. 1931. I. 458. II. 1282) dio Synthesen des 1,3,5-, 1,3,8- u. 2,3,5-Trimethylnaphthalins 
besehrieben. Vff. berichten iiber dio Synthesen der anderen 10 Isomeren. Von don 
Pikraten u. Styphnaten wurden diejenigen, dereń FF. nur wenige Grade voneinander 
liegen, einer Mischprobe im Verhiiltnis 1: 1 unterzogen. Daboi zeigten sich meistens, 
aber nicht imjner, doutliche F.-Depressioncn (Tabelle im Original). Sapotalin erwies 
sich unzweideutig ais 1,2,7-Trimethybmphthalin. Die Pikrate sind im allgemeinen 
tiefer gefarbt ais die Styplmate; Zusammenhange zwischen Farbę u. Stellung der 
CH3-Gruppen sind kaum zu erkennen.

V e r s u c h e .  1. (Mit E. Keller u. H. Schutze.) Methylbenzylketon mit a-Brom- 
propionsaureester kondensiert, Estergemisch in u.,p-Dimethyl-y-phenylcrotonsaure- 
dthylesler, Kp.l; 143—146°, iibergefiihrt, diesen zum <j.,fl-Dimethyl-y-phenylbuttersaure- 
athylesler, K p .J2 141—144°, katalyt. hydriert. Freie Siiure, C12H ](J0 2, K p .],5 140—150°; 
Chlorid, K p .12 130—140°. Aus diesem mit A1C13 2,3-Dimelhyl-l-keto-l,2,3,4-tetrahydro- 
naphthalin, K p .13 125—130°. Durch Umsetzen des Ketons m it CH3MgJ u. Dehydrieren 
des Prod. (Kp.12 ca. 120°) mit Se: 1,2,3-Trimethylnaphthalin, K p .,2 125—130°; Pibrat,
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C,9H 170 7N3, aus A. hellorangegelbe Nadeln, F. 142,5°; Styplmat, gelb, F. 143,5°. — 
(Mit P. Parodi-Delfino.) Bei anderen Verss. zur Synthese des vorigen KW-stoffs 
wurden dargestellt: a,fi-Dimethyldihydrozimtsdureester, K p.n 124— 128°; freie Saure, 
K p .,2 160—163°; Chlorid, K p12 117—120°. Aus diesem mit CH3Z nJ in A. 3-Methyl-
4-plienylpentanon-(2), Kp.n 115—117°. Mit Na u. A. 3-Methyl-4-phenylpentanol-(2), 
Kp.n  129—131°. Aus diesem m it 40°/oig. HBr-Eg. 2-Brom-3-metliyl-4-plienylpentan, 
K p.n  128—130°. Entsprechcndes Nitril (Kp.u  132—138°) liefert® m it alkoli. KOH
0.,fi-Dimetliyl-y-phenylvaleriansdure, K p .10 172—174°. Aus obigem Keton m it Chlor- 
essigester u. C2H5ONa der Ester CaH, ■ CH(CH3) ■ CH(CHa) ■ C{CII3) ■ CII ■

i— o  :
K p.1? 162—163°. — 2. (Mit F. des Tombe u. H. Ramondt.) Acetophenon mit a-Brom- 
propionsiiureester u. Zn in Bzl. zum a.,p-Dimethylzimtsduredthykstcr, Kp.u  123—126°, 
kondensiert. Daraus m it Na u. A. j1-Metliyl-y-phcnylbutylalkohol, Kp.n  123—124°. 
Dessen Brotnid, Cu H 15Br, K p .l2 122°, m it KCN in sd. wss. A. in das Nitril ubergefiihrt, 
dieses verseift zur f}-Methyl-y-phenylvaleriansdure, K p .12 172°; Chlorid, K p.i2 132 bis 
133°. Aus diesem m it A1C13 l,2-Dimetliyl-4-keto-l,2,3,4-telrahydronaphthalin, CJ2H 140, 
K p .12 141°. Lieferte m it CH3MgJ direkt l,2,4-Trimethyl-l,2-dihydronaphthalin, K p.u  
109°, u. dieses m it Se bei 320“ (30 Stdn.) 1,2,4-Trimethylnaphtlialin, K p .,2 146°, aus 
CH3OH Blattchen, F . 50°; Pikrat, aus CH3OH orangene Nadeln, F. 147,5°; Styplmat, 
C19H 170 8N3, orangegelbe Nadeln, F. 123,5°. — 3. (Mit J. Cuenat u. S. Biasutti.) 
Nach R u fę  u . Mitarbeitern (Ber. Dtsch. chem. Ges. 47 [1914]. 72) dargestellten
а,p,p-Trimelhyhimtsduredthyhsler mit Na u. A. zum 2-Methyl-3-p-tolylbutanol-(l), 
K p .12 132—136°, reduziert. Mit HBr-Eg. das entsprechende Bromid, K p .13 138— 140°, 
daraus das Nitril. Dieses, bei 150° verseift, lieferte fi-Metliyl-y-p-tolylvaleriansdure, 
Kp.n  188°; Chlorid, K p10 144°. Aus diesem m it A1C13 l,2,6-Trimethyl-4-keto-l,2,3,4- 
tetrahydronaphthalin, K p .10 153°, welches m it Na u. A. zum sek. Alkohol, K p .10 133 
bis 134°, reduziert wurde. Daraus m it Se 1,2,6-Trimethylnaphthalin, K p .10 146°; Pikrat, 
orangene Nadeln, F. 120—121°; Styplmat, C19H 170 8N3, gelbe Nadeln, F. 148°. —
4. (Mit Ad. Renold.) Diese Synthese ist yóllig analog der des 1,2,5-Trimethylnapk- 
thalins (1. c.). ft-p-Tolyldthylalkoliol, Kp.,., 117—118°. f3-p-Tolyldihylbro?nid, C„Hn Br, 
K p .10 116°. [P-p-Tolyldthyl]-methylmalomauredthylester, K p.10.191—193°. a-Methyl- 
y-p-tolylbuttersdure, C12H 160 2, K p .13 172°, aus Essigester derbe Blattchen, F. 50°; 
Chlorid, K p .I5 142°. 2,7-Dimethyl-l-keto-l,2,3,4-telrahydronaphthalin, K p .13 142°; Semi
carbazon, C13H17ON3, F. 218° (ygl. M a y e r  u . Stam m , C. 1923. I II . 554). 1,2,7-Tri- 
mełhyl-3,4-dihydro7iaphthalin, K p .13 130°. 1,2,7-Trimethylnaphthalin (Sapotalin), K p .I3 
143°; Pikrat, C19H ]70 7N3, aus CH3OH orangegelbe Nadelchen, F. 129°; Styphnat, 
C19H 170 8N3, aus CH3OH hcllgelbe Nadelchen, F. 156°.

5. (Mit J. Hartnagel u. W. Hausschild.) (Die folgenden Vorschriften gelten 
auch fur die analogen Synthesen 1—3.) o-Tolyhmthylketon. Aus o-Toluylsiiurechlorid 
u. CH3ZnJ. K p .10 86—89°. — o.,fS,o-Trimełhylzimtsdureatliylesler, C14H js0 2. Voriges 
m it a-Brompropionsaureestcr u. Zn-Spanen (mit J  aktiviert) in absol. A. 5 Stdn. ge- 
kocht, auf Eis u. HC1 gegossen usw., Fraktion 122—142° (11 mm) in Bzl. m it PBr3 
24 Stdn. stehen gelassen, m it Eiswasser u. NaOH geschiittelt, m it Diathylanilin 1 Stde. 
gekocht. K p.n  128—132°. — fS-Methyl-y-o-tolylbutylalkolwl, C12H 180 . Vorigen in wenig 
absol. A. gel., zu Na flieCen gelassen, bei 110—115° A. bis zur Lsg. des Na eingetropft, 
nach Zusatz von etwas W. gekocht, A. abgeblasen, verd. u. ausgeathert. K p,s 141 
bis 144°. Aus der wss. Lsg. a-Melhyl-fi-o-lolylbullersdwre, Kp.lc 17ł>—-176°, aus Toluol 
Nadeln, F. 111°. —• f3-Methyl-y-o-tolylvaleriansdure, C13H 180 2. Vorigen Alkohol mit 
33%ig. HBr-Eg. (Rohr, 100°, 24 Stdn.) in das Bromid (Kp.14 134— 140°) ubergefiihrt, 
dieses m it KCN in A.-W. (6 : 1) 16 Stdn. gekocht usw., rohes Nitril mit 20°/oig. methyl- 
alkoh. KOH im Autoklaven 10 Stdn. auf 150° erhitzt usw. K p .14 183—184°, K p.0,7 140,5 
bis 141°. —- Chlorid. Mit SOCI2. K p .15 149°. — l,2,8-Trimethyl-4-keto-l,2,3,4-tetra- 
hydrcmaplithalin. Aus vorigem in CS2 m it A1C13 (W.-Bad). K p .]9 162—166°. Semi
carbazon, C,.,H19ONj, aus A., F. 225—227° (Zers.). — 1,2,8-Trimethylnaphthalin. Voriges 
m it Na u. A. reduziert, Prod. (Kp.la 140—156°) m it Se 56 Stdn. auf 300—330° erhitzt, 
in A. aufgenommen. K p.,, ca. 150°. Pikrat, C19H i70 7N3, aus A. rotorangene Nadel
chen, F. 133°. Styphnat, CI9H 170 8N3, aus A. goldgelbe Nadelchen, F . 144,5°. —
б. (Mit R. Weber.) Zu dieser Synthese vgl. K r o l l p f e i f f e r  u . S c h a f e r  (C. 1923.
1. 1084) u. H e i l b r o n  u . W ilk in s o n  (1. c.). Nach ersteren Autoren wurde y-[2,4-JDi- 
methylphenyl]-buttersaure, K p .]2 187—191°, F. 74°, dargestellt; Chlorid, K p .12 149 bis 
152°. Aus diesem m it A1C13 in CS2 l,3-Dimethyl-5-keto-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin,
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K p .12 159°, F. ca. 40°. Durch Umsetzen des Ketons m it CH3MgJ u. Dehydrieren des 
Prod. (Kp.u  134—146°) m it Se: 1,3,5-Trimethylnaphthalin, K p .,0 139,5°, Krystalle,
F. 43°; Pikrat, aus CH3OH orangegelbe Nadeln, F. 140°; Styphnat, citronengelbe 
Nadeln, F. 136,5°. — 7. (Mit H. Arni u. Ed. Bernasconi.) p-Methylhydratropa- 
aldehyd licferte mit a-Brompropionsaurcester u. Zn in Bzl. direkt 2-Methyl-4-p-tolyl- 
penten-(2)-sciuredthylesler-(l), K p .12 165—170°. Freie Saure, K p .,2 175—179°. Durch 
Hydrieren dorselben a-Methyl-y-p-tolylvaleriansaure, Kp.i0 167—170°; Chlorid, Kp.u  145 
bis 152°. Aus diesem m it A1C13 l,3,6-Trimethyl-4-keto-l,2,3,44elrahydronaphthalin, 
Kp.s 145—150°. Durch Red. des Ketons m it Na u. A. u. Dehydrieren des Prod. 
(Kp .10 120—150°) m it Se: 1,3,6-Trimethylnaphthalin, K p .10 140—144°; Pikrat,
C19H17O7N 3, hellorangene Nadeln, F. 115°; Styphnat, gelbe Nadeln, F. 148°. — 8. (Mit 
P. Piętn u. R. Thomann.) Aus p-Toluylaldehyd mit a-Brompropionsaureester u. 
Zn in Bzl. u.,p-Dimethyl-f}-oxyhydrozimtsaureathylester, Kp.n  159—160°. Aus diesem 
mit PBr3, dann Dimethylanilin a,p-Dimelhylzimtsauiedlhylester, K p .12 149°. Red. mit 
Na u. A. zum fj,p-Dimethylhydrozimtalkohol, K p .12 129°. Aus dem entsprechenden 
Bromid (Kp.i2 125°) iiber das Cyanid zur p-Methyl-y-p-tolylbuttersdure, K p .8,5 167—171°; 
Glilorid, K p .9 131—132°. Aus diesem m it A1CI3 in CS2 3,7-Dimethyl-l-keto-1,2,3,4- 
tetrahydronaphthalin, K p .10 139°, Rosetten, F . 47°; Semicarbazon, F. 204° (Zers.) (vgl. 
M a y e r  u . Stam m , 1. c.). Aus dem Keton m it CH3MgJ u. nach Dest. des Prod. iiber 
J  u. Na direkt 1,3,7-Trimeihyl-3,4-dihydronaphthalin, K p .10 115—117°. Aus diesem 
mit Se bei 300—330° (33 Stdn.) 1,3,7-Trimethylnaphthalin, K p.s 131—133°, D .!14 0,9801, 
n c 15'5 =  1,5972; Pikrat, C1DH 170-N 3, aus CH3OH orangegelbe Nadelchen, F. 142°; 
Styphnat, C19H 17OgN3, aus CH30H  goldorangene SpieCe, F . 151,5°.

9. (Mit E. Hefti u. A. Ramon Altuna.) p-Xylylmethylketon m it Bromessigester 
u. Zn in Bzl. kondensiert; Rohprod. lieferte m it PBr3, dann Dimethylanilin fl,2,5-Tri- 
methylzimtsdureathylester, C14H 180 2, K p .12 148—150°. Aus dieserń mit Na u. A. 
y-p-Xylylbutylalkóhol, K p .12 141°. Weiter iiber das entsprechende Bromid (Kp .12 134 
bis 135°) u. NitriI zur y-p-Xylylvaleriansdure, C13H 180 2, Ivp.12 ca. 170°, Krystalle,
F. 113,5°; Chlorid, Kp.1? 144—145°. Aus diesem mit A1C13 l,4,5-Trimethyl-8-keto- 
5,6,7,8-tetrahydronaphthalin, Kp.12138°. Red. m it Na u. A. zum Carbinol (Kp.12 128°) 
u. Erhitzen desselben mit Se ergaben 1,4,5-Trimethylnaphthalin, K p .12 145°, aus CH3OH 
Bliittchen, F. 63°; Pikrat, C18H170 7N3, tief rotorangene Nadelchen, F. 144—145°; 
Styphnat, rotbraune Nadelchen, F. 129—130°. — 10. (Mit W. H. Addink.) Aus 
p-5lethylacetophenon, Bromessigester u. Z11 wie bei Yorst. Syntheso fi-p-Dimethyl- 
zimtsduredthylester, Kp .]5 158—160°. Daraus m it Na u. A. y-p-Tolylbutylalkohol, 
Cn HleO, K p .15 150°. Mit HBr-Eg. das entsprechende Bromid, Cu H I5Br, K p .20 140°. 
Weiter iiber das Cyanid zur y-p-Tolylvaleriansaure, C12H 160 2, K p .0>5 ca. 155°; Chlorid, 
ICp.12 145—147°. Aus diesem m it A1C13 in CS2 l,6-bimethyl-4-keto-l,2,3,4-tełrahydro- 
naphthalin, Kp.l:, 157—160°. Kondensation desselben m it CH3MgJ lieferte direkt
l,4,G-Triniethyl-l,2-dihydronaphthalin, K p .13 135—138°. Daraus m it Se 1,4,6-Tri- 
methylnaphthalin, K p .I5 140—142°; Pikrat, hellorangerote Nadelchen, F. 133°. Styph- 
nat, C19H i70 8N3, goldgelb, F. 114°. — 11. (Mit A. Weisz.) o-Tolylacelon. Gemiseh 
gleicher Teile o-Tolylacetylchlorid u. Toluol in eisgekiihlto ath. Lsg. von CH3ZnJ 
getropft, mit Eiswasser zers. usw. K p .23 122°. — Aus vorigem m it a-Brompropionsaure
ester u. Zn wie oben a,fi-Dimethyl-y-o-tolylcrotonsdureathylester, K p .14 130—145° (Iso- 
merengemisch). Durch Hydrieren desselben in Eg. m it P t0 2 bei 80° a.,fi-Dimethyl- 
y-o-tolylbuttcrsdureathylester, K p .12 143—148°. Freie Saure, C13HIg0 2, K p .10 177°; 
Chlorid, Kp.n  144—146°. Aus diesem m it A1C13 in CS2 2,3,5-Trimełhyl-l-keto-l,2,3,4- 
tetrahydronaphthalin, Kp.u  148°. Red. m it Na u. A. zum Carbinol (Kp.12 ca. 142°)
u. Erhitzen desselben m it Se ergaben 2,3,5-Trimelhylnaphthalin, K p .I2 138°; Pikrat, 
aus CH3OH goldorangene Nadeln, F. 122,5°. Styphnat, goldgelbe Nadeln, F. 146°. —
12. (Mit A. H. Rierink.) a-Methyl-fi-p-tolylglycidsauredthylester. Gemiseh von 
p-Toluylaldehyd u. a-Brompropionsaureester allmahlich m it festem C2H5ONa ver- 
setzt (Kiiltegemisch), nach langerem Stehen noch 6 Stdn. auf W.-Bad erhitzt, mit 
Eiswasser u. Essigsaure zers. u. ausgeathert. Kp.j2 148—152°. — p-Tolylaceton. Voriges 
durch 3-std. Kochen m it C2H5ONa-Lsg. verseift, Saure 24 Stdn. auf 180° erhitzt. 
K p .I2 109—110°. — Weiterer Verlauf der Synthese wie unter 11. a ,f)-Dimethyl-y-p- 
tolyhrotonsduredthylester, K p .13 158—163°. a,fi-Dimethyl-y-p-tolylbuttersauredthylester, 
Kp;7 148—151°. Freie Saure, C13H i90 2, Kp.0,(, 148—150°; Chlorid, Kp .12 140°. 2,3,6- 
Trimethyl-4-keto-l,2,3,4-tetrahydronaphthalin, K p .12 152—154°. 2,3,6-Trimethyhiaph- 
thalin, K p .ł4 146—148°; Pikrat, aus CH3OH orangegelbe Nadeln, F. 130°; Styphnat,
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CI3H n 0 8N3, aus CH3OH kanariengelbe Nadeln, F. 165°. — (Mit R. Delbes.) Obigen 
a-p-Dimethylzimtsaureathylester in Essigester m it P t0 2 zum a,p-Dimdhylhydrozimt- 
saureatliylester, K p .10 130—132°, bydriort. Freie Sdure, K p .9 168—169°. Dereń Chlorid 
lieferte m it CH3ZnJ inA . 3-Melhyl-4-p-tolylbutanon-(2), Kp.n  124—127°. Daraus mit 
Na u. A. 3-31ethyl-4-p-tolylbutanol-(2), K p .10 135—137°. Dieses wurde durch 30%ig. 
HBr-Eg. (100°, 24 Stdn.) hauptaaohlieh dehydratisiert, denn die Ausbeute an Brmnid 
(Kp.ł0 130—135°) betrug nur ca. 10%. (Helv. chim. Acta 15. 140—62. 1/2. 1932. 
Ziirich, Techn. Hochsch.) LINDENBAUM.

Karl Josephson, iiber die Jłeaktionsfahigkeil von Alkoholen mil Triphenylchlor- 
methan. Bei der Darst. des Tri-(monoacetonglucose-3)-phosphorsaureesters nacli 
JOSEPHSON u. P k o fpE ist keine Yerschiebung der Estergruppen naeh 6 eingetreten, 
da Vff. zeigen, daB drci Triphcnylmethylreste eingefiihrt werden kónnen, also drei 
primare Hydroxylgruppen vorhanden sind. So wurde festgestellt, daB 2,3,4,6-Tetra- 
acetylglucose, Diacetonglucose (mit freiem OH in 3-Stellung) u. die 6-Acetylmono- 
acetonglucose von JOSEPHSON (C. 1929 . II. 1395) kein Triphenylmethyl mehr auf- 
nehmen, wohl aber Diaeotongalaktose, die also in 6-Stellung ein freies Hydroxyl besitzt.
— An hydroaromat. Alkoholen wurde festgestellt, dafl Cyclohexanol (vgl. H e l p e r ic h , 
S p e id e l  u . T o e l d t e , 0 . 1923 . I. 1166), (—)-Menthol, (+)-Borneol, Cholesterin u. 
Betulol leicht Triplienylmethylather geben; die tertiaren Alkohole Terpineol u. Terpin 
reagierten unter denselben Bedingungen jedoch ebensowenig wie Dimethylatliyl- 
carbinol. — Wilhrend im allgemeinen die Bedingungen der Verss. Umlagerungen aus- 
schliefien diirften, scheint 2,3,4,6-Tetraacetylglucose sich bereits in der trockenen 
Py.-Lsg. zu verandern, da Drehungsanderung eintritt, was noch untersucht werden 
soli. — Bei der Spaltung der Triplienylmethylather in W. 1. Verbb. gelingt die gewichts- 
analyt. Best. von Triplienylcarbinol mit groBer Genauigkeit.

Y e r s u c h ó .  6-Trilyldiacelongalaklose, C31H34Oe. Aus Diacetongalaktose u. 
Triphenylchlormethan in Py. Umlosen aus A. — Tri-(monoaceton-6-triphcnylmethyl- 
glucose-3)-phosphorsdureester, Darst. wie oben. Aus A. F. ca. 130°. [a]30HggeIb =  
—24,7°. — (—)-Menłhyltriphenylmethylałher, C2!)H340 . Aus A. Prismen, F. 139—140°. — 
(+ ) -Bomyllriphenylmełhylalher, 029H 320. Aus A. Prismen, F. 118—119°. [a]20Hggelb =  
+48,1°. — Cholesteryltriphenylmethylather, C,lcH<,0O. Aus Aceton Prismen, F. 139—140°. 
[a]20Hg gelb=—29,8°. — BetulyUriphenylmelhylćither, C31H380 . Aus Betulol. Aus A. 
allmahlich erstarrendes Ol. (LlEBIGs Ann. 493- 174—80. 4/2. 1932. Stockholm, 
Univ.) B ep.gimann .

Charles N. Cameron, Alan C. Nixon und Steward Basterfield, Die Beaktionen 
des Bmzoins und Desylcldorids mit primdren aromatischen Aminen. 1. Mitt. Darstellung 
und Konslitidion der Anilide des Benzoins. Wie Ca m e r o n  (C. 1930 . I. 1133) gezeigt 
hat, fuhrt die Einw. von Anilin auf Benzoin u. Desylchlorid zum selben Prod. wie St r a in  
vermutet hat (C. 1929 . I . 1345), weil beide Prodd. dieselbe Enolform liefern konnen:

c sh 6- c - o  c 9h 6. c - o h  c 6i i 5. c h o h
C0H6*CH 'NH-CoH6 c 6h 6.Ó - n h - c „ h s '  c 8i i 6- c = n . c 6h 6

Yff. weisen naeh, daB das erhaltene Prod. Formel A besitzt. Wio CAMERON bereits 
gezeigt hat, kann Form B zumindest nicht in grofiem Mafie vorliegen, da die Verb.

■ Brom nicht an der Doppelbindung, sondern durch Substitution im Anilinkern aufnim mt; 
ferner scheidet Formel C aus, weil sie die Tatsache nicht erklaren kami, daB das Methy- 
lierungs- u. Acetylierungsprod. der fraglichen Vcrb. auch aus Desylchlorid mit N-Methyl- 
anilin u. Acetanilid entstehen. Da endlich Methyl- u. Plienylbenzoin sich nicht analog 
dem Benzoin verhalten, ist zu schlieBen, daB Benzoin (u. ebenso Desylchlorid) in seiner 
Enolform mit Anilin reagiert. — Vff. beschreiben die Bk. von substituierten AnUinen 
mit Benzoin u. Desylchlorid: p-Toluidin scheint leichter zu reagieren ais Anilin, p- u. 
m-Chloratiilin, p-Bromanilin u. p-Phenetidin etwas schwerer. p-Nitranilin reagiert mit 
Benzoin erst bei Verwendung von A1C13 ais Kondensationsmittel, mit Desylchlorid 
iiberhaupt nicht. p-Jodanilin u. p-Aminophenol reagierten nicht mit Benzoin, wohl 
aber mit Desylchlorid. o-Substitution verringert die Reaktivitat der Aminogruppe 
stark, denn kein ortho-substituiertes Anilin konnte — unter den bisher angewandten 
Bedingungen — m it Benzoin in Bk. gebracht werden (o-Toluidin, o-Anisidin, o-Chlor- 
anilin, a-Naphthylamin, Anthranilsauremethylester). Reaktionslos blieben ferner: 
a-Aminoplienylessigsaure, Monocarbathoxybenzidin, n-Butylamin u. p-Aminoaceto- 
phenon. Plienylbenzoin u. Anilin lieferten auch mit A1C13 nur ein Harz; Benzalanilin
u. Benzaldehyd lieBen sich mittels KCN nicht zur Reaktion bringen.
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V e r  s u c li e. Benzoin-p-toluidid, C21H 19ON. Darst. aus p-Toluidin u. Benzoin im 
Dampfbad (8 Stdn.). F. 145° (L a c h o w ic z , Monatsh. Chem. 14 [1895]. 288). — 
Benzoin-p-phenetidid, C22H 210 2N (im Original falschlicli 0 3. D. Ref.). Aus den Kompo- 
nenten oder aus Desylehlorid u. p-Plienetidin in A. Aus A. F. 118°. — Benzoin-p-chlor- 
anilid, C,0H 10ONC1 (im Original fiilschlieh C22. D. Ref.). Aus Benzoin durch Erhitzen 
oline Losungsm., aus Desylehlorid in A. bei Zimmertemp. Aus A. F. 162°. — Benzoin- 
p-carbathoxyanilid, C23H 210 3N. Darst. wie beim vorhergehenden. Aus Bzl., F. 183°. 
Nebenher entstand eine rote, halogcnfreie Verb. vom F. 144°. — Benzoin-m-bromanilid, 
C20H16ONBr. Aus A. Nadeln, F. 123°. •—■ Benzoin-m-cldoranilid, C2qH10ONC1. A us A. 
Nadeln, F. 129°. — Benzoin-p-nitroanilid, C20Hi6O3N2. Aus den Komponenten mit 
A1C13 in A. Aus Essigester F. 187°. — p-Desylaminophenylessiysdure, C22H190 3N. Aus 
Benzoin u. p-Aminophenylessigsaurc in A. Aus verd. Alkali mit Sśiure fallbar, F. 189°. — 
Bmzoin-p-jodanilid, C20H 10ONJ. Aus Desylehlorid u. p-Jodanilin in Methanol bei 
Zimmertemp. (60 Stdn.). Aus A., F. 157,5°. — Benzoin-p-oxyanilid, C20H17O2N. Aus 
Desylehlorid u. p-Aminophenol in A. Rote Krystalle, F. 156°. — Benzoin-p-acetamino- 
anilid, C22H 20O2N2. Aus Desylehlorid u. p-Aminoacetanilid in A. Gelbgriine Krystalle,
F. ca. 230°. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 25. 145—56. 1931.) B e r g m a n n .

Charles N. Cameron, Alan C. Nixon und Steward Basterfield, Die Reaktionen 
des Benzoins und Desylchlorids mit primaren aromatisehen Aminen. 2. Mitt. Die Ge- 
scliimndigkeit der Realction von Desylehlorid mit primaren aromatisehen Aminen. (1. Mitt. 
vgl. vorst. Ref.) Die R k .:

C0H5 • CO • CHC1 • C0H6 +  C„H5NH2 — >- C6H5 ■ CO • CH(NH • C0H5) • C0H5 +  HCl 
kann durch acidimetr. Titration leicht verfolgt werden. Dio gewóhnliche Gleichung 
fiir bimolekulare Rkk. gab bessero Werte ais die von R h e i n l a n d e r  (C. 1924. I. 647) 
angegebene, die auch P e a c o c k  (C. 192 5 .1. 42) bei einer ahnlichen Rk. ais nicht brauch- 
bar befunden hat. Die beobaclitete Steigorung in den Werten der Konstanten kann 
auf einen katalyt. Effekt des gebildeten Chlorwasserstoffs zuriickgefiihrt werden; bei 
Zusatz von Anilinchlorliydrat wurden die Konstanten etwas besser, der Mittelwert 
stieg von 0,0141 auf 0,0151. Da teilweiser Ersatz des ais Losungsm. rerwendeten A. 
durch W. die Reaktionsgesehwindigkeit steigert, durfte es sich um eine Wrkg. der Wasser- 
stoffionen handeln. Nichtpolare Solventien (A., Bzl., Toluol) erniedrigen die Rcaktions- 
geschwindigkeit. Es laBt sich aus dem gefundenen bimol. Verlauf der Rk. kein sicherer 
SchluB auf ihren Mechanismus ziohen: Es kann die Ketoform des Desylchlorids direkt 
mit dem Amin reagieren oder es bildet die Enolform langsam mit dem Amin eine 
Additionsvcrb., die rasch zerfallt. — Veranderungen in der Konz. der Base sind von 
weniger groBem EinfluB ais in der des Desylchlorids. Methylalkohol erhóht dio in A. 
zu 1,41 gefundene Konstantę auf 2,79 (das entspricht dem von NoRRIS u. P r e n t i s s ,
C. 1929. I. 3751, fiir die Rk. zwischen Py. u. Jodatliyl in den beiden Lósungsmm. ge
fundenen Geschwindigkeiten, die sich wio 2 ,5 0 :1 ,4 0  yerhalten). Propyl-, Butyl- u. 
Benzylalkoliol geben nur wenig gróBere Konstanten ais A., Isopropyl- u. tort. Butyl- 
alkohol hemmen etwas. Fiir die Rcihe der Alkohole gilt die Parallelitat zwischen 
fórderndem EinfluB u. DE. nicht, die fiir W.-A.-Gemische boobachtet wurde. Dio 
Geschwindigkeit in A. (Bzl., Toluol) ist V26 (V38. V43> von der in A. Beim Yergleich mit 
anderen Rkk. ergibt sich, daB der EinfluB der nichtpolarcn Lósungsmm. bei ver- 
schiedencn Rkk. verschieden ist; ihro DE. ist sehr gering. — Es wird wieder nach- 
gewiesen (vgl. vorst. Ref.), daB ortho-Substituenten u. N 0 2 in para hemmend wirken. 
Gemessen wurde dio Geschwindigkeit der Rk. von Desylehlorid mit folgenden Aminen 
(samtlich in A.): p-Phenetidin, p-Toluidin, Anilin, p-Bromanilin, p-Chloranilin, m-Chlor- 
anilin, m-Bromanilin, p-Carbathoxyanilin, p-Nitranilin. Die angegebene Reihenfolge 
ist zugleich die der Reaktionsgeschwindigkeitcn mit Desylehlorid (die letzten beiden 
sind nur qualitativ feststellbar). Vff. heben hervor, daB eine Parallelitat zwischen der 
Reaktionsgesehwindigkeit der Aminę u. ihren elektrolyt. Dissoziationskonstanten 
besteht. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 25. 157— 69. 1931.) B e r g m a n n .

Henry Gilman” Harvey E. Mallory und George F. Wright, S-Jodfuran und
2-Furylmagnesiumjodid. (Vgl. C. 1932. I. 1530.) Direkte Kernsub3titutionsprodd. des 
Furans sind bisher wenig bekannt geworden u. meist nur auf Umwegen zuganglieh. 
Das bisher unbekannte 2-Jod/uran, C4H30  J, entsteht beim Erhitzen von Furan-2-carbon- 
siiure mit J-KJ-Lsg. auf 130—140°. Obwohl die Ausbeute nur 20% betragt, ist es 
von allen Halogenfuranen am leichtesten zuganglieh. K p .15 43—45°, D.20,, 2,024, 
nn2° =  1,5661. Unbestiindig, wird am besten in ather. Lsg. aufbewahrt. Die Um- 
setzung m it Mg liefert 2-Furylmagnesiumbromid in 95%ig. Ausbeute (mit C02 Furan-
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carbonsiiure, mit Plienylisocyanat dereń Anilid). Die Rk. verlauf£ sehr beftig; die 
Mg-Riickstande entziinden sich an der Luft (infolge Ggw. voa Difurylmagnesium ?)
u. miissen m it W. in N-Atmo3phare zers. werden. (Journ. Amer. cliem. Soe. 54. 733—36. 
Febr. 1932. Ames [Iowa], State Coli.) OSTERTAG.

Dattatraya Balkrisłtna Limaye, Uber Synthesen in der Furocumaringruppe.
, I. Mitt. Bildung eines 3,4'-Dimelhylfurocumarins. Aus 4-MeihylumbeUiferonacełat wurde 
durch Bohandeln mit A1C13 bei 120—140° das 4-Methyl-6(8)-accłylumbeUiferon (I oder 
U) dargestellt. Die Stellung 6 fur die Acctylgruppe besitzt die groBere Wahrschein-

c h 3 c h 3

i ^ S r ^ S - C O - C H ,J II J-OH

CO-CH,
O-CH^COOII

O
lichkeit. C12H 10O4. F. 167—168°. (F. des Semicarbazons oberhalb 300° unter Zers.) 
Durch Umsetzung m it Bromessigester u. JSfa-Athylat in alkoh. Lsg. u. anschlieBende 
Verseifung mit KOH wurde daraus 4-Methyl-6(S)-acetyl-7-[carboxy7nethoxy]-cumarin 
(]H), C11H 12O0, F. 212°, erhalten. (Atliylester, F. 112°, Semicarbazon der Saure, F. 245° 
unter Zers.)" Erhitzen von III  mit Na-Acetat u. Essigsaureanhydrid fuhrt unter spon- 
taner Decarboxylierung der intermediar gebildeten Carbonsiiure IV, R  =  COOH, 
zum 3,4'-Dimethylfurocumarin (IV, R =  II), C13H10O3, Nadeln (aus A.), F. 176°. Das 
Prod. interessiert wegen seiner Beziehungen zur Bergaptengruppe. (Ber. Dtseh. chem. 
Ges. 65. 375—77. 2/3. 1932. Poona, Indien. Kapilashram, „Rasayana Nidhi“ .) W i l l s t .

Hans F ischer und Max Hussong, Synthese einiger Pyrrole und ihre ZJmselzungen. 
Die Synthese von Pyrroien m it freier /j-Stellung wird fortgesetzt. In  die reaktionstriige 
/?-Stellung des Pyrrols (I) (C. 1928. I. 3067) laBt sich m it SnCl4 ais Kondensations- 
mittel der Acetylrest einfiihren. Bei Einw. von Br im OberschuB entsteht ein Dibrom- 
korper (n ? )  m it trager CH2Br-Gruppe, so daB von hier aus ein Methan nicht erhalten 
werden konnte. Verss., I  u. verschiedene D eriw . zu [2-Methyl-3-px'opionsaure-5-carb- 
athoxy]-pyrrol abzubauen, gelingen nur in schlecliter Ausbeute. — [2-Methyl-3-formyl- 
5-earbathoxy]-pjTrol (C. 1928. I. 3067) gibt bei der Bromierung [2-Methyl-3,4-dibrom-
5-carbathoxy\-pyrrol, bei der Kondensation m it Malonsaure iiber ein Zwischenprod (HI) 
(Analogie vgl. SCHIFF u. B ep .t i n i , Ber. Dtsch. chem. Ges. 30 [1897], 601) dio 
AcryUdure IV. Mit Eg.-Anhydrid u. SnCl., wird der Acetylrest in der /3-Stellung 
eingefiihrt, m it Brom in der Hitze [2-Brommethyl-3-propionsauro-4-brom-5-earb- 
athoxy]-pyrrol (V) erhalten. — Bei der Einw. von C0C12 auf [2-Methyl-3-carbathoxy]- 
pyrrol entsteht das a-Saurechlorid, daraus beim Verkochen m it A. das reaktionstrago 
[3,5-Dicarbathoxy-2-methyl\-pyrrol (VI), das bei der Bromierung \2-Hethyl-3,5-dicarb- 
dthoxy-4-brom]-pyrrol gibt. — Bei der Verseifung liefert die IV entsprechende Propion- 
saure die Dicarbonsawre (VH). Diese laBt sich m it Kryptopyrrolaldehyd zu [3,5,5'- 
Trimethyl-4-ćUhyl-4'-propi<msdure]-pyrromethenbromhydrat (VIII) kondensieren, ihre 
Bromierung in Chlf. lafit das Methen IX entstehen. Mit HCOOH-HBr wird der a-Carbon- 
ester von VII in das Pyrromethen X iibergefuhrt, wiihrend aus VH selbst unter NH3- 
Abspaltung ein farbloser Kórper (XH) der Formel C16HI90 4N entsteht. Mit CH3OH- 
HC1 wird aus VII der Dimethylester von XII erhalten. Das bei der Ycrseifung von I  
gebildete Trinatriumsalz geht bei der Einw. von CH3OH-HCl in einen Tetramcthyl- 
ester C22H 270SN iiber; dieser gibt bei der Verseifung die Tetracarbmisdure XI u. beim 
troekenen Erhitzen entsteht aus XI XH. D f.NNSTEDT (Ber. Dtsch. chem. Ges. 27 
[1894], 476) studierte den hier wrohl zugrunde liegenden Rk.-Mechanismus am Pyrrol
u. am 2,3-Dimethylpyrrol u. PLANCHER (Ber. Dtsch. chem. Ges. 35 [1902]. 2606) 
klarte ihn weiter auf. Die Formeln X I u. XH sind noeh nicht exakt bewiesen, lassen aber 
dio Bldg. von Tryptophan aus Blutfarbstoff in den Bereich der Móglichkeit treten. —
X laBt sich in den /J-Stellungen bromieren. V laBt sich, im Gegensatz zu II, zum Pyrro- 
meihan verkocken; die daraus erhaltene 5,5'-Dicarbonsaure gibt bei der Bromierung 
das Bromhydral des Pyrromethens XIH, bei der Schmelze entsteht wie auch aus IX
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Porphyrin; auch XIII reagierfc m it 5,5'-dimethylierten Methencn zu Porphyrin. — 
Bei der Einw. von HCOOH-HBr auf [a-Methyl-a'-carbathoxy]-pyrrol entsteht ein Kórper 
Tom P. 305°, dessen Analysen u. Mol.-Gew.-Best. am besten auf das Tris-[(u.-mdhyl- 
ot.'-carbdłhoxy)-p-pyrryl]-mdhan stimmen. — Der Aldehyd der carbathoxylierten Opso- 
pyrrolearbonsaure (C. 1929. I. 85) Iiefert naeh Hydrierung der m it Malonsiiure daraus 
erhaltenen Acrylstiure die Saure XIV; der Triester von XIV wird m it CH3OH-HCl 
erhalten.

H .C .O O dł
-CII2-CH(COOC2HŁ)2

NH
I I  wie I, jedocli statt H  —  Br, 

statt CHj =  CH2Br
—CH—CH-COOH

H it—  |
II.C sO O cH ^iC H j 

NH

CH*(COOII), 
-CH-NH-C„Hfl

HiT
II6 C, O O CII,

NH
H^CjOOCi------nH

tCH2-CH2-COOH
iCH.Br

N il

l i r

H3c{y3^COOC2H5
NH

-CH,,-CfL-COOII
H O O C ^ ^ C H a

NII
IIOOC-HjCji•HjCjn----- nH H F

H3d ^ J - C H = L .

H6C„i----- r,CH3 H,
H . d ^ J - C H - 1  

NH V III
Br,
B

NH
=jCsH,-COOH H,
JcH , HOOC!

-,CHa-CH, ■ 
CH.

COOH

NHBr
CH,-CH2-C 00H  Brr iCHa ■ CH, • COOH

-CH=
IX

c h 3
NHBr
,CH2-CHS
CH.-CH j -COOH 

NH XIV

(HOOOjHC-HjC /
X I

COOH

COOH

C12H 150 4N,

X II I

V e r s u e h e :  [2-Mdhyl-3-fl-mełhijlmalondidthylester-4-acdyl-5-carbd(hoxy]-pyrrol, 
C,sH 250,N , Darst. aus I  m it CH3C0C1 SnCl4 in CS2, aus A. Prismen P. 90°. Di- 
hydrazid dieses Pyrrols, C12H u 0 4N5, aus A. Nadeln F. 212°. — \2-Melhyl-3-fl-mdhyl- 
malonmonodthylcster-5-carbdlhoxy]-pyrrol, C14H 19O0N, Darst. aus I  m it vcrd. NaOH, 

Eg.-W. Nadeln F. 119°. [2-Mdhyl-3-p-mdhylmalonsdure-5-carbdł}u>xy]-pyrrol, 
aus HCOOH Nadeln Zers. 175°. \2-Mdhyl-3-ji-mdhylmalonsdure-5-carb- 

mdhoxy)-pyrrol, Cn H 13O0N, umkrystallisiert aus HCOOH Zers. 188°. — Nebenprod. 
Cn H2lOsN, aus Eg.-W. umkrystallisiert. F. 202° wird bei der Kondensation von [2-Me- 
thyl-5-carbathoxy]-pyrrol m it /?-Methoxymcthy]malonester (F is c h e r , B e l l e r ,  Ster.n", 
C. 1928. I. 3067) erhalten durch Herauslósen des Hauptprod. m it 60°/0ig. A. — Tri- 
natriumsalz des [2-Mdhyl-3-f}-mdhylmalonsaure-5-carboxy]-pyrrols entsteht aus I m it 
NaOH; es ist bestandig u. nicht hygroskop. — [2-Brommdhyl-3-fl-methylmalondiaihyl- 
e$ler-4-brom-5-carbaihoxy]-pyrrol CleH2l0 6NBr2 (II), aus Eg. umkrystailisiert F. 143°.
— Zwisehenprod. (III), C18H 20O„N2, gelbe Prismen, unl. in W., A., swl. in A. F. 155° 
(Zers.); m it verd. HC1 wird das Salz erhalten, m it 10%ig. NaOH entsteht in 1 Stde. 
die SchiffscIio Base, C15H 160 2N2, aus A. farbloso Prismen F. 155°. Mit HC1 wird 
daraus das Chlorhydrat C15H 170 2N 2C1, intensiv gelb, m it verd ..H 2S04 das schwacher 
gelbe IhSOi-Salz gewonnen. — \2-Mdhyl-3-acrylsdure-5-carbathoxy]-pyrrol, Cn H13- 
0 4N (IV), umkrystallisiert aus Eg. oder A., F . 224°. Durch Red. m it Na-Amalgam 
entsteht [2-Mdhyl-3-propionsdure-5-carbathoxy]-pyrrol CnH 150 4N, aus A. oder Eg. 
prismat. Stabchen, F. 133° E h r l ic h s  Rk. k. negatiy, h. blaustichig rot. — [2-Mdhyl-
3-propi<msdure-4-aćetyl-5-carbałhoxy']-pyrrol C13H 170 6N; aus Eg. umkrystallisiert F. 175°.

133*
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— [2-Helhyl-3-propioiisaure-4-brom-5-carbathoxy]-pyrrol, Cn H 140 4NBr, Darst. in k. 
Eg., aus Eg. groBe, schwach rosa gefarbte Prismcn, F. 185° (Zers.). — [2-Brommeihyl-
3-i)ropionsaure-4-brom-5-carbalhoxy]-pyrrol, Cu H 130 4NBr2 (V), Darst. in Eg. bei 60°, 
aus Eg. lange farblose Nadeln, F. 205°. — [2-Methyl-3-propionsaure-5-carboxy]-pyrrol, 
C9H 1X0 4N (VII), aus A. umkrystallisiert 150° Zers.; beim trockenen Erhitzen wird unter 
Bldg. eines ziihen Oles NH3-Entw. beobachtet. Dimethylester der Verb. XII( ?), ([2.4-2?!- 
mcthyl-3.h-dipropionsaure\-indol1) C13H 230 4N, umkrystallisiert aus CH3OH F. 77°. Dureh 
Verseifung m it NaOH - C JT 3 O H - W . wird die freie Dicarbonsaure (XII ?), C16HI90 4N, 
erhalten, aus A.-W. knrze an den Enden gesplitterte Prismen, F. 196°. — Tetrametliyl- 
ester der Verb. XI ( ?) ([2A-Dimetliyl-3.'ó-di-(S-methylmalonsaure']-indol ?) C22H270 8N, aus 
CH30H  umkrystallisiert F . 144°; Tetracarbonsdure XI( ?) C18H ,90 8N -H 20 , aus W. 
Prismen, F. 203° (Zers.). [2-3Ielhyl-3,5-dicarbathoxy]-pyrrol, Cu H 150 4N (VI), aus A. 
lange yerfilzte Nadeln, F. 132°; m it Br in k. Eg. entsteht [2-Methyl-3,5-dicarbdthoxy-
4-brom]-pyrrol, C11H i40 4NBr, aus Eg. umkrystallisiert F. 148°. — [3,4' -Dijiropionsaure- 
4,5,3'-lribrom-5-mełhyl\-pyrrometkenbromhydrat, C18H 10O4N2Br4 (IX), aus Eg. kurze,, 
abgeschragte Prismen; m it der berechneten Menge NH 3 in A. gelingt die Darst. der 
freien Base, C„jHj50 4N2Br3, sehr zcrsetzlich. — [3,5,3'-Trimethyl-4-dthyl-4'-propion- 
sawrel-pyrrometheTtbromhydrat, Ci7H 230 2N2Br (VIII), aus Eg. zinnoberrote, unregel- 
milBige, meist lanzettformigo Krystalle, F. 219° (Zers.). — [4,4'-Dipropionsaure-5,5'- 
dimethyl]-pyrromethen-bromhydrat, C17H 2l0 4N2Br (X), aus Eg. langliche gelbe Blatt- 
chen, F. 195° (ab 145° Zers.). — [3,3'-Dibrmn-4,4'-dipropionstiu,re-5,5'-dimetliyl~\-pyrro- 
inethenbromhydrat, C17H 130 4N2Br3, Darst. aus X in k. HCOOH, aus Eg. lange, zinnober
rote Nadeln, Zers. ab 165°, bis 300° kein F .; nimmt in Eg. perbromidartig 1 Br2 auf; 
die freie Base C17H ls0 4N2Br2, oekergelbe Nadeln ohne charakterist. F. — Bis-{3-propion- 
saure-4-brom-5-carbathoxy)-dipyrrylmcthan, C2IH 24OaN2Br2, Darst. durch Verkochen 
von [2-Brommethyl-3-propionsaure-4-brom-5-carbatlioxy]-pyrrol, aus Eg. weiBe pris- 
mat. Nadeln, F. 225" (Zers.). — Bis-(3-propionmelhylester-4-brcm-5-carbathoxy)-di- 
pyrrylmethan, C23H 290 8N2Br2, Darst. analog, aus Eg. umkrystallisiert F . 170°. — 
Bis-(3-propi<nisawre-4-brom-5-carboxy)-dipyrrylmelhan, Darst. analog, aus A. m it groBen 
Verlusten umkrystallisiert, sintert bei 170°. — [3,3'-Dipropionstiure-4,5,4',5'-tetra- 
brojn]-pyrromethenbromhydrat, C15H 130 4N2Br5 (XIII), Darst. aus der vorstehenden 
Saure m it Br in k. Eg. u. nochmals w. nachbromiert, lange Nadeln, bis 300° kein F. — 
Darst. der freien Base C15H 120 4N 2Br4 m it der berechneten Menge NH3. — [2-Methyl-
5-carbonsaurehydrazid]-pyrrol, C0HgON3. Darst. aus dem Ester, prismat. Nadeln aus A.
F. 213°. Tris-[(a-methyl-a'-carbathoxy)-P-pyrryl]-methan( ?), C25H310 6N3, aus HCOOH 
schwach gelbe, seidig glanzende Nadeln, F. 3051*. — Methylester der Opsopyrrolcarbon- 
sdure, Darst. m it CH3OH-HCl, F. 29,5°, Kp n  152°; das Pikrat C15H lfj0 3N„ rote Nadeln 
aus A., F. 104°. — [2,3-Diniethyl-4-propio7isdure-5-carbdthoxy]-pyrrol, C12II170 4N, 
Darst. aus Hamopyrrolcarbonsaure nach G p.IGNAED, prismat. monokline Stabchen, 
F . 148°. [2-Formimidchlorhydrat-3-methyl-4-propicm£aur&]-pyrrol C9H 130 2N2C1, Darst. 
aus Opsopyrrolcarbonsiiiu-e m it HCN-HC1, goldgelbe Blattehen aus 20%ig. HCI, 
196° Zers. — Die folgenden Verss. sind von H orst R o th  durchgefuhrt. [2-Carb- 
athoxy-3-methyl-4-propionsaure]-pyrrol: die Darst. m it C0C12 fuhrte auch bei Anwendung 
von A1C13 nur zu einer Ausbeute von 10%. Die Darst. mit G b ig n a r d s  Reagens gelingt 
nur, wenn die in A. gol. Opsopyrrolcarbonsiiuro in einen tlberschuB des Reagens ein- 
getragon wird. — [2-Acryhaure-3-propioiisaure-4-methyl-5-carbathoxy]-pyrrol, C14H 17- 
OeN, aus Eg. ąuittengelbe ICrystalle, F. 226°. [2,3-Dipropionsaure-4-methyl-5-carboxy]- 
pyrrol, C12H 5Oi;N (XIV7), aus Eg. weiBe Krystalle, F. 212°; Trimethylester C15H 210 6N, 
Darst. m it CH3OH-HCl, aus CH3OH weiBe Nadeln, F. 105°. (L ie b ig s  Ann. 492. 128 
bis 153. 18/1. 1932. Miinchen, Techn. Hochsch.) N eum ann.

Robert Robinson und Harusada Suginome, Versuche uber die Synthese von 
Physostigmin (Eserin). 1. Mitt. Einige Indoleninderivate. Fiir die Synthese von
Physostigmin (Eserin) werden die Methoden gepriift, die zu Indoleninen mit freier
2-Stcllung fiihren. Isopropylacetessigestcr gibt m it Bcnzoldiazoniumchlorid das 
Phenylbydrazon (I) der /j-Methyl-a-ketobuttersaure, das m it 15%ig. alkoh. Schwefel- 
siiuro (ygl. B runnep., Monatsh. Chem. 15 [1894]. 763. 16 [1895], 849) 3,3-Dimethyl- 
indolenin-2-carbonsaureester (H), 2,3-Dimethylindol (III) u. 3,3-Dimethylindolenin-2- 
carboxyphenylhydrazid (IV) liefert. H I entsteht aus n  durcli C02-Abspaltung u. Methyl- 
wanderung (iiber V, das m it verd. H 2S 0 4 tatsaohlioh in III umgewandelt werden komite).
IV entsteht offenbar aus III u. hydrolyt. aus I  abgespaltenem Phenylhydrazin. I  gibt 
m it absol. alkoh. HCI V, I I  u. ais Hauptprod. die II  entsprechende Saure, die durch
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DecarboxyIierung leicht in V iibergeht. Ausgehend vom diazotierten p-Phenetidin, 
wurden die beiden Indoleninderiw. VI u. VII in analogcr Weise hergestellt.

OH(OHJ, ^ ------ c . o h ,  A --------j C < ™ ;

IV i P .CH, C ,ll‘° 1 ''v [  | p<cS; r ,',c ' 0 T v n  |°< o h !
1 JC-CO-NH-NII.C0H6 k ^ J s ^ y C . C O O H  

N N N
V e r s u c h e .  v.-Kcto-f}-methylbutlersaurephenylhydrazon, Cn H 140 2N2 (I). Aus Iso- 

propylacetessigester in A. m it Benzoldiazoniumchlorid u. Alkali. Aus Bzl. oder wss. A. 
gelbe Tafeln, F. 146— 147° (Zers.). — 3,3-Dimelhylindolenin-2-carbo7isdureathylester, 
C13H 150 2N (II). Aus dem yorigen durch Behandeln m it 15°/0ig. alkoh. H 2S04, Ein- 
giefien in W. u. Ausathern ais dampffliichtiger, aus PAe. krystallisierender Anteil. 
Prismen, F. 79—80°, gibt kein Pikrat. — 2,3-Dirńethylindol, C10H UN (III). Neben dcm 
vorigen in der Mutterlauge; Isolierung ais Pikrat, aus A. F. 156°. Aus PAe. Blattchen, 
F. 105—106°. — 3,3-Dimethylindclenin-2-carlonsaurephenylhydrazid, C17H 1,ON3 (IV). 
Neben den yorigen Verbb. ais nicht m it W.-Dampf fluchtiger Anteil. Aus A. gelbe 
Rhomboeder, F. 155—156°. Entsteht auch aus II  u. Phenylhydrazin in Essigester. —
3.3-Dimcthylindolenin-2-carbonsdure, Cu Hu 0 2N. Aus I  mit alkoh. HC1 [neben
3.3-Dimethylindolenin (V) u. dem Ester (II)]. Aus PAe.-A. Tafeln, F. 132—133° (Zers.).
— 3,3-Dimethylindolenin, CJ0H nN (V). Aus dem yorigen bei 135—140° (3 Min.). Aus 
Bzl.-A. Tafeln, F. 214—215°, die aber dreifaches Mol.-Gew. zeigten, u. naeh einer 
Woche F. 152° u. nur noch das etwa l 1/2-fache des erwarteten Mol.-Gew. besaBen. 
Beide Proben geben dasselbe Pikrat, C10H u O-N.,, aus A. gelbe Krystalle, F. 146—147°, 
aus dem die Base m it F. 172—180° wieder zu regenerieren war. — a-Keto-fl-methyl- 
bultersa.ure-p-athoxyphenylhydrazon, C13H 180 3N2 (entsprechend I). Darst. wie oben. 
Aus Bzl. gelbe Nadeln, F. 128—129°. — 5-Athoxy-3,3-dimethylhidolenin-2-carbonsaure, 
CI3H 150 3N (VI). Aus dcm yorigen m it alkoh. HC1. Aus Bzl. Nadeln, F. 161—162° 
(Zers.). Ausbeute sehr gering wegen der Bldg. von 5-Ałhoxy-3,3-dimethylindolenin, 
C12H 15ON (YH). Derbe Prismen, F . 96—98°. Pikrat, C18H 180 8N4, aus A. gelbe Nadeln, 
F. 145—146,5°; diente zur Rcinigung. Chlorhydrat, C12HiCONCl, Nadelbiischel aus A. 
m it A., F. 92—93°. Chloroplatinat, C2.,H32O2N 2Cl0Pt, orangegelbe Nadeln, Zers.-Punkt 
270°. AuC13 wird von dem Indolenin zum Jletall reduziert. (Journ. chem. Soc., London 
1932. 298—304. Jan. Manchester, Univ.) BeRGMANN,

Robert Robinson und Harusada Suginome, Vemiche iiber die Syrdhese von 
Physosligmin (Eserin). 2. Mitt. Synthese einer Base, die f  iir rac. Noreserethol gćhalten- 
wird. (1. vgl. yorst. Ref.) Fiir die Synthese von Eserin (I) muBte eine Methode gefunden 
werden, die Indoleninc m it einer an der riehtigen Stelle stehenden, aber gut ab- 
geschirmten Aminogruppe lieferte. Das Oxim des Aldols gibt m it Al-Amalgam 3-Oxy- 
n-butylamin (II), das in Form seines Phthalimidderiv. das OH gegen Br austauschen 
lieB (III), worauf die Kondensation mit Na-Aeetessigester zu 4-Phthalimido-l-acetyl-2- 
methylvaleriansaureester (IV) durehgefiihrt werden konnte. Einw. von p-Athoxy- 
benzoldiazoniumchlorid lieferte unter n. Eliminierung des Acetyls 4-Phthalimido-
l-koto-2-methylyaleriansaureester-p-athoxyphenylhydrazon (V), worauf RingschluB 
zum 5-Athoxy-3-methyl-3-/?-phthalimidoathylindolenin-2-carbonsaureester (AT) fiilirte. 
Sehr sehwierig war der Weg zur gewiinschten Base VII, da naeh Entfernung der Phthal- 
imidogruppe sehr schnell Lactambldg. eintrat, u. eine einfache Verseifung der Ester- 
gruppe in VI stets auch die Phthalimidogruppo angriff. Es wurde sehlieBlich VI mit 
alkoh. KOH zur Dicarbonsaure VIII hydrolysiert, die in XyIollsg. gekoeht, VII lieferte. 
Nebenher entstand aber in wesentlichen Mengen N,N'-Phthaloj'ldinoreserethol (IX), 
ebenso beim Erhitzen der Dicarbonsaure VIII fiir sich, wobei auBerdem noch 5-Athoxy-
3-methyl-3-phthalimidoathylindolinon (X) durch Oxydation gebildet wurde. Die Um- 
wandlung yon VII in rac. Noresetherol (XII) erfolgte durch Behandlung des Metho- 
sulfats XI m it Hydrazin u. HC1; X II ist ein Ol, gibt aber ein krystallisiertes Chlorhydrat 
u. Pikrat, sowie ein Chloroplatinat (wobei die Base ausnahmsweise zweisaurig fungierte). 
Methylierung m it Methylsulfat gibt das siruposc rac. Eserethol, woriiber noch berichtet 
wird. Aus VI entstand m it Hydrazin u. Salzsaure Ketoathoxymethyltetrahydro-y- 
carbolin (XHI), das sich leicht dihydrieren lieB, ebenso wie sein Methosulfat, letzteres
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zu XIV. — Es gelang bisher nicht, VII dirokt aus dem Atlioxyphenylhydrazon XV 
darzustellen; aber bei der Darst. von 3-Phthalimido-l-methylbuttersiiure (XVI) wurde 
beobachtot, dafi die Umsetzung von Phthalo-/?-bromathylimid m it Na-Methylmalon- 
ester zwrar glatt in Bzl. vonstatten geht (Bldg. von XVII), nicht aber in A. Hier entstand 
(iiber XVIII u. XIX) dio Baso XX. — Es wird die Schwervcrbreimlichkeit der iithoxyl- 
haltigen Indolcnine m it ąuatornarem C hervorgelioben.
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V e r  s u c h o. y-Oxy-n-butylamin, C4Hu ON (n). Aus Acotaldoloxim (WEG- 

SCHEIDER u. S p a th , Monatsh. Chem. 31 [1910]. 1023) m it Al-Amalgam. K p.755 1 72°.
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Chloroplaiinat, CsHz4O2NX‘l0P t (im Original falschlich C1#; D. Ref.), aus Mcthylalkohol 
orangegelbe Tafeln, F. 206° (Zers.). Pikrat, C]0Hi4O8N.„ aus A. gelbe Prismen, F. 122° 
(vgl. L e v e n e  u . H a l l e r , Journ. biol. Chcmistry 69 [1926]. 573). y-Oxybutylphihal- 
imid, CX2H 130 3N. Aus dem yorigen m it Pbthalsaureanhydrid. Aus PAe. Nadelbiischel, 
F. 47—48°. y-Brombutylphthalimid, C12H ,2N 02Br (III). Aus dem yorigen m it bei 0° 
gesatt. HBr. Aus 75%ig. A. Nadeln, F. 57°. — Bei Anwendung zu geringer Mengen 
von HBr entstand nebenher der saure Phthąlsaureester des (fj-Phlhalimidodlhyl)- 
mdhylcarbinols, C20H 17O6N, aus Bzl. Tafeln, F. 101°, der m it HBr Phthalsauro u. III 
liefert. — 4-Phthnlimido-l-acetyl-2-incihylvalcriansdurealhylester, Ci8H 2i0 3N (IV). Aus 
dem vorigen m it N aJ u. K-Acetessigester in A. unter AusschluB von C 02 u. Feuchtig- 
keit. Sirup, Kp.t 215—217°. — 4-Phthalimido-l-kdo-2-methylvaleria.ns<iureąthylester-p- 
<ithoxyphenylhydrazon, C24H 27OsN3 (V). Aus dem vorigen in alkohol. Na-Athylat mit 
diazotiertem p-Phenetidin u. Na-Acetat. Aus A. oder Essigester orangegelbe Rosctten, 
F. 108—109°. — 5-Athoxy-3-mdhyl-3-j}-phihalimidoathylindolcnin-2-carbonsduredthyl- 
ester, C21H 2,,05N (VI). Aus dem yorigen mit alkoh. HC1. Aus A. Prismen, F. 132—133°. 
Das Metliosulfat, C2GHs0O9N2S, dargestellt in Bzl., gibt m it K-Ferricyanid u. KOH in 
wss. Aceton Rhomboeder der Verb. C25H 280 6N2, aus A. F. 116° (Zers.), die wohl ein 
Methohydroxyd darstellt. — 5-Athoxy-3-mdhyl-3-(f)-o-carboxybenzamidoathyl)-indoUnin-
2-carbonsdure, C22H 24O0N2 (VIII). Aus dem yorigen m it wss.-alkoh. KOH. Rein dar- 
gestcllt wurde nur das Dikaliumsalz, C22H 20O6N2K 2-H2O, aus A. Prismen, F . 290°. 
Nebenher entstand eine krystallin. Saure vom F. 270° (Zers.). — 5-Athoxy-3-niethyl-3- 
(fl-pht?ialimidoathyl)-indolmin, C21H 20O3N2 (VII). Aus dem yorigen in sd. Xylol. 
Isolierung m it verd. HC1. Aus A. Nadeln, F. 123—124°. Pikrat, C27H 23O10N5, aus A. 
orangegelbe Rosetten, F. 156—157°. Mdhosulfat, C23H260 7N2S (XI), Darst. in Bzl., 
aus A.-A. Nadelbiischel, F. 153—154°. — N,N'-Phthaloyldinoreseret/wl, C2lI-I20O3N2 (IX). 
Neben dem yorigen ais nichtbas. Anteil. Aus viel A. oder Essigester derbe Prismen, 
F . 218—219°. Is t sehr resistent gegen hydrolyt. Agenzicn. ETst konz. HCl-Eg. gibt in 
der Siedehitze neben einer noch unaufgekliirten Base 5-Athoxy-3-melhyl-3-(fi-phthal- 
imidoathyl)-indolinon, C2iH 20O,iN2 (X), aus Essigester gelbe Rhomboeder, F. 169—170°, 
in konz. H 2S04 tiefgriin 1. Analog yerliefen Verss. zur direkten therm. Zers. von VIII 
im Vakuum (Temp. des sd. Nitrobenzols), wahrend Aeetanhydrid in Bzl. in geringen 
Mengen Rhomboeder yom F. 228° (C 66,5°/0, H  5,1%, N  6,8% ) ergab, die in konz. 
H 2S 04 gelb u. unverandert 1. sind. Ohne Losungsm. tra t mit Aeetanhydrid nur Zers. ein.
— rac. Noreserethol, C14H 20ON2 (XII). Aus dem Metliosulfat XI u.-Hydrazinhydrat in A., 
dann HC1. Sirup. Chlorhydrat, C14H 2lON2Cl, aus A. blaugriine Nadeln, F. 191—192°, 
Chloroplalinat, C14H 220N 2Cl6P t,l ,5 I I 20 , aus W. gelbbra-une Prismen (ohne F.), Pikrat, 
C20H 23OeN5, aus A. orangerote Prismen, F. 180—181°. — rac. Eserethol, C15H 22ON2. 
Aus dem yorigen m it Dimethylsulfat in Bzl.-Essigester. Kp.x 200° (ca.). Entsteht 
wahrsclieinlich auch au sX n  mit Formaldehyd u. Ameisensaure im Rohr bei 135—165°.-—■
3-Kelo-10-alhoxy-7-methyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-y>-carbolin, C14H 160 2N2 (XIII). Aus VI 
m it Hdyrazin, dann HC1. Aus A. Nadeln, F. 194—195°. Schon in yerd. Sauren 1. 
(Gelegentlich wurde eine Verb. vom F. 111—112°, braune Prismen, unter denselben 
Bedingungen erhalten.) Metliosulfat, C:8H 220|jN2S, in Bzl. dargestellt, aus A. griin- 
gelbe Rhomboeder, Zers. 162° (Dunkelfarbung 145°). — 3-Kdo-10-athoxy-7-mdhyl-
3,4,3,6,7,2-hexahydro-4-carbolin, C14H 1B0 2N2. Aus XIII mit Zinkstaub u. HC1. Aus A. 
Nadeln, F. 192—193,5°. — 3-Keto-10-athoxy-l,7-dimethyl-3,4,5,6,7,2-hexahydro-4-car- 
bolin, C15H 2<>0 2N2 (XIV). Aus dem Methosulfat von XIII analog. Aus A. Prismen, 
F. 14S— 149°. — Methyl-(P-plithalimidoatliyl)-malcmsaurediathylester, CiSH 21O0N (XVII). 
Aus Na,-Methylmalonester u. /?-Bromathylphthalimid in Bzl. boi Ggw. yon N aJ. Ans 
PAe. Prismen, F. 72,5—73°. — Methyl-(f}-phlhalimidoathyl).7mlonsauredimethylcster, 
Ci6H 17OgN. Darst. analog. Aus PAe. Prismen, F. 85—85,5°. — Phtlialsaurenthyl- 
(2-aminocithyl)-esler, CI2H 150 4N (XX). S ta tt XVII boim Arbeiten in A. Sirup. Pikrat, 
C18H18On N4, aus A. gelbe Nadeln, F . 155—156°. Chlorhydrat, C12Hin0 4NCi, aus A.-Ae. 
Tafeln, F. 113°. — Methyl-fS-phlhalimidoathylmalonśaure, C14H]30,jŃ. Aus XVII mit 
konz. HC1. — l-Methyl-3-phthalimidobuttersaure, C13H 130 4N (XVI). Aus dem yorigen 
bei 170—180° (5 Min.). Aus Bzl.-PAe. sternfórmige Krystalle, F. 112—113°. (Journ. 
chem. Soc., London 1932. 304—17. Jan . Manchesteru. Oxford, Uniy.) B ergm ann .

Herbert S. Boyd-Barrett und Robert Robinson, Versuche iiber die Synthese 
von Physostigmin (Eserin). 3. Mitt. Synthese des Destithoxydehydroeserełholmdhins.
(2. Mitt. vgl. yorst. Ref.) Vff. synthetisieren das l , 3-Dimothyl-3-(/?-dimetliylamido- 
methyl)-indolinon (II), das ais Analogon des durch Oxydation von Eseretholmethin
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( S te d m a n  u . B a r g e r ,  C. 1925- I. 2004) erhaltliehcn Deliydroeseretholmethins (I), u. 
z war ais sein Desiithoxyderiv. von Interesse ist. Das Phenylhydrazon des y-Plienoxy-

CII3 ch3
H ^ O - ^ ------- |Ć—CII 2—CH2—N(CH3)2 ------ jĆ—CHj—CH,—N(CB^),

N-CHS
iC—CH2—CH2 • OC6H5 ^ > : ------------------------------------- jiCH
C • CH3 L .1  J c- CH, • CH, • CII, • O ■ C6II5

c h 3
C -C H 2- C n s-0-C6H5
C-CII3

CHS
|C -C H s-CH2-0-C6H6
'co

VII

Qfj propylacetons gibt bei der Indolsyntkese III
_- 3 (die Farbrkk. zeigen die Unmóglichkeit der

-|C—CII,—CH2—NH-CIIj Formel IV m it freier /?-Stellung an), das 
|Q0  m it Jodmethyl u. Methylalkohol im Auto-

klaven in 1,2,3 -Trimethyl- 3 - (/? - phcnoxy- 
5 iithyl) - indoleniniumjodid (V) vcrwandelt

wird. Dessen Oxydation fuhrt zum Indolinon VI, aus dem durch Einw. von rauchender 
HBr u. dann von Dimetkylamin glatt I  erhalten wird. Analog entsteht m it Methyl- ■ 
amin VII.

V c r  s u c h o. y-Phenoxypropylaceton, Cn H 140 2. Aus Acetessigester u. /?-Phen- 
oxyathylbromid; Ketonspaltung. Aus PAe. Tafeln, F . 55°. Semicarbazon, C42H i70 2N3, 
aus A. Tafeln, F. 140°. — 2-Methyl-3-(f}-plienoxyathyl)-indol, C17H17ON (III). Aus dem 
Phenylhydrazon des vorigen (nicht isoliert) wie iiblich. Kp-! 225°; aus A. Nadeln, 
F . 71°. Blaue, beim Erkalten versehwindende Farbrk. m it p-Dimetkylamidobenz- 
aldehyd in wss.-alkoh. HC1. — l,2,3-Trimethyl-3-{p-phenoxyathyl)-indoleniniumjodid, 
C19H 22ONJ (V). Aus dem vorigen m it CH3J  u. Methanol im Autoklaven. Aus A. 
F. 221—223° (Zers.). Diphenylformamidin in Aeetanhydrid farbt tiefrot. — 1,3-JDi- 
methyl-3-(P-phenoxyathyl)-2-uulolinon, ClsH 190 2N (VI). Aus dem vorigen m it Natron- 
lauge, dann m it KMnO., in Aceton. Kp.! 190—195°. Dinitroderiv., C18H 17OcN3, aus 
dem Indolinon in konz. H N 03. Aus A. hexagonalo Tafeln, F. 169—171°. — 1,3-Di- 
methyl-2-{fi-hromat]iyl)-2-indolinon, C12H u ONBr. Aus dem vorigen m it sd. HBr. 
Sirup, Kp.[ 155— 160°. — l,3-Dimethyl-3-(p-dimethylaminoathyl)-2-indolinon, C14H20ON2 
(II). Aus dem vorigen m it Dimethylamin in wss. Methylalkohol (170—180°). Ol. 
Meihopikrat, C21H 250 8N5, aus dem Ol m it Jodmethyl, dann wss. Pikrinsaure, aus A. 
gelbe Nadeln, F . 153—155°. — G-Niłroderiv., C14H ,90 3N3, erhalten m it konz. H N 03 
bei — 10°, Sirup; Pikrat davon, C20H 22O10N6, F. 222°, u. Jodmełhylat, aus A. F. 167 
bis 169°. — l,3-JJimethyl-2-(fi-methyla'minoathyl)-2-iiidolinon, Ci3H 180 5N 2 (Vn). Darst. 
analog II, aber m it Methylamin. Ol. — Saures Oxalat, C16H 20O5N2, aus A. Tafeln, 
F . 204° (Zers.). (Journ. chem. Soc., London 1932. 317—21. Jan . London u. Oxford, 
Univ.) B e r g m a n n .

Herbert S. Boyd-Barrett, Versuche iiber die Synthese von Pliysostigmin {Eserin). 
4. M itt. Die Planchersche Umlagerung von Indoldertiaten (3. vgl. vorst. Ref.). Im  Gegen- 
satz zur n. Wanderung von Alkylgruppen aus der 1- oder 3-Stellung des Indolsindie 
2-Stellung bat P l a n c h e r  (Gazz. chim. Ital. 28 [II] [1898]. 374; A tti R. Accad. Lincei 
[Roma], Rend. [V] 9 [1900]. 115) Wanderungen aus der 2- in die 3-Stellung beobachtet, 
z. B. denUbergang yon 2-Phenylindol m it Jodmethyl in 3-Phenyl-l,2,3-trimethylindole- 
niniumjodid (I). Das wird vom Vf. dadurch bewiesen, daB die aus I  entstehende 
Methylenindolinbase II zu 3-Phenyl-l,3-dimethylindolinon (IH) oxydiert wird, das 
n ach  d e r BRUNNERschen M ethode (M onatsh. Chem. 18 [1897]. 597) sy n th e tis ie r t  
werden konnte. Athyl, Isopropyl u. auch Phenyl scheinen leichter zu wandern ais 
Methyl, so daB nicht die Neigung zur Bldg. des Salzes einer starken B ase die treibende 
K raft der Umlagerung sein kann.

Y e r s u e h e .  3-Phenyl-l,2,3-trimethylindoleniniumjodid, C17H18N J (I). Darst.
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nach P l a n C IIE R . A u s  Methylalkohol-Essigestcr Prismen oder Wiirfel, F. 227° (Zers.). — 
Nebenher entstand gelcgentlieh 2-Phenyl-l,2,3-lrimethylindoleniniumjodid, ClgH iSN J ( ?), 
aus A.-Essigester gelbe Nadeln, F. 196° (Zers.). Gibt eine an der Luft stabile Base 
(im Gegensatz zu I); ist moglicherweise ein Chinolinderiv. — 3-Pheniyl-l,2,3-trimethyl- 
indoleniniumchlorid, C1;H 1?NC1. Aus dem Jodid m it AgCl in sd. W. Aus Aceton rótliche 
Nadelbiischel, F. 94°, die Losungsmm. fest zuriickhalten. Chloroplatinat, C34H3IJN2Cl6Pt, 
F. 224° (Zers.); Clibrozinkat, C17H18NC!3Zn, aus A. hexagonale Prismen, F. 275° (Zers.). 
-— 3-Phenyl-l,3-dimdhylindolinon, C10H15ON (III). Aus dcm vorigen in Aceton mit 
K-Permanganat. Ol, K p .2 150—160°; krystallisiert allmahlich (F. 51°). Mononitroderiv., 
in HNO3 dargestellt, aus A. hellgelbe Prismen, F. 138°. — a.-Phenylpropionsaurenitril, 
C9H9N. A u s  Benzylcyanid m it Na-Amid u. Jodmethyl in A. Kp. 229—233°. — 
a-Phenylpropionsduremetliylphenylhydrazid, C10H iBON2. Aus dem vorigen durch Yer- 
seifung m it 70°/0ig. H 2S 04 zur Siiure (Kp. 267—272°), Behandlung m it SOCl2 u. 
Methylphenylhydrazin. Aus wss. A. Prismen, F. 128°. Ńatronkalk bei 100° gibt das 
Indolinon III. — a-Phenyl-a-methylacelon (TlFFENEAU, Ann. Chim. 10 [1907], 362), 
Reinigung iiber das Semicarbazon, wurde in das Methylphenylhydrazon iibergefiihrt, 
das m it alkoh. ZnCl2 das obige Chlorozinkat des 3-Phenyl-l,2,3-trimcthylindoleniniums 
ergab. — 3,3'-Diphenyl-1,3,1' ,3'-tetramethyl-2,2'-indocarbocycminchlorid, C35H33N2CI- 
2H20. Ais Beweis der 2-StelIung eines Methyls in I  aus dem I entsprechenden Chlorid u. 
Diphenylformamidin in Acetanhydrid. Rote Tafeln m it grunem Metallglanz, F. 255 
bis 258° (Zers.). (Journ. chem. Soc., London 1932. 321—25. Jan. London, Univ. 
Coli.) B e r g  m a n n .

Frederick Ernest King und Robert Robinson, Versuche -iiber die Synthese von 
Physostigmin (Eserin). 5. Mitt. Eine Syntliese ton Dehydroesermelholmethin. (4. Mitt. 
vgl. Torst. Ref.) In  der Hoffnung, besser krystallisierie Prodd. zu erhalten, haben 
Vff. Dehydroesermetholmethin (I) aus Physostigmin dargestellt, jcdoch auch nur ein Ol 
erhalten, das krystallisierte D eriw . gab u. auf synthet. Wege in opt.-akt. Form dar
gestellt werden konnte. Aus dem p-Methoxyphenylhydrazon des y-Phenoxypropyl- 
acetons (II) entstand bei der Indolsynthese 2-Methyl-3-(/S-phenoxyathyl)-5-methoxy- 
indol (HI). DaB nicht IV vorlag, wurde folgendermaBen gezcigt: Das aus diazotiertem 
Anisidin u. 1-Acetyl-4-phenoxyvaleriansaureester erhaltene p-Metlioxyphenylhydrazon V 
gibt beim IndolringschluB 5-Methoxy-3-(/S-phenoxyathyl)-indol-2-carbonsaureester ( VI), 
das beim Erhitzen in 5-Mcthoxy-3-(jS-phenoxyathyl)-indol (VII) ubergeht. Im Gegen
satz zu der inRede stehenden Verb. (IU) zeigt \TI die fiir alle Indole m it freiem Pyrrol- 
methin charaktcrist. Farbrk. m it EHRLICHschem Reagens. — Methylierung von III 
gibt 5-Methoxy-l,2,3-trimethyl-3-(|S-phenoxyathyl)-indoleniniumjodid (VIII) (wiihrend
IV eine um 1 CH2 reichere Vcrb. geben miiflte). Das Jodid VIII koimte (iiber das 
Chlorid) in das entsprechende Methopikrat venvande.lt werden u. gab mit wss. NaOH 
ein Methylenindolin (IX), dessen Oxydation zu dem ais Trinitroderiv. leicht zu charak- 
terisierenden Indolinon (X) fiihrte. In  X wurde m it rauchender HBr nicht nur die 
OCuHj-Gruppe durch Br ersetzt, sondem gleichzeitig das kernstandige Methoxyl

N-CH 3

C6H5O C IIa-CHs-CHs-C H s-COCH3

I I  N-NH-/ __ ^ -o c a

CII30 .CH
'C-CHj-CHj-CHj-OCeHs

3 NH

NH
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c h 3
C—CH2 • CH2 • OC0H5 CH30 ^ ------------,C— CHj • CH2 • OCaH

gespalten. Das erhaltene Prod. (XI) wurde dureh aufeinanderfolgende Behandlung 
m it Dimethylsulfat u. Dimethylamin in I  yerwandelt, das ais Methojodid u. Metho- 

CIIj pikrat cliarakterisiert wurde. Ersteres wurde mit
TT̂ , r t '  n  n  n a  n .  ( +  )-Bromeamphersulfosaure zerlegt in das Brom-

I | | b b 2• Clij-Dr camphersulfonat der (+ )- u. das der (natiirliehen)
L .1 'CO (—)-Base, die in der ubliohen Weise identifiziert

wurde. — Dic „natiirliche“ Base wurde aus Pliyso-
X I i stigmin durch Behandlung m it alkoh. Athylat,

CH3 dann p-Toluolsulfosiiuremethylester (POLONOVSKI,
Buli. Soc. chim. France [4] 17 [1915]. 235) u. Oxydation des wie ublich erhaltenen 
Methochlorids mit alkal. K-Ferricyanid dargestellt u. in das Methopikrat sowie das 
( +  )-Bromcamphersulfonat iibcrgefiihrt.

Y e r s u c h e .  5-Methoxy-2-methyl-3-(P-phcnoxydthyl)-indol, C18H 190 2N (III). Aus 
rohem p-MethoxyphenyJhydrazon des y-Phenoxypropylacetons (II) m it H 2S 04. Aus A. 
Blattchen, F. 115°. Dimetliylamidobenzaldchyd gibt in h e i  B e r  wss.-alkoh. HCl eine 
blaugriine Farbrk. — 5-Methoxy-l,2,3-tritnelhyl-3-(P-phcnoxyathyl)-indoleniniumjodid, 
C20H 24O2N J (YIH). Aus dem yorigen m it Jodmethyl u. Methanol im Autoklaven. 
Aus Methylalkohol hellbraune Prismen, F. 200° (tiefrot). Pikrat, C26H 20O9N4, iiber 
das Indoleniniumclilorid aus Y in dargestellt, aus A. hellgelbe Tafelchen, F . 128—130°. —
l-Acełyl-4-j>henoxyvalericmsaureester, C,5H 20O4. Aus Na-Acetessigester u. y-Phenoxy- 
propylbromid. K p .16 198—203° (ygl. MANSKE, C. 1931. II. 2738). — 5-Metlioxy-3- 
(p-phenoxydłhyl)-indol-2-carbcmsaure(ithylester, C20H 21O.]N (VI). Aus dem yorigen wie 
iiblich m it diazotiertem Anisidin (Bldg. von V). IndolringschluC am Rohprod. m it 
alkoh. H 2S04. Aus A. Nadeln, F . 179°. E rst in der Siedehitze tr i t t  allmiihlich Farbę 
mit EHRLICHschem Reagcns auf. — 5-Mctlioxy-3-(f}-ph<znoxyalhyl)-indol-2-carbmsaure, 
CirHI70.,N. Aus dem yorigen m it alkoh. KOH. Aus Bzl. mkr. Flocken, F . 179—180°. — 
5-Mcthoxy-3-(P-phenoxydthyl)-indol, C17H 170 2N (YII). Aus dem yorigen bei 200° unter 
teilweiser Verkohlung. Aus A. Nadelbiischel, F. 89°. EllRLICHschcs Reagens gibt 
sofort tief purpurrote, in der Hitzc blau werdendc Farbung. — 5-Methoxy-l,3-dimethyl-3- 
(fl-phenozyathyl)-2-methylenindolin, C20H 23O2N (IX). Aus VIII m it wss. NaOH. Aus A. 
F. 65°, wird an der Luft schnell rot. — 5-Methoxy-l,3-dimethyl-3-(fi-plienoxydthyl)-2- 
indolinon, C19H 210 3N (X). Aus dem yorigen in Aceton m it K-Permanganat. Kp-! 238 
bis 243°; Sirup. Trinilroderiv., aus Essigcster-Lg. gelbe Prismen, F. 192—193°. — 
5-Oxy-l,3-dimethyl-3-(p-bromathyl)-2-indolinon, Cj2H 140 2NBr (XI). Aus dem yorigen 
m it rauchender HBr. Aus wss. A. Prismen, F. 199—200°. Acetylderiv., Ci.iHł0O3NBr, 
mit Acetanhydrid dargestellt, K p.x 190—192°, aus PAe. F. 71—72°. — 5-Mellioxy-l,3- 
dimethyl-3-(p-bror>uilhyl)-2-i/n.dolinon, C13H 10O2NBr. Aus dem yorigen m it Dimethyl
sulfat u. wss. Natronlauge bei 15°. K p.j 170—175°. -—- rac. 5-Methoxy-l,3-dimelhyl-3- 
(P-diinethyla7nidodthyl)-2-indolinon, C15H 220 2N2 (I). Aus dem yorigen m it Dimethyl
amin in  Methanol bei 150°. Braunes Ol. Jodmethylat, C16H 250 2N2J, aus Methanol 
rechtwinklige Tafeln vom (nach dem Trocknen im Vakuum) F. 157—158°. Metho
pikrat, C22H 270 9N5, aus dem Jodm ethylat m it alkoh. Pikrinsaure, aus A. gelbe Blattchen, 
F. 193—195°. — Esermctliol. Aus Physostigmin m it alkoh. Na-Athylat u. p-Toluol- 
sulfosauremcthylcster; Behandeln m it Lauge. K p .12 164—167°. Methojodid, C15H23- 
ON2J , aus Essigester-A. rechtwinklige Prismen, F. 169—170°. Methopikrat, C21H 25OsŃ5, 
aus A. orangerote Tafeln, F. 194°. — Dehijdroesermetholmethin, C15H 220 2N2 (I). Aus 
dcm yorstehend beschriebenen Jodm ethylat m it AgCl, dann K-Ferricyanid u. A. Ol. 
Methojodid, C16H350 2N2J , aus A. Prismen, F. 142°, nach dem Trocknen im Yakuum
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(Opakwerden) 186—187°. Metliopikrat, C2aH27O0N3, aus Aceton-A. orangegelbe Nadel- 
biischel, F . 132—133°. (+)-Bromcamphermlfcma_t, C2GH 3i)0 6N2BrS, aus dem Metho- 
jodid m it Ag-Bromcamphersulfonat, aus Aceton-A. hexagonale Blattchen, F. 245—248° 
(nacli dem Trocknen im Vakuum), [a]c19 =  +28,0° (in A.). — Synthet. (-\-)-Broni- 
camphersulfonat des (+)-Dehydroesermetholniełhins, C20H39O2N2BrS. Aus dem Jod- 
methylat der synthet. rac. Base m it Ag-Bromcamphersulfonat; Fraktionierung des 
zuniichst siruposen Prod. m it Aceton. Sehwerer 1. Anteil. Aus Aceton rechtwinklige 
Tafeln, m it 1 H 20 . F . 166—167°. [k]d18 =  +77,0° (in A.). — Synthet. (-\-)-Brom- 
camphersulfonat des (—)-Dehydroesermetholmdhins, C2(!H 390 2N2BrS. Neben dem 
yorigen ais leichter 1. Anteil. F. 245—248°. [a]nis =  +27,8° (in A.). Daraus m it 
Pikrinsaure Metliopikrat, C22H 270 9N5, aus Aceton-A. Nadelbiischel, F . 132—133°; 
wurde wie das yorigo zur Identifizierung m it dem natiirlichen Prod. yerwendet. — 
Melhopikrat der (Ą-)-Base, C22H270 9N5. Darst. analog. Aus Aceton-A. Nadeln, F. 132 
bis 133°. Das Gemisch der Methopikrato ist ident. m it dem rac. Metliopikrat (F. 193 
bis 195°). — Uberfiihrung des Methopikrats der synthet. (—)-Base in das Metho- 
chlorid, Erliitzen im Vakuum u. Uberdest. lieferte ein 01, dessen Methojodid wieder 
ident. war m it dem Methojodid der natiirlichen Base. (Journ. chem. Soc., London 
1932. 326—36. Jan. Oxford, Univ.) B e r g m a n n ,

Shizuo Hattori und Kozo Hayashi, KonstiliUion des M yricitrins. Nach P e r k i n  
(Journ. chem. Soc., London 81 [1902]. 208) soli das Rhamnosid M yrioitrin  dio Konst. I 
(R =  Rhamnosercst) besitzen. Nun haben aber ATTREE u . P e r k i n  (C. 1927.1 .  2427) u. 
auch K a e r e r  u . Mitarbeiter (C. 1927. II. 2459) gefunden, daC in den Flayonolglyko- 
siden der Zuckerrest fast ausnahmslos am 3-standigen OH haftet. Um diese Frago 
fiir das Myricitrin zu entscheiden, haben Yff. dasselbe m it Diazomethan erschopfend 
methyliert u. sodann hydrolysiert. Der erhaltene Myricetinpentamethyldther besaB 
denselben F. wie der bekannte 5,7,3',4',5'-Pentamethylather (ygl. NlERENSTEIN, 
C. 1928.1. 1422) u. ist zweifellos m it diesem ident., wofiir auch die violettrote FeCl3-Rk. 
spricht. Danach folgt fur Myricitrin die Konst.-Formel II. — Durch Methylierung 
des Myricitrins m it (CH3)2S 04 wurdo ein nicht krystallisierender Hexamethylather 
erhalten, welchcr, m it 2°/0ig. H 2S04 hydrolysiert, ebenfalls obigen Myricetinpenta- 
methyliither lieferte.

HO-

V e r  s u c h e. M yricitrin (II). Durch Extrahieren der Rinde yon Myrica rubra 
m it sd. 40%ig. A. u. mehrtagiges Stehen der Lsg. Aus W. gelblicho Schuppen, F. 197 
bis 199°. — Myricetin-5,7,3',4',5'-pentameihyldthcr, C20H 20O8. Vorigcs in w. CH30 H  gel., 
iibersohussiges CH2N2 mit A. hineindest., nach 3-tagigem Stehen yerdampft, Sirup 
m it 2°/0ig. H 2S04 hydrolysiert. Aus A. gelblicho Krystalle, F. 22S—229°. — Myri- 
cilrinhexamethylalher, C27H 340 13. Gemisch yon Myricitrin u. (CH3)2S04 im H-Strom 
unter Riiliren allmahlich m it 10%ig. NaOH ycrsetzt, butterartige M. abgesaugt, 
gewaschcn, auf Ton getrocknet. Keine FeCl3-Rk. (Acta phytochim. 5. 213—18. 
Okt. 1931.) L in d e n b a u m .

Shizuo Hattori, Weitere Untersuchungen iiber die Konstitution des Wogonins. 
Beitrage zur Spektrographie der Flavone. IV. (III. ygl. C. 1931. I. 1760.) Die yon 
S h i b a t a  u . H a t t o r i  (C. 1931. I. 3358) gezogenen SchluBfolgerungen bzgl. der 
Konst. des Wogonins u. Baicaleins haben sich ais unrichtig erwiesen, denn im folgenden 
wird gezeigt, daB diese Verbb. doch die friiher (III. Mitt.) angenommenen Konst.- 
Formeln besitzen. — Zunaclist muBte dio Konst. des zur Synthese des Wogonin- 
dimethylathers benutzten o-Oxytrimethoxyacetophenons_sichergestellt werden. Anti- 
arol (3,4,5-Trimethoxyphenol) wurde a th y lie r t  u. der A th y la th e r m it CH3-COCl u . 
A1C13 kondensiert, wobei ein OCH3 yerseift wurde. Die erhaltene Verb. erwies sich 
durch ihre s ta rk ę  FeC l3-R k. zweifellos ais 2-Oxy-3,4-dimethoxy-0-iilhoxyacelophenon.
Sio wurde nach dem ALLAN-ROBINSON-Verf. in 5-Athoxy-7,8-dimetlioxyfluvon iiber- 
gefiilirt u. dieses zum 5,7,8-Trioxyflavon e n ta lk y lie rt, welches m it dem Trioxyflavon 
aus Wogonin u. dem synthet. Wogonindimethylather ident. war. Die friiher fiir das 
o-Oxytrimethoxyacetophenon angenommene Struktur ist also richtig, u. Wogonin ist
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sicher 5,7-Dioxy-8-mdhoxyflavon. — Bzgl. des Baicalcins (vgl. SHIBATA u. Mitarbeiter, 
C. 1923. I II . 244) liat Vf. das Verf. von B a r g e l l i n i  (C. 1920. I. 75), d. h. Einw. 
von H J  auf 2,3,4,G-Tdramdhoxybenzoylacdophcnon, wiederholt u. gefunden, daB die 
Bk. nicht eindeutig verlauft. In  3 yon 4 Fallen entstand — entgegen BARGELLINIS 
Angabe — obiges 5,7,8-Trioxyflayon u. nur in einem Falle ein Gemisch gleieher Mengen 
von 5,7,8- u. S,6,7-Trioxyfluvcm, letzteres ident. m it Baicalein. Dessen Konst. folgt 
weiter aus der Zers. seines Trimethylathers durch langeres Kochen m it yerd. KOH, 
wobei neben Acetophenon u. Benzoesaure das Antiarol erhalten wurde. — Im Zu- 
sammenhang m it diesen Befunden ist es yon Interesse, daB 2,3,4,6,4'-Penłamethoxy- 
benzoylacetophenon m it H J  hauptsaehlieb 5,7,8,4'-, nicht aber 5,6,7,4'-Tetraoxyflavon 
liefert (BARGELLINI, Gazz. chim. Ital. 45 [1915], 69). Vf. hat in 3 von 4 Fallen nur 
die erste Verb. erhalten u. die andere Verb. (Scutellarein) nur in einem Falle ais Acetyl- 
deriv. (F. 238°) identifizieren konnen. Vf. hat die erste Verb. auch aus dem 2-Oxy-3,4,6- 
trimethoxyacetophenon iiber den Tetramethylather synthetisiert. — Vf. bespricht 
noch die Arbeit yon WESSELY u . MOSER (C. 1930. II. 2265). Die Auffassung dieser 
Autoren, daB das Ringsystem des 5,6,7,4'-Tetraoxyflavons stabiler sein soli ais das 
des 5,7,8,4'-Isomeren, erscheint nicht geniigend begriindet. Vf. hat aus 5,7,8-Tri- u. 
5,7,8,4'-Tctramethoxyflavon stets das entspreehcnde Oxyflavon erhalten u. keine 
Umlagerung beobachtet. Das sogen. Oxychrysin von N i e r e n s t e i n  ist keine de- 
finierte Verb.

V e r s u e h e .  Antiarol, C9H120 4. Darst. nach Chapman, P e r k in  u . B o b in so n  
(C. 1928. I. 929). Trennung des 2,6-Dimethoxychinons vom 5-Nitropyrogalloltri- 
methylather durch sd. A. (letzterer leichter 1.). Red. des Chinons zum Hydrochinon in W. 
m it S 02. Aus W. Krystalle, F. 148°. — 2-Oxy-3,4-dimdhoxy-6-dtJioxyacdophenon, 
C12H 160 5. Voriges in w. A. losen, Diazoathan mit A. hineindest., am folgenden Tag 
isolicrtes Ol in ĆH3-C0C1 losen, AlCl3 eintragen, nach lungerem Stehen m it Eis zers., 
in A. aufnehmen, Lsg. m it verd. NaOH ausziehen, m it HC1 fallen. Aus yerd. A. Blattohen, 
F. 97—98°. Mit FeCl3 braunyiolett. — Aus der ath. Lsg. 2,3,4-Trimdhoxy-6-dthoxy- 
acetophenon, Krystalle, F. 56—57°. — 5- Atlioxy-7,8-dimetlioxyflavon, Ci9Hls0 5. Vor- 
yoriges m it Benzoesaureanhydrid u. Na-Benzoat 6 Stdn. auf 180—185° erhitzen, 
mit A. u. der berechneten Menge wss. KOH 30 Min. kochen, A. im Vakuum abdest., 
m it W. verd., m it C02 sattigen. Aus A. Nadeln, F. 182—183°. — 5,7,8-Trioxyflavon. 
Voriges m it H J  (D. 1,7) in Bad von 130 bis 135° 1 Stde. erhitzen, m it W. u. NaHSOs 
fallen. Aus yerd. Eg. gelbe Nadeln, F. 227—228°. Mit Aeetanhydrid-Pyridin das 
Triacetylderiv., C21H 160 8, aus A. Nadeln, F . 216—217° (hoher ais friiher). — 2,3,4,6- 
Tetramdhoxybenzoylacelophenon, C19H 20O6. Tetrametlioxyacetophenon (F. 53—54°) m it 
Benzoesaureathylester u. Na 1 Stde. auf 120—125° erhitzen, m it essigsaurcm W. zer3., 
in A. aufnehmen, Lsg. m it 5%ig. NaOH ausziehen, m it C02 fallen, in A. aufnehmen, 
Verf. wiederholen. Aus A. Prismen, F. 109—110°. Liefert mit H J  (D. 1,7) bei 130—135° 
obiges 5,7,8-Trioxyflavon. — 5,7,8,4’-Tetramdhoxyflavon, C19HlsO0. Aus 2-Oxy-3,4,6- 
trimethoxyaeetophenon, Anissaureanhydrid u. Na-Anisat wie oben. Nadeln, F. 207 
bis 208° (vgl. WESSELY u . M oser, 1. c.). — 5,7,8,4'-Tdraoxyflavon, Ci5H 10O(,. Aus 
yorigem mit H J. Aus verd. Eg. gelbe Nadeln, F. 247—248°. Alkal. Lsgg. rotbraun. 
Mit FeCI3 grunliclibraun. Tetraacetylderiv., C23H 18O10, aus A. Nadeln, F. 252—253°. — 
2,3,4,6,4'-Penła7nethoxybenzoylacdophenon, C20H 22O,. Aus 2,3,4,6-Tetramethoxyaceto- 
phenon u. Anissauremethylester nach BARGELLINI. F. 112°. Liefert m it H J  das 
yorige. — Wogonindimdhyldther (III. Mitt.) wurde jetzt auch aus Wogonin in CH3OH 
m it ath . CH2N 2 (3 Tage) erhalten. — Die Ultraviolettabsorptions3pektien des Wogonins,
5-Athoxy-7,8-d"imethoxyflavons u. 5,7,8-TrioxyfIavons stimmen fast uberein; Band 
bei 3600, horizontaler Teil bei 3000. Die Kurve des 5,7,8,4'-Tetraoxyflavons besitzt 
ein Band bei 3226 u. einen horizontalen Teil bei 2600, dagegen die seines Tetramethyl- 
athers ein einziges breites Band m it Zentrum bei ca. 2900. Die Acetylderiw . der 
Oxyflavone,. also des 5,7,8-Tri- u. 5,7,8,4'-Tetraoxyflavons, des Baicaleins u. Scutel- 
lareins, zeigen dasselbe Spektrum wie Flavon. (Acta phytockim. 5. 219—37. 1931. 
Tokyo, Uniy.) '  LlNDENBAUM.

Francis Mary Hamer, Isidor Morris Heilbron, Joseph Henry Reade und 
Harold Norman Walls, Cyaninfarbstoffe und venvandie Verbindungen. Durch Darst. 
neuer photograph. wirksamer Stoffe soli die Beziehung zwischen chem. Konstitution 
u. photograph. Eigg. geklarfc werden. — Das dem Pinaeyanol almliche 4,4'-Diphenyl- 
l,l'-diatłiyl-2,2'-carboeyaninjodid (I), das aus dem Jodathylat des 4-Phenylchinaldins 
gewonnen wird, sensibilisiert stark, maximal bei 665 /ł/i, aber nicht so stark wie Pina-
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cyanol. Die entsprechende l,l'-Dimethylverb. wirkt sogar desensibilisierend, ein Bffekt, 
der durch Sulfit u. Carbonat gehemmt wird (vgl. M i l l s  u. P op e, Photographic Journ. 
60 [1920]. 253). Die l,l'-Diisopropylverb. sensibilisiert panchromat. so gut wie Pin- 
acyanol selbst, sogar noch weiter ins Rot hinein (Absorptionsmaxima bei 605 u. 
(schwacher) bei 560 fi/n). —  Chinazolinsensibilisatoren konnten bisher nicht hergestellt 
werden (B o g e r t  u. C la rk , C. 1924. II. 661; B o g e r t  u . G e ig e r , Journ. Amer. chem. 
Soc. 34 [1912]. 683). Vff. erhielten bei der Einw. von Phenyl-MgBr auf 1,2-Dimethyl- 
4-chinazolon (H e ilb r o n , K itc h e n , P a r k e s  u. S u tto n , C. 1926- I. 398) 4-Phenyl- 
2-methylchinazolinjodmethylat (II), aus dem mit Orthoameisenester naeh H am er  
(C. 1928. I. 703) 4,4'-Diphenyl-l,l'-dimethylchinazoearbocyaninjodid (III) entsteht; 
es absorbiert bei 630 u. 590 ji/i u. zeigt weder sensibilisierende, noch desensibilisierende 
Wrkg. Der Ersatz eines CH im Kern wirkt also anders ais derselbe Ersatz in der kon- 
jugierten aliphat. Kette, da das p-Dimethylamidoanil des Pyridin-2-aldehydjodathylats 
desensibilisierend wirkt, wahrend 2-p-Dimethylamidostyrylpyridinjodathylat ein wirk- 
samer Sensibilisator ist. —  Wahrend 2-p-Dimethylamidostyrylchinolinjodathylat 
sensibilisiert (H am er, C. 1924. II. 845), wirkt das 4-Phenylderiv. schwacher u. das 
Jodmethylat ,das letzterem entspricht u. auch bei 530 /.;/« ein breites Absorptionsband 
besitzt, zeigt sogar desensibilisierende Wrkg. 4-Phenyl-2-p-oxystyrylchinolinjodmethylat 
(Band bei 430 ///<) wirkt desensibilisierend auf nicht farbenempfindliche, weniger auf 
panchromat. Platten (es tritt keine Zerstorung des latenten Bildes ein), wahrend 4-Phenyl- 
2-p-oxystyrylchinoIinjodathylat u. der entsprechende Methoxykórper (Banden im 
Blauen bis 500 /;/<) nicht sensibilisieren. 4-Phenyl-2-p-dimethylaminostyrylchinazolin- 
jodmethylat (IV) absorbiert um 540 u. desensibilisiert etwas. Die Unters. von 
12 Benzopyryliumsalzen auf photograph. Wirksamkcit zcigte, daB hier keine Parallele 
zu der chem. Ahnlichkeit mit den Cliinoliniumsalzen bestcht. Eine ganz schwache 
Sensibilisierung wurde beobachtet beim 7-Oxy-2-(p-dimethylaminostyryl)-4-methyl- 
benzopyryliumchlorid bei 640 m i  (Absorption um 580 /(/i) u. beim 3,6-Dioxy-9-(p-di- 
methylaminostyryl)-xanthyliumchlorid (Absorption um 440 /(/<) (H e ilb r o n , W a lk e r  
u. B eck , C. 1925. II. 37; A tk in s o n  u. H e i lb r o n , C. 1926.1. 3334), jedoch ebensowenig 
Desensibilisierung wie bei folgenden: 4/-Oxy-3/-methoxy-2-styrylbenzopyryliumchlorid 
(Absorption im tiefen Rot); 5,7-Dimethoxy-2-phenyl-4-p-dimethylamidostyrylbenzo- 
pjTyliumchloroferriat (Band bei 550 /» t); 7-Oxy-2-p-methoxystyryl-4-p-dimethyl- 
amidostyrylbenzopyryliumchlorid (Absorption von 460—640 /</,(); 3-p-Dimethylamino- 
styryl-/3-naplithapyryliumperchlorat (Band mit einem Maximum bei 450 /</<). Schwache 
Sensibilisierung wurde beobachtet beim 2-p-Methoxystyrylbenzopyryliumchlorid (Ab
sorption vom Ultraviolett bis 440 /t/i), beim 3-(/3-2'-Oxy-l'-naphthylvinyl)-^-naphtha- 
pyryliumchlorid (DlCKINSON u. H e i lb r o n , C. 1927. I. 1832) u. beim 4-Phenyl-2,6- 
p,p-tctramethyldiaminodistyrylpyryliumchloroferriat (s. unten; Absorption bei 550 u. 
(schwach) bei 435 fi/t). Das 2-p-Dimethylaminostyrylbenzopyryliumchloroferriat (V) 
von BUCK u . H e i lb r o n  (C. 1923. III. 671; Maximum bei 635 nn) wirkt starker sensi- 
bilisicrend ais Safranin. Da aber alle Effekte durch Sulfit u. Soda aufgehoben werden, 
besitzen diese Salze keine prakt. Bedeutung. — D a in der Cyaningruppe die CH-Kette 
stets eine ungerade Zahl von C-Atomen enthalt, ist eine ,,virtuelle Tautomerie“ mog- 
lich (M ills  u . B r a u n h o ltz ,  C. 1923. I. 934). Vff. untersuchen daher einige symm. 
2,2'-Divinylensalze, dio von den echten Cyaninen auBerordentlich Yerschieden sind, 
das aus Chinaldinjodathylat u. Glyoxal leicht zugangliche 2,2,-Divinylendichinolin-
1,1-dijodathylat (VI), das nicht sensibilisiert (Band bei 510 fifi), sein 4,4'-Diphenyl- 
deriv. u. endlich das 4,4'-Diphenyl-2,2,-diviny]enchinazolin-l,l-dijodmethylat (VII), 
die die Empfindlichkeit der Platte stark vermindern. Aus demselben Grunde wurden 
die Kondensationsprodd. von 4-Phenylchinaldin- u. 4-Phenyl-2-methylehinazolin- 
jodmethylat mit Indol-3-aldehyd (YIH u. IX) untersucht; sie farben im Gegensatz 
zu den entspreehenden Carbocyaninen Wolle u. Seide nur rot (nicht blau). Die ent- 
sprecliendc, aus 7-Methoxy-2-phenjd-3,4-dimethylbenzopyi-yliumchlorid u. Indol-3-
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aldehyd entstehende Verb. X ist im Gegensatz dazu ein Wolle purpurblau farbender 
Stoff. Es wird darauf hingewiesen, daB die genannte Pyryliumverb. die angegebene 
Pormel hat u. nicht wie H e i l b r o n  u . Z a k i  (C. 1926. II. 2593) yermuteten, 7-Methoxy.
4-phenyl-2,3-dimethylbenzopyryliumchlorid ist. Die Verb., aus der das fragliche Prod 
m it GaiGNARDschem Reagens entstand, ist namlich nicht 7-iMothoxy-2,3-dimethyl 
chromon, sondern, wie C a n t e r ,  C u r d  u . R o b e r t s o n  (C. 1931. II. 853) gezeigt haben 
7-Methoxy-2-phenyl-3,4-dimethylcumarin.

V e r s u c h e .  4-Phenyl-2-methylchinazolinjodmethylat, CWH 1SN2J  (H). Aus 1,2-Di 
methyl-4-eliinazolon in Anisol mit Phenyl-MgBr; Erhitzen der Base mit H J  in A. Aus 
W. kanariengelbc Nadeln, F. 208° (Zers.). — 4-Phenyl-2-p-dimethylam.inoslyrylehin■ 
azolinjodmethylat, C25H 24N3J  (IV). Aus dem vorigen mit Dimethylaminobenzaldehyd 
u. Piperidin. Purpurrote Nadeln mit griinem Metallglanz. F. 202° (Zers.). — 4-Phenyl 
2-oxystyrylchinazolinjodmethylat,C23TilslO$f2J. Analog mit Salicylaldchyd. Aus A. orange 
farbene Nadeln, F. 182° (Zers.). — 4,4'-Diphenyl-1,1'-dimethylchinazocarbocyanin)odid 
C33H 27N4 J  (HI). Aus I I  m it Orthoameisensaureester in sd. Pyridin. Grunrote Nadeln 
F. 270°. Wolle u. Seide werden lcuohtend blau gefarbt. — 4,4'-Diphcnyl-2,2'-dimnylen 
dichinazolin-l,r-dijodmethylat, C34H 23N4 J 2 (VH). Aus H  mit Glyoxal in Pyridin. Braun 
rote Nadeln, F. 205° (Zers.). — 4-Phenyl-2-p-dimethylaminoslyrylchinoli7ijodathylat 
C27H 27N2J . A us 4-Phenylchinaldinjodiithylat (gelbe Nadeln, F. 200—201°) mit p-Di 
methylamidobenzaldehyd u. Piperidin. Aus A. purpurfarbene Nadeln. Jodmełhylat 
C^H^Nj, J-. Darst. aus dem Jodmethylat des 4-Plienylchinaldins (F. 205°) analog. F. 227 
(Zers.). — 4-Phenyl-2-p-oxystyrylchinolinjodmethylat, C24H20ONJ. Analog aus 4-Phenyl 
chinaldinjodmethylat u. p-Oxybenzaldehyd. Braune Nadeln. Jodiilhylat, C25H 2,ONJ. 
F. 220° (Zers.). —• 4-Phenyl-2-p-methoxystyrylcliinolinjodathylat, C20H 24ONJ. Aus
4-Phenylehinaldinjodathylat u. Anisaldehyd. Aus A. braune Nadeln, F. 247°. — 
4,4'-Diphenyl-l,l'-dimethyl-2,2'-carbocyaninjodid, C35H 2gN2J  (entsprechend I). Aus
4-PhenylchinaIdinjodmethylat u. Orthoameisensaureester in Aeetanhydrid. Aus A. 
goldgriine Nadeln. l,l'-Dj&thylverb., C37H33N2J  (I), analog. — 4,4'-Diphcnyl-2,2'-di- 
vinylendichinólin-l,l'-dijodmelliylat, C36H 30N2J 2. Aus 4-Phenylchinaldinjodmethylat u. 
Glyoxal in Pyridin. Aus Pyridin grunbraune Nadeln. Dijoddłhylat, C3aH34N2J 2, tief- 
rote, griin rcflektierende Tafeln. — 2,2'-Divinylendichinolin-l,r-dijoddthylat, C25H20N„J2
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(VI). Analog aus Chinaldmjodathylat. Tiefrote Tafeln. — Cliinaldinjodisopropylat, 
C13H10N J. A us den Komponenten in Bzl. Aus A. cremefarbene Nadeln, F. 103—165° 
(Zers.). — l,l'-Diisopropyl-2,2'-carbocyaninjodid, C27H 29N J (entsprechend I). Aus dem 
Y o r ig e n  mit Orthoameisensaurecster in Acetanhydrid. Aus Aceton blaugriine Nadeln. —
4-Phenyl-2,3'-indolylvinyhliinolinjodmethylat, C20H 21N2J  (Vlli). Aus 4-Phenylchinaldin- 
jodmethylat u. Indol-3-aldehyd mit Pipcridin in A. Aus A. braunrote Krystalle, 
F. 252° (Zers.). — 4-Phenyl-2,3'-indolylvinylchi7iazolinjodmethylat, C25H20N3J (Et). 
Darst. analog. Aus A. braunrote Nadeln, F. 238° (Zers.). — 7-Methoxy-2-phenyl-3- 
melhyl-4,3'-indolylvmylbenzopyryliumchlorid, C2aH220 2NCl (X). Aus 7-Methoxy-2- 
phenyl-3,4-dimethylbenzopyryliumchlorid u. Indol-3-aldehyd. Aus A. metali, blaue 
Nadeln. — 4- Phenyl-2,6 -p  ,p'-ietramelhyldiaminodistyrylpyrylium -chloroferriat,
C3lH 31ON2CljFe. Aus 4-Phenyl-2,6-dimethylpyryliumperchlorat (B a e y e r  u . P ic c a r d , 
L ie b ig s  Ann. 384 [1911]. 208) durch Behandeln mit Sodalsg., gasfórmigem HC1 in A., 
p-Dimethylamidobenzaldehyd, dann FeCl3. Aus Aceton bronzcahnlichc, rotc Nadeln. 
(Journ. chem. Soc., London 1932. 251—60. Jan. Liverpool, Univ.) B e r g j ia n n .

Stanley Beattie, Isidor Morris Heilbron und Francis Irving, Dicarbocycmine. 
Eine neue Reihe von Oyaninfarbslo/fen. Da Verlangerung der Polymethinkctte in 
Cyaninfarbstoffen die Absorption nach Rot ycrschiebt (vgl. Bloch u. H amer, C. 1928.
I. 874), untersuchten Vff. das Verh. von Dicarbocyaninen (Kette von 5 CH-Gruppen), 
die im extremen Rot oder im Ultrarot absorbiercn muCten; eine solche Verb. ist schon 
von K o n ig  (C. 1923. I. 443) erwahht worden. Zur Verkniipfung der heterocyclischen 
Systeme -wurden D eriw . des Chlor- -u. Brommalondialdehyds verwendet, besonders 
a-Chlor- (bzw. a-Brom)-/?-anilinoacroleinanil, C„Hri ■ N --C H  ■ CBr-—CH ■ NH ■ Ci;Hri, das 
aus Mucobromsaure m it Anilin in A. entsteht (D ie c k jia n n  u. P la tz ,  Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 37 [1904]. 4638). Das Bromaldehydanil gibt mit Chinaldinjodathylat in 
Pyridin-Piperidin ll-Brom-l,l'-diathyI-2,2'-dicarbocyaninjodid (I) (Absorptionsmaxi- 
mum bei 700 /(/t), das stark sensibilisierend wirkfc (maximal bei 755 /ifi). Lepidinjod- 
iithylat gibt analog II, das eine noch langere Konjugation bcsitzt u. bei 800 /ł/t (840 /t/J.) 
maximal absorbiert (sensibilisiert). 4-Phenylchinaldinjodathylat liefert mit a-Brom- 
/ff-anilinoacroleinanilbromhydrat ll-Brom-4,4'-diphenyl-l,r-diathyl-2,2/-dicarbooyanin- 
jodid (HI), das bei 730 u. 700 n/i absorbiert; wie in vielen anderen Fśillen schwiicht 
Phenyl in 4-Stellung die sensibilisierende Wrkg. — 10-Brom-l,r-diathylthiodicarbo- 
cyaninjodid (IV) entsteht aus 1-Methylbenzthiazoljodilthylat mit a-Brom-/S-anilino- 
acroleinanilbromhydrat. Auch hier gilt (vgl. B lo c h  u. H am er, 1. c.) die erwalmte 
Rcgel: Maximum der Sensibilisierung (Absorption) bei 690 (645 /</()• Analog entsteht 
aus 1,2,3,4-Tetramethylindoleniniumjodid 10-Brom-l,r,3,3',3'-hexamethylindodicarbo- 
cyaninjodid (V), ist tiefblau (im Gegensatz zum Astraphloxin FF) u. absorbiert maximal 
bei 645 /</«, aus Methylbenzoxazoljodathylat 10-Brom-l,l'-diathyloxadicarbocyanin- 
jodid (VI). Die VI entsprechende Chlorverb. absorbiert bei 580 /ł/t; dio sensibilisierende 
Wrkg. hat Maxima bei 615 u. 560 ///i. — Im  allgemcincn wird durch eine Yinylgruppe 
das Absorptions(haupt)maximum um 92, das der Sensibilisierung um 103 /t/t nach 
Rot verschoben. — Aus Mucobromsaure u. Na-Nitrit entsteht das Na-Salz des Nitro- 
malondialdehyds u. aus diesem mit Anilin a-Nitro-/?-anilinoacroleinanil, aus dem Nitrodi-
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carbocyanine dargestellt werden koiinen. ll-Nitro-l,l'-diathyl-2.2'-dicarbocyaninjodid 
absorbiert bei 490 u. 580 /i/i u. wirkt nicht nur nicht sensibilisierend, sondern sogar 
dcsensibilisierend. Die Nitrogruppe wirkt hier also analog wie in der Dinitroyerb. 
von M il l s  u . H a m e r  (Journ. chem. Soc., London 1920. 1550).

V e r  s u c h e. Es wird eine Vorschrift fiiT die Darst. von Mucochlorsaure an- 
gegeben. — 10-Brom-l,l',3,3,3',3'-hexamethylindodicarbocyaninjodid, C27H30N2B rJ (V). 
Aus a-Brom-/J-anilinoacroIeinanil, 1,2,3,3-Tetramethylindoleniniumjodid u. der ent- 
sprechenden freien Methylenbase (oder der entsprcclienden Menge K-Acetat) inA. Aus 
Aceton tiefgriino Krystalle. F arbt Seide, Wolle u. tanningebeizte Baumwolle leuchtend 
blau. — 10-Chlor-l,l' ,3,3,3' ,3' -hexamethylindodimrbocyaninjodid, C27H30N2C1J. Darst. 
analog, aber in Aeetanhydrid. Aus A. griine Krystalle, F. 240—-241° (Zers.). — 10-Chlor-
3,3,3',3'-letrameihyl-l,l'-diathylindodiearbocyaninjodid, C29H34N 2C12J . Darst. analog aus
2,3,3-Trimethyl-l-athylindoleniniumjodid. Aus A. griine Nadeln. Chlorid, C29H 31N2C12, 
aus der freien Trimethylindoleninbase. — 10-Nitro-l,l',3,3,3',3'-liczamethyluidodicarbo- 
cyaninjodid, C27H30O2N3J. Aus 1,2,3,3-Tetramethylindoleniniumjodid, 1,3,3-Trimethyl- 
2-methylenindolenin u. a-Nitro-/9-anilino-acroleinanil in A. Aus A. braune Krystalle; 
farbt Wolle u. gebeiztc Baumwolle tiefrot. — ll-Ghlor-1,1’-duilhyl-2,2’-dicarbocyaniii- 
jodid, C27H 26N2C1J  entsprcchend (I). Aus a-Chlor-/3-anilinoacroleinanil u. Chinaldin- 
jodathylat in Pyridin mit Piperidin. Aus A. griine Krystalle, F. 228—230° (Zers.). 
F arbt Seide u. Wolle griinblau. — 11 - Brom -1,1' - diathyl - 2,2' - dicarbocyaninjodid, 
C27H2GN2B rJ (I). Darst. analog. —- 11 - Nitro - 1,1' - diathyl - 2,2' - dicarbocyaninjodid, 
C27H 26N30 2J  (entsprechendl). Analog mit a-Nitro-/?-anilinoacroleinanil u. Piperidin inPy. 
Aus Aceton tief braune Krystalle, farbt tiefrot. — 10-Chlor-l,l'-diathyloxadicarbocyanin- 
jodid, C23H 220 2N2C1J (entsprechend VI). Aus a-Chlor-/?-anilinoacroleinanil u. 1-Methyl- 
benzosazoljodśithylat mit K-Acetat in Aeetanhydrid. Aus Aceton griine Krystalle, F . 214 
bis 215° (Zers.). F arbt leuchtend purpurrot. — 10-Brom-l,l'-didthyloxadicarbocyanin- 
jodid, C23H220 2N2BrJ. Darst. analog. — 10-Chlor-1,1'-diałhylthiodicarbocyaninjodid, 
C23H 22N2C1JS2 (entsprechend^ IV). Aus 1-Methylbenztkiazoljodathylat u. a-Chlor-/?- 
anilinoacroleinanil wic iiblich. Aus Aceton blaugriine Krystalle, F. 233—234° (Zers.). 
F arbt leuchtend blau. — 10-Brom.-l,l'■didthylthiodicarbocyaninjodid, C23H22N2B rJS2. 
Darst. analog. -— ll-Chlor-4,4'-diphenyl-1,1'-didthyl-2,2'-dicarbocyaninjodid, C39H 31N2C1J 
(entsprechend III). Aus 4-Phenylckinaldinjodathylat wie iiblich. Aus Aceton griin, 
golden reflektierende Krystalle. F arbt Seide tiefgriin. — ll-Brom -4,4'-diphenyl-1,1'- 
didthyl-2,2'-dicarbocyaninjodid, C39H31N2B rJ (III). Darst. analog. Aus A. griine Nadeln.
— ll-Chlor-1,1'-diathyl-4,4'-dicarbocyaninjodid, C27H 26N2C1J (entsprechend II). Aus Le- 
pidinjodathylat in Aeetanhydrid. Aus A. griine Tafeln. — 11-Brom-1,1'-diathyl-4,4'- 
dicarbocyaninjodid, C27H 26N2B rJ (II). Darst. analog, aber in Pyridin mit Piperidin, 
Griine, golden reflektierende Tafeln. (Journ. chem. Soc., London 1932. 260—68. 
Jan . Liverpool, Univ.) BERGMANN.

H. Salomon und P. Karrer, Pflanzenfarbstoffe. X XXVIII. Ein Farbstoff aus 
„rotem“ JReis, Monascin. (XXXVII. vgl. C. 1931. II . 3348.) Der in Ostasien durch 
Ziichtung des Pilzes Monascus purpureus Wentii hergestellte „rote“ lieis enthalt 
mehrere Farbstoffe. Die Reindarst. des tief braunroten Pigmentes, dem der roto Reis 
hauptsachlich seine intensiye Farbung yerdankt, ist bisher nicht gelungen. Wokl
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aber konnten Vff. eine tief gelbe Komponent® rein isolieren, fiir welche sie den Namen 
M mascin  vorschlagen. Dio Mol.-Gew.-Bestst. u. Analysen stimmen am besten auf 
cino Bruttoformel C24H 30O0, aber erstere Bestst. sind wegen der Zersetzliehkeit des 
Farbstoffes in Lsg. unsieher. OCH3 nicht vorhanden. Die Acetylierung ist nicht 
gelungen, wohl aber dio Hydrierung, allerdings m it schlechter Ausbeute wegen weit- 
gehcnder Zers. Oxydationsverss« m it H N 03, KMn04, Cr03, Ozon u. H 20 2 ergaben 
reichlich Oxalsaure, sonst kcino definierten Prodd.; jedoch scheinen niedero F ett3iiuren 
gebildet zu werden. Ober die chem. Natur des Monascins laBt sich noch nicht mehr 
sagen, ais daB os groBenteils aliphat. Struktur besitzen muB.

V o r s u c h e. Monascin, C21H30O,j. Roten Rcis m it A. erschopfend extrahiert, 
wonach der Reis noch rot gefiirbt ist, E xtrakt eingeengt, bei ca. 6° eine Wocho stehen 
gelassen, Nd. abgesaugt, m it ciskaltem A., dann PAe. gewaschen, zur Entfemung 
anorgan. Beimengungen m it k. Aceton verrieben, abgesaugt, mit Aceton gewaschen, 
L3g. im Vakuum bis zur Sirupdicke konz., erstarrtes Prod. mehrmals aus absol. A. 
umkrystallisiert. Schwefelgelbe Blattchen, bei ca. 130° sinternd, F. 135— 140°, unl. 
in W. u. PAe., sonst mehr oder weniger 1., sehr langsam 1. in k. wss., dagegen 11. in 
alkoh. Lauge (braunrot), aus ath. Lsg. durch wss. NaOH extrahierbar, aus alkoh.- 
alkal. Lsg. durch C02 fallbar. Dio alkal. Lsg. zers. sich schnell. Reduziert FEHLINGsehe 
Lsg. nicht u. gibt m it FeCl3 keino Farbung. Lsg. in konz. H 2S04 gelb. Diazomethan 
wirkt auf die Chlf.-Lsg. zuniichst nicht, dann sturm. ein unter Zers. Br wirkt addierend u. 
substituierend.— Dihydroderiv., C2.,H320 6. In  Eg. m it P t. Aus wenig A. Nadeln, F. 130 bis 
131°, in Lsg. zersetzlioh. (Helv. chim. Acta 15. ,18—22. 1/2. 1932. Ziirich, Univ.) Lb.

Fritz Reindel und Helmut Kipphan, Ober die Einwirkung von Ozon auf Ergo- 
sterin und seine Derivate. Dio Ozonisierung des Ergosterins verlauft nur dann n., 
wenn man m it 1,5- bis 2,5°/„ig. Ozon u. in Hexan oder PAe. bzw. PAe.-Essigester- 
gemisch arbeitet — andemfalls erhiolten Vff. (z. B. m it 8—10%ig. Ozon in CC14) 
Ozonide, die auf 1 Mol Ergosterin 15—18 Atome Sauerstoff enthielten. Wahrend 
allo-a-Ergostanol, sein Acetylderiv. u. Chlorergostan m it Ozon nicht reagieren, geben 
Ergosterin, sein Acetylderiv. u. a-Ergostenol kornige, sich gegen 100° zers. Ozonide. 
Das Ozonid des Ergosterylacetats wurde zuerst in aldehydfreiem A.-Eg. katalyt. 
hydriert; dann wurden die fluchtigen Stoffe abgetrennt. Der bereits fruher (C. 1930.
II . 3419) beschriebene, neben einem Harz entstehendo Aldehyd konnte auch jetz.t 
nicht rcin dargestellt werden, wohl aber sein Semicarbazon u. seinDinitrophenylhydrazon. 
Der Aldehyd ist Methylisopropylacetaldehyd, da Oxydation zur bekannten Methyl- 
isopropylessigsauro (F. des Amids 131,5°) fiihrt. — Es muB also eine Doppelbindung 
des Ergosterins in der Seitenkette liegen. Uberraschenderweise ist diese strukturell 
verschieden von der des Cholesterins, da sie nebenst. Struktur besitzen muB. Viol-

leicht hangt mit dieser Verschiedenheit zu-
i 3 sammen, daB pflanzliche Sterine (Sitosterin)

r H 8> -C H ----CH---- C H ^ IC ----  vom tier. Organismus nicht resorbiert werden
3 (S c h ó n h e im e r , C. 1930. I. 851). Ergosterin

muB allerdings wenigstens in kleinen Mengen resorbierbar sein, moglicherweise in 
Form der leicht sich bildenden Mischkrystalle m it Cholesterin. Im  a-Ergostenol muB 
die Seitenkette hydriert sein, da es bei der Ozonisierung den Aldehyd nicht gibt. — 
Die Ozonide des Ergosterinacetats C29H44Ou  u. des Ergosterins selbst, C2,H 42OJ0, 
wurden aus Chlf. m it Hexan umgefiillt. Dinitrophenylhydrazon des Methylisopropyl- 
acelałdeJtyds, C12H 160 4N4, aus Lg. goldgelbe Blatter, F. 124—125° {das Mononitro-
phenylhydrazon, F. 102°, konnte nicht in reiner Form gewonnen werden). — Methyl-
isopropylaceiamid, CaH i3ON. Aus dem Aldehyd m it AgN03 u. Baryt; Darst. iiber 
das rohe Chlorid — ferner aus der Methylisopropylessigsauro von VAN ROMBERGH 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 5 [1886]. 232). Aus Lg., dann Hochvakuumdest. Blattchen, 
F. 130,5— 131,5°. Auch Ag-Salz, C„Hn 0 2Ag, aus viel W. farblose Nadeln, u. Gu-Salz — 
aus dem Ba-Salz m it AgN03 bzw. CuCl2 —, aus A. feine griine Nadelbiischel, Dunkel- 
fiirbung ab 280°, waren bei der analyt. u. synthet. Saure ident. (LlEBIGs Ann. 493. 
181—90. 4/2. 1932. Chem. Inst. Weihenstephan d. Techn. Hochsch. Miiiichen.) BERG.

Isidor Morris Heilbron und James Charles Edward Simpson, Versuche in 
der Sterinreihe. 11. Mitt. Die Bildung von Athern des Ergosterins und seiner Derivate. 
(10. vgl. C. 1931. I. 1928.) Da Ergosterylchlorid nicht darstellbar ist, konnen naeh 
der fur Cholesterin brauchbaren Methode von DlELS u. BLUMBERG (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 44 [1911]. 2847) keine Ergosterinather hergestellt werden. Wahrend die Me- 
thylierung von Ergosterin mit Dimethylsulfat nicht gelang, fuhrte die Verwendung

XIV. 1. 134
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von CH3J  u. Ag20 , das nach H a w o r t h , H ib s t  u. Mu l l e r  (C. 1930. I .  2393) akti- 
vierfc war, zum Ziel, wenn etwas NaOH zugesetzt wurde. Ebenso konnte der Athyl- 
iither u. der Methylather des a-Dihydroergostenols u. des a-Ergostenols gewonnen 
werden. Auch die Umsetzung yon Ergosterin-Na m it CH3J  ist brauchbar, verlauft 
sogar schneller; analog konnte der Ergosterinbenzylather hergestellt werden. Ergo- 
sterinmethylathcr, der die Earbrkk. des Ergosterins gibt, liefert m it HCI ein Isomeres, 
das einheitlicli zu sein seheint, mit Hg-Acetat einen Deliydroergosterinmethylather, 
dessen Bldg. beweist, daB beim Ubergang von Ergosterin in Dehydroergosterin nicht 
dio sekundiire Alkoholgruppe angegriffen wird. Die Absorption des Methylathers ist 
dieselbo wie die des Ergosterins; bei der Bestrahlung inA . findet dieselbe Absorptions- 
iinderung sta tt, durch die nach B Stdn. ein Maximum bei 247 /t/i entsteht, wahrend 
dio iiberbestrahlte Lsg. nur schwache allgemeine Absorption zeigt. 0,1 y des Bestrah- 
lungsprod. zcigte keino antirachit. Wirksamkeit, die bei 5 y beobaehteto kleine Wrkg. 
diirfte auf teilweise photochem. Entalkylierung zuriickzufiihren sein. Dasselbo gilt 
fiir die andern Ather. — Auch cc-Ergostenolmethylather wird durch HCI in ein Iso- 
meres, den /S-Ergostenolmethylather, yerwandelt.

V e r  s u e h e. Ergosterinmeihyldther, C28H 440 . Nach den angegebenen Methoden. 
Aus Essigester-A. Blattchen, E. 151— 152°, [oc]d22 =  —114° (in Chlf.). — Ergosterin- 
benzyliither, C34H480 . Aus Ergosterin-K u. Benzylchlorid. Aus Essigcster, dann Aceton 
seidige Nadeln, F. 134—135°, [a]D19 =  —61° (in Chlf.). — Ergosterinałhylather, C29H460 . 
Darst. m it AgaO, NaOH u. Jodathyl. Aus Aceton Nadelehen, F. 123—124°, [o:]d21 —
— 111“ (in Chlf.). — Dehydroergosterinmethylather, C28H420 . Aus Ergosterinmethyl- 
atlier u. Mercuriaeetat in Eg.-Mcthanol. Aus Essigester-Methanol, dann Bzl.-A. dicko 
Nadeln, F. 106°, [a]n20 =  +166° (in Chlf.). — Isoergosterinmelhylather, C28H 440 . Aus 
Ergosterinmethylather u. HCl-Gas in Chlf. Aus Aceton Tafeln, F. 116°, [<x]d20 =  —66° 
(in Chlf.), Absorptionsmaximum bei 247 fi/t. — a -Dihydroergosterinmethyldther, C28H 460 . 
Aus a-Dihydroergostcrin mit AgsO, NaOH u. Jodmethyl. Aus Essigester-Methanol, 
dann Aceton Blattchen, F. 148°, [oc]d22 =  —22,8° (in Chlf.). — u.-Ergostenolmethyluther, 
C28H 480. Darst. wie beim vorigen. Aus A.-Methanol Tafeln, F . 56°, [<x]d2° =  +6,3° 
(in Chlf.). — (S-Ergostmolmethyldther, C28H4S0 . Aus dem yorigen m it HCI in Chlf. 
Aus A. Tafeln, aus A.-Methanol Nadeln, F . 100°, [a]d22 =  +15,3° (in Chlf.). Das 
Praparat diirfte nocli a-Verb. cnthalten, da es in konz. Lsg. noch die ToBTELLI-JA FFE- 
scho Rk. gab. (Journ. chem. Soc., London 1932. 2C8—73. Jan. Liyerpool, Univ.) B e b g .

E. M ontignie, Einige neue Ester des Cholesterins. XV. (XIV. vgl. C. 1931.1. 3015.) 
Acetylsalicylsaurecholeslerylester, C36H 520 4. Je  1 Słoi. Acetylsalieylsaure u. Chole- 
sterin 2 Stdn. auf 150° erhitzen, m it sd. A. aufnehmen. Krystalle, F . 105°. Gibt 
LlEBERMANNsche Rk. Wird durch alkoh. KOH zu Cholesterin, Salicyl- u. Essigsaurc 
yerseift. Mit Br in Eg. ein Dibromid, F . 108°. — Acetylbresotinsaurecholesterylester, 
C37Hs40 4. Analog bei 180° (l/2 Stde.). Sd. A. lost nur einen Teil- Aus der Lsg. fallt 
ein Gemisch von Cholesterin u. einem seiner Isomeren aus, welches ein Dibromid 
von F. 112° u. ein Acetat von F. 102° liefert. Der in A. ungel. Teil ist genannter Ester, 
aus Eg. Krystalle, F . 158—159°. Dibromid, F. 118—119°. — Camphocarbonsaure- 
cholesterylester, C38Hco0 3. Darst. bei 130° (1/4 Stde.). Der in A. 1. Teil (Krystalle, 
F. 139—140°) ist wieder ein Gemisch von Cholesterin u. einem seiner Isomeren; Acetat, 
F . 110°. Der in A. unl. Teil ist der Ester, F. 178—179°. Phenylhydrazon, Krystalle,
F . 184°. Oxim, F. 160°. (Buli. Soc. chim. France [4] 49. 1852—53. Dez. 1931.) Lb.

W ilfrid  B. S. Bishop, Uber die Bestrahlung ton Cholesterin. Róntgenstrahlen u. 
Radiumstrahlen yeriindern Cholesterin in Lsgg. in Chlf. u. Tetrachlorkohlenstoff, 
nicht aber in A. u. Bzl. Es tr i t t  eino F.-Erniedrigung von etwa 35° ein. Da die Ló- 
sungsmm. selbst von den Strahlen angegriffen werden (Erniedrigung des Kp. um ca. 1°; 
Freisetzen von Chlor), diirfte die Wrkg. auf Cholesterin nur indirekt sein. (Chem. 
Engin. Mining Rev. 24. 145—46. 5/1. 1932. Sydney, Univ.) B e r g m a n n .

[russ.] Julij Ssigismundowitsch Salkind, Chemie der oycl. Verbindungen. 3. Aufl. Lenin
grad: Staatl. Wiss.-Techn. Verlag 1931. (31S S.) Rbl. 3.20.

E. Biochemie.
E ,.  E n z y m c h e m ie .

Heinrich Więland u n d  Walter Mitchell, t)ber den Hechanismus der Ozydations- 
vorgdnge. X X IX . UberdiedehydrierendenEnzymederMilch. IV. (XXVIII. ygl. C. 1931.
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II. 226, III . vgl. C. 1931. I. 292.) In der yorigen Mitt. war nachgewicscn worden, daB 
die durch die Milchdchydrasen beschleunigten Aldehydrkk. (Dehydrierung durch 0 2 
u. durch Methylenblau; Dismutation) auf ein einziges Enzym zuriickzufuhren sind. 
Hingegen ist noch nicht klar, ob Xanthindehydrase u. Aldehydrase ident. sind. Die 
bisherigen Tatsachen (W ie la n d  u. R o s e n fe ld ,  C. 1930. I. 1159) sprechen in der 
Hauptsache dagegen. tJbcrraschenderwei.se wurde nur die Entfarbungszeit fiir eine 
gegebene Menge Methylenblau (MB) nicht yerkurzt, wenn die beiden Substrate Xanthin 
u. Salicylaldehyd nebeneinander in optimalcr Konz. yorlagen (C. 1931. I. 292); nur 
bei Vcrwendung von Acetaldehyd wurde in geringem MaBe eine Verkiirzung iiber die 
der wirksameren Xanthindehydrase entspreehende Zeit hinaus beobachtct. Analoges 
hat auch S en  (C. 1931. II . 1437) am System Hypoxanthin-Vanillin beobachtet; doch 
ist sein ScliluB auf Einhcitliehkeit der Fermentsystems nicht berechtigt, weil er die 
Moglichkeit adsorptiver Hemmimg nicht beriicksichtigt. — Es wird gezeigt, daB die 
bei der enzymat. Dehydrierung von Xanthin entstehende Harnsaure genau dem 
hydrierten MB aquivalent ist — fiir die Harnsaurebest. bei Ggw. von Leuko-MB wird 
eine Methode angegeben. Vff. untersuehen die Dehydrierung mit MB in der Kombination 
Xanthin-Acetaldehyd, u. zwar werden die Aldehydmengen yariiert u. dio Entfarbungs
zeit u. gebildete Harnsaure gemessen. In zwei Rei hen m it Na-Acetat u. Phosphat 
ais Puffer (ph =  7,6 bzw. 8,0) ergibt sich, daB der gesamte Farbstoff fur die Dehydrierung 
von Xanthin yerbraucht wird, wahrend der Aldehyd bestcnfalls bei den hóchsten 
Konzz. mitreagiert — u. das in Ansatzen m it dem molaren Verhaltnis Aldehyd: Xan- 
thin =  66, 132, 264, 50, 100, 200: 1. Der Aldehyd wirkt nur hemmend, indem die 
Geschwindigkeit m it steigender Entfarbungszeit u. abnehmender Zahl der Enzym- 
einheiten sinkt. Analog dem Xanthin verhalt sich Hypoxanthin; die Ergebnisse andern 
sich auch nicht, wenn weniger Purinbase angowandt wird ais zur MB-Hydrierung 
notig ist — das gesamte Xanthin wird dehydriert. Die Entfarbung erfolgt deutlich 
langsamer ais mit Acetaldehyd allein. — Chinon verhalt sich den Milchdeliydrasen 
gegeniiber ais wirksamer Acceptor, aber sehr bald tr i t t  Verlangsamung der Rk. u. 
Zerstorung des Enzyms ein (ahnlich dem Verh. gegen Succinodehydrase). Es wurde 
bei ph =  6,80 gearbeitet u. m it farblosen Chinonlsgg., da gedunkelte ihren Titer in der 
Mischung mit Acetaldehyd u. Xanthin verandern. Der genannte Effekt tr i t t  mit 
Acetaldehyd — u. auch mit Salicylaldehyd — deutlich ein, aber bei geniigend groBer 
Enzymmenge kann vor ihrer volligen Zerstorung alles Chinon umgesetzt sein. Verd. 
Lsgg. zeigen einen etwas grSBeren Umsatz (Schadigung des Enzyms kleiner). Chinon 
ist ais Acceptor dem MB iiberlegen; unter Bedingungen, wo es sich wie MB etwa in 
einer Rk. nu liter Ordnung umsetzt, ist dio Geschwindigkeit doppelt so groB wie mit MB. 
Wahrend m it MB die Dehydrierung der Purinbasen schneller verlauft ais dio der Alde
hyde, ist es m it Chinon umgekehrt. Im  Gemisch Xanthin u. Acetaldehyd konnte mit 
Chinon eine Steigerung der Geschwindigkeit iiber die der rascheren Dehydrierungsrk. 
hinaus beobachtet werden, besonders in Ansatzen mit geringeren Aldehydkonzz. Die 
Analyse der Chinonansatze ergibt, daB die Hauptmenge dieses Acceptors fiir die De
hydrierung des Aldehyds, nicht des Xanthins dient. Dieser wesentlicho Unterschicd 
gegeniiber den MB-Verss. steht im Einklang mit der schon friiher getroffenen Fest- 
stellung, daB fiir die enzymat. Dehydrierung nicht allein das Affinitatsverhaltnis 
zwischen Substrat u. wirksamer Oberflache entscheidend ist, sondern vielmehr die 
Abstimmung des H 2-Acceptors auf das System Substrat-Enzym. — DaB die groBo 
Affinitat der Purinbasen zum Enzym in den Chinonverss. nicht merkbar wird, ist darauf 
zuriickzufuhren, daB Teile der akt. Oberflache von Chinon blockiert sind, wahrend 
in den MB-Verss. die Purinbasen die Adsorption des Farbstoffs an das Enzym unter- 
binden. DaB die Chinonhemmung den Aldehyd weniger trifft — obwohl er an sich 
weniger enzymaffin ist — wird so gedeutet, daB die Zerfallsrk. Enzym-Aldehyd- 
Chinon — ->| Enzym +  Saure +  Hydrochinon geschwinder verlauft ais die Rk. Enzym- 
Xanthin-Chinon — >- Enzym -f- Harnsaure +  Hydrochinon. Zur Erklarung der Beob- 
aehtungen an den gemischten Systemen muB weiterhin angenommen werden, daB 
die Purinbase die wirksame Oberflache des Enzyms bzw\ der Enzyme besetzt u. so 
den Aldehyd an der Beteiligung hemmt — was durch den Befund von DlXON u. 
THUKLOW (C. 1925.1. 234) gestiitzt crscheint, daB Harnsaure die Aldehyddehydrierung 
durch das Milchenzym verlangsamt. Fiir die Chinonverss. kann man natiirlich nicht 
analog annehmen, daB Aldehyd allein die Xanthindehydrierung hemmt. Wenn ein 
einziges Enzym yorlage, konnte man schlieBen, daB Chinon am starksten adsorbierbar 
ist u. so iiber die Beteiligung von Xanthin u. Aldehyd entseheidet, die nach der Ge-
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schwindigkeit der angegebenen Rkk. erfolgt. Nun spricht aber auBer den schon be- 
kannten Griinden fiir die Zweiheit des Milchdehydrasesystems die Beobachtung, daB 
in den gemischten Verss. mit Chinon die Umsatzgeschwindigkeit lióher ist ais in den 
Einzelsystemen. Die hier beobachtete Xanthinreaktionshemmung ware yielleicht so 
zu deuten, daB eine Adsorptionsyerb. Xanthindehydrase-Chinon-Aldehyd ^  Xanthin- 
dehydrase-Chinon Aldehyd auftritt. — Phenylglyoxal, das in W. gegen 0 2 indifferent 
ist, dagegen unter Mithilfc von Pd-Schwarz autoxydiert wird (auch m it Chinon), kann 
auch durch das Milchferment dehydriert werden. Aus den Verss. iiber dio optimale 
Konz. geht hervor, daB sich Phenylglyoxal bzgl. der Affinitiit zum Enzym den Fett- 
aldehyden, nicht den aromat., anschlieBt. Das gilt fiir MB, wahrend Chinon indifferent 
ist. — Bei der Dehydrierung von Xanthin u. Hyposanthin m it einem 0 2-MB-Gemisch 
ist der Sauerstoffverbrauch derselbo wie in reinem O,, wahrend im Oj-Ćhinongemisch 
eine Verminderung eintritt. Der Grund dafiir ist der, daB Leuko-MB durch seine 
Autoxydation den 0 2-Verbrauch bedingt — der hier also nur indirekt ist —, wahrend 
dasHydrierungsprod. desChinons nicht autoxydierbar ist. Dementspreehend ergibt beim 
Hypoxanthin die Kombination von 0 2 u. MB eino Steigerung der Iik.-Geschwindigkeit. 
Die friiher beobachtete allmahliche Hemmung durch das infolge der Autoxydation 
des Leuko-MB gebildete H 20 2 wurde auch hier gefunden. — Bei der Unters. des Ein- 
flusses von Schwermetallsalzen auf die enzymat. Rk., die an der Entfarbungszeit 
von MB bestimmt wurde, ergab sich: Cu hemmt schon in einer Konz. von 5 X 10-0 g- 
Atomen um 20%; bei der yierfachen Konz. tr i t t  yollstandige Entfarbung erst ein, 
wenn frische Enzymlsg. nachtriiglich zugesetzt wird. HgCL inaktivierte in der Konz. 
3 X 10-5, AgN03 in der Konz. 4 X 10-5; Blei wirkt weniger, ebenso Ferrosulfat, noch 
weniger Zink, Arsenik etwa so stark wio Blei (ygl. BABRY, BUNBURY u . K e n n a w a y ,  
C. 1929. I. 3115). Chrom-, Nickel-, Kobalt-, Mangan-, Cadmium- u. Thalliumsalze 
hemmen bemerkenswerterweise nicht. Wahrend die Xanthindehydrierung yon Cif' 
nicht beeinfluBt wird, yerhindert Zusatz yon CN' in stochiometr. Verhiiltnis v o r  der 
Zugabe der Salzo dio Hemmung durch Hg u. Au vollstandig, durch Ag teilweise. Nicht 
beeinfluBt wird dio schwache Hemmung dureh Fe, Pb u. Zn. Es laBt sich zeigen, daB 
der Zusatz von CN' hemmt, der zur Bldg. der komplexen Cyanide nótig ist, so daB also 
die hemmende Wrkg. der I  o n e n bewiesen ist. Die iiberraschende Beobachtung, 
daB zur Bldg. der Komplese nicht ausreichende CN'-Konzz. starker hemmen ais das 
Metali ohne Cyanid, kann nicht erklart werden. Sie wurde nur beim Hg, Au u. Ag, 
nicht beim Kupfer gemacht. Die Metallionen bewirken eine Ausfloekung des Enzyms. — 
Wenn H 2S einigo Zeit auf die Enzymlsg. einwirken gelassen u. dann durch Eyakuieren 
oder m it N2 entfernt wurde, so zeigte sich, daB auch 7 «  -mol. H 2S Xanthindehydrase 
nicht sehr stark passiyiert; die irreversible Hemmung betragt rund 50% u- ist nach
5 oder 15 Min. dauernder Einw. von H 2S nahezu dieselbe. (L ie b ig s  Ann. 492. 156—82. 
18/1. 1932. Miinchen, Chem. Lab. d. Bayr. Akad. d. Wiss.) B e RGMANN.

Heinrich Wieland und Otto B. Claren, Ober den Meclianismus der Oxydations- 
vorgange. XXX. t)ber das dehydrierende Fermentsystem der Hefe. (XXIX. Mitt. ygl. yorst. 
Ref.) Vff. beabsichtigen die Unters. des aeroben Umsatzcs der Hefe, um vom Stand- 
punkt der Dohydrierungstheorie die yorliegenden komplizierten Verhaltnisse zu klaren 
u. evtl. die Vorgange der Atmung u. Garung auf ein einziges Fermentsystem zuriiek- 
zufiihren. Ais Materiał diente untergarige Bierhefe, die zur Selbstyerzehrung ihres 
ZeUinhalts gebracht wurde, indem sie in wss. Suspension 15—20 Stdn. lang in 0 2 
geschuttelt wurde. Die morpholog. u. physiolog. intakten Praparate besitzen nur geringe 
Selbstgarung u. Selbstatmung, so daB an dieser „yerarmten Hefe“ Rkk. studiert 
werden konnen, die erheblich langsamer sind ais die Eigenrkk. der unyorbehandelten 
Hefe. Autolysate u. Macerationssaft sind zu wenig wirksam u. in ihrer Leistung zu 
wenig konstant. — Bei der Darst. der yerarmten Hefe, die im Original eingehend be- 
handelt ist, wurde festgestellt, daB — entgegen manchcn Angaben — Toluol bakterielle 
Infektion am giinstigsten yerhindern kann, weil die Hemmung durch Toluol nur 
ca. 3—5%, dio durch Chlf. u. Thymol 35 bzw. 60% ausmacht. — D e h y d r i e r u n g  
v o n  A l k o h o l :  Der 0 2-Verbrauch der Hefe gegeniiber Alkohol ist von 1/i -mo\. bis 
i/m -m ol. (ph =  6,8) linear; die Rk.-Geschwindigkeit ist in diesem Konz.-Bereich 
gleich, was die starkę Affinitat des A. zum Enzym beweist. Es werden die auf Oxy- 
dation zu Essigsiiure ber. 0 2-Mengen unter den Versuehsbedingungen in 60 Min. auf- 
genommen; daB auch in den letzt-en Min. der Umsatz nicht abnimmt, zeigt, daB die 
Oxydation iiber die Essigsaure hinaus — sogar m it erhohter Geschwindigkeit — weiter- 
geht. Die Geschwindigkeit ist unabhangig dayon, ob 0 2 oder Luft yerwendet wird,
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von dor Puffersubstanz ist sie etwas abhangig: Phosphat erhoht etwas, optimal bei 
1/20-mol.; m it %-mol. Phosphat sinkt der W ert unter den nicht gepufferter Ansatze. 
(Es wird hier normalerweise stets m it 1/25-mol. Phosphatpuffer gearbeitet.) Wie bei 
den Essigbakterien betragt die Geschwindigkeit der Methylenblaudehydrierung von
A. mit yerarmter Hefc nur 6—8°/0 der der aeroben Rk., was Vff. auf die behinderte 
Diffusion der groBen Moll. ins Zellinnere zuriickfuhren. Dafiir spricht, daB Zerstorung 
der Zellstruktur das in Rede stehende Geschwindigkeitsverhaltnis wesentlieh ver- 
schiebt, allerdings unter starker Herabsetzung der Absolutwerte. Auch m it MB gibt 
Dehydrierung von A. eine lineare Kurvo; die letzten Spuren MB verschwinden nie 
(Dehydrierung yon Leuko-MB durch einen unbekannten Acceptor?). —Die Dehydrier- 
leistung frischer Hefe — m it 0 2 oder mit MB — wird durch %,,-mol. A. nicht merklich 
beeinfluBt; offenbar dienen Zellinhaltsstoffe ais Substrat. „Verarmte Hefe“ steigert 
den 0 2-Umsatz m it A. auf das 20-fache, m it MB u. A. auf das 6-fache. In  Trockenhefe 
ist die Eigenatmung gegeniiber der frischen auf 16%, der Umsatz m it 0 2 u. A. auf 22% 
gefallen, wahrend der m it MB um 15—20% gestiegen ist, bei gleichzeitiger Anwesenheit 
von 0 2 sogar noch etwas mehr. Der Umsatz m it 0 2 ist bei frischer Hefe 17-mal, bei 
Trockenhefe 2,5-mal so groB wie m it MB. Daraus wollen Vff. nicht den SchluB zichen, 
daB die 0 2- u. die MB-Dehydrierung durch zwei yerschiedene Enzyme erfolgt, von denen 
das erstere durch die Trocknung zu 80% zerstort, das letztere sogar etwas ak tm ert 
wird. Es besteht die Moglichkeit, daB die Sprengung der Zellverbande das der De
hydrierung von A. dienende Enzym weitgehend zerstort, aber akt. Oberflachen frei- 
macht, die bei intakten Zellen nur dem 0 2, nicht dem groBen MB zuganglich sind; 
d. h. bei der Trocknung werden 80% des Enzyms zerstort; zugleich wird die dem BIB 
zugiingliche Oberflache auf das 7-fache (d. i. 17: 2,5) yergrofiert. — D e h y d r i e r u n g  
v o n  A c e t a l d e h y d :  Diese Rk. ist sehr stark konz.-abhangig, u. zwar hemmt 
Aldehyd selbst in hóherer Konz. (Optimum bei 1/120—1/180-mol.). Die Affinitat zum 
Enzym ist also groBer ais zur Milchdehydrase. Unter optimalen Bedingungen ist die 
Umsetzungsgeschwindigkeit von Aldehyd %  yon der des A. Die Geschwindigkeit ist 
in Luft hier kleiner ais in 0 2 (s. unten). BIB wird mit A. dreimal so schnell entfarbt 
wie m it Aldehyd. Der Rk.-Verlauf ist wahrscheinlich linear. — D e h y d r i e r u n g  
v o n  M e t h y l g l y o x a l :  Der 0 2-Verbraueh frischer Hefe wird durch Ggw. von 
% o-m ol. Methylglyoxal etwas verringert, die Eigengarung hingegen gesteigert. Ersteres 
ist darauf zuriickzufuhren, daB Methylglyosal leichter sich m it 0 2 umsetzende Stoffe 
von der akt. Oberflache des Enzyms verdrangt. Mit yerarmter Hefe besitzt der Umsatz 
mit 0 2 eine Geschwindigkeit, die fast derjenigen im Fali des A. gleichkommt; dio 
Eigengarung ist gegeniiber dem Blindvers. nur wcnig gesteigert. Verhąltnis anaerober 
C02-Abgabe: Sauerstoffaufnahme =  0,1. Mit MB wurde vor allem Aąuiyalenz von 
verbrauchtem Farbstoff u. gebildetem C02 festgestellt: Dehydrierung von Methyl- 
glyoxal zu Brenztraubensaure u. Decarboxylierung zu Acetaldehyd. Abhangigkeit 
von der 0 2-Konz. (Vergleich von 0 2 u. Lu ft) besteht nicht, wohl aber von der Methyl- 
glyoxalkonz.: Das Rk.-Optimum liegt bei 1/s0-mo\. Mit MB ist die Geschwindigkeit 
1,5-mal so groB wie m it Acetaldehyd. Da &ie Umsstzungsgeschwindigkeit der binaren 
Gemische aus den 3 Komponenten A., A .dehyd u. Methylglyoxal der des raschest 
reagierenden Stoffes zwar nahe kommt, s ie aber nie iibertrifft, ist wahrscheinlich, 
daB die Dehydrierung aller drei durch ein En zym bewirkt wird. — D e h y d r i e r u n g  
v o n  M i l c h s a u r e :  Lactatlsgg. haben eine viel geringere 0 2-Aufnahmefahigkeit 
ais solche von Methylglyoxal. Dio C02-Entw. verarmtcr Hefe wird durch Milchsiiuro 
etwa so stark gesteigert wie durch Methylglyoxal. — Die Untera. der P r o d d .  d e r  
a e r o b e n D e h y d r i e r u n g  wird dadurch kompliziert, daB mit der Zelloxydation 
Resynthesc zu Zuckern, Dismutation yon Aldehyden u. endlich Weiterverwandlung 
der Essigsaure stattfinden kann. Die Best. von Acetaldehyd erfolgto m it Dinitro- 
phenylhydrazin, die von A. nach ZEISEL, die von Essigsaure wie ublich, aber tmter 
Beriicksichtigung der Tatsaehe, daB beim Abdestillieren von %  des Volumens der 
Versuchslsgg. nur 70% der Essigsaure gefunden werden (vgl. VlRTANEN u. PuLKKT, 
C. 1929. I. 852). A. m it yerarmter Hefe nimmt 0 2 fast ausschlieBlich unter Bldg. 
von Essigsaure auf. Aldehyd wird von yerarmter Hefe unter N 2 dismutiert; unter 0 2 
(der Umsatz ist um 50—80% groBer) tr i t t  direkte Dehydrierung zu Essigsaure ein; 
denn wenn nur durch Dismutation gebildeter A. dehydriert wurde, muBte die Dis
mutation die Aldehyd-Umsatzgeschwindigkeit bestimmen, die danach in N2 u. 0 2 
gleich sein muBte. Dem gebildeten A. entspricht eine aquivalente Menge Essigsaure; 
doch zeigen die Zahlen, daB ein Teil der letzteren im Vers. weiter yerandert sein muB.
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Bei Verss. m it wechselnden Aldehydkonzz. unter N2 u. 0 2 wurde nochmals festgestellt, 
daB dio Hemmimg durch hohere Konzz. nicht auf direkter Schadigung der Dehydrase 
beruht, sondern auf Abdrangung des Sauerstoffs von der akt. Enzymoberflache. Die 
Konz.-Abhangigkeit ist bei der Dismutation betrachtlicli gróBer ais bei der aeroben 
Dehydrierung von A.; die beobachtete Aldehyddchydrierungsabhangigkeit von der 
0 2-Konz. (s. oben) erklart sich jetzt aus der Konkurrenz der Dismutation. Weiter wird 
festgestellt, daB auch hier ein te i l  der Essigsaure weiteroxydiert wird u. daB in 0 2 
nie weniger, meist sogar mehr A. gefunden wird ais in N2. Letzterer Befund laBt sich 
noch nieht deuten; doch findet sicher keine A.-Dehydrierung bei den yorhandenen 
Aldehydkonzz. sta tt. Zur endgiiltigen Beurteilung der yorliegenden Verhiiltnisse 
muB noch die Weitcroxydation der Essigsaure u. yor allem die C02-Bldg. berucksiohtigt 
werden; letztere ist bisher nicht erfaflt worden u. macht die Angaben iiber 0 2-Ab- 
sorption et was ungenau. — Wahrend naeh Me y e r h o f  (C. 1926. I. 702) die Weiteroxy- 
dation yon Essigsaure durch Hefeenzyme m it einer Synthese von Kohlchydrat yerkniipft 
ist, zeigten Vff., daB Essigsaure m it derselben Geschwindigkeit wie A. 0 2 verbraucht; 
doch ist hier der Rk.-Verlauf nicht linear, sondern dio enzymat. Autoxydation geht mit 
steigender Geschwindigkeit yor sich, so daB naeh 5 Stdn. der fiir die totale Oxydation 
der Essigsaure berechnete 0 2 zu 85% yerbraucht ist. Das Verhaltnis C02/0 2 ist 
nahezu 1. Ubrigens wird auch Succinat von Hefe durch 0 2 oxydiert; weder hier noch 
bei der Essigsaure kann Sauerstoff durch MB ersetzt werden. (LlEBIGs Ann. 492. 
.183—212. 18/1. 1932. Munchen, Lab. der Bayer. Akad. d. Wiss.) B e r g m a n n .

Choichiro Manaka, U ber Phosphosalicylaldehyd und oxydative Dephosphorierung. 
Vf. (C. 1932. I. 1795) hat festgestellt, daB die Einfuhrung einer Carboxylgruppe an 
m- oder p-Stellung in der Phenylphosphorsaure keine Verandcrung im Verh. zur 
Phosphoesterase bedingt. o - Ca rboxyph en ylphosph orsd u re spaltet sich in saurer Lsg. 
spontan, u. zwar am starksten bei ph =  5,6. An diesem Punkt der groBten Unbestandig- 
keit ist dio Carboxylgruppe des Salicylsaurerestes yóllig dissoziiert, wahrend der Plios- 
phorsauretcil nur ein H ‘ abdissoziiert. — Es wird nun das Yerh. des Phosphosalicyl- 
aldehydcs gepruft. Dieser Ester ist im Gegensatz zu dem Salicylsaureester ganz stabil. 
Durch Einfuhrung von COOH, u. zwar ausschlieBlich in o-Stellung, nieht aber durch 
CHO, wird also die Bindung zwischen Phenylgruppe u. Phosphorsaure geloekert. 
Fermentatiy wird Phosphosalicylaldehyd wie Phenylphosphorsaure gespalten: durch 
Nierenphosphoesterase optimal bei ph =  10, durch Takaferment optimal bei Ph =  3. — 
Oxydiert man Phosphosalicylaldehyd mit H20 2, so unterliegt dio gebildete Phospho- 
salicylsiiuro der spontanen Desphosphorierung; diese erfolgt optimal bei pn =  7. 
Ebenso wird von Hydrockinonphosphorsaure bei Oxydation der freien OH-Gruppe 
die yeresterte Phosphorsaure abgespalten. Diese Desphosphorierung m it H 20 2 wird 
durch zunehmendes ph begiinstigt u. ist maximal bei ph =  10. — Salicylaldehyd- 
phosphorsaures Barium, C^tLfi^PBa. 1 Mol Salicylaldehyd wird portionsweise mit 
1,5 Mol PC15 yersetzt, wobei unter Entw. von Warnie u. HC1 das PC15 in Lsg. geht. 
Naeh 30 Min. wird %  Stde. auf dem W.-Bad erhitzt, vom iiberschussigen PC15 durch 
Glaswolle abfiltriert u. das F iltrat (rótlich gefarbt) unter yermindertem Druck frak- 
tioniert: Hauptmenge ist eine farblose dicke FI. IĆp.7 140—145° (naeh Rektifikation 
Kp., 142°). Die Substanz ist o-Dichlormethylphenylphosphorsauredichlorid, C,H50 2PC14. 
Dieses wird mit Bzl. iiberschichtet u. unter Kiihlen in Eiswasser m it 3 Mol W. yersetzt. 
Nacli 2 Stdn. ist der Inhalt des Kolbens homogen (HCl-Entw.). Die unter VerschiuB 
m it Chlorcalciumrohr mchrere Tage aufbewahrte Rk.-M. wird in W. gel., mit Baryt 
neutralisiert u. der tjberschuB an Baryt durch C02 entfernt. Beim Einengen des Fil- 
trates kommt das Ba-Salz des Phosphosalicylaldehydes in reichlicher Menge zur Aus- 
scheidung; dieses wird naeh Lósen in W. durch Zusatz des gleichen Vol. A. gefallt 
(analysenreine Nadehi). — In  den Hydrolysenverss. wurde m it Kaliumsulfat das 
Ba-Salz in die Lsg. des K-Salzes ubergefiihrt. (Journ. Biochemistry 14. 481—87. 
Jan. 1932. Chiba, Med. Abt.) H e s s e .

H . Colin und A. Chaudun, Die Hemmungswirkung gewisser Produkle auf dic 
diaitatische. Hydrolyse ton Rohrzucker. (Vgl. C. 1931. I I . 2598.) Vff. prufen die Theorie, 
daB die hemmende Wrkg. der diastat. Rohrzuckerhydrolyse durch Glucose oder Fructoso 
durch eine Verb. des Enzyms m it den beiden Monosacchariden bedingt sei. Ih r Ge- 
dankengang ist folgender: Arbeitet man bei k o n s t a n t e r  R o h r z u c k e r -
a n f a n g s k o n z. in einer Reihe von Ansatzen mit s t e i g e n d e r  F e r m e n t -  
k o n z . ,  so andern sich die Verhaltnisse in folgender Weise: bei sehr kleiner Ferment- 
konz. bestcht die Geschwindigkeitskuryo (ausgedruckt durch die Andęrung des
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Drehungswinkels pro Zeiteinheit) aus 2 As ten. Auf dem 1. Ast ist die Geschwindigkeit 
konstant, auf dem 2. Ast folgt sie dem logarithm. Gesetz. Der Schnittpunkt der beiden 
Aste sei ais „W endepunkt“ , die an diesem Punkt noch vorhandene Rohrzuckerkonz. 
sei mit a1 bezeichnet. VergroBert man die Fermentkonz., so wachst die G!esohwindigkeit V 
auf dem 1. Ast proportional der Formcntmenge, wahrend gleichzeitig der 1. Ast immer 
kleiner wird, um schlieBIich bei einer Fermentkonz. pt vSllig zu verschwinden. Jenseits 
dieses Punktes bewirkt eine weitero Steigerung der Fermentkonz. keine Anderung 
der Anfangsgeschwindigkeit F0. Man hat also die Beziehung /  (a1 p) — a/p — a jp i  
(a =  beliebige Rohrzuckeranfangskonz.; p — belicbigc Fermentkonz.). Is t /  (a, p) 
positiv, so ist die Hydrolysengeschwindigkeit anfangs konstant, u. F„ proportional p, 
aber unabhangig von a. Is t dagegen /  (a, p) negativ, so nimmt V von Beginn der Rk. an 
ab u. V0 ist proportional a, aber unabhangig von p. Wiirden nun Glueose bzw. Fructose 
eine Verb. m it dem Ferment eingehen, so diirfte bei der Hydrolyse von Rohrzuckerlsgg., 
die von Anfang an eines der beiden Monosaceharido enthalten, nicht nur V verringert 
werden, sondern auch plt sowie av  Das ist n i e h t  der Fali. — Ferner studieren Vff. 
die Wrkg. anderer Zusatze. Glycerin, CHJOH u. A . setzen F0 herab u. vergroCern av 
In  demselben Sinne wirkt eine Versehiebung der [H+] nach der alkal. Seite, oder Zusatz 
von Harnstoff. Anilin  hemmt F  auCerordentlich stark, lilBt aber a, fast unverandert, 
die Hemmung ist also auch hier n i c h t  durch Annahme einer Verb. von Anilin +  
Ferment zu erklaren. Dagegen setzen Schwermetallsalze, speziell AgN03, nicht nur F 
stark herab, sondern auch av  Eine Erklarung dieser Effekte yermógen Vff. noch nicht 
zu geben. (Journ. Chim. physiąue 2 8 . 546— 55. 25/11. 1931.) Oh l e .

Karl Myrback, a -Glucosidase und Disaccharidspallung. Vf. wendet sich gegen 
die Anschauung von W e i d e n h a g e n  (C. 1932. I. 1793), wonach keine spezif. di- 
sacchax-idspaltenden Enzyme esistieren, sondern die Disaceharide ais Glucoside von 
den ais cinheitlicli anzusehenden Glucosidasm gcpalten werden; a-Glucosidase miiBte 
hiernach alle a-Glucoside (also z. B. a-Methylglucosid, Maltose, Saccharose usw.) 
spalten. Vf. konnte nun die Angaben von K a r s t r o m  (C. 1931. II. 723) bestatigen, 
daB gewisse Bakterien (C. 1931. II. 1865) Maltose spalten, ohne jedoch Rohrzueker 
anzugreifen. Dies wird auch gegeniiber W e i d e n h a g e n  (C. 1931. II. 723. 2746) 
aufrechterhalten. Vf. konnte ferner m it einer von PRINGSHEIM iibcrlasscnen 
K ultur von Aspergillus Weniii dio Angaben von PRINGSHEIM, BoRCHART u. LoEW  
(C. 1931. II. 3499) bestatigen; von diesem Aspergillus wird a-Methylglucosid uberhaupt 
nicht, Maltose dagegen in 25 Stdn. zu 38,5% (in 45 Stdn. zu 57,1%) gespalten. Ferner 
zeigt Vf., daB Takadiaslase (PARKĘ D a v is  U. C o.) das a-Methylglucosid nicht spaltet, 
wahrend Maltose in 24 StcLn. zu 58% (in 48 Stdn. zu 86,9%) gespalten wird. Es 
existieren also Malłasen, welche entgegen der Theorie von WEIDENHAGEN auf a-Methyl
glucosid unwirksam sind. (Ztschr. physiol. Chem. 205. 248—50. 4/3. 1932. Stockhohn, 
Univ.) " H e s s e .

M. Padoa und A. Spada, Untersucliungen iiber die liicinuslipase. Die Verseifungs- 
aktivitat der Ricinuslipase in Lsg. von pa =  4,6 ist am groBten am 5. Keimungstage 
der Samen u. klingt bis zum 9. Tage vollstandig ab. Boi Ph =  6,8 wird das Maximum 
am 7. Tage erreicht u. klingt ebenfalls bis zum 9. Tage ab. Beigabe von Aminosauren 
fuhrt zur Verstarkung der lipolyt. K raft bei pu =  6,8, wahrend sie bei ph =  4,6 ab- 
schwiichend wirkt. Aus keimenden Ricinussamen isoliertes Glutamm wirkt genau so 
wie Glykokoll, a-Alanin u. Asparagin. Optimum der Lipasewrkg. bei 22°. (Giorn. 
Biol. appl. Ind. chim. 1. 81—94. 1931. Bologna.) GRIMME.

C. Gorini, W. Grassmann und H. Schleich, U ber die Proleasen der „Acido- 
proteólylen“. Die von der Bakterienmasse u. ungel. Cascin abzentrifugierte Kulturfl. 
einer Acidoproteolytenart (Enterococcus) war frei von Dipeptidase u. Aminopoly- 
peptidase, wirkte aber gegeniiber Gelatine bei ph =  7,0 u. gegeniiber Magermileh 
bei ph =  6,0. HCN aktiyierte nicht, sondern bewirkte sogar in der fiir die Aktivierung 
des Papains iiblichen Konz. nahezu eine vollstandige Hemmung. Auch bei den fiir die 
Trypsinwrkg. optimalen pH -Bedingungen war weder m it Gelatine noch mit Casein 
eino deutliche Spaltung nachweisbar. Ebenso konnte fiir die Anwesenheit yon Carbosy- 
polypeptidase ein Beweis nicht erbracht werden. Die Proteinase des Enterococcus 
ware demnach zwischen den Papain- u. den Trypsintyp einzureihen, dooh bleibt ihro 
systemat. Stellung noch klarzulegen. Die iibrigen Proteinasen der untersuchten Bak
terien sezemieren n i c h t  in die Kulturfl., sondern lassen sich ausschlieBlich in den 
Bakterienleibem selbst nachweisen. Dio Verhaltnisse liegen demnach ahnlich, wie sie 
von VlRTANEN u. T a r n a n e n  fiir Bac. fluoresc. liąuefaciens (C. 1932. I. 1542) be-
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schrieben wurden. (Ztschr. physiol. Chem. 205. 133—36. 19/2. 1932. Mailand, Bakt. 
Lab. d. Landwirtsch. Hochsch. u. Munehen, Chem. Lab. d. Bayr. Akad. d. Wiss.) We id .

Hans v. Euler, Ulla Gard und Gustaf Rislund, Kalalase- und Zuckerbestimmungem 
in  chlorophyUdefeJcten Pflanzen. Die Unters. der Katalasewrkg. von chlorophylldefekten 
Pflanzen, namlich bei den erblichen Chlorophyllmutanten, bei den Panaehuren u. bei 
der infektiósen Chlorose, ergab, daB Beziehungen zwisehen Chlorophylldefekt u. 
Katalasegeh. bestehen. Dieser Befund wird so gedeutet, daB Katalasc u. Chlorophyll 
Porphyrinderiyy. sind, womit sich ein Zusammenhang bzgl. der genet. Entw.-Linien 
beider Stoffe ergibt. Bei Panaehuren wird angenommen, daB ein Faktor, welcher 
dio n. Entw. von Chlorophyll u. Katalasc u. Chromatophoren mitbedingt, bei der 
Teilung n. gruner Mutterzellen sich ungleich auf Tochterzellen yerteilt oder je nach 
Lage, Belichtung u. Stoffversorgung dieser Tochterzellen in ungleichemGrade zerstort 
wird. (Ztschr. physiol. Chem. 203. 165—77. 8/12. 1931. Stockholm, Biochem. Inst. d. 
Univ.)_ W e id e n h a g e n .

Kishun Ro, tiber die Allanloinase. Allanloinase, das Enzym, welches nach 
P r z y le c k i  (C. 1926. I. 2481 u. 3488) Aliantom in Harnstoff u. NH 3 yerwandelt, 
wurde yon F o sse  u . B r u n e l  (C. 1929. Ó . 582) in Leguminosen sowie Fischen, Fróschen 
usw. nacbgewiesen. Vf. gewann das Enzym aus Sojabohnen, konnte es aber in Muskeln 
von Froschen, Leber u. Niere von Menschen, Randem, Pferden, Hunden, Kaninchen 
nicht nachweisen. Sojabohnenmehl wurde mit W. extrahiert u. das E strak t m it Aceton 
gcfallt. Der Nd., welcher sich an der Luft bald ro t farbt, wird rasch, beyor die Farbę 
sich yerandert, m it dem 3-fachen Vol. 70%ig. A. yersotzt, zentrifugiert u. nochmals 
mit 90%ig. A. bchandelt. Dann wird m it A. getrocknet. Die Lsg. des Pulvers, welche 
pH =  etwa 7,0 aufweist u. in der (nach dem Ausbleiben der Rk. mit Glyoxylsiiure) 
kein AUanłoin yorhanden ist, fiihrt Allantoin in Allantoinsaure iiber. Fiir diese Rk. 
wurden folgende Optimalbedingungen erm ittelt: pn =  7,3; 50—60°. Dic Rk. yerlauft 
monomolekular. — Es wurde festgestellt, daB Allantoinsaure das einzige Rk.-Prod. ist. 
Diese Saure ist auch das von P r z y le c k i  bei der Bldg. von Harnstoff u. NH 3 aus 
Allantoin yermutete Zwischenprod. (Joum . Bioehemistry 14. 405—11. Jan. 1932. 
Fukuoka, Kaiserl. Kyushu-Univ.) H e s s e .

A. K. Balls und Fr. Kohler, Uber Aminopolypeplidase. Es gelang, Aminopoly- 
peptidase aus Darmscbleimhaut nach Voradsorption m it Eisenhydrosyd (ygl. C. 1929. 
I. 2432) durch Fallen m it Aceton u. Wiederauflosen des Nd. in W. auf das 145-fache 
der Rohlsg. anzureichern. Solche Praparate zeigten einen bemerkenswerten Geh. an 
Phosphor. Aus der Tatsache, daB die enzymat. A ktiyitat u. der Phosphorgeh. bei 
der Dialyse in gleichem MaBe abnehmen, ergibt sich die Folgerung, daB die ionisierto 
Substanz den Phosphor enthalt. Gegen Ende der Dialyse besteht zwisehen A ktiyitat u. 
Phosphorgeh. sogar strenge Proportionalitiit. Fiir verschiedene Praparate entspricht 
jedoch ein bestimmter Phosphorgeh. nicht einer bestimmten Aktiyitat, so daB der 
Phosphorgeh. von Vff. dem kolloidalen Trager zugeschrieben wird. Hier kann er chem. 
oder adsorptiy gebunden sein. Vff. halten letzteres fiir wahrscheinlicher. Wenn die 
enzymat. A ktiyitat der Aminopolypeptidase von dem Geh. adsorbierter Phosphationen 
abhangig ist, so ergibt sich, daB mehr ais ein łon  an das Tragerteilchen adsorbiert 
sein muB u. daB durch gestuften Verlust die A ktiyitat allmahlich geschwacht werden 
kann, ohne die Spezifitat zu yerandem, wie an der Spaltung einiger Tetrapeptide 
nachgewiesen werden konnte. Die Yerss. zeigen, daB die Spaltungsgeschwindigkcitcn 
fiir die yerschiedenen Tetrapeptide wahrend aller Reinigungsoperationen im gleichen 
Verhaltnis stehen. Doch wcchselt das Verhaltnis der Spaltung von Tripeptid u. Tetra- 
peptid m it dcm Reinheitsgrad der Praparate, was m it einer Anderung der Ladung 
des kolloiden Tragers erkliirt wird. Sie konnte auch durch die Annahme einer Zer- 
storung einer Tripeptidase yerstanden werden, jedoeh ist die Annahme, daB mehr ais 
ein Enzym an der Hydrolyse der Tetrapeptide beteiligt ist, sehr unwahrscheinlich. 
SchlieBlich wird auch die Beteiligung hemmender Substanzen erwogen, wie es yon 
G ra ssm a n tj u. K l e n k  (C. 1931. I. 3363) fur die Dipeptidase gezeigt ist. (Ztschr. 
physiol. Chem. 205. 157—70. 19/2. 1932. Prag, Inst. d. Biochemio d. Dtsch. Techn. 
Hochsch.) W e i d e n h a g e n .

H. Masamune und K. Kodama, Eine Mikromethode fiir  die Bestimmung der 
Blutperoxydase. Die Methode besteht in einer Modifikation der Methode von W il l - 
STATTER u. St o l l  (L ie b ig s  Ann. 416 [1918]. 21). Die ganze Analyse wird in Eis- 
wasser yorgenommen. 30 ccm Pyrogallollsg. (1 g krystall. Pyrogallol „Merck“ in 
100 ccm W.) werden in einer kon. Flasche yon 100 ccm (mit Stopfen) in Eiswasser
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gestellt, 2 com Acetatpuffer (0,2-n.; pji =  4) u. 1 ecm Wasserstoffsuperoxydlsg. 
(Me r c k s  30%ig. H 20 2 m it der 6-fachen Gowiołitsmenge W. verd.) hinzugefiigt. Nach 
Zusatz von 1 ccm der Blutlsg. (Blut m it der 100—150-fachen Menge W. yerd.) laBt 
man 15 Min. stehen u. setzt dann 5 ccm 20%>g- Schwefelsaure zu. Nach weiteren 5 Min. 
wird das gebildete Purpurogallin mit 20 ccm Ather extrahiert u. die Farbę dieses 
Extraktes mit einem Standard (meist 15 mm) im Colorimeter yerglichen. Der Standard 
ist eine Lsg. yon 0,075 g Kaliumdichromat in 100 ccm 0,5-n.- HC1 u. entspriclit in der 
Farbtiefe einer 0,01%ig. Lsg. von Purpurogallin in A. Angegeben werden „g Purpuro
gallin pro 100 ccm Blut“ . — Es werden folgende Bemerkungen gemackt. Die Menge 
des gebildeten Purpurogallins steigt mit der Menge Pyrogallol; z. B. werden m it 5 ccm 
l% ig- Lsg. von Pyrogallol 14,7 g, mit 30 ccm 27,3 g Purpurogallin gebildet. — Acetat
puffer fórdert die Wrkg. der Perosydase. — Die Menge des H 20 2 ist ohne EinfluB auf 
das Resultat. — Die zugesetzte Menge H 2S 0 4 entfarbt die meisten anderen Osydations- 
prodd., olme das Purpurogallin anzugreifen. — Unter don gewahlten Bedingungen ist 
die Bldg. des Purpurogallins bereits nach 7 Min. yollstandig crfolgt; die yorgeschriebene 
Zeit von 15 Min. soli nur die Vollstandigkeit der Rk. ganz sicherstellen. — Die wss. 
Lsg. von Pyrogallol wird bei Zimmertemp. im Licht schnell zu Purpurogallin oxydiert; 
dies wird dureh H 20 2 besehleunigt. Bei Tempp. unter 5° tr i t t  jedoch im Verlauf 
von 15 Min. keine spontane Oxydation ein. Die angegebene Menge H 2S 04 unterbricht 
die Rk. yollstandig. (Journ. Biochemistry 14. 475—79. Jan. 1932. Fukuoka, Kyushu 
Imp. Univ.) H e s s e .

E 3. P f la n z e n p h y s io lo g ie ,  B a k te r io lo g ie .
Hermann Ziegenspeck, Ober die Zwischenzustande bei der Bildung rerholzter 

Membranen. Unters. wachsenden Pflanzenmaterials mit Farbstoffen u. zwischen ge- 
kreuzten Nichols zeigt weitgehende Ahnlichkeit. Die Verholzung findet allmahlich 
sta tt, wobei die Einzellamellen ihre besonderen Zwischenzustando durchlaufen. (Ber. 
Dtsch. botan. Ges. 49. 381—86. 29/10. 1931. Konigsberg.) Cii. SCHMIDT.

Eldon M. Boyd und Guilford B. Reed, Gas-Metall-Elektrodenpotentiale in  sterilen 
Kullurlosungen von Bakterien. Es werden die an Platin-, Gold- u. Quecksilberelek- 
troden gemessenen Potentiale yon steriler Bouillon, durch die Luft, H2, N2 oder C02 
geleitet wurde, mitgetcilt. (Canadian Journ. Res. 4. 54—68. 1931. Kingston, Ontario, 
Bakt. Inst. d. Queen's Univ.) Ch a r g a f f .

C. E. Coulthard, Die desinfizierenden und aniiseptischen Eigenschaften von Amyl- 
m-kresol. In  Konz. 1 : 20 000 verhindert Amyl-m-kresol die Entw. von Bakterien 
u. Sehimmelpilzen. (Brit. Journ. exp. Pathology 12. 331—36. Okt. 1931. Nottingham, 
Bakteriol. Lab., Boots Pure Drug Co. Ltd.) K r e b s .

H. Bechhold und M. Schlesinger, Adsorptionstherapie und Bakteriophage. (Vgl.
C. 1927. I. 3107. II. 1978.) Silargel u. Adsorgan adsorbieren die Bakteriophagen nur 
in saurem Dickdarminhalt. Pathogene Bakterien fallen der Bakteriocidie des Silargel 
oder Adsorgan im Darm zum Opfer; die Phagenwirksamkeit wird den nicht unmittelbar 
abgetoteton Bakterien gegeniiber jedoch nicht aufgehalten. (Ztschr. ges. exp. Medizin 79. 
96—106. 20/10. 1931.) O p p e n h e im e r .

A. F. Howard, Ober den Einflufi von Clilorophyll auf das Bakterienwachslum. 
Gramnegative Bakterien wachsen meistens auch auf mit Chlorophyll yersetztem Nahr- 
boden. Bae. proteus verliert dabei seine Schwarmfilhigkeit. (Ztrbl. Bakter. Parasitenk.
I. Abt. 122. 335—37. 1/10. 1931. Wien, Staatl. Serotherap. Inst.) Ch a r g a f f .

C. L. Pasrieha und S. M. Das Gupta, Notiz iiber die Bildung einer CN-haltigen 
Yerbindung in Pcplonwasserkullurcn von Choleravibricmen. Peptonwasserkulturen von 
Choloravibrionen enthalten eine Verb., die Rkk. auf CN' gibt. (Indian med. Gazette 
66. 551—52. Okt. 1931. Calcutta, School of Trop. Med. a. Hyg.) Ch a r g a f f .

Obaton, M annit ais Nahrungsstoff der Walii fiir Sterigmatocystis nigra. Kultur- 
yerss. auf Saccharose- , Trduilose-, Mannit-haltigem Nahrboden zeigten, daB von 
einem gewissen Entw.-Stadium an die Pilze mit Mannit ais Nahrstoff am besten 
wachsen. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 302—04. 18/1. 1932.) O p p e n h e i m e r .

Selman A. Waksman, Zersetzung der chemischen Beslandteile von Pflanzenmaterial 
durch Reinkulturen ton Pilzen und Bakterien. (Vgl. C. 1931. I. 1504, 2382.) Vf. be- 
richtet iiber Yerss., die sich m it der Zers. yon Pflanzenmaterial durch Rein- u. Misch- 
kulturen von Mikroorganismen befassen. Es zeigte sich, daB yerschiedene Organismen 
yersehiedene chem. Bestandteile angreifen: ein Teil wirkt hauptsachlieh auf die wasser- 
loslichen Substanzen, Hemicellulosen u. Stickstoffyerbb., ein anderer auf die Cellulose;
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einige Bakterien verm8gen Lignin zu zerstoren. Neben der Zers. kommt auch Synthese 
neuer Verbb. yor. Der Gewichtsverlust, der das Resultat der Zers. ist, ist kein MaB- 
stab fiir den Grad derselben. (Arch. Mikrobiologie Z. 136—54. 1931. New Brunswick, 
New Jersey Agricult. Exp. Station. Sep.) Ch a r g a f f .

Franz Fischer, R. Lieske und K. Winzer, Biologische Gasreaktionen. II. Mitt. 
t)ber die Bildung von Essigsaure bei der biologischen Umsetzung von Kohlenoxyd und 
Kohlensaure mit IVasserstoff zu Methan. (I. vgl. C. 1932. I. 962.) Bei der biol. Methan- 
bldg. wurde Essigsaure (I) gefunden. Vff. nehmen deshalb an, daB es eine direkte 
Red. von CO u. C02 zu CH., nicht gibt u. daB der Rk.-Meehanismus folgender ist: 
2COa +  4H, =  CHjCOOH +  2HzO, CH3COOH =  C02 +  CH4. Zugesetzte I  oder 
Acetate wurden durch den benutzten Faulschlamm ebenfalls einigermaBen quanti- 
ta tiv  in C02 u. CH4 gespalten. In  Ggw. von H 2 entsteht aus I  nur CH4, da die gebildete 
C02 stets weiter im Sinne der obigen Gleichungen umgesetzt wird. — In  Faulschlamm 
geht die Garung der gebildeten Essigsaure so raseh vor sich, daB der Effekt einer 
direkten Red. von C02 zu CH4 entspricht, aber in Kulturen m it anorgan. Kolloiden ist 
die Geschwindigkeifc der Spaltung von I  geringer ais die der Bldg. von I, so daB in 
solehen Kulturen I  u. CH4 nebeneinander zu finden sind. (Bioehem. Ztschr. 245.
2—12. 12/2. 1932.) K o b e l .

E s. T ie rp h y s io lo g ie .
Robert T. Frank, Die hormonalen Ursachen der pramenstruellen Spannung. 

Die Ursache der bei manchen Frauen einige Tagc vor der Mcnstruation auftretenden 
Rcizbarkeit ist eine tlberladung des Blutes m it Sexualhormon. (Arch. Neurol. Psy
chiatry 26 . 1053— 57. Nov. 1931. New York.) W a d e h n .

Endre v. Margitay-Becht und Laszló Miklós, Hormonuntersuchungen bei Akro- 
megalie. Unter 6 Fallen von Akromegalie gab der Harn zweimal positive Rk. nach 
AscHHEIM-ZONDEK II  u. I I I  u. zweimal schwach positive Rk. I. (Klin. Wchschr. 10. 
2306—08. 12/12. 1931. Budapest, Univ., I . Med. Klin. u. II. Frauenklin.) W a d e h n .

Robert T. Frank und Morris A. Goldberger, Ausscheidungswege des weiblichen 
Sexualhormo7is. (Vgl. C. 1930. II. 1386.) Eine besondere Rolle bei der Ausscheidung 
des Sexualhormons spielen Harn, Menstrualblut u. Galie. Die weehselnde Durch- 
lassigkeit der Niere fiir das Hormon in verschiedenen Stadien des Sexuallebens ist von 
biol. Bedeutung. (Proceed. second Internat. Congr. Sex Research 1930. 378—83. 
New York, Mount Sinai Hosp., Gynec. Service a. Lab. Sep.) W a d e h n .

P. Lepine, Yergleich der Wirkung von Hypophysenvorderlappenextrakten auf die 
sexuelle Reifung und au f das Waclistum von Ralle und Maus. Extrakte des Vorder- 
lappens brachten die bekannten Reifungserscheinungen an Genitale von R atte  u. 
Maus hervor, ohne auf das Korperwachstum EinfluB zu haben. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 106. 1136—37. 1931.) W a d e h n .

E. Witebsky und H. O. Behrens, Die serologisclie Diffcrenzierung zwischen 
Vorderlappen und Hinterlappen der Hypophyse. Die Vorbehandlung von Kaninchen 
mit Suspensionen aus dem Hypophysenvorderlappen erzeugt nur artspczif. Antikorper. 
Die Vorbehandlung mit Hinterlappen erzeugt Antisera, die ausschliefllich mit ihrem 
homologen Antigen (Hintcrlappensuspension) reagieren, mit H irnextrakt tr i t t  cine 
schwache Rk. auf, mit Ruckenmarkscxtrakten kaum eine Rk. Dies ist ein Hinweis 
auf die partielle Identitat des Hypophysenhinterlappens m it dcm Gehirn u. die sebr 
geringe m it dem Riickenmark. (Ztschr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 73. 415— 28.
7/3. 1932. Heidelberg, Inst. f. exp. Krebsforschung, Wissensch. Abt.) W a d e h n .

E. Fauvet, Die Bedeutung des Hypophysenhinterlappens fiir die Lactation. Beim 
infantilen Meersehweinchen wurden dureh Injektion von Follikulin-Menformon die 
Milchdriisen zum Wachsen gebracht; wurde dann Hypophysin gespritzt, so setzte 
eine machtige Milchsekretion ein. Ohne Hypophysininjektion tra t die Lactation nieht 
ein, die Milchdrusen bildeten sich wieder zuruck. Gleichzeitige Injektion von Follikulin 
u. Hypophysin fiihrte ebenfalls nicht zur Milchsekretion. (Klin. Wchschr. 11. 377. 
27/2. 1932. Leipzig, Univ.-Frauenklin.) WADEHN.

Karl Nissen, Ezperimentelle und klinische Untersuchungen iiber die Wirkungcn 
von isolierten Hypophysenhinterlappenfraktimien auf die Motilitat der Gallenblasen. 
Keine der bisher isolierten Fraktionen des Hypophysenextraktes (z. B. Pitocin u. 
Pitressin, PARKĘ, D a v i s  U. Co.) hatte  EinfluB auf die Gallenblasenmotilitat bei Tier 
oder Mensch; ebensowenig hatten EinfluB die wiedervereinigten Fraktionen. Bei der 
Isolierung der Fraktionen werden also Substanzen zerstórt, die zur Gesamtwrkg. des
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Hypophysenejctraktes beitragen. (Ztschr. klin. Med. 119. 722—26. 23/2. 1932. Berlin, 
Univ., II. Med. Klin. [Charitó].) W a d e h n .

W. C. Aalsmeer, Ober den Einflu/3 des Adrenalins auf den diastólischen Blul- 
druch bei Aorteninsuffizienz und Morbus Basedowii in Analogie zurBeriberikrankheit. 
Bei Beriberikrankcn bewirkt Adrenalin (1 mg subcutan) eine ausgesprochene Ver- 
minderung des minimalen Blutdrucks, der maximale Blutdruck erhóhte sich zuweilen. 
Bei fortgeschrittener Erkranlamg waren diese Erscheinungen am deutlichsten. Der 
besehriebene Adrenalineffekt findet sich auch bei anderen peripheren Zirkulations- 
storungen, z. B. bei Aorteninsuffizienz u. Morbus Basedow. (Klin. Wchschr. 11. 
362—66. 27/2. 1932. Soerdabaja, Java; Med. Klin. d. Niedcrliind.-Ind. Arztc- 
schule.) W a d e h n .

Walter Neli, Ober den EinfluP des Tliyroxins auf die Avertinkonzenłration im  
Blut. Die Thyrosininjektion kurz vor oder wahrend der Avertinnarkose hat auf die 
Schlafdauer u. Avertinkonz. im Blut keinen EinfluB. Vorbehandlung mit Thyroxin 
unter Vermeidung tox. Symptome verkiirzt dic Schlafdauer der Avertinnarkose, weil 
die Konz. des Avertins im Blute nicht so hoch steigt wio bei Kontrollen. Nach Vor- 
behandlung mit Thyroxin bis zum E in tritt tox. Erscheinungen steigt der Avertingeh. 
des Blutcs unverhaltnismaBig an; er ist so wie bei sept. u. kachekt. Kranken. (Klin. 
Wchschr. 11. 367—69. 27/2. 1932. Frankfurt a. M., Chirurg. Univ.-Klin.) W a d e h n .

Hans Schestedt, Die Babinskischen Zeichen ais Unterscheidungsmerkmal bei der 
Insulim-ergiftung. B eim  In su lin k o m a sin d  hiiufig die BABINSKIschen Zeichen zu beob- 
ach ten , beim  d iab e t. K om a n iem als. (Z tschr. klin. Med. 119. 754—59. 24/2. 1932. 
Munster i. W ., Univ.-Kinderklin.) WADEHN.

D. Santenoise, Uber die hormonale Natur des Yagotonins. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 194. 572—74. 8/2. 1932. — C. 1931- I. 103. 104.) W adehn .

Harold Bernard Salt, Der Ergothioneingehalt des Blutes bei Gesunden und Kranken. 
Vergleich zwischen gesundem Blut u. Blut von Kranken — Diabetiker, Nierenkranke, 
Tuberkulose — hat immer den gleichen Geh. an Ergothionein ergeben. Die EiweiB- 
fallung erfolgte m it Wolframmolybdansaure, weil dadurch am wenigsten Ergothionein 
mitgefiillt wird. Genaue Beschreibung der Bestimmungsmethode. (Biochemical Journ. 
25. 1712—19. 1931. Birmingham, Children’s Hosp.) Ch. S c h m id t .

N. Fiessinger und A. Seliruinpf, Der nicht fennentierbare Rest im Blut beim 
Galaktosestoffwechsel. In  vitro bleibt die Hefcgarung von Glucose stehen, wenn noch 
ca. 0,2—0,25 Promille des urspriinglichen Red.-Wertes vorhanden sind. Dicsen Wert 
findet man auch bei der Best. des reduzierenden u. fermentierbaren Anteils im Blut. 
Die Galaktose allein ist kaum fermentierbar, wird der Galaktose aber Glucose zugesetzt, 
so vermindert sich der Red.-Wert rasch u. bleibt crst konstant, wenn die Werte erreicht 
werden, die man auch bei der Vergarung von Glucose allein findet. In  vivo steigt der 
nicht fermentierbare Rest des Red.-Wertes im Blut nach Zufuhr von Galaktose an u. 
vermindert sich rasch, wenn gleichzeitig Glucosc gegeben wird. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 109. 289—90. 5/2. 1932. Paris, Fac. de med. Lab. de pathol. exper.) O rr.

Keizo Tanaka, Beitrage zur Kenntnis der hypoglykamischen Wirkung der Gallen- 
saure. Nach K a z i r o  u. T sU JI (C. 1930. II. 1876) hangt die physiol. Wrkg. der Gallen- 
saure eng mit der Konst. zusammen. Fiir die Forderung der Fettspaltung der Pankreas- 
lipase durch Gallensiiure ist die OH-Gruppe wichtig; das gleiche gilt nach OKAMURA 
(C. 1931. I. 3247) fiir die Forderung der Wrkg. der Nudease durch Gallensaure. Vf. 
zeigt jetzt, daB Apocholsaure, Dehydrocholsaure u. Dehydrodesozychólsaure die gleiche 
hypoglykam. Wrkg. zcigen wie Cholsaure u. Desoxycholsaure, wahrend Cholansaure u. 
Cholatriensiiure keine hypoglykam. Wrkg. zeigen. Daraus kann geschlossen werden, 
daB die sekundarc Alkoholgruppe oder die Ketogruppc im Gallensauremolekul fiir dio 
hypoglykam. Wrkg. eine groBe Rolle spielt, bzw. unbedingt notwendig ist. (Journ. 
Biochemistry 14. 463—73. Jan. 1932. Okayama, Pliysiol.-chem. Inst.) H e s s e .

A. Jodlbauer, Die hdmolytische Wirkung der Stoffe der Filizsauregruppe. Aus 
Extractum filicis mittels MgO-Verrcibung hergestellte Lsgg. wirken hamolyt. l l/2-std. 
Erhitzen auf 90° steigert die Hamolyse, auf liingeres Erhitzen tr itt Verlust der Wirk- 
samkeit ein. Hiimolyseoptimum bei ph =  8,2. Die hamolyt. Lsgg. sind, insbesondere 
bei Ggw. von Lichtsensibilisatoren (Eosin), lichtempfindlich. Hamolyt. u. wurm- 
totende Wrkg. gehen parallel. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 164. 457—63. 8/2. 1932. 
Miinchen, Tierarztl. Fak., pharmakol. Inst.) O p p e n h e im e r .

Walther F. Goebel und Oswald T. Avery, Ghemoimmunologische Studien an 
Kohlen7iydrai-Proteinverbindungen. IV. Synthese des p-Aminobenzyldlhers der loslichen
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spezifischen Substanz von Pneumococcus T yp  I I I  und sein Kupplungsprodukt mit 
Proleinen. (III. vgl. C. 1930. I. 2441.) Durch Veratherung des spezif. Kohlenhydrats 
von Pneumococcus Typ I I I  (polymere Aldobionsaure) mit p-Nitrobenzylbromid u. 
NaOH bei 100° stellen Vff. zunachst den Mono-p-nitrobenzylather dieses Kohlenhydrats 
dar. Reinigung durch Fallen der alkal. Lsg. m it Siiuren, hellgelbes Pulver, I. in verd. 
Alkalien, 75%ig. wss. Aceton u. wl. in 50%ig. A. [a] =  —26,50°. Die Red. desselben 
in wss. neutraler Lsg. des Alkalisalzes m it Na-Hydrosulfit bei 50° liefert den entsprechen- 
den p-Aminobenzytiither, aus W. m it viel Aceton gelbes amorphes Pulver, 1. in w. W. 
u. 75%ig. wss. Aceton, [a] =  —28,5°. LaBt sich bei 0° m it der berechneten Menge 
HC1 u. N aN 02 quantitativ diazotieren u. m it Serumglobulin (Pferd) in alkal. Lsg. 
kuppeln. Das Kondensationsprod. fallt beim Ansauern m it Trichloressigsaure ais gelbor 
Nd., der bei Behandlung mit sehr verd. NaOH gallertartig aufąuillt, ohne yollstandig 
in Lsg. zu gehen, aber durch Ansauern mit Trichloressigsaure wioder koaguliert wird. 
Der so gereinigte Nd. lost sich zum groBten Teil in 0,9%ig. NaCl-Lsg., die 0,25% Tri- 
kresol enthalt u. m it NaOH gegen Lackmus schwach alkal. gemacht wird, mit orange- 
roter Farbę. Mit derartigen Lsgg. wurden die in der folgenden Mitt. beschriebenen 
Immunisierungsverss. durchgefiiłirt. (Journ. exp. Med. 54. 431—36. 1/9. 1931. ROCKE
FELLER Inst. for Medical Research.) OHLE.

Oswald T. Avery und Walther F. Goebel, Chemoimmunologische Sludien an 
Kohlenhydrat-Proteinverbindungen. V. Die immunologische Spezifitat eines Antigens 
aus der Verbindung des Polysaccharids des Pneumococcus T yp  I I I  mit artfremdem Protein. 
(IV. vgl. yorst. Ref.) Wahrend das aus Pneumococcus-Typ I I I  isolierto Kohlenhydrat 
(polymere Aldobionsaure) wohl mit Immunseren eine spezif. Pracipitin-Rk. gibt, aber 
nicht ais Antigen wirksam ist, gelingt es m it dem im vorst. Ref. beschriebenen Kupp- 
lungsprod. des diazotierten Aminobenzylathers dieses Kohlenhydrats m it Serum- 
Globulin (Pferd) durch Injektion in Kaninchen 1. spezif. Immunsera zu erzeugen,
2. eine akt. Immunisierimg gegen kaninchenYirulente Pneumococcus-Typ III-Kulturen 
durehzufiihren. Die m it dem „synthet. Antigen“ erzeugten Kaninchen-Immunsera 
geben mit der polymeron Aldobionsaure selbst sowie m it dessen p-Nitro- u. p-Amino- 
benzylather sowie m it dcm synthet. Antigen die Pracipitin-Rk. u. agglutinieren ver- 
kapselte Kulturen vom Pneumococcus-Typ III , aber nicht Kulturen anderer Pneumo- 
eoceusstamme. Diese Immunsera Yermogen Mause gegen eine Infektion m it Pneumo
coccus-Typ I I I  zu sehiitzen. Auch die akt. Immunisierimg ist spezif. gegen Pneumo
coccus-Typ I I I  gerichtet. Das m it dom „synthet. Antigen" erzeugte Immunserum 
enthalt auch Pracipitine, die spezif. auf die Globulinkomponento abgestimmt sind. 
Ob hier noch eine Beimengung von freiem Globulin oder aber das im Antigen chem. 
gebundene Globulin fiir die Bldg. dieser Priicipitine yerantwortlieh ist, laBt sich vor- 
liiufig nicht entscheiden. Von groBter Bedeutung ist aber die Feststellung, dap die. 
Aggluiinierung und Immnnisierung bereits mit einem Antigen gelingt, das kdiglich auf 
einen Kapselbestandteil der Bakterienart (die polymere Aldobionsaure) eingestellt ist u. 
daB die Wirksamkeit ais Antigen an die Kupplung des Kohlenhydrats an ein Protein 
gebunden ist, wobei es gleichgiiUig bleibt, in welcher Weise diese Kupplung erfolgt und 
welcher Art .das Protein ist. (Journ. exp. Med. 54. 437—47. 1/9. 1931.) O h l e .

E. Freund und R. Katz, Biochemie der Agglutinine. Die bei Normalseren be- 
kannte Erscheinung einer Bakterienagglutination bis zur Verdiinnung von 1: 10 bis
1 : 20 fehlt bei Sepsisseren ganz oder fast ganz, bei den entsprechenden Harnen zeigt 
sich derselbe Gegensatz. Die Bedeutung der Agglutination fiir die Infektion wird 
untersueht. Verss. an Mausen ergeben, daB kiinstlich gesetzte sept. Infektionen durch 
reichliche Injektion von Agglutinin giinstig zu beeinflussen sind. (Biochem. Ztschr. 
245. 35—43. 12/2. 1932. Wien, Rudolfstiftung, patholog.-chem. Lab.) S im o n .

K atsuo Toshim a, Uber ein Kalt-Hdrnotoxin in  erhitztem Serum. I. Das Vor- 
kommen eines Kalt-Hamotoxins in  erhitztem Immunserum. Wenn Rattenimmunsera 
(Męnsch, Huhn) auf 75—90° wahrend einer halben Stunde erhitzt werden, so hamo- 
lysieren sie bei tiefen Tempp., nicht aber bei 37°. Komplement ist nicht notig. Dio 
Temp. der Erhitzung ist maBgeblich, 60 u. 65° ist zu niedrig, das Optimum der Wirksam
keit zejgt auf 75— 80° erhitztes Serum. Die- Hamolyse ist um so starker, je tiefer die 
Temp. ist, meistens tr i t t  sie nur im Eiskasten ein. Die Bldg. des Kalthamotoxins 
geht der Bldg. anderer Immunkórper (Agglutinin, Hamolysin etc.) nicht para Hel. Das 
Ratten-Huhner-K8lthamotoxin wirkt spezif. auf Huhnerblut, das menschliche ist 
weniger spezif. u. wirkt auch auf Hiihner- u. Rinderblut in geringem MaBe ein. Bei 
Fraktionierung der Serumproteine findet sioh das Kalthiimotoxin in der Albumin-
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fraktion. (Journ. Biochemistry 13. 291—308. 1931. Sapporo, Japan, Med. Dep. 
of thc Hokkaido Imp. Univ.) LlNSER.

Seiichi Ohyarna, U ber die Beinigung des Diphterieloańns. Das Toxin wird durch 
Adsorption an Zn(OH)2 gereinigt. (Es eignen sich auch Zinkphosphat u. die Phosphate 
von Ca, Sr, Ba.) Das gereinigte Toxin zeigt doppelte Toxizitat, gibt weder EiweiB- 
noeh Zuckcrrkk., wird in seiner Wirksamkeit wohl durch Trypsin [ubor Zn(OH)2 ge
reinigt], nicht aber durch ebenso gereinigte Takadiastase geschadigt u. ist gegen liohere 
Temp. empfindlich, wobei Serum oder Oyalbumin eine gewisse schiitzende Wrkg. 
ausiibt. Auch die schadliche Wrkg. des Trypsins auf das Toxin wird durcli Zugabo 
von Serujn gemindert. (Journ. Biochemistry 13. 255—72. 1931. Inst. p. 1. malad. 
infect., Univ. Tokyo.) L in s e r .

Kozo Suzuki und Tadashi Hatano, Der EinfluP von ultraviolelten Strahlen auf 
die Brutfahigkeit von Eiern. Die direkte Bestrahlung der Eier wiihrend der Bebriitung 
im Brutraum war ohne EinfluB. Die Bestrahlung der Henne selbst verbessert die 
Brutfahigkeit erheblich, wirkt aber auf spater gelegte Eier nicht nach. Die eine Eier- 
schale durchdringende Wellenlange miBt etwa 3100 A, doch ist Eierschale mit Schalen- 
membran gegen Strahlen unter 3660 A undurchlassig. (Buli. agricult. chem. Soc. 
Japan 7. 58. 1931. Chiba, Japan.) " GROSZFELD.

Kozo Suzuki und Tadashi Hatano, Der Einfluf3 von ultraviolelten Strahlen auf 
die Eierproduklion. (Vgl. vorst. Ref.) Die jungen m it dem Legen beginnenden Hiihner 
produzierten bei Bestrahlung mehr Eier; die 3—5 Jahre alten Hennen wurden nicht 
beeinfluBt. Nach Aufhoren der Bestrahlung wurde keine nachteilige Wrkg. beobachtet. 
Der mittlere Futterverbrauch war bei den bestrahlten u. nicht bestrahlten Gruppen 
ungefahr gleich. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan 7. 58— 59. 1931.) GROSZFELD.

Bruno Kisch, Beeinflussuwj der Retinaatmung durch Aminosauren. Der 0 2- 
Verbrauch der Netzhaut wurde besonders durch Serin, Valin u. Sarkosin erhoht. 
(Biochem. Ztschr. 244. 459—63. 25/1. 1932. Koln, Univ.) K r e b s .

Ernst Schmitz, Mineralstoffwechsel und Ernahrung. K rit. Besprechung, um- 
fassend die wichtigsten Kórpermineralbestandteile. (Med. Welt 6. 217—20. 13/2. 1932. 
Breslau, Univ. Physiolog. Inst.) ScHWAIBOLD.

E. Airini Fisher, Die Ausiiutzung von Lactose durch Ratle und Heerschweinchen. 
Łactose wrird nur unvollstandig bei der Ernahrung ausgenutzt. Die Behauptung, daB 
sie durchfallerregend wirke, wurde nicht bestiitigt. (New Zealand Journ. Science 
Technol. 13. 96—103. Okt. 1931. Otago.) G r im m e .

Wiłlis D. Gallup, Untersuchungen iiber die Giftwirkung von Gossypol. I. U ber die 
Empfindlichkeit der Ratte gegen Gossypol bei Verabreichung wahrend der Avitaminose. 
(II. vgl. C. 1932. I. 702.) Ratten, die m it vitaminfreier (A-, B-Komplex u. D) Nahrung 
gefuttert wurden, erhielten Gossypol intraperitoneal (25 bzw. 38 mg pro kg Kórper- 
gewicht), mit Magensonde (20 mg) u. vermischt mit der Nahrung (0,13%)- Rei intra- 
peritonealer Gabe waren nur geringe Unterschiede in der Wrkg. bei n. u. A-Mangel- 
tieren vorhanden; letztere waren etwas empfindlicher. Bei Eingabe m it Schlundsondc 
war die Empfindlichkeit der A-Mangeltiere gesteigert, wahrend bei rachit. Tieren kaum 
Unterschiede gegen Normaltiere auftraten. Bei Verabreichung von Gossypol im Futter 
■waren die Verha.ltnisse ahnlich. Bei Verss. an rachit. Tieren war die Wrkg. bei Entzug 
eines Ca-Ubcrschusses im F utter sehr stark schiidigend. Es werden die moglichen 
Folgen der Zufuhr von Baumwollsamenprodd. m it dem Futtergemisch bei Vitamin- 
mangelverss. besprochen. (Journ. biol. Chemistry 93. 381—405. Okt. 1931. Stillwater, 
Agric. Exp. Stat.) SCHWAIBOLD.

Florenee L. MacLeod, Jessie B. Brodie und Emily R. Macloón, Die Vita- 
m in A ;  B  (B s)- und G (B2)-Gehalte der M ilchim Laufe desJahres. Der Geh. an Vitamin A 
bleibt ziemlich konstant bei 1,3—2 Einheiten/g. An Vitamin B, wurden etwa 0,1 Ein- 
heiten/g gefunden. Auch Vitamin G (B2) ist bei 0,3 Einheiten/g wenig yariabel. Eine 
gute Stallfiitterung ist also eine gleichmaBige u. gute Quelle der genannten u. nach 
friiheren Verss. (1927) auch des Vitamin C. (Journ. Dairy Science 15. 14—22. Jan. 
1932. New York, City, Columbia-Univ.) GROSZFELD.

Michiyo Tsujimura, Carotin und Dihydroergoslerin im griinen Tee. Aus griinem 
Tee konnte Vf. Carotin u. ein Dihydroergosterin gewimien. Ersteres bestand — nach 
dem mkr. Befund — aus einem Gemisch von a- u. ^-Carotin; es zeigte an Albinoratten 
Vitamin A-Wirksamkeit. Das Dihydroergosterin, C27H „0 , aus A. Prismen, F . 167 
bis 168°, Acetylderiv., C2!>H460 2, F . 180—181°, ahnelt im F. dem Dihydroergosterin 
von WlNDAUS u. B ru k k e n  (C. 1928. I. 1879; F . 173—174°); die Acetylderiw.
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schmelzen gleich. Die LlEBERMANNsche Rk. ist zuerst rot, dann blau u . griin, die 
RoSENHEIM sche negativ, die TORTELLI- JA FFEsche zuerst gelb, dann griin. Bestrahlung 
rief keine Yitamin D-Wirksamkeit hervor. Es werden dio Absorptionsspektren der 
isolierten Verbb. wiedergegeben. (Scient. Papers Inst. physical ehem. Res. 18. 13—21. 
J a n . 1932.) B e r g m a n n .

Ryoji Sato und Shinsuke Ohata, Untersuchungen iiber experimentellen Skorbut. XI. 
Gliitathiongehalł von Organgewćben des Meerschweinchens bei Vitamin-C-freier Futterung. 
(X. vgl. C. 1931. II. 870.) Der %-Geh. an reduziertem Glutathion war in den ver- 
scliiedenen untersuchten Organen von skorbut. ernahrten Meersoliweinchen gegeniiber n. 
Tieren meist gar nicht verandert oder in einigen Fallen geringfiigig erhóht. (Journ. 
Bioehemistry 14. 325—29. Nov. 1931. Tokyo, Jikei Kwai, Med. Coli.) S c h w a ib o l d .

L. Random und A. Michaux, Ober die Veranderungen der durch die Nieren aus-. 
geschiedenen und im  Blutserum und Gesamtblut anwesenden Mengen an Natrium und 
Kalium im Verlauf des akuten experimentellm Skorbuts. (Vgl. G. 1931. II . 1446.) 
Durch entsprechende Verss. an Meerschweinchen wurde festgestellt, daB bei natiirlieher 
Fiitterung in 24 Stdn. im Mattel 0,05 g Na u. 0,71 g K  ausgeschieden wurden, im Serum 
befanden sich 2,96 g-%0 Na u. 1,66 g-%o K, im Gesamtblut 1,77 g-°/oo Na u. 2,04 g K. 
Bei n. Kaninchen m it vollstandigem kiinstlichem Futtergemisch wurden in 24 Stdn.
0.09 g Na u. 0,44 g K  ausgeschieden. Bei Ernahrung ohne antiskorbut. Vitamin ver-
mindert sich die Harnmenge stark, ebenso die ausgesehiedenen Mengen an K  u. Na. 
Dagegen ist hierbei der Na-Geh. des Serums 3,2 g-% 0 u. 2,1 g-% 0 im Gesamtblut, im 
letzteren ist der K-Geh. aber nur 1,57 g-% 0> i™ Serum 1,83 g-%o- Da die Hamatine 
n. reicher an K sind ais das Serum, muB die Verarmung des Gesamtblutes an diesem 
Element der betrachtlichen Verminderung der roten Blutkórperchen zugeschrieben 
werden, die gegen Ende des akuten Skorbuts stattfindet. (Compt. rend. Acad. Sciences 
194. 565—67. 8/2. 1932.) S c h w a ib o l d .

B. W. Simpson, Mineralstoffutlerungsi-ersuche. Jodsalzbeifutterung hat sich gut 
bewahrt, wobei man mit Vorteil das Salz schon bei der Dungung mitgeben kann, da 
Jod von den Weidepflanzen gespeichert wird. Beifiitterung von CaO u. Salzlecke be- 
gunstigen die Wrkg. (New Zealand Journ. Agricult. 42 . 18— 23. 1931.) Gr im m e .

B. C. Aston, Eisenfiitterung bei Buschkrankheit. Beifiitterung yon FeC03 oder 
Darreiohung von FeC03-haltigen Lecksteinen ergaben gute Wrkg. bei der Bekampfung 
der Buschkrankheit der Schafe. Es h a t sich auch bewahrt, das Eisensalz m it zu ensi- 
lieren. (New Zealand Journ. Agricult. 42. 369—76. 1931.) Gr im m e .

B. C. Aston, Eisenfiitlerung bei Buschkrankheit. Neue Ergebnisse und Richtlinien. 
(Vgl. vorst. Ref.) Auch bei Kalbern wirkten FeC03-Gaben sehr gut. (New Zealand 
Journ. Agricult. 43. 11—13. 1931.) Gr im m e .

H. O. Askew, Mitteilung iiber die Wirkung von Titanoxydfiitterunq bei Schafen. 
T i02 wird im tier. Organismus nicht abgelagert u. wirkt auf den Phosphatstoffwechsel 
nicht storend. (New Zealand Joum . Science Technol. 13. 76—77. Okt. 1931.) Gr im m e .

William C. Rose, Fiitterungsversuche mit Mischungen hochgereinigter Aminosauren.
1. Die Unzulangliclikeit eines Futters, das 19 Aminosauren enłhalt. Jungę weiBe Ratten,
welche an Stelle der Proteine ein kiinstlickes Gemisch yon Aminosauren, etwa yon der 
Zus. des Caseins, aber frei von Oxyglutaminsaure, bekamen, yerloren in den ersten 
12 Tagen stark an Gewicht. Ob das Aminosauregemisch Osyglutaminsaure enthalt 
oder nicht, erwies sich ais unwesentlich. Vf. nimmt daher an, daB die Proteine auBer 
den bekannten 20 Aminosauren noch andere, bisher nicht aufgefundene Komponenten 
enthalten, die fiir das Wachstum erforderlich sind. (Journ. biol. Chemistry 94. 155 
bis 165. Nov.' 1931. Urbana, Univ.) Oh l e .

Ruth H. Ellis und William C. Rose, Fiitterungsversuche mit Mischungen hoch
gereinigter Aminosauren. II . Der Erganzungseffekt der Proteine. (I. vgl. yorst. Ref.) 
Ersetzt man einen Teil des Aminosauregemisches durch Casein, Oliadin oder Gelatine, 
so nimmt das Wachstum der jungen R atten wieder zu. Am wirksamsten erwies sich 
in dieser Beziehung das Casein. (Journ. biol. Chemistry 94. 167—71. Nov. 1931.) O h l e .

Wallace Windus, Florence L. Catherwood und William C. Rose, Fiitterumjs- 
versuche m it Mischungen hochgereinigter Aminosauren. I II . Der Erganzungseffekt von 
Gaseinfraklionen. (II. ygl. yorst. Ref.) Vff. untersuchen zuniichst ąualitatiy, an welche 
Aminosaurefraktion der wachstumsfórdernde EinfluB des Caseins gebunden ist. Folgendo 
Fraktionen wurden gepriift: 1. Die unl. Aminosauren, 2. die naeh K in g s t o n  u . 
SCHRYVER fallbaren Aminodicarbonsauren, 3. die mit Phosphorwolframsaure fall- 
baren Diaminosauren, 4. die m it Butylalkohol ausschiittelbaren Monoaminosauren, 5. die
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in den Butylalkoholmutterlaugen yerbleibende Prolinfraktion, 6. die aus der wss. Schicht 
krystallisierende Aminosaurefraktion u. 7. die in den Mutterlaugen von 6. yerbleibenden 
Stoffe. Die Fraktionen 1, 2, 3 u. 5 erwiesen sich ais wenig wirksam oder ganz unwirksam. 
Die akt. Komponente gehfc in den Butylalkohol iiber u. laBt sich auch aus den wss. 
Lsgg. allmahlicli grófitenteils ausschutteln. Fugt man zu einem eiweiBfreien Futter- 
gemisch, das 16,7% eines kiinstlichen Aminosauregemisches, 0,6%  Methionin u. 1% 
Glucosaminhydrochlorid alsN-Quelle enthalt, 5%  der Butylalkohol-Fraktion, so tritt 
selbst bei stark abgemagerten R atten sofort n. Wachstum ein. (Journ. biol. Chemistry 
94. 173—84. Nov. 1931.) Oh l e .

O. H. Keys, Die Wirkung von Cystin bei der Wollebildung. Fiitterung mit Blut- 
mehl, welches ca. 3%  Cystin enthalt, fordert sehr die Wollebldg. (New Zealand Journ. 
Agricult. 4 3 . 262—66. 1931. Palmerston [North.].) Gr im m e .

J. R. Haag, I. R. Jones und P. M. Brandt, Die pliysiologische Wirkung von 
hauptsaćhlich oder ganz auf die Alfalfapflanze beschrankten Futtergemischen. I I I . Der 
EinflufS verschiedener Mincrahusdlze auf den Calcium-, Phosphor- und Stickstoffsloffwcchsel 
bei Milchrieh. (II. vgl. C. 1932. I. 966.) Boi Fiitterung von Milchkiihen mit Alfalfaheu 
allein, bzw. m it Zulagen an Dinatriumphosphat, Calciumcarbonat oder Knochenmehl 
wurden teils positive, tcils negative N-Bilanzen erhalten. Bei Phosphatzulage wurde 
positive Ca- u. P-Bilanz erzielt. Zulage yon Calciumcarbonat beeinfluBt weder die 
Retention des Calciums noch des Phosphors. Die prakt. Anwendung der Ergebnisse 
wird besprochen. (Journ. Dairy Science 15. 23—28. Jan. 1932. Oregon, Agricult.

— , Verwendung von Fleischmehl bei der Kiilberfutlerung. Fleischmehl ist ein aus- 
gezeichnetes Mittel, um den Proteingeh. von Molkon heraufzusetzen. Die Mischung 
ersetzt yollstiindig die Magermilcli bei der Kiilberfutterung. (New' Zealand Journ.

P. Thomas und A. Gradinescu, Pliysiologische Wirkung der Pentosen auf dm  
Verdauungsapparat. Bei Hunden, Katzen u. Froschen bewirken Gaben von 5— 6 g 
pro kg Kórpergewieht yon Xylose u. Arabinose bei oraler Verabreiehung weder Er- 
brechen noch Diarrhoen, auch keine sichtbaren Veranderungon an der Darmsehleim- 
haut. — Werden sie in den abgebundenen Diinndarm, dessen GefaB- u. Neryenverbb. 
in takt geblieben sind, gebraeht, so werden sie absorbiert, Arabinose schneOer ais Xylose, 
die in einer bestimmten Zeit absorbierte Menge sehwankt nur wenig, m it wachsender 
Zuckermenge wird weniger absorbiert. (Compt. rend. Soc. Biol. 106. 1171—73. 1931. 
Cluj, Inst. do chimie biol. et de physiol. generale.) Ch. S c h m id t .

Konrad Lang, Uber den Glykogengelialt der mensclilichen Niere. Chem. laBt sich 
in jeder mensehlichen Niere Glykogen nachweisen. Der Geh. ist jedoch, abgesehen 
von Diabetesfallen, bei denen er hoher ist, im Mittel zwisehen 20 u. 30 mg-%. Erórte- 
rungen der Schwierigkeiten des histolog. Glykogennaehweises der Niere. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 164. 449—56. 8/2. 1932. Kiel, Stadt. Krankenanst.) O p p .

Clarence P. Berg und Martha Potgieter, Tryptophansioffweclisel. II. Die 
Wachstum fórdemde Wirkung von d,l-Tryptophan. (I. vgl. C. 1931. II. 871.) d,l-Trypto- 
phan fordert das Wachstum von R atten nicht ganz so gut wie die gleiche Menge des 
natiirliehen 1-Tryptophan. (Journ. biol. Chemistry 94. 661—73. Jan. 1932. Iowa 
Uniy.) _ O h l e .

Martin Jenke, Uber den Stoffwechsel der Gallensauren. Die Methode von P ettein"- 
KOPEP. zum Naehweis von Gallensauren ist nur dann eindeutig, wenn derFarbstoff durch 
spektroskop. Unters. identifiziert wird. Die Angaben iiber das Auftreten von Gallen
sauren im Blut sind unzutreffend, weil dieso Identifizierung nicht ausgefiihrt w orden ist. 
Vf. konnte Gallensauren im peripheien Kreislauf niemals feststellen. Zur quantitativen 
Best. groBercr Gallensauremengen diente das polarimetr. Verf. des Vf. Verss. am Gallen- 
fistelhund haben ergeben, daB die im enterohepat. Kreislauf (S t a d e l m a n n ) eirculierende 
Gallensauremenge etwa 10 mai so groB ist wie die, welche die Leber taglich neu produziert. 
Die iiber den zur Nahrungsresorption benotigten Bedarf hinaus gebildeten Gallensauren 
wrerden m it dem K ot ausgeschieden. Das Gallensauremolekiil erleidet im Darm keine 
chem. Veranderung, nur die gepaarten Gallensauren konnen unter dem EinfluB bak- 
terieller Prozesse bei der Dickdarmfaulnis in die Komponenten gespalten werden. — 
Die Frage, aus welchen Stoffen die Leber die Gallensauren aufbaut, bleibt unbeant- 
wortet. Aus Cholcsterin entstehen die Gallensauren jedenfalls n i c h t .  Sąualen u. 
Seymnol yermógen die Gallensaure-Neubildungen auch nicht zu steigem. Die Er- 
hohung der Gallensaureausseheidung durch EiweiBstoffe u. gewisse Aminosauren wird

Exp. Stat.) Sc h w a ib o l d .

Agricult. 43. 21—24. Juli 1931.) G r im m e .
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auf eine Reizwrkg. dieser Stoffe auf die Leberzellen zuriickgefuhrt. Vf. yertritt die Auf- 
fas3ung, daB der Aufbau der Gallensauren in der Leber aus Fettsiiuren u. Zuekern be- 
werkstelligt wird. (Arch. exp. Pathol. Pbarmakol. 163. 175—218. 4/11. 1931. Frei- 
burg i/Br., Univ.) OHLE.

Daniel* A. Mc Ginty, Untersuchungen iiber denJCoronarkreislauf. I. Absorplion 
von Milchsaure durch den jierzimiskel. Der Herzmuskel absorbiert normalerweise Milch- 
saure aus dem Coronarblut. Die GroBe der Absorption hangt teilweise von der Milch- 
saurekonz. u. der durebstrómenden Blutmenge ab. (Amer. Journ. Physiol. 98. 244—54. 
1/9. 1931. Emory Univ. Sehool of Med., Emory Uniy., Ga.) L o h m a n n .

P. J. Juriśić, Untersuchungen zur physikalischen Chemie der Resorption. II. 
(I. ygl. C. 1928. II. 1071.) E s wird gezeigt, daB die yon  beiden Seiten der uberlebenden 
Frosehhaut abgeleiteten Potentialdifferenzen m it der Flussigkcitsuberfuhrung bei 
beiderseitiger lsotonie in  keinem direkten Zusammenhang stehen. D as Quellungs- 
gefalle an beiden Grenzflachen der uberlebenden Frosehhaut darf nicht fur Fliissigkeits- 
iiberfukrungen im  R E ID schen  Vers. yerantwortlieh gem aeh t werden. (B iochem . Ztsehr. 
241. 476—84. 1931. Zagreb, Univ., Inst. f. allgemeine experimentelle Pathologie u. 
Pharmakologie.) K oBEL.

P. J. JuriSiĆ, Untersuchungen zur physikalischen Chemie der Resorption. III. 
(II. ygl. yorst. Ref.) Die Frosehhaut ist von ultramkr. Kanalen, welehe an ihren beiden 
Enden auf Druck ganz yersohieden reagieren, durchsetzt. Der Wasserweg durch iiber-
lebende Frosehhaut yerlauft unter Druek in der Richtung Innenhaut----y  AuBenhaut.
Das durch Quellung yon der uberlebenden Frosehhaut kolloidal gebundene W. laBt 
sich durch Druck von 700 mm Hg nicht auspressen. Basen- u. Siiurefarbstoffe zeigen 
in bezug auf ihre Diffusion durch uberlebende Frosehhaut prinzipiell dasselbe Verh. 
Voraussetzung dafur ist bloB, daB die Diffusion unter hydrostat. Druck gesehieht. 
(Biochem. Ztsehr. 241. 485— 90. 1931. Zagreb, Univ., Inst. f. allgemeine u. experi- 
mentelle Pathologie u. Pharmakologie.) ■ KOBEL.

S. Ssalaskin und J. Kriwski, Untersuchungen iiber die Bildung von Harnstoff im  
Tierkórper. I II . Perfusionsversuche. (II. vgl. C. 1931. I. 1635.) Bei Anwendung 
reiner Ringer-LoCKE-Lsg. (R. L.) ais Transfusionsfl. bildet sich in der Hundeleber 
kein Harnstoff aus (NH4)2C03. Bei Anwendung m it R. L. verd. oder unyerd. Serums 
findet nur geringfugige Harnstoffbldg. s ta tt. Harnstoffbldg. findet s ta tt bei Zusatz 
von Erytkrocyten (unzerstórt oder hamolysiert) u. von Oxyhamoglobinlsg. zur R. L .; 
es ist also zur Harnstoffsynthcse in der Leber 0 2 erforderlich. (Arch. Sciences biol., 
Moskau [russ.] 31. 330—47. 1931.) " SĆHONFELD.

N. W. Lazarew, A. J. Brussilowskaja, J. N. Lawrow und F. B. Lifschitz, 
Ober die Durchldssigkeit der Haut fiir  Benzin und Benzol. (Ygl. C. 1932. I. 837.) Die 
Verss. an Kaninehen (durch Eintauehen einer Pfote in Bzn. oder Bzl., Priifung der 
Ausatmungsluft) ergaben Durehlassigkeit der H aut fiir Bzn. von mindestens 0,01, 
fiir Bzl. von mindestens 0,016 mg/qem u. Min. Schrittweise Verfolgung des KW-stoff- 
geh. der Ausatmungsluft nach M a t w e je w ,  P r o n i n  u . F r o s t  (C. 1931. I. 2367) zeigte 
erstes scheinbares Auftreten von Bzn. naeh 8, von Bzl. nach 3—4 Min. (Kurve im 
Original), in Wirklichkeit — wegen App.-Tragheit — 2—3 Min. friiher. Bzn. u. Bzl., 
besonders letzteres, bewirken auch bei langerer Einw. sehr lieftige Reizungen u. lokale 
Sehadigungen der Haut. (Arch. Hygiene 106. 112—22. 1931. Leningrad, Inst. f. Ge- 
werbehygiene u. Sicherheitstechnik.) GROSZFELD.

N. P. Goworow, Einflufl von Queck$ilberprdparaten auf die Sekrelion des Darm- 
saftes. Novasurol u. Salyrgan wirken in der gleichen Weise auf den Darm wie Hg, d. h.
1. Hg-Verbb. erregen die Sekretionstatigkeit, ohne Hemmung der fermentatiyen Funk- 
tion. Bei intramuskuloser Anwendung von Noyasurol fand keine Darmsekretion statt. 
(Arch. Sciences biol., Moskau [russ.] 31. 354—61. 1931.) Sc h o n f e l d .

Guy Laroche und Jean Desbordes, Ezperimentaluntersuchung iiber die Oxydation 
des Indols im Organismus. Indol wird in der Leber zu Indoxyl oxydiert. Paarungs- 
yorgange konnten nicht nachgewiesen werden. Diese Oxydation ist zwar kein der 
Leber spezifiseherweise allein yorbehaltener Vorgang, findet aber nur in der Leber in 
groBerem Umfang statt. (Compt. rend. Soc. Biol. 109. 271—73. 5/2. 1932.) Opp.

B. B. Dikshit und D. H. Rao, Percain zur S-pinalanaesthesie. In  Tieryerss. wurde 
gezeigt, daB Percain einen tox. EinfluB auf das Herz u. die GefaBe ausiibt, zu Blut- 
drucksenkimg fuhrt, auf das Atemzentrum eine lahmende Wrkg. hat. — Bei sorgfaltiger 
Dosierung u. Berucksichtigung der Gefahrenąuellen waren die Resultate mit Percain 
ais Spinalanastheticum befriedigend. — Gegen die Blutdrueksenkung wird Ephedrin
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empfohlen. (Indian med. Gazette 67. 69—77. Febr. 1932. Vizagapatam, Medic. College 
and King George Hospital.) H. W o l f f .

M. H. G. A. Tholen, J. H. Hagenbeek und Boon von Ochssee, Newre Er- 
fahrungen mit Pemocton. Empfehlung zur Vorbereitung u. Unterstiitzung der Inhala- 
tionsnarkose auf Grund von 600 Fallen; gute Aussichten zur Behandlung der Eolampsie. 
(Nederl. Tijdsehr. Geneeskunde 76. 452—60. 30/1. 1932. s’Gravenhage, R. K. Frauen- 
klinik ,,Bethlehem“ .) G r o s z f e l d .

Siegwart Hermann und Marie Freund, Multibrol und seine angebliche potenzierte 
Bromwirkung. Erwiderung auf H. WlNTERNITZ (vgl. C. 1931. II. 3115) u. Ent- 
gegnung hierzu von H. Wintemitz. (Dtsch. med. Wchschr. 57. 2141—43. 18/12.1931. 
Prag, Deutsche Univ.) FRANK.

H. Hermann und F. Jourdan, Cocain und Adrenalin-Chloroformohnmacht. E rhalt 
ein Hund zuniichst Cocain, dann Chloroform u. Adrenalin, so beobachtet man nach 
den iibliehen Dosen kein Auftreten der Herzohnmacht. Die Adrenalindosen miissen 
iim so hoher sein, je groBer die verabreiehte Menge Cocain war. Wahrscheinlich wird 
die Empfindlichkeit des Herzens gegeniiber Reizen zu fibrilliiren Zuckungen herabgesetzt. 
(Compt. rond. Soc. Biol. 106. 1153—54. 1931.) Ch . S c h m id t .

Helmut Muller, Erfahrungen mit Amalin, einem neuen Antipyreticum ohne 
diaphoretische Wirkung. Amalin hat sich ais Antipyreticum auch bei leicht in SchweiC 
geratenden Tuberkulosen vielfaeh bcwahrt. (Klin. Wchschr. 10. 2310. 12/12. 1931. 
Breslau, Stadt. Tuberkulosehaus, Heilstatte Hermprotseh.) WADEHN.

J. Pal, tjber Perparin. Eine papaveriimrtig wirkende neue Verbindung. Perparin 
wurde in mehr ais 90 Fallen peroral, subcutan, intravcnos u. auch in Ziipfchenform 
auf seine Wrkg. auf GefaCsystem, Verdauungstrakt u. Urogenitalapparat untersucht. 
Perparin war in den in Betracht' kommenden Gaben iiberhaupt nicht tox. Die usuelle 
Einzelgabe von 0,04 g war in den Fallen ausreichend, in denen mindestens 0,08 g 
Papaverin notwendig waren, so daC also das Perparin in quantitativer Beziehung 
(Wirkungsintensitat u. Dauer der Wrkg.) dem Papaverin iiberlegen ist. Perparin 
wirkt krampfldsend in angiospast. Zustanden u. vermag den erhohten Blutdruck der 
Hypertoniker voriibergehend herabzusetzen. (Klin. Wchschr. 10. 2261—62. 5/12. 1931. 
Wien, I .  Med. Abt., Allgem. Krankenhaus.) M a h n .

F. Pharmazie. Uesinfeldioa.
Eiji Takahashi und Kiyoshi Shirahama, Chemische Untersuchungen iiber Agar- 

Agar. I. Der Grad der HeifSwasserhydrolyse von Agar-Agar. Angaben iiber Viscositat, 
P h , Red., Aldosewert, freie H 2S04 u. Humtmncngc yon 3 Agar-Agarsorten, in W . 1 : 20
2—8 Stdn. bei 130° erhitzt, in Tabelleu. Einzelheiten im Original. (Buli. agrieult. 
chem. Soc. Japan 7. 44—45. 1931.) G r o s z f e l d .

Lucia Ceccarini, Genalkahide. Sammelreferat iiber die Arbeiten von M a x  u. 
M i c h v e l  POLONOSKI zur Entgiftung der Alkaloide durch gelinde Osydation am 

■o tertiaren N m it H 20 2 in der Kalte. Die neuen Prodd. enthalten die
^  nebenst. Gruppe, sind also Aminoxyde der Ausgangsalkaloide. Im

j , /  Organismus werden sie weder durch die Yerdauung, noeh im Blut-
kreislauf gespalten, wodurch die Entgiftung sich kennzeiehnet. Die 

Spaltung findet nur in K ontakt m it gewissen elektiven Zellen statt, wodurch eine 
langsame, aber stetige Wrkg. durch das wieder freiwerdende Alkaloid eintritt. (Giorn. 
Farmac. Chim. 81. 10—21. Jan. 1932. Turin.) G rim m e .

D. Davidson, Der Collosol-Gerbsdure-Verspruhungsapparat zur erslen Hilfe bei Ver- 
brennungen. Einfacher App. mit Gummigeblase, in den eine yorher zu óffnende Ampulle 
yersenkt werden kann. Die Ampulle enthalt 30 cm Aęidum tannicmn, die auf Yer- 
brennungswunden naeh amerikan. Vorschlagen aufge3prayt wird. (Colliery Guardian 
and Journ. Coal Iron Trades 144- 297—98. 12/2. 1932. Edinburgh, Heriot-Watl. Coli., 
Centr. Mine Rescue Stat.) OPPENHEIMER.

K. C. ciarkę, SachgemiifSe und um-achgemdfSe Yerwendung ton Chemikalim in  der 
Strahlenkunde. (Pharmac. Journ. and Pharmaeist 128. 69—70. 23/1. 1932.) OPP.

Arthur E. Bailey, Jod in  der Strahlenkunde. Besprechung der Bedeutung der 
J-haltigen Prodd. (Na-Tetrajodphenolphthalein, Na-Phenoltetrajodphtlialein, der jodierten 
Ole, Uroselektan, Abrodil) fiir die Rontgendiagnostik. (Chemist and Druggist 116. 
S3—84. 23/1. 1932.) . O p p e n h e i m e r .

X IV . 1. 135



20GC F .  PUAllMAZIE. DESINFEKTION. 1932. I.

Jacob Mrochem, Breslau, und Paul Mochalle, Diirrjentsch, Post Schónborn, 
Kr. Breslau, Herslellung schwęfelhaltiger Praparate, die mit Wasser kolloidale Losungen 
ergeben, dad. gek., daB man S m it Zucker u. Starko bis zur Schmelze unter Luft- 
zufiihrung erhitzt, worauf dio erhaltene Schmelze abgokiihlt wird, aus der man nach 
dem Aufschwemmen in W. gegebenenfalls die in diesem kolloidal 1. Stoffo abscheiden 
u. trocknen kann. (D. R. P. 543 603 KI. 30h vom 1/10. 1929, ausg. 8/2. 1932.) S c h u t z .

Schering-K ahlbaum  A .-G ., Deutschland, Herslellung von organischen Thio- 
verbindungen. Salze von Thioessigsaure werden mit organ. Halogenyerbb. umgesetzt; 
dann wird yerscift. — Z. B. erhitzt man 41 g Acelobromglucose u. 11 g des K-Salzes 
der Thioessigsaure in 100 cem Methanol. Nach Beendigung der Rk. krystallisiert die 
Pentaacetylthioglucose in Form von weiBen Nadeln aus. Nach Entfernung des KBr 
durch Waschen m it W. u. Umkrystallisieren aus Methanol schm. das Prod. bei 121°. 
Es ist 1. in den gebriiuchlichen Losungsmm., wl. in PAe., unl. in W. u. liefert beim Ver- 
seifen m it methylalkoh. NH 3 das NH.,-Salz der Thioglucose. — Aus Acetobromglycerin- 
aldeliyd crliiilt man Diacelylthioglycerinaldehyd (wciBe Nadeln vom F. 160°, 1. in Pyridin 
u. Bzl., wl. in Methanol, unl. in PAe. u. W.) u. daraus beim Verseifen Salzc des Tliio- 
glycerinaldehyds, welche 11. in W., wl. in A. u. unl. in A. oder PAe. sind. — Acetobrom- 
zylose liefert dio Tclraacelyllhioxylose vom F. 99°, aus der beim Verscifen mit K-Athylat 
das K-Salz der Thiozylose (weiBe Krystalle, F. 160—165°, 11. in W., wl. in A., unl. 
in A. oder PAe.) erhalten wird. — Aus Acelobromarabinose bekommt man Telraacetyl- 
Ihioarabinose vom F. 78° u. daraus beim Verseifen m it K-Methylat das K-Salz der 
Thioarabinose (weiBe Krystalle, 11. in W., wl. in A., unl. in A. oder PAe.). — Die Prodd. 
dicnen zur Herst. yon schwermetallhaltigen Arzneimilteln sowie yon Gerbstoffen. (F. P. 
716 385 vom 30/4. 1931, ausg. 19/12. 1931. D. Prior. 10/5. 1930.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfmder: Karl Ludwig 
Lautenschlager, Frankfurt a. M. und Fritz Lindner, Frankfurt a. M.-Hochst), Ge- 
winnung eines Prdparates aus Tuberkelbacillen, dad. gek., daB man dio abgetoteten 
Tuberkelbacillen bzw. die bei der Herst. des Alttuberkulins anfallenden Bakterien- 
riickstande einem mehrfachen mechan. Zertrummcrungs- u. ExtraktionsprozeB mit 
Hilfc von Lipoidlosungsmm. u. W. unterwirft, wobci jeweils die erste wss. Extraktion 
bei neutraler, dio folgende boi sohwach alkal. Rk. erfolgt. (D. R. P. 544 317 KI. 30h 
vom 11/12. 1930, ausg. 17/2. 1932.) S c h u t z .

Jan Becka, Briinn, Frantiśek Hoch, Studena b. Telć, und Mathias Nevoral, 
Treśt, Tschechosl., Dauerslerilisierung von Heilseren, 1. dad. gek., daB Heilseren be- 
kannter Art m it einem in Alkalisalz- oder Mg-Salzlsgg. oder in Gomischen der beiden 
Lsgg. suspendierten, fein verteilten bis kolloidalen Mg(OIl)., yersetzt werden. — 2. dad. 
gek., daB dic Suspcnsion der Mg(OH)2 in einer wss. Lsg. von NaCl u. MgCl2 erfolgt. 
(D.R. P. 543 604 KI. 30h yom 19/1. 1930, ausg. 8/2. 1932. Tschechosl. Prior. 22/11.
1929.) S c h u t z .

Tokalon S. A., Paris, Herstellung von den l'onus der Haulblutgef&fie hebenden 
Prdparaten. Man extrahiert die Epidermis yon Warmblutern in an sich bekannter Weiso 
m it Lipoidlosungsmm., besonders A., u. fiihrt den Ruckstand des m it dem fliichtigen 
Losungsm. bereiteten Auszuges, yorzugsweisc unter Verwendung von schwach bas. 
wirkenden Stoffen, wie Seifen, ais Emulgatoren, in die Form einer wss. Emulsion iiber, 
oder rcibt ilm mit Salben- oder Cremegrundlagen an. (Oe. P. 126 297 vom 6/6. 1930, 
ausg. 11/1. 1932.) S c h u t z .

Kinnojo Fujii und Ichijira Yoshida, Los Angeles, V. St. A., Herslellung tliera- 
peulisch wirksamer Pillen. Man yerarboitet gepulverte Placenta, ferner Beeren des 
Paternosterbaumes m it einigon Tropfen Eieról zu Pillen. Das Mittel soli bei Lungen- 
erkrankungen wirksam sein. (E. P. 363 338 vom 13/6. 1930, ausg. 14/1. 1932. A. Prior. 
21/ 12. 1929.) . S c h u t z .

E. Merck, Darmstadt, Kohlestabe zur Herslellung eines hochukliven Kohleschlammes, 
insbesonderc f  iir Iherapeulische Zwecke. Die Kolilesldbe gemaB Oe. P. 122 245 werden
sta tt mit Verticfungen, Rillen o. dgl. zur Aufnahme der gasabspaltenden Verbb. m it
einem Hohlraum versehen. (Oe. P. 125 941 vom 4/11. 1930, ausg. 28/12.1931. D. Prior. 
16/8. 1930. Zus. zu Oe. P. 122 245; C. 1931. 11. 86.) Sc h u t z .

Franz Geier, Berlin-Schóneberg, Herstellung von seifenfreien Haarreinigungs- 
mitteln, dad. gek., daB Mineralóle oder fotte Ole u. alkoholbaltige Drogenausziige unter 
Verwendung von tier. oder pflanzlichen EiweiBstoffen oder Gemischcn von EiweiB 
u. Eigelb miteinander emulgiert werden. (D. R. P. 544127 KI. 30h yom 8/1. 1929, 
ausg. 13/2. 1932.) Sc h u t z .
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George Vincent Fry, Homewood, Auątralien, M ittelzur Behandlung der Fufiraude, 
z. B. ton Schafen. Das Mittel besteht aus einer wss. Lsg. von CuSOA unter Zusatz 
von 1°/00 HOHO. (E. P. 864 045 vom 18/8. 1930, ausg. 28/1. 1932.) Sc h u t z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersłellung ton Rontgen- 
bildern. Man fiillt dio zu untersuchenden Organe mit einer Lsg. eines Salzes, z. B. des 
Na-Salzes der Jodmethansulfosaure, die durcli aliphat. Reste u./oder durch ein weiteres 
Jodoform substituiert werden kann, worauf in iiblicker Weise das gewiinschte Bild 
hergestcilt wird. (E. P. 363 346 vom 9/7., 0/8. u. 15/8. 1930, ausg. 14/1. 1932.) S c h u t z .

Robert Emanuel Schmidt, Die Raiionalisierung der Laboraloriumsarbeil. Yor- 
schliige zur Vereinfachung der Arbeit im Laboratorium u. Besclireibung einiger ein- 
faclier Laboratoriumsbehelfc. (Ztschr. angew. Chem. 44. 818—21. 3/10. 1931. Wupper- 
tal-Elberfekl.) BebGMANN.

Janet W. Brown, Ubersicht iiber die Mikrochemie. Die Arbeit diskutiert zunachst 
allgemcin die Vorteilc, die dio mikrochem. Methoden den makrochem. gegenuber be- 
sitzen. Sie zeigt die Anwendungsmoglichkeit der mikrochem. Arbeitswcisen in ver- 
schiedenen Industriezweigen. Ein histor. Ubcrblick uber die Entw. der Mikrochemie 
u. ihrer fiilirenden Vertreter bis in die neueste Zeit wird gegeben. Dann werden kurz 
dic qualitativen anorgan. Mikromethoden besprochen: Fallung von Ndd. in Mikro- 
rcagensglasern, Identifizierung von Stoffen u. Mk. auf Grund der charakterist. Kry- 
stallformen ihrer Rk.-Prodd., Farbrkk. in Glascapillaren u. capillaren Faden oder 
Haaren, dio mit dem Beagens getrankt sind, Tupfelrkk. (Canadian Chem. Metallurpy 
16. 6—8. Jan. 1932. Toronto, Univ. Dept. of Chemistiy.) WOECKEL.

Hiitter, Mundschutz an Pipellen. Pipettenaufsatz m it selbsttatig schlieBendem 
Yentil, sobald die FI. eine bestimmte Hóhe erreiclit hat. (Gas- u. Wasserfacli 75.

Hans Grim m , Unlersuchung ton Eleklrolylpaslen. Zur Anwendung der Ultra- 
filiration in der analytisch-chemischen Praxis. (Vgl. K r a t z , C. 1931. I. 3381.) Vf. 
empfiehlt zur Abtrcnnung der kolloid in Lsg. gehenden bei der Analyse storenden 
Bestandteile von Elektrolytpastcn die Verwendung von Filtern „Nr. 554,71/2% “ der 
Firma S c h l e ic h e r  & ScHULL, die auf Pergamentunterlage dicht gegen den Sicbbodcn 
des Trichters anliegen mussen. (Chem.-Ztg. 56. 31—32. 9/1. 1932. Tabarz.) R. K . Mu.

R. E. Summers, Ein empfindlicher Thermoslat mit thermionischem Iielais. Es wird 
ein Thermostat beschrieben, der aus einem Hg-Thermometer mit zwei eingeschmolzenen 
Kontakten u. einer doppeltcn Temp.-Skala besteht. Die Einstellung der gewiinschten 
Temp. erfolgt durch Auf- u. Abbewegen einer in dem Thermometer befindlichen u. 
mit einem Fe-Draht verbundenen Pt-Spiralc durch einen Magnetcn. Das mit den 
eingeschmolzenen Kontakten des Tlicrmometers in Verb. steliende Relais, das eine 
Verstarkerrohre enthalt, ist so geschaltet, daB der Thermostat im Gitterstromkreis 
liegt. Der App. gestattet, Tempp. auf Vioo° genau einzuhalten. (Soc. chem. Ind. Yictoria

Edward F. Degering, Ein wirksamer Reaklionsturm fiir gas-fliissige Reaklionen. 
Vf. besehrcibt ein Rk.-Rohr, in das von unten durch eine Glasfilterplatto Gas aus 
einem U-formig gebogenen engeren Zuleitungsrolir eingeleitet werden kann. (Ind. 
engin. Chem. 24. 181. Febr. 1932. Lafayettc, Ind., Univ.) R. K. M u l l e r .

Thomas H. Vaughn und Emmanuel J. Pozzi, Ein Kondensalionmpparat fiir  
niedrig siedende Substanzen. Es wird ein App. beschrieben, der es gestattet, mittels 
fl. NH3 niedrigsd. Substanzen bis auf —77° abzukiihlen u. gegebencnfalls zu konden- 
sieren. (Journ. chem. Education 8 . 2433—34. Dez. 1931. Notre Dame, Indiana, 
Univ.) K l e v e r .

Earl W. Flosdorf, Ein geruchloser Schwefelwassersloffenlwicklcr: eine Anordnung 
fiir den Gebrauch ohne eine Kappe. Beschreibung eines einfaclien H2S-Entw.-App. be- 
sonders fur den Schulgebrauch. (Journ. chem. Education 8. 2431—32. Dez. 1931. 
Haverford, Penns., College.) K i.EVER.

Nicholas Knight, Bemerkungen zur Lótrohranalyse. Vf. beschreibt einen Analysen- 
gang zur Erkennung der wichtigsten Metalle u. anorgan. Saurereste u. einiger organ. 
Saurcrcste mittels Kohle u. Lotrohr. (Chem. News 143. 373—79. 11/12. 1931. Mount 
Vernon, Comell College, Chem. Departm.) DirsiNG.

W. Sche£fer, Uber die Herslellung ton mikroskopischen Slaubprdparalen. Auf eino

G. Analyse. Laboratorium.

91—92. 30/1. 1932. Radis.) SCIIUSTER.

31. 535—36. 1931.) D u s in g .

135*
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Unterlage (z. B. Objekttriiger) wird eine dunne gleichmaBige Schicht'einer erstarren- 
den klebrigen Substanz (Gelatinelsg., Harz- oder Celluloselsg., verharzendes Leinol) 
aufgebraeht, nacli dcm Erstarrcn wird der Staub auf die klebrige Schicht gescliiittet, 
der tlberscliuB durch Abklopfen u. Abpinseln nach dem Trocknen entfernt. Fiir die 
Unters. feinsten Staubcs, der in Lsgg. dio BROWNsche Bewegung zeigt (z. B. Litho- 
pone), i ii 131 sich eine Gelatinelsg. genugender opt. Leere herstellen aus 7 g Emulsions- 
gelatine, 100 ccm dest. W., 1 ccm fl. Phenol u. (nach Erhitzen auf dcm Wasserbad) 
einem EiweiB. Die zweckmiiBigste Belouchtung ergibt sich durch Vers. (Angew. 
Chem. 45. 148. 13/2. 1932. Bcrlin-Wilmersdorf.) R. K . Mu l l e r .

Wilhelm Kraemer, Beitrćige zur Spektralanalyse mit Hilfe von ernpfindlichen, in  dem 
der Glasoplik zuganglichen Gcbiet licgenden Linieli. II. (I. vgl. C. 1932. I. 976.) Vf. 
berichtet iiber die bei der Analyse von Cereisen, von molybdanhaltigen Wolfram- 
carbiden, ferner von Au-, Ag- u. anderen Legierungen mit dem Kleinspektrographon 
gemessenen Linien zahlreicher Elemcnte, darunter solcher der seltenen Erden. (Ztschr. 
Elektrochem. 38. 51-—53. Febr. 1932. GieCen.) K u t z e l n i g g .

Norman Rae, Eine einfache Melliode der konduklomelriscJien Titration. Yf. be- 
schroibt eine Anordnung, wrelcho die Aufnahme vollstandiger Titrationskurven mit 
genugender Genauigkeit in 15—20 Min. gestattet. Es werden Daten von Titrationen 
ein- u. zweibas. organ. Siiuren m it Alkali angegeben. (Journ. chem. Soc., London
1931. 3143—47. Dez.) Cohn .

W. Kuntara, Eine neue Mikrodoppelchinhydronelektrode. (Ztschr. physiol. Chem. 
204. 54— 56. 5/1. 1932. Wien, Zool. u. Tierphys. Inst. d. Univ.) E l s t n e r .

P. F. Thompson, Drei Indicatoren. Bei der Titration von Ferrosalz m it K 2Cr20 7- 
Lsg. empfiehlt Vf. s ta tt des iiblichen Tiipfelns mit K 3Fe(CN)0-Lsg. zur Feststellung des 
Aquivalcnzpunktes, das Tiipfeln m it einer ammoniakal. Lsg. von Di.methylglyoxim 
Yorzunehmon. Solange das Titrationsgut Fo" enthalt, crhiilt man mit dem genannten 
Reagens eine Rotfarbung. Auch konnen geringe Spuron Fo" mittels dieses Reagenses 
colorimetr. bestimmt werden. Fiir die maBanalyt. Best. von Zn m it K 4[Fe(CN)6]-Lsg. 
schlagt Vf. die Benutzung einer Indicatorlsg. vor, die wie folgt bereitet wird: 0,5 ccm 
einer l°/0ig. Lsg. von FeCl3 werden zu 15 ccm Eg. gegeben u. die Braunfarbung der Fl. 
durch Zugabe weniger Tropfcn verd. H 2S04 zum Verschwindcn gebraclit. Durch 
Tiipfeln des Titrationsgutes mit dieser Lsg. lassen sich sclion geringe Oberscliiisse an 
K 4[Fe(CN)G] feststellen. Weitcr wird gezeigt, daB molybdansaures Kaliumferrocyanid 
ais Indicator zur pji-Best. im sauren Gebiet benutzt werden kann. Bei der Titration 
von HCl mit ICOH z. B. geht der Indicator allmiihlich von rotbrauner zu strohgelber 
Farbę uber. Ein UberschuB an Lauge yerursaeht Farblosigkeit. (Soc. chem. Ind. 
Victoria 31. 536—44. 1931.) DiisiNG.

E le m e n te  u n d  a n o r g a n is c h e  V e rb in d u n g e n .
Richard Berg, Ober den E influp von Subslituenłen auf die Schwerloslichkeil und 

Bestandigkeit von Metallkomplezen der o-(8)-Oxychinolinderivate. (Vgl. C. 1927. I. 
3111.) Es werden auf ihr Verh. Cu-, Ag-, Au-, Be-, Mg-, Ca-, Sr-, Ba-, Zn-, Cd-, H g‘‘-, 
A1-, Ti-, Zr-, Sn-, Pb-, Th-, Sb-, Bi-, Cr-, U-, Mn-, F e '" - , Co-, Ni-, Pd- u. Pt-Salzen 
gegeniiber u. auf ihre Verwendbarkeit ais Fiillungsreagenzien hin dio folgenden Sub- 
stanzen untersucht: 5-Garbonsdure-8-oxycliinolin, 7-Carbcmsaure-8-oxychinolin,
5-Brom-7-carbonsaure-8-oxychinolin, 2-Phenyl-4-carbonsaure-8-oxycliinolin, G,8-Dioxy- 
chinolin, 6-Methoxy-8-oxychinolin, 5-Sulfonsaure-8-oxychinolin, 5-Sulfonsaure-7-cldor-S- 
oxychinolin, 5-Sulfonsaure-7-brom-8-oxychinolin, 5-Sulfonsaure-7-jod-8-oxychinolin, 5,7- 
Dichlor-S-oxychinolin, 5,7-Dibrom-8-oxychinolin u. 5-Chlor-7-jod-8-oxycliinolin. Dabei zeigt 
sich, daB die Halogenderiw. des o-Oxychinolins mit Hg, Cu, Fe u. Ti auch in mineral- 
saurer Lsg. stabile, wl. Komplese bilden u. bei der analyt. Best. der lotzten drei ver- 
wondet werden konnen, wobei dann durch das verschiedene Verh. der Mctallkomplexe 
gegeniiber Oxal-, Wein-, Malon- u. Citronensiiure z. B. dieTrennung von Cu u. Fe in Ggw. 
von Oxalation mit Hilfe von Dichloroxychinolin móglich ist, wuhrend Fe neben Ti mit 
Dibromox}rchinolin bestimmt werden kann. Zur Herst. von 5,7-Chlor-8-oxychinolin wird 
in eine Lsg. von o-Oxychinolin in Eisessig solange Cl cingeleitet, bis die Farbę rein 
gelb wird. Das Chlorierungsprod. fallt bei starkem Yerd. mit W. aus u. wird aus Aceton 
umkrystallisiert. Bei don Fallungen werden die mineralsauren Metallsalzlsgg. tropfen- 
weiso zu einer warmen aceton. Lsg. des Fallungsmittels gegeben. Dio Cu-Verb. fallt 
griin, dio Fe-Verb. Schwarz u. dio Ti-Verb. orangebraun. Man kocht einige Zeit u. 
filtriert sd. lieiB. In  den bei 120—140° getrockneten Ndd. liegen (C0H 1Cl2ON)2Cu,
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(C9H,Cl,ON)3Fe u. (C9H 4CI2ON),TiO vor. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 2 0 4 . 208—14. 
9/2. 1932. Konigsberg, Univ.) E l s t n e r .

Richard Berg und Hermann Kiistenmacher, 5,7-Dibrom-o(8)-oxychinolin, ein 
neues spezifisches Reagens auf Kupfer, Eisenund Titan in derquantitativen Analyse. (Vgl. 
vorst. Ref.) Das Dibromprod. wird in weifien Flooken erhalten, indem eine Lsg. von 
o-0xyehinolin unter kraftigem Schiitteln in Br-W. gegossen wird, wobei ein OberschuB 
von Br, der sich in der Entstehung einer gelben FiUlung eines Oxydationsprod. bemerk- 
bar macht, vermieden werden oder durch S 0 2 entfernt werden muB. Dio Substanz 
wird mit HCI gereinigt u. aus Bzl. oder Aceton umkrystallisiert. Bei den Fallungen 
wird so verfahren, daB am Ende eine V2o— Vso*n - saur° Lsg. vorliegt mit 25—30 Vol.-°/0 
Aceton. Wenn Cu, Fe u. Ti nebeneinander bestimmfc werden sollen, so fallt man aufier- 
dem noch einmal aus (NH4)2C20,,-haltiger Lsg. nur das Cu u. aus einer Wein-, Malon- 
oder Citronensauro bzw. dereń Salze entlialtenden Lsg. Cu u. Fe. In  den Metallndd. 
liegen nach dem Trocknen bei 120—140° (C0H 4Br2ON)2'Cu, (C0H.4Br2ON)3Fe bzw. 
(C9H4Br20 N)2Ti02 vor. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 2 04 . 215—21. 9/2. 1932. Kónigs- 
berg, Univ.) E l s t n e e .

G. Vortmann, Neuer Analysengang zur Aufsuchung der Kationen. Ausfuhrlicho 
Beschreibung eines qualitativen Analysenganges, der eine Kombination der trockenen 
u. der nassen Methode ist u. m it dessen Hilfe es móglich ist, fast siimtliche Kationen 
u. Metallanionen gruppenweiso roneinander zu tronnen. E r  ist m it cinfachsten Hilfs- 
mitteln u. m it sehr wenig Substanz (0,02—0,05 g) durehfuhrbar. (Ztschr. analyt. 
Chem. 87. 190—9G. 1932. Wien, Lab. f. analyt. Chemie d. Techn. Hochsch.) E c k s t .

W. Fehre, Die Titration von Wasserstoffperoxyd in Anwesenheit von Alkalioxalaten. 
In  osalathaltigen Bleichbadem ist bei der Best. des H 20 2 die Entfernung der Oxal- 
siiuro notwendig. In  li. Lsgg. darf sie nioht erfolgen, da liierbei Verlusto an H 20 2 auf- 
treten; die k. Fallung der Oxalsśiure ergibt aber schleimige Ndd., die sich schwer weiter 
verarbeiten lassen. Vf. benutzt daher zur Fallung der Oxalsaure s ta tt Ca vorteilhafter 
BaCl2 im UbersehuB, dessen Oxalat in der Kalte krystallin. ausfallt, sich selmell ab- 
setzt u. dabei organ. Schwebestoffe mitreiBt. Vor der Best. muB die freie Oxalsaure 
m it Soda neutralisiert werden (Lackmus!). Die Titration erfolgt in bekannter Weise 
in sehwefelsaurer Lsg. mit I0 1 n 0 4. x ccm KMnO,, X Titer X 20 X 3,704 =  Vol. des 
Bleichbades oder Geh. an 30%ig. H 20„. Eine einfache Berechnungsrat fiir den prakt. 
Bleicher wird angegeben. (Ztschr. analyt. Chem. 87. 180—85. 1932. Domżalc, Jugo- 
slavicn.) ECKSTEIN.

W. Fehre, Anwendung der gasvolumelriscJien Methode von Lunge zur Bestimmung 
des Wasserstoffsuperoxydgehaltes in  melirfach gebrauchten Bleichbadem. Die in ge- 
brauchten- Bleichbadem yorhandenen organ. Schleim- u. Farbstoffe erseliweren dio 
Erkennung des Endpunktcs bei der Titration des H 20 2 m it KMn04. Die von LUNGE 
eingefiihrto gasvolumetr. Best. des Cl in Chlorkalk m it H 20 2 laBt sieli umgekehrt auch 
zur Best. des H 20 2 mittels Chlorkalks Torwenden. Zur Zers. des H 20 2 dient eine 
CaOClj-Lsg., dio im Liter 25—35 g CaOCl2 m it 20—30%ig- akt - CJ2 enthalt. Ais Sperrfl. 
verwendet Vf. 6—8%ig. NaOH. Ausfiihrliche Beschreibung der Apparatur u. des 
Arbeitsganges, sowio Angabe mehrerer Kontrollanalysen von oxalat- u. phosphat- 
haltigen Bleichbadem (vgl. vorst. Ref.). (Ztschr. analyt. Chem. 87. 185—90. 1932. 
Domźale, Jugoslavien.) ECKSTEIN.

W. Schramek und H. Giehler, Uber eine Methode zur Bestimmung des mrTcsamen 
Sauerstoffes bei der Oxydation mittels Wassersloffsuperoxyd. AnlaBlich der Priifung 
der oxydierenden Bleichwrkg. von H 20 2 haben Vff. eine Apparatur ersonnen, welcho 
es gestattet, bei bekannter Menge des angewandten H20 2 1. den durch Selbstzerfall 
von H 20 2 bedingten Sauerstoffverlust, 2. den ais H 20 2 rorhandenen R est-02 zu be- 
stimmen, um so in der Lage zu sein, 3. den wirksamen 0 2 zu berechnen. Die Apparatur 
besteht aus der Rk.-Apparatur, der Uberleitungs- u. Ausgleichsapparatur u. dem gas- 
rolumetr. MeBgerat. Nach Beschreibung der Arbeitsweise wird am ScliluB ein Unter- 
suchungsergebnis iiber die H 20 2-Verwertung beim oxydativen Baumwoll-BleichprozeB 
in alkal. Medium gezoigt. (Ztschr. analyt. Chem. 87. 1—7. 1931. Dresden, Sachs. 
Teolin. Hochsch. Labor. fur Farben- u. Textilchemie.) DusiNG.

R. A. Jones, Die colorimetrische Bestimmung von Cliloraten durch salzsaures Anilin. 
Bei der colorimetr. Best. von Chloraten nach der Anilinmethode kommt es zuweilen 
vor, daB die zu beobachtende Farbo in wenigen Sekunden yerblaBt. Diese unerwunschte 
Erscheinung fiihrt Vf. auf eine Verunreinigung des Anilins zuriick, die durch Dest.
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des Anilins nicht zu beseitigcn ist. Um cin gecignctes Rcagens zu erhalten, empfiehlt 
Vf., friseh dest. Anilin in salzsaures Anilin uberzufuhren, dieses in Lsg. m it ein oder 
zwei Tropfen konz. KC103-Lsg. zu yersetzen, die nun blau gefarbte FI. ca. 18 Stdn. 
stehen zu lassen, bis sich jegliclier Nd. abgesetzt hat u. zu filtrieren. Das farblose F iltrat 
kann dann nacli dem Verdunnen ais Reagens yerwendet werden. (Analyst 56. 807. 
Dez. 1931. Woolwich, Royal Arsenał, Dep. of the War Dep. Chem.) D u s in g .

H. R. Ambler, Die direhe Beslimmung von N 2 in  Gasen. Es wird ein App. be- 
scliricben, in dcm ein beliebiges Gasgemisch, das N2 enthalt, in einem Arbeitsgang yon 
allen Gasen, auBer dem zu bestimmenden N2, befreit wird. Das Gas wird an einer Pt- 
Spirale mit Hilfe von elektrolyt. liergestelltem 0 2 u. in Ggw. einer Alkalilsg. yerbramit, 
der uberschiissigc 0 2 durch Zusatz von Pyrogallol absorbiert u. der allein zurttek- 
bleibendc N* yolumetr. bestimmt. (Analyst 56. 804—07. Dcz. 1931. Woolwich, Res. 
Department.) DusiNG.

E. Schulek und G. Vastagll, Beiirdge zur quanlilativen Beslimmung der Borsaure.
11. Abhandlung. Beslimmung de.r Borsdure in nałiirlichen mul kunstlichen Silicaten. 
(I. vgl. C. 1931 . II. 2640.) Die Schwierigkeiten, die bei der Best. der Borsaure 
in Anwesenheit von Silicaten auftreten u. die in der fruheren Arbeit bereits er- 
wahnt sind, werden untersucht u. beseitigt. Die Borsaure wird durch die wahrend 
der Dest. kolloidal ausfallende S i02 okkludiert u. entgeht dadurch der Best. Um vor- 
zeitiges Ausscheidcn der S i02 zu verliindern, wird die Menge des Methanol-H2S04- 
Gemisches gegeniiber der Si02 stark ycrgroBert (180—200 ccm beim Makro-, u. 100 
bis 120 ccm beim Mikroverf.), auch darf die Menge des Lósungs-W. der Sodaschmelze
12 ccm nicht ubersohreiten. In diesem Falle erfolgt uberhaupt keine Absclieidung 
der Si02. In  Anwesenheit von yiel Fe ist die Dest. zu wiederholen. An Stelle des in 
der ersten Arbeit angewandten Mannits einpfehlen Vff. jetzt das billigere, von der
I. G. Farbenindustrie hergestellt „Sionon“ zur Bindung der Borsaure. Źahlreiche 
prakt. Bcispiele zeigen die Brauchbarkeit der Methode. (Ztschr. analyt. Chem. 87. 
165—72. 1932. Budapest, Kgl. ung. Staatl. Hyg. Inst.) E c k s t e in .

P. Nuka, Zur Fdllung ęles Jlangans ais Manganoammoniumphosphat. (Ztschr. 
analyt. Chem. 87. 7—26. 1931. Riga, Analyt. Labor. der Chem. Fakultat an der Univ. 
Lettlands. — C. 19 3 1 . II. 2906.) DUSING.

J. Barceló, Volumelrische Beslimmung des Mercuriions. Vf. sehlagt vor, die 
von H erzog  (C. 19 2 6 . II. 1890) beschriebene Komplexverb. des Benzidins mit HgCl2 
zur indirekten yolumetr. Hg"-Best. zu yerwenden. Eine etwa 2%  H g" enthaltende 
Lsg. wird bei gewohnlieher oder erhóhter Temp. m it der Benzidinlsg. (4 g Benzidin +  
10 ccm Essigsaure +  10 ccm W. in 1 Liter 70° w. W.) yersetzt, der Nd. wird 
m it W. gewaschen u. w. in etwa n. HC1 gol., in der Lsg. wird mit etwa n. Na2S04-Lsg. 
Benzidinsulfat gefallt, naeh Abkiihlung abfiltriert u. mit 1/io‘n - Soda gegen Phenol- 
phthalein titriert, wobei 1 ccm 0,01357 g HgCl2, bzw. 0,01002 g Hg cntspricht. Der 
durchschnittliche Fehler betragt ca. 0,4%. (Analcs Soc. Espanola Fisica Q,uim. 30- 
71—75. Jan. 1932. Madrid.) R. K. Mu l l e r .

E. Rupp und Cr. Hamann, Zur Beslimmung des Wismuts ais Metali. Bi-Fallungen 
mit alkal. Formollsg. nacli VANINO u . T r e u b e r t  sind gravimetr. iiberwertig, weil 
sie nicht vdllig oxydfrei sind. Reinerc Fallungen erzielt man durch Zugabe von Gly- 
cerin. Analyt. genaue Werte liefert eino kurze Nachred. mit H 2, wobei folgende Arbeits- 
weise benutzt w ird: Eine bis 0,3 g Bi enthaltende Salzlsg. wird mit Formalin u. einem 
starken OberschuB an 15%ig. NaOH-Lauge so lange im W.-Bad erwiirmt, bis sich die 
iiber dem Nd. stchcnde FI. vollig geklart hat. Man erhitzt dann unter erneutem For- 
malinzusatz iiber freier Flamme, dekantiert wiederholt mit li. W. u. filtriert durch ein 
bei 105° getrocknetes Allihnrohr. Naeh Waschung m it sd. W., Nachspiilung m it A. 
u. A. saugt man trocken, leitet m it H 2S 04 getrockneten H 2 durch das Rolir u. erhitzt 
dann den Asbest enthaltenden Rohrteil so, daB das Bi ca. 200—250° h. wird, ohne 
den bei 275° liegenden F. zu erreichen. Naeh 3—5 Minuten liiBt man im H2-Strom 
erkalten u. wagt. Zum Mg-Verf. von S t r e c k e r  u . HERRMANN (vgl. C. 1 9 2 7 . II. 
2214) wird Mineralsaureabstumpfung durch Seignettesalz empfohlen. (Ztschr. analyt. 
Chem. 87 . 32—35. 1931. Breslau, Pharmazcut. Univ.-Inst.) DtjSING.

D. Lombardo, Uber die vohmetrische Beslimmung des Zinns in den Lagenoeip- 
mełallen. Die Red. des S n '" ' (naeh Lsg. von 1,5— 2g in sd. H 2S04, D. 1,84) in salz- 
saurer Lsg. mit Pb im C02-Strom ergibt bei der nachfolgenden jodometr. Titration 
m it dem theoret. Faktor zu niedrige Wertc; empir. ist 1 ccm 0,1-n. J-Lsg. =  0,005 990 g
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Sil anzusetzen. Sb befórdcrt in geringen Mengen (8—14% des Sn) die Red., bei > 3 8 %  Sb 
ist der Umschlag m it J  unseharf, Cu «  17% des Sn), sowie Pb u. As in nicht zu grofien 
Mengen liaben keinen EinfluB auf die Sn-Bcst. — Red. m it Armco-Fe crgibt bei Le- 
gierungen m it <  38% Pb (auf Sn bezogen) m it dem theoret. Faktor genaue Sn-Werte, 
boi Pb-reichen Legierungen sind die Werte um etwa 0,26% zu niedrig, was aber bei 
dem geringen Sn-Gch. keinen wesentlichen Feliler bedingt. Sb begiinstigt aucli hier 
in Mengen yon 11—12% des Sn an die Red., groBere Mengen vgl. oben. Cu «  23% 
des Sn) ist ohne EinfluC. Bei Pb-Mengen von >  38% des Sn werden um etwa 0,20 bis
0,35% zu niedrige Sn-Werte gefunden. As beeinfluBt die Analyse in don boi WciB- 
metallen iiblichen Mengen nicht. (Metallurgia Italiana 24. 10—20. Jan. 1932. Sesto 
S. Giovanni, Inst. E. B r e d a . )  R. K. M u l l e r .

W. R. Schoeller und H. W. Webb, Analytische Untersuchungen iiber Tantal, Niob 
und ihre mineralischen Begleiter. XX. Die Trennung von Zinn von Tantal und Niob. 
(XIX. vgl. C. 19 3 1 . II. 3234.) Yff. besprechen bekannte analyt. Methoden zur Trennung 
von kleincn Sn-Mengen von Nb u. Ta in Mineralien. Auf Grund eigener Verss. geben sie 
an, daB die Methode von SlMPSON (vgl. Chem. News 99  [1909]. 243) fiir techn. Unterss. 
brauchbar ist, jedoch fallen die Werte fiir Nb, Ta u. Sn stets etwas zu niedrig aus. 
Das Vorf. von Gil e  (vgl. Chem. News 99 [1909]. 1) halten Vff. fiir ungeeignet. Fur 
besonders brauchbar sehen Yff. das Verf. von ScilOELLER u. POWELL (vgl. XIX.) an. 
Ferncr wird der bei der Analyse von Cassiterit u. anderen Sn-Erzen prakt. vorkommende 
Fali der Trennung von Ideinen Mengen von Nb u. Ta von groBen Mengen Sn be- 
sprochen. Ais beste Arbeitsweise wird vorgesclilagen, das S n 0 2 im H2-Strom zu redu- 
zieren, dann das Ganze in HC1 u. Br„ zu losen, auf h. P latte zur Trockne zu dampfen 
u. dieśe Behandlung bis zur vollstandigen Verfliichtigung dos Sn zu wiederholen. (Ana- 
lyst 56. 795—801. Dez. 1931. London, Sir John Cass Teehn. Inst.) DiisiN G .

O rg a n isc h e  S u b s ta n z e n .
Oswald James Walker und Soorya Narayan Shukla, Die Analyse der M i- 

schungen von Wasserstoff, Mclhan und Atlian. D io von Vff. (C. 1 9 3 1 . I. 2318) zur 
Trennung von C2H 0 u. CH., besehriebene Methode wird mit der Pd-Methode fiir H» 
kombiniert. C2Hc wird m it fl. Luft ausgefroren, H 2 iiber Pd yerbrannt u. CH4 bei 
Abjjesonheit von N2 ais Differenz, boi Ggw. von N2 durch Yerbrennung bestimmt. 
EiiwWir Best. kleiner Mengen des Gemisches der drei Gase geeigneter App. wird be- 
sclirieben. Die mittlere Genauigkeit betragt C2H G ±  0,8%, H 2 ±  1,1%, CH4 ±  2,6%. 
(Journ. chem. Soc., London 1931 . 368—70. London, Univ. Coli. Sir W il l i a m  
R a m s a y  Lab. of Inorganic and Physical Chem.) L o r e n z .

B. Romani, Ube.r die guunlilalive Bestimmung der Citronensdure ais Aceton. 
Vf. weist nach, daB die von KoGAN (vgl. C. 1930 . I. 3085) vorgeschlagene Methode 
zur Best. der Citronensaure ais Aceton nicht brauchbar ist, weil die Menge des gefundenen 
Aeetons der Citrononsauremenge nicht proportional ist. AuBerdem zeigt die Beziehung 
auch Schwankungen je nach den Versuchsbedingungen. (Annali Chim. appl. 21 . 496 
bis 500. Nov. 1931.) F i e d l e r .

F. Zanelli, Ober die Bestimmung von Aldosen und Ketosen nebeneinander durch 
Oxydalion mit Brom. Das Verf. besteht darin, daB zunachst der Gesamtzucker nach 
B e r t r a n d ,  dann nach Oxydation mit Br2 dio zuriickbleibenden Ketosen gleichfalls 
nach B e r t r a n d  bestimmt werden. (Giorn. Chim. ind. appl. 13 . 514—15. Nov. 1931. 
Mailand, R. Istituto Sup. Agrario.) O h le .

P. K.Bose, Ein neuer empfindlicher Nachweis reduzierender Kohlenhydrate. 
Ais Reagens dient o-Dinitrobenzol, in alkohol. Lsg., das von reduzierendem Zucker 
in Ggw. von wss. Alkali zu dem tief violetten o-chinoiden Salz reduziert wird.

A u s f i i h r u n g .  1 Tropfen einer l% ig. Glueoselsg. +  1 Tropfen einer l°/oig- 
alkohol. Lsg. von o-Dinitiobenzol +  5 Tropfen einer 25%ig. Na2C03-Lsg. +  W. ad
2 ccm, iiber kleiner Flammo erhitzen. Die Empfindliehkeit betragt im allgemeinen 
(i ■ 10'“° g pro ccm, bei Arabinosc 3 -10-6 g u. bei Maltose 10-5 g. Glucoside u. nicht 
reduzierende Oligosaccharido, die Zuekeralkohole u. Zuckersauren bzw. ihre Laetone, 
aber auch 2,3,4,6-Tetramethylglucose geben die Rk. nicht. Die Zuckeraeetate reagieren 
infolgo Verseifung positiv. (Ztsehr. analyt. Chem. 87 . 110—14. 1932. Calcutta, 
Univ.) O h le .

W. Illarionow, Die Oxydation der Iihodanwasserstofjsaure durch Permanganat. 
Vf. untersueht die Oxydation von Rhodaniden durch KMnO., zwecks Titration dieser
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Salzo in Ggw. von Chloridcn u. Cyaniden. Das Prinzip der vom Vf. angegebencn Best.- 
Mcthodo besteht darin, daB die Titration u. die Berechnung unter Verwendung eines 
empir. gefundenen Umsetzungskoeffizienten ausgefiihrt werden, zum Unterschied von 
bekannten Methoden, die versuehen, durch ihre Ausfiihrungsform den Fehler zu ver- 
ringern. Die Titration wird in schwefelsaurer Lsg. ausgefiihrt. Der Kocffizient der 
Umsetzung botragt bei 0,005—0,002 n-Lsg. der Rhodanido u. boi Titration mit 0,1 n- 
KMn04-Lsg. 5,5, s ta tt 6, wie es dio Gleichung yerlangt. Die dabei moglichen Ab- 
weichungen betragen i  0,3—0,4%, u. in jedem Fall, imM ittel von 3—4 Bestst., nicht 
mehr ais 0,5%. In  Ggw. von KCN ist os notwendig, das KMn04 auf einmal zuzugeben 
u. die Endtitration m it 3—4 Tropfen auszufiihren. (Ztschr. analyt. Chem. 87 . 26—32.
1931. Odessa, Chem. Techn. Inst., Labor. fiir ąuantitat. Analyse.) D u s in G .

K. Schtscherbatschew, Bestimmung von Viridon. 0,5 g Yiridon (Bisulfitvorb. 
des Nitroso-/5-naphthols) werden in 50 ccm 70%ig. Essigsaure gel., an das Nitrometer 
angesclilossen u. 1,5 g Phenylhydrazin in 30 ccm Essigsaure zugegeben. 15—20 minuten- 
langes Kochen u. Messung des N2 (vgl. G l a u s e r ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 34  [1901]. 
889). (Anilinfarbenind. [russ.: Anilinokrassotschnaja Promyschlennost] 1 9 3 1 . Nr. 8. 
23—24'.) SCHONFELD.

F. M. Potter und H. B. Williams, Die Bestimmung von o-Kresol. Die o-Kresol 
enthaltende Probo wird mit einer bestimmten Menge Cineol gemischt; aus dem E. der 
Mischung kann mittols einer empir. Eiehkurvo der Geh. an o-Kresol festgestellt werden. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 59—60. 12/2. 1932.) SciIUSTER.

B e s ta n d te i le  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .
E. Beltran, Die Bestimmung des Zuckers in pflanzlichen Sloffen. Zur Kliirung fiir 

die Zuckerbest. dureh Polarisation oder reduktometr. nach FEHLING-BONNAUS wird 
Ausfiillung mit Cu-Acetat +  K 4Fe(CN)0 empfohlen. Zuckerverluste treten dabei nicht 
ein. Das Verf. ist auch fiir Urin, Wein, Milch geeignet. (Ann. Chim. analyt. Chim. 
appl. [2] 14 . 58—59. 15/2. 1932. Algor.) - G r o s z f e l d .

Kozo Suzuki und Akio Nishizaki, Eine neue Metlwde zur Ermittelung der Harn- 
saure im Oefliigelezkremcnt. Das Vcrf. beruht auf Zers. m it HCI, tjberfiihrung der Harn- 
saure in NH 4-Urat, Best. des NH3 darin. Ausfuhrlicho Beschreibung im Original. 
Fehler in 4 Verss. 0,161—0,572%. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan 7. 59—62. 1931. 
Chila, Japan, Imp. Zootechn. Expcrim. Station.) GROSZFELD.

Giuseppe Aurisicchio, Rontgenomelrische Unlersuchungen. Vf. schlagt vor, die 
Best. der pyelograph. Rontgenkontrastmittel Uroseleclan u. Abrodil durch Herst. einer 
Skala von Vergleiehslsgg. u. Ermittelung der Durchlassigkeit fiir Róntgenstrahlen 
vorzunehmen. Der J-Geh. der Fil. laCt sich so auf 0,2% genau feststellen. (Industria 
chimica 6 . 1257—60. Nov. 1931. Neapel.) R. K. M u l l e r .

C. G. Van Arkel, Reinheilsreaklioji von Veronal. Abanderung der Pharmakopoe- 
priifung auf Luminal: 100 mg Diathylbarbitursaure, gol. in 2 ccm l,l% ig . NaOH, 
diirfen nach Zusatz von 8 ccm Bromwasser nicht s o f o r t  krystallin. Nd. abscheiden. 
Die Verb. (F. 163°) enthielt 30,4%, der aus Veronal allmahlich ausfallende Nd. (F. 152°) 
43,8% Br. — Prakt. ist aber Zusatz von Luminal, weil viel teurer, kaum zu erwarten. 
Fiir don Identitatsnachweis ist besser Best. des F. (Pharmac. Weekbl. 69 . 86—87. 
30/1. 1932. Amsterdam, Univ.) G r o s z f e l d .

N. N. JeJremow und A. E. Kolpaschtschikow, VergleicJtende Untersuchung der 
verscJiicdenen Methoden der Opiumanalyse. Vorl. Mitt. Es werden die verschiedenen 
Methoden zur Opiumbest. untersucht u. die Brauchbarkeit derselben gepriift. Beim Ver- 
gleich der Methoden ergaben sich die giinstigsten Rcsultate nach den Verff. dor russischen 
u. deutsehen Pharmakopoe. Eine ausfiihrliehe Beschreibung der Yerss. u. der Yor- 
schlage zur Verbesserung der Methoden wird in Aussicht gestellt. (Chem. Journ. 
Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 
Chimii] 4 . 543. 1931.) K l e v e r .

A. Juillet, A. Bassouls und J. Courp, Unlersuchungen iiber die Fhiorescenz der 
MeJile und Ole aus Schwarzem Senf, gepriift im  Woodscheti Licht. Besprechung der Ver- 
schiedenhcitcn in Farbę u. Starkę der Fluorescenz dor Senfmehle u. -ólo je nach Her- 
kunft, Konservierung u. Art der Extraktion, sowie Auswertung der Unters. zum Nach- 
weise von Verfalsehungen. Ergebnisse m it dem Komparator R i p e r t - B e r n h e i m  bei 
den verschiedenen Prodd. u. Behandlungen in Tabellen. (Buli. Sciences pharmacol. 
38. 473—82. 1931. Montpellier, Faeulte de Pharm.) G r o s z f e l d .
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H. Angewandte Cliemie.
I. Allgemeine chemiscłie Technologie.

— , Wiedergewinnung von LosungsmiUeln durch Aktivkohle. Anlage. (Rubber Age 
[London] 12. 419—22. Febr. 1932.) A lb u .

William Clayton, Die Bereilung von Emulsionen. Bahnbrechende Arbeiton. 
Die Emulsionstype u. ihre Begrenzung. Entw. der allgemeinen Grundlagen. Wrkg. 
der Temp. Homogenisierung. Vcrteilende Mittel. (Chem. Age 26. 71—72. 23/1.
1932.) K o n ig .

Ezer G riffiths und J .  H . Awbery, Die thermophysikalischen Eigcn.schaflen von 
Kuhlmitteln. Vff. bestimmen die latente Verdampfungswarme von S 0 2 (— 20°: 103, 
+  30°: 86) u. Pentan (— 20°: 97, +  30°: 86) u. die spezif. Voll. von Di- u. Trichlor- 
athylen, A., Pentan u. S 0 2 bei Tempp. von — 10 bis +  40°. Die App. worden ein- 
gehend beschrieben. (Engineering 133. 84. 15/1. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Frederic steinfels Soc. An., Ziirieh, Verfahren zur Herstelłung von Losungs-, 
Emulgierungs-, Rainigungs- und Desinfeklionsmitleln, bestehend in der Vcrwendung 
von hydrotropen Stoffen m it einer Oxy- u. (oder) Aminogruppe, wie Triosyathylamin 
u. dessen Salze. (F. P. 717 390 vom 20/5. 1931, ausg. 7/1. 1932. Schwz. Prior. 3/5.
1930.) _ R i c h t e r .

Fritz Cremer, Berlin-Wannsee, Vorrichtung zur Herstelłung fein verteilter oder 
kolloidakr Gemenge gemafl D . R. P. 528 041, dad. gek., daB dio Schleudertrommel 
auswechsolbar u. durch Trommeln m it versehiedener Neigung der Trommelwande 
ersetzbar ist. (D. R. P. 543 210 KI. 12g vom 2/10. 1927, ausg. 3/2. 1932. Zus. zu
D. R. P. 528041; G. 1931. II. 1726.) D r e w s ;

Schulim Braunstein und Semion Meerson, Berlin, Abkiihlen von Gasen o. dgl. 
Ais Kiihlmedium werden Dampfe von fl. Luft oder anderen fl. Gasen benutzt, welche 
sich unter gewohnliehem Druck befinden. Die Verdampfung der fl. Luft wird dureh 
Einleiten eines regulierbaren Luftstromes in die fl. Luft geregelt. Der Grad der Ab- 
kiihlung der Gase ist auf diese Weise ebenfalls zu regeln. (N. P . 46 763 vom 7/1. 1928, 
ausg. 5/8. 1929. D. Prior. 15/1. 1927.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entfernen von Kolilensaure 
aus Gasen. Die Gase werden m it wss. NH 3 bchandelt; sio stromen hierbei im Gleich- 
oder Gcgenstrom durch eine Rcihe von Waschturmen, in denen dio Waschfl. zirkuliert. 
u. gegebenenfalls gekiihlt wird. Ein Teil der Waschfl. wird śtets auf den vorher- 
gehenden Turni gebracht; wahrend frisches NH 3 dem crsten Turm zugeleitet wird, 
erfolgt der Zusatz von W. bzw. neutraler oder saurer Waschfl. im letzten Turm. Die 
(NH4)2C03-Lsg. wird kontinuierlich aus dem Turm abgezogen, in welehen das Gas 
zuerst gelangt. Im Abgas etwa enthaltenes NH3 wird durch H 2S04 entfernt. (N. P. 
46 782 vom 5/4. 1927, ausg. 12/8. 1929. E. P. 271 852 vom 9/5. 1927, ausg. 1/12. 
1927. D . Prior. 28/5. 1926.) D r e w s .

Ric-wil Co., V. St. A., Wasserabweisende Wdrmeschulzmitlel, besonders fiir 
Rohren. Gemenge von minerał. Faserstoffen, besonders Asbest, u. fein vertei)tem 
Schwamm werden, ohne ihre Faserstruktur zu zerstoren, mit wasserabweisenden Mitteln 
getrankt, z. B. durch Behandeln m it Lsgg. von wasserunl. Metallscifen oder Kautschuk 
u. Verjagen des Losungsm. (F. P. 715 734 vom 20/4. 1931, ausg. 8/12. 1931.) K u h l .

World Bestos Corp., V. St. A., Bremsmasse. Eine A’a«(.5c/tw£mischui)g z. B. fol- 
gender Zus.: 18% Kautschuk, 45% Asbest, 3,6% MgO, 9% S, je 6%  Graphit u. PbO, 
3%  Eisenoxyd u. 9% Kaolin, wird durch Quellen von Kautschuk in Naphtha oder Bzl. 
u. Einmischen der anderen Stoffe in der Kalte hergestellt, die M. durch eine Diise 
zwecks Richtung der Asbestfasern gepreCt, oder aber die Fullstoffe zu dem durch Er
hitzen erweichten Kautschuk zugesetzt,1 vorvulkanisiert u. naeh endgiiltiger Form- 
gebung fertig yulkanisiert. (F. P. 712 834 vom 19/2. 1931, ausg. 13/10. 1931. A. Prior. 
20/2. 1930.) P a n k ó w .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wiknington, ubert. von: Wilbur A. Lazier, 
Elmhurst, Delaware, V. St. A., Katalylische Hydrierung und Deliydrierung. Die Rk.- 
Komponentcn werden bei hoheren Tempp. iiber Katalysatoren geleitet, die aus Chro- 
miten solcher Metalle bestehen, die in fein verteiltcr Form oder ais Oxyde bei katalyt. 
Rkk., wie der Methanolsynthese, akt. sind, wio Zn, Cu, Cd, Mn, Ag u. Fe. Dieselben 
werden durch Erhitzen von Chromatcn der genannten Metalle u. von Chroma ten
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stickstoffhaltiger Basen auf mindestens 350° hergestellt; ihre Wirksamkeit wird nocli 
durch Behandeln m it vord. schwaohen Sauren, wie 5—10%ig. Essigsaure, zwecks Ent- 
fernung der ]., wenigcr akt. Bestandteile erhóht. Die so erhaltenen Katalysatoren, 
die gegebenenfalls noch dureh Zusatz von Alkalimetallverbb. aktiviert werden konnen, 
fiihren bei 350—475° u. ea. 280—900 a t H 2 u. CO in Methanol iiber, dehydrieren boi 
hohercn Tempp. Alkohole zu Aldehyden, wie A. zu Acetaldehyd, u. fordem auch die 
Wassergasrl:. von C02 u. H 2. — Z. B. wird eine Lsg. von 190 g Zn-Nitrat u. 18 g Mn- 
N itrat bei 20° mit einer Lsg. von 167 g NHj-Chromat u. 45 ccm Ammoniakwasser 
rersetzt. Dor Nd. wird abgcnutseht, getroeknct u. olme zu waschen, auf 400° erhitzt. 
Die so hcrgestellte Kontaktmasse ist fur die Methanolsynthese aus AVassergas, enthaltend 
ca. 35% CO u. ca. 49% H2, geeignet. (A. P. 1 829 046 vom 21/12. 1929, ausg. 27/10.
1931.) ‘ R. H e r b s t .

IV. Wasser; Abwasser.
R. Frey, Versuch einer graphischen Darstellung der Zusarnmensetzung der Wasser. 

In Anlehnung an die Stoindiagramme von L e v y  bildot man nach Umrechnung in 
Mol in einem Koordinatensystem aus Na2S0.,-CaC03-Na2C03 111 Verb. mit NaCl 2 sich 
beriihrcnde Dreieeke, dereń GroBe fur den Gch. an den betreffenden Stoffen charakterist. 
ist. Einzelheiten im Original. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 14. 49—57. 15/2.
1932. Marokko, Minę*.) GROSZFELD.

R. C. Stratton, J. B. Ficklen und W. A. Hough, Nomogramme mil parallelen
Leitern. Vff. geben zwoi Nomogramme zur Berechnung der zur Enthartung von 
Dampfkesselspeisewasser zuzusetzonden Mengen Ca", Mg", HC03', bzw. CaO u. Na2C03. 
(Ind. engin. Chem. 24. 180—81. Febr. 1932. Hartford, Conn.) R. K. M u l l e r .

Jaroslav Jelinek, Einige Bemerkungen uber die moderne Riclilung der Speise- 
misserreinigung. Ausfiihrlicher Berieht u. Literatur iiber Verwendung von Trinatrium- 
phosphat. (Chemickć Listy 26. 34—39. 10/1. 1932.) " M a u t n e r .

J. C. Cotterill, Wasserenthdrlungsanlagcn. Inhaltlich ident. mit der C. 1932. 1. 
1697. ref. Arbeit. (Gas Journ. 197. 205—08. 27/1. 1932. Worcester.) M an z .

Hermann Manz, Zur Frage der Wassersauerung mil Riicksicht auf die Verwendung 
fiir Kiihlzwecke. E in einfaches graphisches Verfahren zur Ermittlung des Sdurezusatzes. 
Beispiele graph. Bercehnungen an Hand der Gleichgewiehtskurven nach T i l l m a n s .  
(Sehweizor Brauerei-Rdseh. 43. 7—8. 20/1. 1932. Berlin.) M a n z .

S. M. Dratchew und R. A. Kalachnikowa, Konsercierung von Wasserproben und 
wasserigen Bodenausziigen. Vff. untersuchten die Einw. von CHC13, C0H 5CH3, Thymol 
u. Sehwermetallsalzen, vor allem Hg-Verbb. auf die Haltbarkcit von Wasserproben u. 
wss. Bodenausziigen. Keines der angewandten Mittel iibt absolut konservierende 
Wrkg. auf die Dauer aus. Hg ais Oxyd oder Amalgam zeigt dio gro3te baktericide 
Wrkg. u. erweist sich ais geniigend beim Aufbewahrcn von rcinem H20  zur Stabili- 
sierung von SO.,", N 03' u. 0 2. (Ztschr. analyt. Chem. 87. 173—79. 1932. Moskau, 
Erismann-Inst. des Gesundheitsamtes.) E c k s t e in .

V. Anorganisclie Industrie.
P. H. Royster und J, w. Turrentine, Thermische Wirksamkeit des Phosphat- 

hochofens. (Vgl. C. 1931. I. 2247.) Vff. bercehnen die Warmebilanz bei der Red. von 
Kohphospliaten im Hochofen. Der wesentlichsto Faktor ist lioho Winderhitzung. 
Ferner wird durch Verwendung groBer Ofeneinheiten u. durch sorgfaltigc Wind- 
trocknung der Koksverbrauch lierabgesotzt. Erhóhung des 0 2-Geh. im Wind ver- 
mindert die von den Abgasen mitgefiihrte Warme. Der Schlackengeh. des verwcndeten 
Phosphats scheint von geringem KinfluB auf den Koksverbraueh zu sein. (Ind. engin. 
Chem. 24. 223—26. Febr. 1932. Washington, Bur. of Chem. and Soils.) R. K. M u l l e r .

— , Forlscliritte des Hydrierens. Es werden die verschicdencn Gewinnungsverff. 
von H , aus Gasgemischen besproehen. (Allg. Oaterreieh. Chem.- u. Teehn.-Ztg. 50. 
17—18. 1/2. 1932.) K. O. M u l l e r .

N. N. Jefremow und A. G. Titow, Primare und sekundare Carnallite der Ssoli- 
kamsker Lagerstdtle. Vorl. Mitt. (Vgl. C. 1930. II. 2293.) Aus Bestst. der Losungs- 
geschwmdigkeiten bei 15° der ,,primaren“ u. ,,sekundaren“ Carnallite wird gcsehlossen, 
daB fiir die Annahme eines besonderen „primaren1* Carnallits des Vork. von Ssolikamsk 
keine Anhaltspunkte rorhanden sind. Die plótzlich eingetretenen Schwierigkeiten, 
die sich bei der „kaltcn“ Bearbeitung der Carnallite ergaben, werden auf eine un-
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gcniigende Vorbereitung des Rohmaterials u. auf ein grobcres Korn der „primaren“ 
Carnallite zuriickgefiihrt. (Cliom. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimit
scheskii Shurnal. Ssor. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 535—37. 1931.) K l e v e r .

N. N. Jefremów und A. M. Rosenberg, Lósungsgeschwindigkeit der Ssolikamsker 
Carnallite bei 15—05°. Vork Mitt. (Vgl. yorst. Ref.) Losungsyerss. an „primaren“ 
u. „sekundaren“ Carnalliten bei 15—65° zeigten, daB mit dem Anstoigen der Temp. 
die Losungsgeschwindigkeiten der Carnallitkorner stark ansteigen, bei den klcineren 
Kórnern starker ais bei den grofiercn, so daB bei der h. Bearbeitung noch mehr auf 
den Grad der Zcrkleincrung Wert gelcgt werden muB. Der Unterschied zwischen dem 
„primaren" u. dem gewohnlichen Carnallit ist dabei so gering, daB man nur mit Miihe 
einen Unterschied in der Bldg. yon gesatt. Lsgg. feststellen kann. (Chem. Journ. 
Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 
Chimii] 4. 537—38. 1931.) K l e v e r .

N. N. Jefremow und A. G. Titow, V erwendung der Clilormagnesialaugen bei der 
Aufarbeitung der Ssolilcamsker Carnallite naeh dem Kaltverfahrm. Vorl. Mitt. (Vgl. vorst. 
Reff.) Es wird iiber Verss. zur Ausarbeitung eines Verf., aus den Muttcrlaugen der 
Carnallitverarbeitung ein techn. verwendbares Mg-haltigcs Materiał (fur die Elektrolyse, 
fiir dio MgCU-Herst. usw.) zu gewinncn, berichtet. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. an 
gew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 
538—40. 1931.) K i .e v e r .

N. N. Jefremow und A. G. Titow, Bromeztraktion aus den Ssolilcamsker Carnal
liten. Vorl. Mitt. (Vgl. vorst. Reff.) Es wird kurz iiber eine Unters. der móglichen 
Methoden zur Br-Extraktion aus den Muttcrlaugen der Carnallitproduktion berichtet. 
Es wurden dabei Wasehverss. an den Kalisalzcn, unter Br-Best. in der Waschfl., durch- 
gefijhrt u. die Menge des Br, welche fest an den verschiedenen Kalisalzen gebunden 
ist, bestimmt. Aus einem ais Beispiel wiedergegebenen Vers. folgt: daB etwa 80% des 
Br (Br-Geh. des Carnallits 0,23%) ohne Schwierigkeiten gewonnen werden konnen. 
(Chem. Journ. Ser! B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 540—41. 1931.) K l e v e r .

N. N. Jefremow und A. A. Wesselowski, Rubidium und Caesium in den Carnalliten 
von Ssolikamsk. Vorl. Mitt. (Vgl. yorst. Reff.) Es wird iiber Verss. zur Gewinnung des Rb 
u. Cs aus den Carnalliten von Solikamsk durch fraktionierte Krystallisation in Form 
der Alaune kurz berichtet. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimit
scheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 541—42. 1931.) K l e v e r .

I. G. Schtscherbakow, Wahl der Elclct rolys i er met h ode bei der Darstellung von 
metallischem Magnesium. Es wird auf dio Vor- u. Nachteilc der elektrolyt. Herst. von 
Mg, ausgehend von MgO u. Fluoriden, yon MgCl2, yon MgCl2 +  Carnallit u. Carnallit 
liingewicsen. Naeh den Ergebnissen scheinen alle 4 Verff. mit gleichor technolog. Wrkg. 
anwendbar zu sein. (Technik des Urals 7. Nr. 5/6. 12—16. 1931.) S c h o n f e l d .

M. Agejew und B. Podolski, Zur Frage iiber die Haltbarkeit von Chlorkalk. Ein 
Fe-armer, Fe-reicherer Kalkstein u. eine relatiy reine Kreide wurden naeh Abbrennen 
bei 950—1000° gelóscht u. 1. in ublicher Weise, 2. naeh yorangohendem Anwarmen 
u. Kiihlen des Cl2-Gases u. 3. naeh yorangehendem Durchleiten des Cl2 iiber Aktiv- 
kohle chloriert. Die Haltbarkeit der Chlorkalkpriipp. wurde iiber eine langere Zeit- 
dauer untersucht. Die Geschwindigkeit der Abnahme an akt. Cl wurde naeh der Formel: 
C — rl 'n- 1— T n- J D  berechnet. (T n- i  — akt. Cl zu Beginn des Vers., =  akt. Cl
am Endo des Vers., D =  Zeitdauer des Vers. in Tagen.) Der Charakter der Zers. des 
Chlorkalkes war bei allen Prodd. der gleiche. Naeh dcm Koeff. C erwies sich der Fe- 
arme Kalkstein ais der beste, an sich war aber die Uberlegenheit nur gering; haupt- 
sachlich wird dio Haltbarkeit des Chlorkalkes durch dieZus. des CJ2-Gases beeinfluBt. 
Die naeh 2. ehlorierten Kalkę waren am lialtbarsten; Durchleiten des Gases durcli 
Aktiykohle war kaum von EinfluB. (Ukrain, chem. Journ. [russ.: Ukraiński chcmitschni 
Shurnal] 6 . Wiss.-techn. Teil. 115—21. 1931.) S C H O N F E L D .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Entfernen von Schwefel aus staub- 
haltigen Oasen. Der Staubgeh. des Gases wird so geregelt, daB man nur eine geringo 
Anzahl von Kondensationskernen erhalt. Hiernach wird das Gas langsam gekiihlt, 
so daB der S in groBen, leicht durch Filtration oder Ablagerung erhaltlichen Teilchen 
anfallt. (F. P. 717 934 vom 29/5. 1931, ausg. 16/1. 1932. E. Prior. 31/5. u. 18/8.
1930.) D r e w s .
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Bolgar Oil Processes. Ltd., Philip Alexander Mackay und William Reginald 
Ormandy, London, Gewinnung ton Schwefel aus bei der Behandlung ton Mineralolen, 
Teeren o. dgl. mit Schwefelsaure erhaltenen Produkten. Die bei der Behandlung von 
Mineralolen, Teer o. dgl. m it ELSO* erhaltenen Prodd. werden zusammen m it einem 
schweren Riickstandsol bis zum Entweichen von SO.. erhitzt u. auf dieser Temp. ge- 
halten. Die bei dieser Arbeitsweisc unregelmaCig entwickelten Gase gelangen in eine 
Ausgleichsanlage, wrerdcn hier verdiehtet u. fur andere Zwecke benutzt. Der Riickstand 
stellt ein bituminoses Prod. dar. Die zur Durchfiihrung des Verf. benotigte Vorr. wird 
niiher bcscln'icbcn. (E. P. 364103 vom 16/7. 1930, ausg. 28/1. 1932.) D r e w s .

Montecatini Soc. Generale per 1’Industria Mineraria ed Agricola, Italien, 
Gewinnung von flussigem raffiniertem Schwefel bei der Sublimation von Schwefel. Der 
auf dem Wege zwischen der Destillationsretorte ii. den Sublimationskammcrn sich in 
fl. Form abseheidende S wird durch eine Sonderleitung, welche kurz hinter der Retorte 
abzweigt, abgeleitet u. gesammelt. Das erhaltene Prod. ist sehr rein u. wertvoller ais 
der sublimierte S. (P. P. 717 863 vom 28/5. 1931, ausg. 15/1. 1932. I t. Prior. 1/5.

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig, Herstellung 
ton Schwefelsaure unter Benutzung von Róhrenkesseln ais Kontaktapp., dad. gek., 
daB die Kontaktmasse in den Kontaktrohren derart unterteilt wird, daB entsprechend 
dem Fortsehreitcn der Rk. Kontaktschichten zunehmender Langenausdehnung m it 
leeren Zwischenraumen abwechseln, die so dimensioniert sind, daB die in der vorlier- 
gehenden Kontaktschicht entwickelte Warme wahrend des Durchganges der Rk.- 
Gąse an dic Kiihlgaso wieder abgegeben wird. (D. R. P. 543 338 KI. 12i vom 30/4.
1931, ausg. 4/2. 1932.) D r e w s .

Chemical Engineering & Wilton’s Patent Furnace Co. Ltd., Thomas Owston
Wilton, Norman Wilton, Herbert Edward Jackson Green und Harold Cornwallis 
Mann, London, Gewinnung ton Schwefelsaure aus Schornsteinabgasen. Die Abgase 
werden mit Kalkmilch bzw. m it CaC03 gcwaschen. Der hierbei abgcschiedene S-Schlamm 
wird abfiltriert, getrocknet u. ealciniert, wobei neben Kalk S 0 2 gewonnen wird. Letzteres 
dient zur Herst. von JLSO,. (E. P. 365 090 vom 14/10.1930, ausg. 11/2.1932.) D r e w s .

Rene Moritz, Frankreich, Aulomatisćhe Einfiihrung ton Salpetersarire oder Ammo- 
niak in  zur Schwefelsaureherstellung dienende Bleikammern. Die automat. Regelung des 
Saure- oder NH3-Zuflusses in den Glover wird bewirkt durch das Verhaltnis zwischen 
der relativen Temp. in der Anfangskammer u. in der Endkammer. Z. B. bedient man 
sich hierzu der Ausdehnung eines Gases, einer Fl. oder eines festen Kórpers oder des 
mittels eines Pyrometerrohres (?) erzeugten elektr. Stromes. (F. P. 717 696 vom 
27/5. 1931, ausg. 12/1. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Dachlauer, 
Frankfurt a. M.), Herstellung ton Chlorsulfonsaure aus SO, u. HCl, dad. gek., daB die 
Vereinigung der beiden Rk.-Komponenten bis zur Beendigung des Umsatzes oder 
mindestens gegen Ende desselben bei einer Temp. von rund 70°, jedoeh nicht wesentlich 
iiber 100°, vorgenommen wird u. die gebildctc Chlorsulfonsaure nur kurze Zeit dieser 
Temp. ausgesetzt bleibt. (D. R. P. 543 758 KI. 12 i vom 25/5. 1929, ausg. 10/2.
1932.) D r e w s .

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig, Herstellung
ton Bromwasserstoffsaure. Fl. Br u. H 2 werden in regelbarer Menge in ein vertikal 
angeordnetes, aus Quarz o. dgl. besteliendes Rohr gebracht, in dessen oberem Teil 
die Mischung u. Verdampfung u. in dessen unterem Teil die eigentliche Rk. statt- 
findet. Der untere Teil ist heizbar. Nach Beginn der Umsetzung geniigt jedocli die 
erzeugtc Warme zur Aufrechterhaltung der Rk. Das Quarzrohr ist m it gut warme- 
leitenden Stoffen, lyie Graphit o. dgl., gefullt. (F. P. 717950 vom 29/5. 1931, ausg. 
16/1. 1932.) D r e w s .

Concordia Bergbau Akt.-Ges. und Jegor Bronn, Deutschland, Chlorammonium. 
Konz. Lsgg. von CaCl2_ werden m it (NH4)2C03 oder ŃH, u. C 02 behandelt, die ge- 
gebenenfalls zwecks Umwandlung von tiberschussigem (NH.,)2CÓ3 m it CaCl2 nach- 
tehandelten Erzeugnisse durch Filtricren getrennt u. das F iltra t m it einer gesatt. 
Lsg. von CaCl2 vermischt, wodureh NH 4C1 zur Krystallisation veranla8t  wird. Durch 
Zusatz der gesatt. Lsg. von CaCl, zu der unfiltrierten Mischung kann ein Gemenge 
von CaC03 u. festem ŃH.,C1 gewonnen werden. (F. P. 715 819 vom 22/4. 1931, ausg.

1931.) D r e w s .

10/12. 1931. D. Prior. 26/7. 1930.) K u h l in g .
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Nikodem Caro und Abert R. Frank, Berlin, Ammoniumnitrat. In  Ggw. von 
festem NH.,N03 laBt man gasfórmiges NH3 auf H N 03 von einer Konz. yon (wenigstens) 
91—92°/o einwirkcn. ZweckmaBig wird fertiges NH4N 03 m it der konz. H N 03 vermiseht 
u. dio Mischung untor Durchriihren u. Kiihlung mit gasformigem NH3 neutralisiert. 
An Stelle von gasformigem NH3 kann auch 1)IVERS-F1. yerwendet werden. (F. P. 
716 595 vom 6/5. 1931, ausg. 23/12. 1931. D. Prior. 8/5. 1930.) K u h l in g .

Gesellschaft fiir Linde’s Eismaschinen A.-G., Hóllriegelskreuth (Erfinder: 
Heinrich Kahle, Hóllriegelskreuth), Gewinnung von Krypton und Xenon aus Sauer- 
sloff, der durch Yerflussigung u. Rektifikation von Luft gewonnen u. nochmals rekti- 
fizicrt wurde, durch Adsorption, dad. gek., daB man den die genannten Edelgase ent- 
haltendcn, yerflussigten oder gasformigen 0 2 unter Druck setzt u. zwar im Palle der 
Verwendung yerflussigten 0 2 durch Yerdampfung dieses, worauf man unter Tief- 
kiiklung des Adsorbers den 0 2 iiber ein Adsorptionsmittel leitet, derart, daB dio Temp.- 
Emiedrigung durch Verdampfung eines Teiles des fl. 0 2 bewirkt wird bzw. boi Ver- 
wendung gasformigen 0 2 durch Entspannung eines Teiles des Drucksauerstoffes u. 
Obertragung der erzeugten Entspannungskalte auf Adsorber u. zustrómendcs Gas im 
Gegcnstromwiirmeaustausch der zu- u. abstromenden Gase. (D. R. P. 544 085 KI. 12 i 
yom 11/9. 1930, ausg. 13/2. 1932.) D r e w s .

Vereinigte Gliihlampen und Electricitats A.-G., Ujpest, Anreićherung von 
Gasen an Krypton und Xenon, 1. dad. gek., daB diese einer therm. Diffusion unter- 
zogen werden, gegebenenfalls in kontinuierlicher Arbeitsweise, u. dio angereiehertc 
Fraktion gesondert weggeleitet wird. — 2. dad. gek., daB das anzureiehernde Gas 
nnter einem Gasdruck von iiber einer Atmosphare durch den Thermodiffusor geleitet 
wird. — 3. dad. gek., daB durch kaskadenartige Sehaltung von mehreren Tliermo- 
diffusoren hintereinander eine fraktionierte Diffusion bewirkt wird. (D. R. P. 544 386 
KI. 12 i vom 30/10. 1930, ausg. 17/2. 1932. Oe. Prior. 22/10. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Meiser, 
Ludwigshafen a. Rh. und Oskar Kramer, Oppau), Herstellung von Koklenstoff aus 
CO oder CO-haltigen Gasen durch therm. Zers. unter Druck in Ggw. von Carbonylen 
gemiiB D. R. P. 481 736, dad. gek., daB man in Ggw. geringer Mengen W.-Dampfes, 
gegebenenfalls bei gewohnlichem Druck, arbeitet. (D. R. P. 542 804 KI. 22f vom 
6/7. 1928, ausg. 3/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 481 736; C. 1930. I. 570.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung ton Koklenstoff 
aus Acetylen. C,H2 oder dieses enthaltende Gase werden durch Zumischung von MetaU- 
carbonyldampfen in labilon Zustand gebraeht u. sodann durch Einw. eines elektr. 
Funkens oder gluhendon Padens spontan zers., wobei sioh neben dcm C noch H 2 bildet. 
D ie Menge der zugesetzten Carbonyldampfe betriigt 0,1 bis 1%. (E. P. 364 757 vom 
17/11. 1930, ausg. 4/2. 1932.) " D r e w s .

Oskar Low Beer, Frankfurt a. M., Herstellung aktivcr Kohlen durch Erhitzen 
C-haltiger Substanzen m it Kalilauge u. Weiterverarbeitung, dad. gek., daB dem Gemisch 
wasserunl. Metallhydroxvde oder solche Metallsalze zugesetzt werden, welche m it der 
Kalilauge unl. Hydroxy'de bilden. (D. R. P. 543 674 KI. 12 i vom 8/1. 1931, ausg. 
8/2. 1932.) " D r e w s .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Weidmann und 
Gerhard Roesner, Frankfurt a. M.), Herstellung von Alkalipkospkaten durch Ober- 
fiihrung P-haltiger Mineralien in Metallphosphorlegierungen, insbesondere in Eisen- 
phosphor, u. Umsetzung der erhaltenen Metallphosphorlegierungen in phosphorsaure 
Ąlkalisalze durch Behandlung m it Alkaliverbb., 1. dad. gek., daB die hierbei anfallcndcn 
Metalloxydverbb., z. B. Fe-Oxyd, kontinuicrlich in den ProzeB zuriickgefuhrt werden. —
2. dad. gek., daB dio bei der Alkaliphospliatgewinnung verbleibenden Schwermctall- 
verbb. m it dem zu yerarboitenden Mineralphosphat u. Kohle innig gemischt u. in 
den AufschluBprozeB eingefiihrt werden. (D. R. P. 544 520 KI. 12 i yom 27/10. 1928, 
ausg. 19/2. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ludwig Teichmann, 
Leyerkusen, und Friedrich Wilhelm Stauf, Koln-Deutz), Herstellung von Alkalichro- 
niaten unter Verwendung yon Gemischen von Alkalicarbonat u. Alkalisulfat bei der 
bekannten Oxydationsschmelze Cr-haltiger Erze in Ggw. yon Erdalkalicarbonaten 
oder Erdalkalioxyden. Beispiel: Eine Mischung von 35 Gewichtsteilen Chrom-
eisenstein (43°/0 Cr20 3), 16 Gewichtsteilen Na2C03, 16 Gewichtsteilen Na2S04 u. 
60 Gewichtsteilen Dolomit wird bei 1050° durch einen Drehofen gegeben. Hierbei
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werden 93% des Cr20 3 (les Erzes in Na-Chromat umgewaridelt. (D. R. P. 544 618
KI. 12 m vom 5/7. 1930, ausg. 19/2. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von Alkalinitraten 
aus Alkalichloriden. Zu F. P. 637 193; C. 1928. II. 179 ist nachzutragen, daB bei der 
Verwendung von 1. Sulfatc enthaltenden Alkalichloriden die Sulfationen bzw. andero 
Metallionen durch Zusatz von Oxyden, Nitra ten oder Carbonaten solclier Metallo 
entfernt werden, welclie in W. schwer 1. Sulfato crgeben. (N. P. 46 994 vom 5/9. 
1927, ausg. 7/10. 1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Griess- 
bach, Wolfen, und Julius Eisele, Ludwigshafen a. Rh.), Gewinnung von Alkalinitrat 
und Aluminiumnitrat enthaltenden Losungen durch AufsehluB von Fcldspatvertrctcrn, 
wie Lcucit o. dgl., oder solche enthaltenden Gestoinen m it H N 03 von 40—50 Gewichts- 
prozcnt, 1. dad. gek., daB man den AufsehluB bei Tempp. nicht iiber 60° vomimmt 
u. die erhaltenen Lsgg. von dem Si02-reichen Ruckstand abtrennt. 2. dad. gek., daB 
man den AufschluB in NH.,NO:1 enthaltcnder Lsg. yominimt. (D. R. P. 542 764
KI. 121 vom 4/11. 1925, ausg. 3/2. 1932.) D r e w s .

Fritz Geweeke, Wunstorf b.Hannover, Aufschliepen von lonerdehalligen Materialien 
aller Art m it H N 03 in der Warme, dad. gek., daB das Rohnmterial vor der Erhitzung 
mit H N 03 angefeuchtet liingere Zeit gelagert wird, zweckmaBig unter Riihren des 
AufschluBgutcs. (D. R. P. 543 351 KI. 12m vom 16/9. 1927, ausg. 4/2. 1932.) D r e w s .

C. Lorenz A.-G., Berlin-Tenipelhof, Herslellung von reinernZirkonozyd ausZirkon- 
silicat, 1. dad. gek., daB Zr-Silicat durch Erhitzen iiber 1000° erst in kohlender u. dann 
in oxydierendcr Atmosphare u. nachfolgendes Schlammen in Zr-Oxyd u. S i02 gespalten 
wird. — 2. dad. gek., daB nach der Erhitzung schnell abgckiihlt wird. (D. R. P. 543 675 
KI. 12 m vom 10/1. 1929, ausg. 8/2. 1932.) D r e w s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
F. P. Knight, Feldspat und seine Verwendung. (Vgl. C. 1932. I. 987.) Aus- 

fiihrungen iiber Prufung von Feldspat. (Ceramic Ind. 18. 33. Jan. 1932. West- 
Paris, Me.) SALMANG.

iTacques Wolf, Die Ursachen und die Verhulung von Explosionen beim Versilbern 
von Glas. (Vgl. C. 1931. II. 1741.) (Glass Ind. 13. 5—6. Jan. 1932. Belgien.) Salm .

S. L.Madorsky, Verfliichtigung von Kali aus Kaliumaluminiumsilicaten. (Vgl.
C. 1931. I. 2247.) Vf. beschreibt weitere Verss. mit Wyomingit, „Griinsand“ (47,35% 
Si02, 30,02% Fe20 3, 8,36% A120 3, 7,23% K 20), Schiefer u. Feldspat. In  allen Fallen 
werden bei Zuschlag von CaC03 u. CaCl2 87—99% des K„0 ais KOI verfluchtigt. 
Bei Anwendung der 2—3-fachen Gewichtsmcnge CaC03 u. cines Aquivalents CaCl2 
auf K 20  liintcrbleibt eine Zementmischung, dio sich im Drehrohrofen auf Portland- 
zement ycrarbeiten liłBt; der aus Griinsand gewonnene Zement ist infolge seines 
hohen Fc20 3-Geh. (12,6%) — ahnlich dem „Erzzcment“ — besonders zur Venvendung 
unter Seowasser geeignet. (Ind. ongin. Chem. 24. 233—37. Febr. 1932. Washington, 
Bur. of Chem. and Soils.) R. K. MtiLLER.

A. W. Filossofow, Einflufi der Mahlfeinhe.it auf die Aktivitat des Tripeltons in 
bezug auf Kalk. Die Unters. der A k tm ta t des Tripeltons verschiedener Mahlfeinheit 
gegenuber einer gesatt. Kalklsg. zeigte, daB die Menge des durch den Tripelton auf
genommenen CaO mit der Mahlfeinheit wiichst. Diese Erscheinung kann zur Ver- 
besserung der Portlandzemento ausgewertet werden. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. 
angew. Cliem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 
617—39. 1931. Jaschkino [Tomsker Eiscnbahnlinie].) K l e v e r .

W. Dawihl, Beicertungsarten fu r  Kiessand. Der Abramssche Feinheitsmodul und 
die Prazis. (Tonind.-Ztg. 56. 137—38. 171. 1/2. 1932. Berlin, Chem. Labor f. Ton- 
ind.) SALMANG.

H. Serger und w. Meyer, Die Prufung von Konsen-englasern au f Bruchgefahr. 
Wrkg. u. Anwendung des opt. Spannungspriifers von A r t h u r  P f e i f f e r  in Wetzlar, 
dessen W ert fiir dio Aussonderung von mangelliaft ausgektihlten G lasern. (Konscrven- 
Ind. 19. 18—20. 7/1. 1932. Braunschweig, Konserven-Versuchsstation.) GROS7.FELD.

A. steopoe, Beitrdge zum kritischen Studium der Trapuntersucliungsmethoden.
I. Mitt. Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes von Trafi. (Ygl. C. 1931. I. 3386.) 
Infolge von Quellungserseheinungen geben die Bestst. der D. fiir ein u. diesclbe Trafl- 
probe verschiedene Resultate, je nachdem man m it Leuchtól, Benzol oder Leuchtól
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mit yersehiedenen Bonzolgehalten arbeitet. Der hochste W ert der D. wurde m it reinem 
Bzl. u. rohem Trafi, der niedrigste m it reinem Bzl. u. bei 130—135° getroeknetem TraB 
erhalten (2,123 gegen 1,879). Die Dichtcn sind bei rohem Trafi um so hóher, je hoher 
dor Geh. an Bzl. im Leuchtól ist; umgekchrt liegen dic Verhaltnisse bei getroeknetem 
TraB. (Bulet. Chim. pura aplicata, Bukarest 32. 29—35. Bukarest, Inst. f. industr. 
Chem.) ___  ENSZLIN.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Enlfdrben keramischer Gegen- 
slande. Dio zu entfarbenden, gegebenenfalls geformten Gegenstande werden bei Tempp. 
von mehr ais 600° mit ubersehussigem Cl2 bchandelt. Die Beliandlung erfolgt zweck- 
miiBig wahrend des Brennens in Tunnelófen. Das uberschussige Cl2 wird nach dom 
Verlassen des Ofens von mitgefuhrten Chloridcn der farbenden Metalle bofreit u. in 
den Ofen zuriickgefiihrt, die abgetrennten Motallchloride werden auf freics Cl2 verar- 
beitet u. dieses ebenfalls zum Ofen zuriickgefuhrt. Die Rolistoffe yerlieren bei der 
Behandlung mit Cl2 ihre Plastizitat, erhalten sie aber durch Beiinischung geringer 
Mcngen von unbehandcltcm Rohstoff wieder. (F. P. 716 732 vom 7/5. 1931, ausg. 
26/12. 1931. D. Priorr. 9/7. 1/11. 8/12. 1930.) K u h l in g .

Stefan Goldschmidt und Erich Littmann, Karlsruhe, Yerhinderung der Ab- 
scheidung ton Silber an praparierten Flachen bei der Herslellung ton Silberspiegeln aller 
Arlen, 1. dad. gek., daC die Flachen, welche nicht vorsilbert werden sollen, mit in W. 
wl. Metallhydroxyden bzw. bas. Salzcn von Metallen derart vorbeliandelt werden, 
daB diese nur einen hauchdiinnen Uberzug auf der nicht zu belegenden Flachę bilden. —
2. dad. gek., daB MetaUhydroxyde bzw. bas. Salze in disperser Suspcnsion oder in 
kolloider bzw. komplexer Lsg. zur Anwendung kommen. — ZweckmaBig werden die 
bas. Metallverbb. auf der zu schiitzenden Flachę selbst erzeugt. (D. R. P. 544 415 
KI. 32 b voin 3/8. 1929, ausg. 18/2. 1932.) K u h l i n g .

Gustav Keppeler, Hannover, Weitere Ausbildung des Yerfahrens zum Sclimelzen 
ton Glas nach Patent 484 594, dad. gek., daB zum Lautern geschmolzenen Glascs 
tibliohe Stoffe, die wahrend des Sintervorganges prakt. unverandert bleiben, bereits 
dem Gemenge zugesetzt werden. — Geeignete Stoffe sind z. B. Sulfate der Alkalien 
u. Erdalkalion. (D. R. P. 542 970 KI. 32 a vom 23/4. 1930, ausg. 30/1. 1932. Zus. 
zu D. R. P. 484 594; C. 1930. 1. 119.) K u h l i n g .

Corning Glass Works, V. St. A., Borosilicalg'user. Die Herst. u. Reinigung yon 
Borosilicatglasern erfolgt in GefaBen, welche au- Rohstoffmischungen von hohem 
Geh. an Mullit oder A1„03 u. sehr geringem Geh. an Alkalioxyd u. Fe20 3 hergestellt 
sind, z. B. aus Misehungen von 70% Mullit, 10% ^eachmolzenem A120 3, 20% Kaolin 
u. gegebenenfalls H3PO., odor von 85% geschmolzenem A120 3, 8%  Ton, 7%  Kaolin 
u. gegebenenfalls H3P 0 4. (F. P. 715 466 vom 13/4. 1931, ausg. 3/12. 1931. A. Prior. 
19/5. 1930.) K u h l i n g .

Soc. des Usines Chimiąues Rhóne-Poulenc, Frankreich, Verbundglas. Die Glas- 
platten u. die Zwischensehicht aus Cellulosederiv. werden in ein Bad aus Benzylalkohol 
getaueht, geneigt, um alle Luftblasen zu entfcrnen u. dann verpre0t. Jlan kann auch 
die einzelncn Platten zuniichst in einem Bchśiltcr evakuieren u. das von Luft befreite 
(Juellmittel zufuhren, worauf die Vereinigung der Platten unter Luftzutritt erfolgt. 
SchlieClich kann auch eine oder beide Glasplatten m it einem Cellulosederivatfilm ver- 
sehen u. nach dem Troeknen u. Wiedererweichen im Quellbad veri)reCt werden. — 
Nach einer anderen Arbeitsweise werden die einzelnen vorgequollenen Platten im Auto- 
klaven bei 85° u. 5 Atm. 3 Stdn. verpreBt. (F. P. 658 563 vom 3/8. 1928, ausg. 6/6. 
1929. F. P. 690 803 vom 28/2. 1930, ausg. 26/9. 1930.) E n g e r o f f '

Bjarne Thulin, Drebak, Verwendung von Quarz. Die hohen Drucken u. Tempp. 
ausgesetzten Flachen in Verbrennungskraftmaschinen werden ganz oder teilweise mit 
halb- oder undurchsichtigem geschm. Quarz isoliert, dessen Oberflache hierbei gleich- 
zeitig ais die Verbrennung fordernder Kontakt dient. (N. P. 46 746 vom 9/3. 1926, 
ausg. 29/12. 1930.) D r e w s .

Corning Glass Works, V. St. A., Hitzebestandige Gegenstande. Der Zusammen- 
halt hitzebestandiger Rohstoffe, wie Mullit, Diaspor u. A120 3, wird stark orhóht, wenn 
man diese Stoffe, zweekmaBig bei etwas erhóhter Temp. m it etwa 2% H3PO,t trankt. 
Es bildet sich dabei eine dio Kornchen des hitzebestandigen Stoffes unihiillende Schicht 
eines unl. kolloiden Phosphats. Das Zusammenhaftcn der Kornchen wird durch 
maBiges Erhitzen wahrend des Trocknens besehleunigt. (F. P. 716 730 vom 7/5. 1931, 
ausg. 26/12. 1931. A. Prior. 19/5. 1930.) K u h l i n g .
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Basic Dolomite, Inc., Mapie Grove, iibert. von: William J. Mc Caughey, 
Columbus, V. St. A., Hilzebeslandige Massen. Gemalilcne Gemischo von Mg ent- 
lialtendem Kalkstein, Dolomit o. dgl., Glaukonit u. gegebenenfalls Ton oder Ton u. 
Fe20 3 werden, zweckmaBig im Drehofen, bei mehr ais 1100° gebrannt. Der Zusatz 
von Glaukonit erniedrigt die Schmelztcmp. der Mg enthaltenden Robstoffe. Die Er- 
zeugnisse dienen zur Herst. von Ofenfutter. (A. P. 1839 982 vom 11/1. 1927, ausg. 
5/1. 1932.) K u h l i n g .

International Precipitation Co., Los Angeles, iibert. von: Evald Anderson, 
Alhambra, V. St. A., Vermischen f'ester, fe in  verteiller Stoffe. Dio in trockencm Zustand 
zu mischenden Stoffe, besonders Zemenlrohmischungen, werden in yerhaltnismaBig 
hohe, oben durch Siebe o. dgl. yerschlossene Behalter gefiillt u. durch in yerschiedener 
Hohe eingefiihrte PreBluftstrome verriihrt. ZweckmaBig beginnt man mit Luftzufuhr 
an den oberen Teilen der Behalter. (A. P. 1 839 456 vom 23/5.1927, ausg. 5/1. 1932.) Ku.

Riverside Cement Co., Los Angeles, iibert. von: Harold H. Steinour, Riverside, 
Zementieren. Zum Zementieren bei hoheren Tempp., yorzugsweise Tempp. von 65— 100° 
u. mehr werden Zementmischungen yerwendet, in welchen bei Ggw7. von so viel Gips, 
daB der Geh. der M. an S03 1—2%  %  betragt, bei im iibrigen dorjcnigen des Portland- 
zementes entsprechendcn Zus. das Verhaltnis des Geh. an Fo2Ó3 zu dem an A120 3 
zwischen den Grenzen 1: 1,8, besonders 1: 1,4 u. 1: 0,9 schwankt. Im  Gegensatz zu 
den iiblielien ist die Abbindungszeit dieser Mischungen bei hoheren Tempp. nicht groBer 
ais die von Portlandzement bei gewóhnlichcr Temp. (A. P. 1 839 612 vom 28/1. 1930, 
ausg. 5/1. 1932.) K u h l i n g .

LŚa Jeanne Berthe, Frankreich, Yerzieren von Wdnden. Auf die zu yerzierenden 
Wandę werden Mischungen yon Granitkornern u. einem hydraul. Bindemittcl, vor- 
zugsweise Zement, aufgetragen u. nach dem Abbinden des letztercn wiederholt mit 
yerd. Saure u. schlieBlich mit reineni W. gewaschen, wobei das Bindemittel teilweise 
entfernt wird. (F. P. 715 829 vom 22/4. 1931, ausg. 10/12. 1931.) K u h l i n g .

Allgemeine Elektricitats-Gesellsckaft, Berlin, Verfahren zur Herstelłung eines 
formbaren Baustoffs, 1. dad. gek., daB man SeŚ2 bzw. S  u. Se in entsprechendem Mengen- 
yerlialtnis m it oinem Fiillmittel erhitzt, die M. abkiihlt u. nochmals erhitzt. — 2. dad. 
gek., daB man SeS2 mit einem Fiillmittel zunachst bei ctwa 125° zusammenschmilzt, 
hierauf die M. abkiililt, preBt u. schlieBlich bei 80—90° nachbehandelt. — Ais Fiill- 
mittel yerwendet man Asbest, Talkum, Ton, Holzmehl, Glimmer usw. Man kann 
auch eine Suspcnsion yon SeS2 in A. auf Gewebe oder Papier aufbringen, den A. 
yerdampfen u. die Sehiehten zu festen Sohichtkorpern h. yerpressen, oder die Suspen- 
sion auf Gegenstiinde aufspritzen, um saurefeste t)berzuge herzustellen. (D. R. P. 
542717 KI. 39b vom 15/5. 1930, ausg. 27/1. 1932. A. Prior. 14/5. 1929.) S a u r e .

Solidon Products Inc., iibert. von Hiram S. Lukens und Nicol H. Smith, 
Philadclphia, V. St. A., Formlare Massen. Die Massen bestehen aus MgO, MgCl2-
6 H»0, MgS04 • 7 H20  u. Fiillmittcln. Das Mengenyerhaltnis von MgO zu MgCl2? 6 H20  +  
MgŚO.,- 7 H 20  soli 1: 0,84—1,3 betragen u. die zugesetzte Menge W. so bemessen sein, 
daB eine Lsg. von MgCl2 +  MgSO,, yon 1G° Be. entsteht. Die geformten u. abgebundenen 
Erzeugnisse sind sehr gleichmaBig, haltbar u. bei einem Geh. von bis zu 35% (yom 
Gcwicht des MgCl2) an JIgS04 sehr raumbcstandig. (A. P. 1838147 vom 18/6. 1931, 
ausg. 29/12. 1931.) K u h l i n g .

Alexandre Kagan-Chabchay, Frankreich, Formbare Massen. Zu Gipsbrei, 
Sorelzementmischmig u. dgl. werden Holzfasern, Lavapulver, zerkleinertc Binsen 
oder zerkleinertes Schilf oder boide gegeben u. die Mischungen entweder ais Wand- 
belag aufgetragen oder in beliebiger Weise geformt. Die Erzeugnisse sind durch Haft- 
festigkeit u. Leichtigkeit ausgezeichnet. (F. P. 715 405 yom 19/8. 1930, ausg. 3/12.
1931.) " K u h l i n g .

Dr. C. Otto & Co. G. m. b. H ., Deutschland, LeicJite Bauelemenie. 1 Teil Ton 
u. 1—2 Teile Bimsstein, Schlacke, Lava, poriger Beton, Kieselgur o. dgl. werden 
gemischt, die Mischungen geformt, getrocknet u. bei Tempp. gobraiuit, welche don F. 
des Bimsstcins u. dgl. nicht iibersekreiten. Die KorngroBe des Bimssteins usw. soli 
hochstens 5 mm betragen, es sollen aber nicht mehr ais 40% geringere KorngroBe 
ais 1 mm besitzon. ZweckmiiBig wird der Mischung ein Stoff, wio Braunkohle zugefiigt, 
dor beim Brennen unter Porenbldg. yerschwindet. (F. P. 715 594 vom 17/4. 1931, 
ausg. 5/12. 1931.) ___ K u h l i n g .
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[russ.] Iwan Fedorowitsch Ponomarew, Ubersicht der L iteratur iiber Siliciumerzeugnisse 
der Jahre 1914—1917. Tomsk: WISM 1931. (80 S.) Rbl. 1.75.

Luigi Santarella, Resistenza ed elasticita di calcestruzzi di cemento in funzione del rapporto 
acqua: cemento e dolla resistenza dclla malta normale. Milano: U. Hoepli 1931. (47 S.) 
8°. L. 10.—.

[russ.] FeuerEeste Tone aus Bobrik-Don. Moskau: Moschimenergostroj 1931. (115 S.). Rbl. 3.

VII. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
Maurice Javilłier, Die biologische Chemie und ihre Beziehungen zur Agrikultur- 

chemie. Programm fiir einen 3-jahrigen Arbeitsplan. (Rev. scient. 70. 68—71. 13/2.
1932.) Gjrimme.

F. W. Parker, Die Wichtigkeit von Kalk und Magnesia fiir die Stickstoff- und 
Dungerindustrie. Der W ert von CaO u. MgO ais Regulatoren fiir die Bodensaure wird 
cingehend besprochen. Deshalb sind Ca-Phosphate wertyoller ais NH4-Phosphate. 
Bei Verwendung von NH4-Salzen empfiehlt sich die Beigabe von dolomit. CaO. (Amer. 
Fertilizer 76. Nr. 2. 13—15. 28—32. 16/1.1932.) Gr im m e .

A. I. Achromeiko, Die Veranderungen des Kalkstickstoffs beim Lagern. Beim 
Lagern des Kalkstickstoffs, trocken oder feucht, rein oder im Gemisch m it Boden
u. Sand, findet eine Gewichtszunahme bis zu 60°/o s ta tt; am schnellsten ist sie bei 
feuclitom Lagern. Dementsprechend erreichen die N-„Verluste“ beim Lagern 30—40%- 
Umgerechnet auf das urspriingliche CaCN2 sind dagegen merkliche N-Verluste nicht 
zu beobachten. Die Gewichtszunahme ist auf Absorption von C02 zu CaC03 u. von W', 
zuriickzufiihren. Lagern des CaCN, in fouchtem Zustande yerwandelt es fast ganzlich 
in Dicyandiamid u. nur zum geringen Teil in Harnstoff. Beim trockenen Lagern geht 
ein groCerer Teil in Dicyandiamid iiber, ein Teil bleibt unveriindert. Nach dem Geh. 
des yeranderten CaCN2 an Ca u. C02 laBt sich sein urspriingliches Gewicht n. der 
urspriingliche N-Geh. berechnen. (Diingung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 19 3 1 . 
728—38.) SCHONFELD.

John Bushnell und F. A. Welton, Uber den Einflup von Slrohmist auf die 
Kartoffelentwicklung. Strohmistdiinger ergab bei Kartoffeln infolge giinstiger Regu- 
lierung des W.-Haushaltes u. Verhinderung friihzeitiger ubermiiBiger Nitrifikation 
erhohte Ernten. (Journ. agricult. Res. 43 . 837—45. 1/11. 1931.) Gr im m e .

W. C. Stafford, T. A. Sellwood und K. M. Montgomery, Stickstoffdungung von 
Weizen. Versuche mit verschiedenen Dungerformen zu verschiedener Zeit (1930—-1931). 
Bericht iiber N-Diingungsverss. mit den yerschiedenen bekannten N-Diingem. Naheres 
im Original. (New Zealand Journ. Agricult. 1 3 . 46—54. 1931.) Gr im m e .

Ch. Brioux und Edg. Jouis, Diingewirkung des Magnesiums. Topfverss. mit 
MgO, MgS04, Mg(N03)2 u. weiBem Senf ais Versuchspflanze lieferten auf einem Boden, 
der bereits 1,0% Gesamt-MgO u. 0,1% assimilierbares MgO enthielt, bei gleieher Grund- 
diingung bis zu 18,5% Mehrertrag an Trockensubstanz, dereń MgO-Geh. yon 0,843% 
auf 1,44% anstieg. Mit der erholiten MgO-Aufnahme geht eine yermehrte P 20 6-Ab- 
sorption einher. Feldverss. mit Zuckerriiben ergaben etwas gcringere Ertragssteige- 
rungen. (Compt. rend. Acad. Agriculturc France 17. 201—07. 1931.) SCHULTZE.

Josef Pazler, Versuche iiber die Konstantheit des Wirkungswertes von P tOz und 
I{20  bei rerschicdenen Kulturpflanzen. Vegetationsyerss. ergaben bei Hafer, Gerste
u. Kartoffel fiir P 20 5 die von MlTSCHERLICH angegebenen Wirkungswerte. Die Wir- 
kungswerte nach MlTSCHERLICH fiir Kali in Ggw. yon Natrium wurden ais zu lioch 
befunden u. stimmten eher mit den von MlTSCHERLICH angegebenen Werten fiir Kali 
in Abwesenheit yon Natrium uberein. Verss. mit Pferdebohnen lieferten nur halb so 
groBe P 20 5-Wirkungswerte ais die iibrigen Pflanzen. (Ztschr. Zuckeripd. ćechosloyak. 
Republ. 56. 105—16. 6/11. 1931.) S c h u l t z e .

R. Lieske, Neue Untersuchungen zur Frage der Diingewirkung der Kohlen. GróBere 
Mengen Rohkohle wirken wachstumshemmend durch den sauren Charakter der Kohle, 
ihr Red.-Vermogen u. ihre Nahrstoffbindung durch Absorption u. chem. Rk. Die 
wachstumshemmenden Eigg. lassen sich durch Behandlung mit NH3 beseitigen. Feld-
u. Vegetationsverss. mit einer an NH3 gesatt. Rolibraunkohle (4% N) u. einem aus 
der gleichen Kohle durch Oxydation mit H N 03 u. nachfolgende NIT3-Absattigung 
hergestellten „nitrohuminsaurem Ammon“ (10% N) lieferten bei Hafer, Buchweizen
u. Sonnenblumen hohere Ertrage ais gleiehe N-Gaben in Form von NH4N 03. Topf- 
kulturen mit- Tabak ergaben, daB schon durch geringen Zusatz von nitrohuminsaurem 
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Ammon zu einer Salpeterdiingung (0,07 g zu 2,0 g NH4N 03) Ertragssteigerungen bis 
zu mehr ais 100%  lierbeigefiihrt werden konnen. Dies wird auf die Beeinflussung der 
Plasmamembran in ihrer Durchlassigkeit fiir Nahrstoffe zuriickgefuhrt. (Brennstoff- 
Chem. 12. 426—34. 15/11. 1931. Muhlhoim-Ruhr.) S c h u l t z e .

P. E. Turner, Auslauschbares Eisen und Aluminium im Ackerboden. Austauseh- 
bares Al (Best. mit NaCl-Lsg.) kommt immer in Boden mit einem pH unter 5,1 vor. 
Ein quantitativer Zusammenhang zwischen pH-Wert u. der austauschbaren Al-Mengc 
besteht nicht. Der Austauschvorgang des Al geht vermutlich bei hoheren pn-Werten 
indirekt, bei niedrigeren pH-Werten (pn unter 5,1) gróBtenteils direkt vor sich. Bei 
allen untersuchten Boden wurden nur sehr geringe austauschbare Fe-Mengen ge- 
funden. Die Thiocyanatfarbung nach Com ber  beginnt erst bei pn =  6,0 u. einem 
Basenmangel von 10—12 Milliaquivalenten pro 100 g Boden (Soil Science 32. 447—58. 
Dez. 1931. Trinidad.) S c h u l t z e .

A. Evan Harris, Die Wirkung non austausclifahigem Nalrium auf die Boden- 
durchlassigk&it. Dic Durchlassigkeit von Na-reichen Boden nimmt mit waehsendem 
Na-Geh. ab. Veranderung der Durchlassigkeit bei liingercr Berieselung. Die aus Topf- 
verss. gewonnenen Daten werden zur Aufstellung von Differentialgleichungen benutzt, 
mit dencn die Zcit vorausbcrechnet wird, die bei standiger Berieselung zur Erniedrigung 
des Na-Geh. auf einen bestimmten Prozentsatz der Gesamtbasenmenge erforderlich ist. 
(Soil Science 32. 435—46. Dez. 1931. Utah.) S c h u l t z e .

E. Pannewitz, Kalkbriihen im Pflanzenschutz. Vorschriften iiber Kupfer- u.
Schwefelkalkbriihen, As-Kalkbruhen usw. (Seifensieder-Ztg. 58. 865. 24/12.
1931.) _ Sch o nfeld .

F. Neuwirth, Hederichkainit im  Kam pf gegen Riibenschadlinge. Die Schadcn, 
welche der Moosknopfkiifer verursacht, werden durch Volldungung gemildert, da die 
Riibenpflanze so schneller aus dem Jugendstadium herauswachst, in welcliem der 
Schadling nur gefahrlich werden kann. Verwendung von Hederich-Kainit zur Be- 
kampfung von Drahtwurm, Erdschnake, Saateulc u. Gartenhaarmiicke. Abb. der 
Schadlinge u. ihrer Larven. (Ernahrung d. Pflanze 28. 14—18. 1/1. 1932. Prag.) S C H U .

H. R. Offord und R. P. D’Urbal, G-iflwirkung von wcisserigen Natriumchlorat- 
losungen auf Niłella. Dio Giftwrkg. von NaC103-Lsgg. wird durch Beigabo von NH4CI 
verstarkt, wahrend CaCl2 abschwachond wirkt. Die Giftwrkg. des Chlorats ist an das 
Anion gebunden. (Journ. agricult. Res. 43 . 791—810. 1/11. 1931.) Gr im m e .

David Miller, Bronzekafer. Zur Bekampfung eignen sich Spritzungen m it Pariser 
Griin u. Ca-Arseniat vor allcm in Verb. mit Schwefel. (New Zealand Journ. Science
13. 34—36. 1931. Nelson.) Gr im m e .

Rene Marcard, Ober die Verwendung gewisser Farbsloffe bei der Bekampfung des 
Rebenmdłaus. Bericht iiber Verss. mit Acridinfarbstoffen in 0,5%ig. Lsg. Dio Wrkg. 
bezieht sich nur auf die Conidien, so daB bei Nachwachsen erneut gespritzt werden muB. 
Auf dio Dauer crfolgt yollstandige AbtOtung infolge Photosensibilisierung. (Chim. e t 
Ind. 27 . 15—17. Jan. 1932.) Gr im m e .

G. P. Percival, Beslimmung des Kalkbediirfnisses durch direklen Zwsaiz von
Calciumcarbonat. 60 g Boden werden mit 0,06—0,48 g CaC03 unter Zusatz von 60 ccm 
W. gcmischt, was einer CaC03-Gabe von 1— 8 to CaC03/acre entspricht. Wenn nach 
20—24 Stdn. dio Umsetzung beendet ist, wird der pn - W ert bestimmt. Dio aus mehreren 
Bestst. resultiercnde Kurvc ermoglicht die Yorausberechnung des pn-Wertes, den eino 
bestimmto Kalkgabc im Acker hervon’ufcn wird. (Soil Science 32. 459—67. Dez.
1931. Univ. of New Hampshire.) S c h u l t z e .

E. Schmidt und E. Tornow, Nachweis der Beizung von Getreide mit Quecksilbcr 
und anderen Metallgiften. Beschreibung eines App., in den 10—50 gobeizte Gotreide- 
korner getan werden, dereń anhaftende Beizo der Elektrolyse unterworfen wird, wobei 
vorhandenes Hg an eino Kathode aus Al-Folie wandert u. hier zur Bldg. der bekannten 
voluminósen Oxydschicht fiihrt. (Fortschr. d. Landwirtsch. 7. 40—42. 15/1. 1932. 
Munchen, Bayer. Landesanst. f. Pflanzenbau u. Pflanzenschutz.) S c h u l t z e .
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Henri Vanderputten, Belgien, Dungemitlel. Dolomit wird mit der aquivalenten 
Menge etwa 36° Be. starker H N 03 zers., die M. zum Sieden erhitzt, KC1 u. zweckmaBig 
mehr ais die zur Umwandlung des entstandenen Ca(N03)2 in CaS04 erforderliche Menge 
(NH,)2S04 zugegeben. Beim Erkalten unter Umriihren entsteht ein nicht hygroskop. 
streubares Erzeugnis. (F .P . 715707 vom 20/4. 1931, ausg. 8/12. 1931. D. Prior. 
29/4. 1930.) K u h l i n g .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Hiittner,
Oppau), Phosphor und Slicksloff enlhaltendes Diingemittel, bestehend aus Phosphamidcn 
fur sich oder in Mischung m it anderen bekanntcn Dungemitteln. Dio Phosphamido 
entstchcn bei der Einw. von gasfórmigem NH, auf Phosphorchloride oder POCI,. 
(D. R. P. 543 291 KI. 16 vom 11/10. 1930, ausg. 4/2. 1932.) K u h l in g .

Frans Georg Liljenroth, Stockholm, Herstellung von Ammoniumphosphal oder 
Ammoniumphospluit enlhaltenden Mischdiingern durch Auslaugung von Rohphosphat 
untor Abscheidung des Kalkes ais CaSO.,, welch letzteres nach dor Abscheidung der 
Lsg. in (NH4)2SO., u. CaC03 m it NH3 u. C 02 umgcsetzt wird, wahrend dio H 3PO,-Lsg. 
mit NH3 neutralisiert wird, 1. dad. gek., daB das abgeschiedene CaS04 m it der her- 
gestellten (NH4)2S 04-Lsg. zwecks Wiedergewinnung von anhaftender H 3P 0 4-Lsg. gc- 
waschen wird. — 2. dad. gek., daB dio (NH4)2S 04-Lsg. nach ihrer Verwendung zur 
Waschung des CaS04 boi dor Auslaugung zwecks Extraktion der H 3P 0 4 u. gegobenon- 
falls dor Niederschlagung des in Lsg. gehenden Kalkes bei der Auslaugung vorwendet 
wird. — 3. dad. gek., cl a 0 dio (NH4)aS04-Lsg. nach ihrer Verwendung zur Waschung 
des CaS04 zusammen m it der yon der Auslaugung resultierenden Lsg. eingedampft 
wird. — 3 weitere Anspriiche. (Hierzu vgl. E. P. 290518; C. 1928. II. 1142.) (D. R. P.
543 530 KI. 16 vom 2/10. 1927, ausg. 6/2. 1932. Schwod. Prior. 12/7. 1927.) D r e w s .

Gewerkschaft ver. Constantin der GroBe, Bochum, Gewinnung siickstoffhaltiger
Mischdiinger unter Verivendung von Hocliofenschlacke, dad. gek., daB die Hochofcn- 
schlacko m it H N 03 in einer Konz. unter 60% 80 aufgeschlossen wird, daB die in ihr 
enthaltene S i02 ganz oder zum Teil in freier kolloidaler Form yorliegt, worauf der 
ontstandenen AufsehluBmasso andere organ. Diingesalze zugefiigt werden. (D. R. P. 
543120 KI. 16 Tom 27/4. 1929, ausg. 1/2. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Steindorff, 
Kaspar Pfaff, Nikolaus Malmus, Frankfurt a. M.-Hochst), Saalguttrockenbeize, bei 
der das Stauben durch Ólzusatz rerminderl wird, dad. gek., daB die Zugabe geringer 
Mengon Ol oder olhaltiger Mittel wahrend oder nach dom Beizvorgang erfolgt. (D. R. P.
544 273 KI. 45b vom 10/10. 1925, ausg. 16/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 481 119; C. 1930.
I. 1202.) G r a g e r .

Hanseatiscke Apparatebau-Ges. vorm. L. von Bremen & Co. m. b. H., Ver- 
fahren und Vorrichlung zum Schulze der Pflanzen gegen Froslschaden und zur Schadlings- 
bekdmpfung mittels kiinstlicher Nebel. Man laBt aus einem FaB, welches gleichzeitig 
zum Transport dient, die sog. Nebolsaure auf Kalk oder andere Stoffe m it groBer 
Obcrflache in einen unter dem FaB bcfindlichen Behśilter tropfen, so daB die Saure 
in kurzer Zeit verdampft. Zur Vcrwendung kann z. B. ein Gemiseh von Schwefelsaure- 
anhydrid u. Fluorsulfonsaure kommon, der auch noch fungieido Mittel zugesetzt 
werden kónnen. (F. P. 710173 yom 30/1. 1931, ausg. 19/8. 1931. D . Prior. 2/8.
1930.) G r a g e r .

Hans Lehrecke, Frankfurt a. M., Eniwicklung von Blausdure und von Clilorcyan. 
In  fl. HCN, welehc 2—6%  W. enthalt, leitet man unter Kuhlen Cl ein. Zur Entfernung 
der froien HCN gibt man ein nicht alkal. Neutralisationsmittel zu, ruhrt das Gemiseh 
u. trennt die fl. Mischung yon HCN u. CNC1 ab. ZweckmaBig fiihrt man solcho Mengon 
von Cl ein, daB das Endprod. ca. 5%  CNC1 enthalt. Fiir Raucherzwecke leitet man in 
konz. fl. HCN gasformiges Cl ein. (Hierzu ygl. D . R. P. 498 845; C. 1930. II. 1906.) 
(Can. P. 286 624 vom 20/6. 1927, ausg. 22/ 1. 1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. yon: Curt Schumann, 
Reinhold Fick und Erwin Oberreit, Ludwigshafen a. Rh., Herslellung von Calcium- 
und Magnesiumcyanid. Zu Belg. P. 350 723; C. 1929. I. 2685 ist nachzutragen, daB 
die Einw. der HCN u. des NH, auf die Erdalkaliverbb. in aliphat. Alkoholen niedrigen 
Molekulargew. erfolgt. (Can. P. 287 709 yom 15/5. 1928, ausg. 5/3. 1929.) D r e w s .

Stephen Snow Sears und John „ 0 “ Jones, Calgary, Alberta, Canada, Unkraul- 
vertilgungsmitlel, bestehend aus 29 Teilen NaC103, 18 Teilen CaCl2, 52 Teilen W. u. 
1 Teil K 2Cr20 7. (Can. P. 287 947 vom 12/9. 1928, ausg. 19/3. 1929.) M. F. Mu l l e r .

National Cold Steam Co., Charlottevillc, ubert. von: Robert M. Bird, University, 
Virginia, V. St. A., Insekticides Spritzmitlel fiir Pflanzen, bestehend aus einer neutralen 
vls-Vcrb., die in einer wss. Emulsion von KW-stoffen, wie Paraffin, yerteilt ist. — 
Z. B. yermischt man eine kolloidale wss. Lsg. von A s203 u. Al(OH)3 mit einer wss. 
Seifenemulsion, in der Paraffinol, Petroleum u. Paraffin emulgiert ist. Man kann auch 
kolloidale Lsgg. von Ca-, Pb-Arsenat oder Thioarseniten oder -arsenaten mit der
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Emulsion ycnnischen. Die Paraffinemulsiou soli eine Schadigung der Pflanzen durch 
die As-Verb. yerhindern. (A. P . 1 8 17227  vom 8/1. 1925, ausg. 4/8. 1931.) Sarre .

[russ.] Tatiana Leonidowna Ssimakowa, Methodik der bakteriologischen und biochem.
Bodonuntersuchung. Moskau-Leningrad: Landw. undKolchos-ICooperativen-Verlag 1931.
(104 S.) Rbl. 1.—.

Literatursammlung aus dem Gesamtgebiet der Agrikulturchemie. Hrsg. von Hans Niklas u.
Albert Hock. Bd. 2. Weihensteplian [bei Mttnchen]: Verl. d. Agrikulturchem. Instituts
1931. gr. 8°.

2. Bodenuntersuchung. Von H. Niklas, F. Czibulka u. A. Hock. (XXVIII, 199 S.)
Lw. nn. M. 12.—.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
Otto Petersen, Entwicklimgslinien des deuischen Eisenhiifteniuesens in  den letzten 

50 Jaliren. (Stahl u. Eiscn 52. 1—13. 7/1. 1932. Dusseldorf.) E d en s .
A. Wagner und A. Holschuh, Hochofenzahlen und ilire Beziehungen zueinander. 

Auf Grund der Betriebsergebnisse vieler Hochofen werden Unterss. angestellt iiber 
die Menge des nicht vor don Formen yerbrannten Kohlonstoffs, ferner iiber die Kohlen- 
stoffersparnis durch Erhohung der Windtemp., auBerdem iiber die Strahlungs- u. 
Kiihlungsverluste eines Hoehofens u. iiber den Einfl. der Jahreszeit hierauf, endlich 
iiber die Beziehungen zwischen Eisenfaktor, d. h. dem Kohlenstoffbedarf zur Er- 
zeugung yon 1 kg Roheisen ohne Deckung der Verluste durch Strahlung u. Schlaeke, 
u. der Durchsatzzeit. Vff. bezweifeln, daB es moglich ist, durch statist. Aufstellungen 
allein Hochofenyorgange wissenschaftlich zu erklaren u. die Brucken zwischen Theorie 
u. Praxis zu sehlagen. (Arch. Eisonhiittenwesen 5. 279—90. Dez. 1931. Volk- 
lingen.) E dens .

Herbert A. Bahr imd Vitus Jessen, Auftrelen von Ol in  Hochofengasleitungen. 
Es wird iiber das Auftreten von Ol in den Reingasleitungen auf den RoCHLINGschen 
Eisen- u. Stahlwerken in Vólklingen berichtet. Es zeigt sich, daB dieses Ol aus dem 
durch den Walzensinter in den Hochofen eingebraohten Ol stammt. Die Olnebel gehen 
in das Gichtgas u. werden dort besonders vom feinen Filterstaub mehr oder weniger 
aufgesaugt. Das Verhaltnis von eingebrachtem Walzsinter zu anfallendem Filterstaub 
ist entseheidend fiir die Moglichkcit, daB Ol iiber die Trockengasreinigung hinaus in 
die Reingasleitung gelangt, indem boi geringen Staubmengen nur ein Teil der Olnebel 
festgehalten wird. — Zum SchluB wird noch die Frage erortcrt, ob Ol im Hochofen 
selbst gebildet werden kann. Aus der Feststollung, daB der CH4-Geh. des Giohtgases 
nicht nur aus dom Koks stammt, sondern gróBtenteils aus don Hochofenrkk. heiTiihrt, 
kommen Vff. zu der SchluBfolgerung, daB die Entstehung von Ol im oberen Teil 
des Hoehofens moglich ist. (Stahl u. Eisen 52. 13—14. 7/1. 1932. Vdlklingen, 
Saar.) E dens.

M. Paschke und K. Lange, Yersuclie iiber Herstellung von TemperrohgufS im 
Brackelsbergofen unter Veru>endung von HK-Sonderroheisen. Es wird iiber Verss. be
richtet, bei der Herst. von TemperrohguB das gewóhnliche Roheisen durch das ais 
HK-Sonderrohcisen des Hochofenwerkes Liibeck bezeichnete Bauxiteisen zu ersetzen, 
das sich durch eine auBorordontlioh feine Graphitverteilung trotz des hohen C-Geh. 
(> 5 % ) 11 • durch einen niedrigen Si-Geh. u. einen geringen Geh. an metali. Al aus- 
zeiehnet. Das Temporroheisen wurde stufenweise durch HK-Sonderroheisen ersetzt, 
bis der Anteil 50% betrug. Der EinfluB dieses Zusatzes auf den TemperguB wird an 
Hand yon Auslaufproben, Lunkerproben, ferner yon Biegeproben u. yon Bestst. der 
Festigkeitseigg. untersucht. Es zeigt sich, daB die Ver\vendung yon HK-Sonderroh- 
eisen, besonders bei gleichzeitiger Verwendung des Brackelsbergofcns, bei der Herst. 
von TemperguB yorteilhaft ist, indom der AusschuB durch Lunkern oder durch un- 
genugendes Auslaufen der Form yerringert u. die mechan. Eigg. yerbessert werden. 
Zum SchluB werden nooh einige Betrachtungen iiber die Wirtschaftlichkeit des Zu
satzes yon HK-Sonderroheisen angestellt, aus denen sich ergibt, daB dieses Materiał 
auslandischen Sonderroheisen iiberlegen sein soli. (GieBerei 19. 23—27. 22/1. 1932. 
Clausthal, Mitt. Inst. Eisenhiitten- u. GieBereiwesen, Bergakademie.) E dens.

Roland Wasrnuht, U ber Hartungserscheinungen der Eisen-Borlegieruiigen unter 
besonderer Berucksichtigung der Ausscheidungshdrtung. (Vgl. C. 1932. I. 440.)j An unle- 
gierten Stahlen m it 0,02—0,04% C u. B-Zusatzen von 0,06—2,63% wird festgestellt, daB 
die Brinellharte mit demB-Geh. zunimmt, daB aber weder durch Abschrecken von 1000°
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oder 750° in W., noch durch Anlassen auf Tempp. von 100—800° nach dem Absehrecken 
eine Hartesteigerung zu erzielen ist . Durch Hinzulegieren von rund 2% Mn aber wird das 
y-Gebiet im System Fe-B so stark erweitert, daB eine Abschreckhartung auftritt, die 
durch nachtragliches Gliihen kaum gesteigert werden kann u. dio bei Jangerem An- 
lasscn wieder zuriickgeht. Beim Hinzulegieren von Si (ebenfalls rund 2%) ist kein Ein- 
flufl festzustellen; die Stahle nelmien keine Hartesteigerung an. Verss. m it nicht- 
rostenden Stiihlen mit rund 18% Cr u. 8%  Ni neben 0,24—1,14% B zeigen, daB durch 
das Absehrecken keine Hiirtung zu erzielen ist, da das y-Gebiet auch noch bei Raum- 
temp. stabil ist. Durch ein nachtragliches Anlassen ist aber eine ausgesprochene Aus- 
scheidungshartung festzustellen, die m it dem B-Geh. zunimmt. Ais giinstigste Anlafl- 
temp. ist bei 0,2—0,5% B 700° anzusehen, bei 0,5— 1%  B 800° nach einem Abschreeken 
in W. von 1200—1230°. An Hand von Gefiigeaufnahmen laBt sich auch der Vorgang 
der Ausscheidung disperser Teilchen deutlich verfolgen. — Durch Absehrecken in den 
verschiedensten Mitteln laBt sich der EinfluB der Abkuhlungsgeschwindigkeit auf die 
Hartungserscheinungen verfolgen. Es zeigt sich, daB sich in ein u. derselben Legierung 
sowohl Ausscheidungshartung ais auch Abschreckhartung je nach der gewalilten Ab
kuhlungsgeschwindigkeit hervorrufen laBt. — SchlieBlieh werden auch noch die 
Festigkeitseigg. einiger aushiirtungsfahiger Cr-Ni-Stahle (18% Cr, 8%  Ni) mit 0,44 
u. 0,55% B bestimmt, wobei sowohl der EinfluB der Wannebehandlung untersueht, 
ais auch die Warmfestigkeit bei Tempp. bis 700° ermittelt wird. Es zeigt sich, daB 
auBerordentlich giinstige Werte fiir die Streekgrenze durch die geeignete Warmebehand
lung sich erzielen lassen, wahrend beim WarmzerreiBvers. die ŻerreiBfestigkeit mit 
steigender Temp. nur langsam abnimmt. Kerbziihigkeitsbestst. bei hóheren Tempp. 
u. Schwingungsfestigkeitsbestst. erganzen die Unterss.: die Kerbzahigkeit erfahrt 
durch den Aushartungsvorgang eine Erniedrigung, die auch bei orhdhten Tempp. deut
lich in Erscheinung tritt, wahrend die Schwingungsfestigkeit durch die Aushartungs- 
behandlung verbessert wird. (Krupp. Monatsh. 12. 273—81. Arch. Eisenhiittenwesen 
5. 261—66. Nov. 1931.) . Edens.

Rudolf Vogel und Hermann Baur, Ober das łerndre System Eisen-Nickel-Phosphor. 
Das System Fe-Ni-P wird an Hand von therm. Analysen u. Gefugebildern im Gebieto 
Fe—Ni—Ni3P—Fe3P, d. h. fiir Fe-Ni-Legierungen mit P-Gehli. bis zu 15%, aus- 
gearbeitet; ferner werden in P-reicheren Legierungen die Gleichgewichtsverhaltnisse 
zwischen den 4 Phospliiden Fe3P, Ni3P, Ni5P 2 u. Fe2P  in den Grundzugen festgelegt. 
Ternare Phosphide treten in dem untersuehten Gebiet nicht auf; die Verbb. Fe3P  u. 
Ni3P  bilden eino luekenlose Reihe von Mischkrystallen, die dem meteor. Schreibersit 
ontsprechen. An Hand von 8 Schnittschaubildern werden die primaren Erstarrungs- 
flaehen u. die Umwandlungen im festen Zustand erm ittelt; es tr i t t  bei 970° ein tJber- 
gangs-Vierphasengleichgewicht auf: Schmelze +  a-Misehkrystall y-JIischkrystall +  
Schreibersit-Misehkrystall. Die Gefugeformen des Schreibersitgebietes, ferner die Ge- 
fiigefonnen aus dem Gebiete der ternaren Mischkrystalle des Eisens werden eingehend 
besprochen, wobei insbesondere auf die Rhabditentmischung u. die Schiehtkrystall- 
bldg., ferner auf die a-y-Entmischung u. auf die a — y  y-Umwandlung m it gleich- 
zeitiger Rhabditentmischung naher eingegangen wird. Die Umwandlungen der ter
naren Fe-P-Ni-Mischkrystalle sind deswegen sehr verwickelter Art, weil durch die 
Riicklaufigkeit der a — Y  y-Umwandlung im System Fe-P in Verb. m it der Erweite- 
rung des y-Feldes im System Fe-Ni eigenartige Loslichkcitsanderungen bedingt sind, 
ferner weil die ternare Mischungsliicke bei tieferen Tempp. in bezug auf die a-y-Loslieh- 
keit verengt, in bezug auf die Schreibersit- (Rhabdit-) Lóslichkeit dagegen erweitert 
wird, so daB Ausscheidungs- u. Auflosungsvorgiinge verschiedenster Art gleichzeitig 
nebeneinander Terlaufen. (Areh. Eisenhiittenwesen 5. 269—78. Nov. 1931. Gottingen, 
Mitt. Metallograph. Labor. Phys.-Chem. Inst. Univ.) Edens.

Erich Greulich, Die Vergiitung eines hochlegierten austenitischen Chrom-Nickel- 
stahłs durch Ausscheidungshartung. An Stahlen m it 0,22—0,51% C neben 9,60 bis 
11,48%.Cr u. 33,42—36,05% Ni werden Yerss. angestellt iiber den EinfluB einer Ver- 
giitung durch Absehrecken in W. u. nachtragliches Anlassen auf die Eigg. u. das Verh. 
des Stahles. Hinsichtlich des Einflusses auf die Hartę zeigt sieh, daB beim Anlassen bei 
650°—700° ein Maximum auftritt, das allerdings erst nach langerem Anlassen rollig erreicht 
wird. Durch etwas hohere Tempp. wird dio orfordcrliche AnlaBdauer zwar geringer, aber 
auch die maximale Hartę. — Insbesondere bei den Festigkeitseigg. zeigt sich der EinfluB 
der Vergiitung. Mit steigender Gliihłemp. vor dem Absehrecken nimmt der Vergiitungs- 
effekt stetig zu, m it steigender Anla/3temp. nach dem Absehrecken zeigen die Eigg.
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eine sprunghafte Anderung bei etwa 050° (Zunahme der Zugfestigkeit, Streckgrenze 
u, Hartę, Abnahme der Dehnung u. Kontraktion), ein Maximum bei etwa 700° u. 
dariiber hinaus ein allmahliches Abklingen. Hinsichtlich der Gliihdauer wird fest- 
gestellt, daB beim Gliihen vor dem Abschrecken dic zur Vergiitung notwendige Carbid- 
menge sehr schnell in Lsg. geht. Eine Verliingerung der Gliihdauer hat allerdings auch 
eine Verlangerung der AnlaBzeit nach dem Abschrecken zur Folgę. Der EinfluJB der 
Abkiihlungsgeschwindigkeit ist der, daB nur beim Abschrecken in W . eine einwandfreie 
Yergiitung erzielt werden kann; beim Abkiihlen an der Luft ist kaum noch eine Ver- 
giitung festzustellen, beim Abkiihlen im Ofen gar nicht mehr. Mit steigendem G-Geh. 
nimmt der Yergiitungseffekt bei 0,2% C zu auf ein Maximum bei 0,3% C u. sinkt bei 
mehr ais 0,4% C wieder ab. — Der EinfluB der Gltih- u. AnlaBbehandlung einerseits 
n. der Abkiihlungsgeschwindigkeit anderscits auf die Kerbzahigkeit wird ebenfalls 
untersucht, ferner werden die WarmzerreiBeigg. bei Tempp. bis 800° ermittelt. Hierbei 
zeigt sich, daB die Festigkeitseigg. des vergiiteten Materials vor allen Dingen bei Tempp. 
oberhalb 450—500° betrachtlich besser sind, was auf eine Verschiebung der Kriech- 
grenze zu hóheren Tempp. u. eine Verringerung der Kriechgcschwindigkeit schlieBen 
laBt. — Dio Loslichkeit in konz. HCI wird durch die Vergiitung um 400% erhóht, jedoeh 
macht sich diese Verschlechterung erst bei sehr langer AnlaBdauer bemerkbar. — 
Gefiigebilder erganzon dio an Hand der Anderung der mechan. Eigg. gezogenen SchluB- 
folgerungen hinsichtlich der Menge u. Anordnung der dispers ausgeschiedenen Carbid- 
teilchen. (Arch. Eisenhiittenwesen 5. 323—30. Doz. 1931. Mannheim, Mitt. Yers.-Anst. 
Isolations A.-G.) E dens.

Peter Bardenheuer und Georg Schitzkowski, Meclianische Eigenschaften ton  
geschmiedelem und gegossenem Slalil mit hohern Mangangehalt. Nach einer Besprechung 
fruherer Ergebnisse iiber den EinfluB von Mn auf die Festigkeitseigg. von Stalli wird 
iiber Verss. an geschmicdeten u. gegosscnen Proben m it 0,2, 0,3 u. 0,4%  C u. in jeder 
Gruppc mit 1—2,5% Mn beriehtet, wrobei die einzelnen Proben 3 vcrsehiedenen Warme- 
bebandlungen unterworfen werden. An Hand von Festigkeitsbestst. (Elastizitatsgrenze, 
Streckgrenze, Zugfestigkeit, Dclinung u. Einsohniirung) u. von Kerbzahigkeitsbestst., die 
teils bei 20°, teils beiTempp. zwischen —20 u. +100° ausgefiihrt werden, wird festgestellt, 
daB bei C-Gehh. zwischen 0,15 u. 0,4% oine Steigerung des Mn-Geh. auf 2%  die Eigg. 
giinstig beeinfluBt. Bei mehr ais 2%  Mn nimmt die Zahigkeit sehr stark ab, auBer- 
dem wird die Bearbeitbarkeit, insbesondere der gegosscnen Proben, auBerordentlich 
Yerschlcehtert. Der EinfluB der Priiftemp. ist nur gering; samtliche Eigg. nehmen 
mit stoigender Temp. wenig ab. Dio einfache Warmebehandlung, 5-std. Gliihen bei 
900° mit nachfolgender Luftabkiihlung, danaeh Wiedererhitzen auf 080—010° 8 Stdn. 
lang m it langsamer Abkiihlung im Ofen, erweist sich ais ausreichend, um ein Optimum 
der mechan. Eigg. zu erzielen. Baustahle m it 0,15—0,3% C u. 1,7—1,9% Mn, sowie 
StahlguBstueke derselben Zus. weisen hinsichtlich ihren giinstigen Eigg. Ahnlichkeit 
auf mit den sonst vielfach yorwendoten teuereren Cr-Ni-Stahlen. (Mitt. Kaiser-Wilh.- 
Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 13. 237—45. 1931.) E dens.

Werner Hessenbruch und Werner Bottenberg, Die Yemendung wassergekiihlter 
Kokillen zum Giefien ton Stalli. Nach einem allgemeinen Vergleich zwischen dem Er- 
starrungsvorgang in einer gewóhnlichen GrauguBkokille u. in einer wassergekiihlten 
Kupferkokille wird iiber Verss. m it einem Einsatzstahl, einem Cr-Ni-Stahl m it 0,71% Cr 
u. 3,72% Ni, zwei rostfreien Cr-Stahlen m it rund 13% Cr u. 0,08 bzw. 0,48% C, zwei 
Werkzeugstahlen mit 1,05 bzw. 0,79% C, endlieh zwei Schnelldrehstahlon, beriehtet, 
die den EinfluB der verschiedencn Giefiart auf das Bruchgefiige, die Transkr3'stallisation 
u. die Seigerung, ferner auf das Sekundargefiige untersuchen. Es zeigt sich, daB der 
Unterschied zwischen Blocken aus der gekiihltcn Kupferkokille u. aus der gewóhnlichen 
GiuuguBkokille hinsichtlich ihres Aufbaues nur gering ist. Einen viel gróBeren EinfluB 
iibt die GieBtemp. auf das Blockgefiige aus, indem die Stiirke der transkrystallisierten 
Zono mit steigender GieBtemp. stark zunimmt. Der Vorteil der Verwendung wasser- 
gekiihlter Kokillen ist wirtschaftlieher Natur, da die Oberflachen solcher Blócke be- 
deutend glatter sind u. infolgedessen nicht abgedreht zu werden brauehen. AuBer- 
dem ist die Haltbarkeit der wassergekiihlten Kokille im Vergleich zu den GrauguB- 
kokillen unbogrcnzt. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 13. 205— 13.

— . Erfahrungen im Thomasbetrieb. Die umfangreichen Ergebnisse einer Rundfrage 
des vom StahlwerksausschuB des V. d. E. eingesetzten Unterausscliusses fur den Thomas
betrieb bei den deutschen Thomasstalilwerken iiber den derzeitigen Stand der Ab-

1931.) Ed ens.
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messungen u. Betriebsverhaltnisse der Thomaskonverter sind eingeliend besprochen 
worden; iiber die Ergebnisse dieser Auaspraohc wird zusammenfassend beriehtet, wobei 
folgende Fragenkomplexe behandelt werden. I. tjber Misclier u. iMischerbetrieb.
II. Uber Konverter u. Konverterboden, wobei insbesondere auf die Form des Kon- 
vertergefaBes, auf die Bemessung des Bodens, auf die Besehaffenheit des Dolomits 
u. auf die Anforderungen an den Teer eingegangen wird; ferner auf die Frage, ob die 
Auskleidung des Konverters gestampft oder gemauert werden sol], auf das Anwarmen 
u. Warmblasen des Konverters; endlich auf die Frage der BezugsgroBe fiir Konverter- 
fassung u. -leistung u. auf die wirtschaftliehe Grenze des Fassungsvermogens. III . Iiber 
den Konverterbetrieb. Hierbei werden eingehend besprochen: der Einsatz (Zus. u. 
Temp. des Roheisens, Kalkanalyse u. Kalkmenge, Sehrottzusatz), die Betriebsfiihrung 
im Zusammenhang m it Konverter- u. Bodenabmessungen (Einsatzgewieht, Wind- 
fiihrung, EinfluB von Anderungen in Konverterform u. Bodenabmessungen), die 
metallurg. Probleme (Verlauf des Frischens, N2-Aufnahme beim Thomasverf., Zus. 
u. Menge der Seblaeke hinsichtlich Fe- u. Mn-Geh. u. Citronenlósliehkeit der Phosphor- 
saure, Fragen der Desoxydation), endlich das VergieBen u. das Ausbringen. Hinsieht- 
lich der einzelnen Ergebnisse muB auf das Original verwiesen werden. (Stahl u. Eisen
51. 1561—69. 17/12. 1931. Ber. Nr. 219 StahlwerksausschuB V. d. E.) Ede.WS.

Friedrich Korber und Anton Pomp, Mechanische Eigenschaflen von niedrig- 
legiertem Stnhlguft bei erhdhłeii Tem/peraturen. Nach einer Besprechung alterer Vers.- 
Ergebnisse iiber den EinfluB von Legierungselementen auf die Eigg. von StahlguB, 
insbesondere bei hoheren Tempp., wird iiber Verss. beriehtet, die an 15 verschiedenen 
legierten StahlguBproben durchgefiihrt werden. Es werden untersucht: Stahle mit
1,15—1,80% Mn, m it 0,87—0,93% W, m it 0,27—0,28% V, m it 0,50—0,51% Mo, 
m it 0,48—0,57% Mo neben 0,87—1,03% Mn, mit 1,06—1,50% Ni neben 0,52—0,56% 
Cr, mit 0,51% Mo neben 1,06% Cr, mit 0,40% Mo neben 2,52% Ni u. schlieBlich 
mit 0,66% Cr, 1,86% Ni u. 0,36% Mo. Gepriift werden die ZerreiBfestigkeitseigg. 
(0,2-Grenze, Zugfestigkeit, Dehnung, Einselinurung u. Elastizitatsmodul), sowie die 
Kerbzahigkeit (unter Verwendung einer groBen u. einer kleinen Probe); die Verss. 
werden durchgefiihrt bei Tempp. zwischen 20 u. 500°. Es zcigt sich, daB bei Bewertiing 
der Giisse auf Grund des Verhaltnisses der Warmstreckgrenzc bei 500° zur Zugfestig
keit bei Raumtemp. die Mo-haltigen Giisse besonders bei Zusatz von Mn, Cr u. 
Ni ein recht giinstiges Verh. aufweisen. Dasselbe gilt fur einen StahlguB m it 1,8% 
Mn, der aber in der Herst. sich billiger stellt. Die untersuchten Stahlgiisse mit Cr-Ni, 
W  u. V sowie der StahlguB m it nur 1 %  Mn erweisen sich den erstgenannten Giissen 
gegeniiber ais unterlegen. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 13. 223 
bis 236. 1931.) E dens.

Oskar Meyer und Raymond Hobrock, Uber die Nitrierung von Eisen und Eisen- 
Itgierungcn. I I . (I. vgl. C. 1931. I. 1816.) Die Reaktionsverhaltnisse beim Nitrieren 
von Eisen u. von Eisen-Aluminiumlegierungen mittels NH, werden untersuclit. Dio 
Diffusion des N2 in Eisen berulit nach Ansicht der Vff. auf einem Platzwechselvorgang. 
Die Hartung u. der Gefugeaufbau von nitriertem Elektrolyteisen werden untersucht, 
wobei aus den Hartctiefekurven ein besonderer Harteeffekt, „Spitzenharte“ genannt, 
festgestellt wird. Rontgenunterss. erganzen die Verss., wobei gefunden wird, daB 
die Loslichkeit des N2 im Eisen boi Raumtemp. geringer anzusetzen ist, ais bisher an 
Hand rontgenograph. u. metallograph. Befunde geschah. — Dic Eigg. u. Loslichkeits- 
verhaltnisse des fiir die Nitrierhartung wichtigen A1N werden theoret. u. versuchs- 
maBig behandelt u. in  Beziehung gebraeht zur Oberflachenharte u. zur Hartungstiefe 
nitrierter Fc-Al-Legierungen. Es stellt sich heraus, daB die Diffusion von A1N nicht
an eine Lo3liehkeit des Nitrides in Eisen gebunden ist. Das in Eisen unl. A1N tragt
an erster Stelle durch Gleitebenenblockierung u. Gitterstorung zur Hartę nitrierter 
Łegierungen bei, wahrend ein geringer Harteanteil auf den Fe-N-Mischkrystall tiefer 
liegender Schichten u. bei hochprozentigen Łegierungen auf die period, ausgefallten 
Nitridschichten entfallt. Gitterstorungsstellen fallen nicht m it den Hóchstharten zu- 
sammen, sondern werden in Gebieten geringer H artę beobachtet. (Arch. Eisenhiitten- 
wesen 5. 251—60._Nov. 1931. Aachen, Mitt. Inst. Eisenhiittenkunde T. H.) Edens.

F. Duftschmid und Ed. Houdremont, Ursache des anormalen Yerlialtens von 
Stalilen bei der Einsatzhartung. Durch Zementationsverss. an sehr reinem Elektrolyt
eisen, ferner an Carbonyleisen, auBerdem aber an hochgekohlten Carbonylstahlen, dic 
aus Carbonyleisenpulver u. reinstem KW-gas-RuB durch 3-std. Sintern bei 1050“ her- 
gestellt wurden u. dereń Oa-Geh. hóchstens 0,001% betrug, wird festgestellt, daB alle
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diese sehr reinen Materialien „anormales“ Gefiige aufweisen. Die Erklarung fiir die 
kennzeiehnenden Zementitzusammenballungen ist darin zu suehen daB die Diffusions- 
geschwindigkeit des Fe3C durch den Ferrit bei diesem reinen Materiał unterhalb des 
Ar Punktes sehr groB ist; ferner, daB eine hohe Kryst&llisationsgeachwindigkeit hinzu- 
tr itt, falls die A^-Umwandlung wenig verzogert wird, d. h. wenn die Hysteresia 
zwisehen ACj u. Art sehr gering ist. Hieraus ergibt sich, daB auch in diesen reinen 
Stahlen durch Zusatze, wie Mn u. Cr, die die A1-Umwandlung zu tieferen Tempp. ver- 
schieben, das anormalc Verh. beseitigt werden kann. (Stahl u. Eisen 51. 1613—18. 
31/12. 1931. Oppau u. Essen.) E dens.

Heinz Kornfeld und Gert Brieger, Die Entsleliung von Korngrenzenzementit und 
sein Einflup auf die mechanischen Eigenschaften weichen I  lupstahles. Nach einer Be- 
sprechung der bisherigen Arbeiten iiber das Entstehen von ,,Korngrenzenzementit“ 
oder „Schniirenzementit", wird iiber Vcrss. an einem m it Si beruhigten Stahl mit
0,11% C bcrichtct, um den EinfluB einer Kaltreckung bis 20% u- einer nachtraglichen 
Gliihung bei Tempp. zwisehen 740—820° bei einer Gliilidauer zwisehen 1/2 u. 3 Stdn. 
auf die Bldg. von Korngrenzenzementit, sowie auf die KorngroBe u. auf die Festigkeits- 
eigg. u. Kerbzahigkeit festzustellen. Es zeigt sich, daB einerseits eine Gliihung 
zwisehen Acj u. Ae3 naeh einer Kaltreckung um 15%, andererseits die krit. Rekrystalli- 
sationsbedingungen die giinstigsten Bedingungen zur Entstehung von Korngrenzen
zementit darstellen. Ferner wird festgestellt, daB eine eindeutige Beziehung zwisehen 
der Kerbzahigkeit u. der KorngroBe nicht besteht, daB yielmehr ein Stahl mit aus- 
gesprochenem Korngrenzenzementit bei kleinerem Kom eine geringere Kerbzahigkeit be- 
sitzen kann ais derselbe Werkstoff m it gróberem Korn u. gewóhnlichem kórnigem 
Zementit. Der Schniirenzementit setzt also im allgemeinen dio Zahigkeit herab, wobei 
der Werkstoff noch nicht sprode zu werden braucht. Allerdings ist auch eine gesteigerte 
Alterungsempfindlichkeit festzustellen. (Arch. Eisenhiittenwesen 5. 315—22. Dez. 
1931. Dortmund -Hórde, Mitt. Vers.-Anst. Ver. Stahlwerke, A .-G . Abt. Horder 
Yerein.) E dens.

Werner Zieler, Die nichlmelallischen Einschlusse im Stahl, ihre Yerteilung im Gup- 
blook und ihre Beeinflussung durch Desozydationsmittd, insbesojiderc durch Zirkmi, 
Natrium und Calcium. An iiber 100 Elektroofenschmelzen wird die Verteilung der 
nichtmetall. Einschliisse im Stahlblock untersucht, wobei sieli ergibt, daB die Silieat- 
u. Oxydeinschliisse am zahlreichsten im BlockfuB auftreten, wahrend die Sulfid- 
einschliisse den Seigerungen im Błock folgen u. daher im Blockkopf am zahlreichsten 
auftreten. Fiir die Bldg. u. Beseitigung der nichtmetall. Einschliisse aus dem fl. Stahl- 
bad sind das Verhaltnis yon Mn zu Si wahrend der Einschmelz- u. Arbeitsperiode, 
ferner der Zustand der Schmelzung zur Zeit der Aufgabe der crsten Legierungselemente 
von aussehlaggebender Bedeutung. Ein hoher Mn-Geh. am Ende der Einschmelz- 
jjeriode erniedrigt die Zahl der Einschliisse, wahrend ein hoher Si-Geh. den Geh. an 
Silicateinschliissen erhóht. Die Desoxydation mit Si u. Mn ist stets einer Desoxydation 
m it Si allein vorzuziehen, da im ersteren Fali ein niedrig schmelzendes u. leieht zu 
entfernendes Fe-Mn-Silicat entsteht. Dabei ist es empfehlcnswert, die Mn-Zugabe 
vor der Si-Zugabe zu machen, damit.fcei der Ferrosiliciumzugabe geniigend j\In im Bad 
yorhanden ist. — SchlieBlich wird der EinfluB der wichtigsten Desoxydationsmittel 
auf die Einschliisse besprochen. T i erniedrigt den Schmelzpunkt der Silicatsehlaeke 
u. bindet den N2 zu TiN. Zr yermindert die Zahl der Einschlusse, bindet S zu ZrS2, 
Na zu ZrN; die Zugabe erfolgt am besten in der Pfanne. Ce erhoht die Zahl der nieht- 
metall. Einschlusse, wahrend Na  infolge seiner heftigen Rk. ais Desoxydationsmittel 
ungeeignet ist. Ca dagegen scheint sich ais Desoxydationsmittel zu bewiihren, indem 
es den Oa-Geh. des Stahls erniedrigt u. die Zahl der nichtmetall. Einschlusse yermindert. 
(Arch. Eisenhiittenwesen 5. 299—314. Dez. 1931. Dusseldorf.) E dens.

W. J. Jenni und R. F. Spooner, Zinkverhiittung in Meziko. (Journ. Amer. 
Zine Inst. 14. Sond.-Nr. 37—44. 1931. — C. 1931. II. 621.) Cohn.

R. S. Dean, Die Beduktion von Zinkerzen durch Mełhan. (Journ. Amer. Zine Inst.
14. Sond.-Nr. 77—80. 1931. — C. 1931. II. 621.) Cohn.

Foster S. Naething, Die Evans-Wallower Elektrolytzinkanlagc. (Journ. Amer. 
Zine Inst. 14. Sond.-Nr. 45—49. 1931. — C. 1931. II. 621.) Cohn.

R. B. Caples, Gewinnung von Z ink aus Bleischachtofenschlacke. (Journ. Amer. 
Zine Inst. 14. Sond.-Nr. 81—85. 1931. — C. 1931. II. 621.) Cohn.

F. Ravier, Die Magnesiumindustrie in Frankreich. Vf. beschreibt die Entw. der 
franzós. Mg-Industrie, die Zus. der Bader fiir die elektrolyt. Mg-Gewinnung u. ver-
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schiedene Betriebsbedingungen, Ofenkonstruktionen u. Ausfiihrungsformen dieses Vcrf. 
(Chim. et Ind. 26. 1263—70. 27. 31—40. Jan. 1932.) R. K. Mu l l e r .

K. Trettin, Die Vergiitung von Legierungen ais dispersoidchemisches Problem. An 
Hand der deutschen Patentschriften besprłcht Vf. den gegenwartigen Stand des Pro- 
blems der Vergiitung von Legierungen. Es wird gezeigt, daB das Wesen der Vergutbar- 
keit weder durch rein mctallurg., noch durch rein chem.-krystallograph. Vorgange 
gedeutet werden kann, sondern vor allem auf einem Zusammenhang zwischen Korn- 
groBe u. techn.-physikal. Eigg. beruht. Der techn. Veredelungsvorgang u. die Entw. 
seiner Deutung wird ausgehend von dem Duralumin-Putcnt D .R .P. 244 554 von 
WlLM diskutiert. Insbesondere werden die Wandlungen, welche im Laufe der techn. 
Entw. die das Alterungsproblem erklarende „Ausscheidungshypothese" erfahren hat, 
behandelt. (Kolloid-Ztschr. 57. 247—50. 370—73. 3STov. 1931.) Cohn.

Erich Gerold, Zur Messung der magnetisclien Sattigung. An Hand einer groBen 
Anzahl yon Messungen wird gezeigt, daB bei Verwendung der Joch-Isthmus-Apparatur 
nach GuMLICH eine Beziehung sich aufstellen liiBt, m it dereń Hilfe aus dem durch 
eine einzige Messung erhaltenen Induktionswert ® bei einer bcstimmten Feldstarke 
die magnet. Sattigung 4 7i ./oo ohne weitcres m it einer fur prakt. Zwecko genugenden 
Genauigkeit berechnet werden kann. Hierdurełi werden die sonst zeitraubenden 
Messungen ganz wesentlich vereinfacht, die Beanspruehung der Apparatur ist geringer, 
u. es konnen durch Anwendung einer yerhaltnismaBig niedrigen Stromstarke vicle 
Messungen nacheinander ausgefuhrt werden, ohne eine fiir die Ergebnisse schiidlicho 
Temp.-Erhóliung befurchten zu miissen. (Arch. Eisenhiittenwesen 5. 267—68. Nov. 
1931. Dortmund, Mitt. Forsch.-Inst. Ver. Stahlw. A.-G.) E d e n s .

B, Gale, Ól-Sandrnischungen fiir Ou/łformen. (Foundry Trade Journ. 46. 118—20. 
18/2. 1932.) N a p h t a l i .

S. Wernick, Fakloren, welche die Wirksamkeit von Cadmiumiiberziigen ais Rost- 
schuizniittel beeinflussen. (Vgl. C. 1931. II. 3036; 1932. I. 1429.) Nach einer Be- 
sprechung der olektrocliem. Grundlagen fur die Schutzwrkg. von Metalluberzugen aus 
Zn u. Cd auf Eisen u. Stalli, wird iiber Verss. mit Cd-Uberziigen einerseits, Zn-t)ber- 
ziigen anderseits auf Stahlstucken berichtet, die ergeben, daB die Schutzwrkg. auf- 
hórt, sobald das Eisen freiliegt, u. daB infolgedessen gewisse Dicken der Schutzsehichten 
(minimal 0,0075—0,01 mm) nicht unterschritten werden diirfen. Ferner wird dann 
auf die Faktoren eingegangen, welche das MaB der Schutzwrkg. von Cd-t)berziigen 
auf Eisenmetallen beeinflussen. Hierbei kommen in Frage: die Oberflachenbeschaffen- 
heit u. Zus., insbesondere hinsichtlich Verunreinigungen, des Grundmetalls; die Zus. 
der Lsg. (Cd-Geh., Cyanidgeh. u. Alkaligeh.), aus der der Cd-tlberzug niedergeschlagen 
wird, ferner Stromdichte u. Badtemp. beim Vercadmien; endlich das Gewicht an Cd- 
Oberzug bezogen auf die Oberflacheneinheit. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 7. 
358—61. Ztschr. Elektrochem. 37. 815— 20. Nov. 1931.) E d e n s .

Carl Hiitter, Ober den Wert ferchromter Sclirauben in der chemischen Industrie. 
Besonders gute Erfolge wurden in Salpetersaurefabriken durch Verwendung ver- 
chromter Eisenschrauben erzielt. Eine groBe Starkę der Chromschicht ist dabei nicht 
erforderlich, vielmehr ist die Porenfrciheit des Chromiiberzuges Voraussetzung fiir ein 
befriedigendes Verli. im Betrieb. Zu empfehlen ist eine Eignungspriifung der her- 
gestellten Uberziige. Eine einfache u. sichere Priifung ist die Kochprobe, die auf der 
Wagung kleiner eiserner Probestiieke vor u. nach dem Kochen in der Betriebssaure 
(HNO.,) beruht. Die aus Rundeisen hergestellten Probekórper miissen die Kochprobe 
2—3 Woehen aushalten, ohne an Gewicht dabei einzubiiBen. (Chem. Fabrik 5. 59—60. 
24/2. 1932.) K a l p e r s .

Seidel, Einiges iiber spezielle Korrosionsschutzprobleme der Metalltechnik. Ais 
Bindemittcl fiir Speziallacke, die gewissen Sonderbeanspruchungen unterliegen, durfte 
sich die Benzylcellulose eignen, welche sich ais unyerseifbarer Celluloseather durch 
ungewóhnliche chem. Indifferenz auszeichnet. Benzylcelluloselacke konnen Anwendung 
finden beim Anstrich von Tanks u. Eisenteilen, welche gegen Chemikalien geschiitzt 
werden sollen, sowie beim Anstrich von stationaren Eisenkonstruktionen im Seewasser. 
(Farbę u. Lack 1931. 562. Dez. 1931.) Sc h e i f e l e .

H. Masseille, Roslbildung und Iiosti:erhiitimg bei metallischen Schiffskielen. 
Priifung von Rostschutzfarben. Fortsetzung zu C. 1932. I. 1147. (Peintures-Pigments- 
Vernis 8. 1644— 16. 9. 11—13. Jan. 1932.) S C H E IF E L E .

Thomas H. Chilton und William R. Huey, Das Unujehen mit korrosiven Oasen. 
Bei gewóhnlicher Temp. wirken nur feuchte Gase korrodierend. Der Schutz gegen sie



erfolgt in derselben Weise wie gegen Lsgg. Vff. besekreiben die gegen schweflige, 
nitrose, halogenwasserstoffhaltige u. a. Gase bestandigen Materialien. Bei hohen 
Tempp. kann der Angriff durch Bldg. von Verbb. auf der Oberflache oder durch Zers. 
erfolgen. Dio Zus. der fiir diese Fiille verwendeten Materialien wird tabellar. dargestellt. 
(Ind. engin. Chem. 24. 125—31. Febr. 1932. Wilmington, Del.) R. K. Mu l l e r .

C. Schlumberger, M. Schlumberger und E. G. Leonardon, Beslimmung der 
Lage und Untersitchung der Leitungsrdhrenkorrosion durch eleklrische Oberfldchenmep- 
gerałe. Naeh yerschiedenen friiheren Unterss. sind die Korrosionszonen mit dem Vor- 
handensein elektr., durch die Rób ren flieBender Strome verbunden. Von dieser Erkennt- 
nis ausgehend haben die Vff. sowohl unmittelbare Messungen an den Rahren selbst, 
ais auch mittelbare Messungen in der Nahe der Rohren yorgenommen u. dabei ein 
Priifgerat u. ein Verf. entwickelt, m it dem es moglich ist, Korrosionsmessungen an 
Rohrenlcitungen yorzunehmcn, ohne daB es notwendig ist, den Boden iiber den 
Leitungen aufzureiBen. Das Gerat ist handlich u. kann von einem oder 2 Beobaehtern 
leicht bedient werden. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1932. 
Nr. 476. 24 Seiten.) K a l p e r s .

A. Johnson & Co., Schweden, Reduktion schwefelhalliger Erze u. dgl. nicht 
fliichtiger Melalle. Die fein yerteilten Rohstoffe werden mit mehr ais der dem Schwefel 
aquivalenten Menge einer Yerb. eines leicht schwefelbindenden Metalles, wie dem 
Oxyd, Carbonat, H ydrat o. dgl. eines Erdalkalimetalls, yorzugsweise CaO, gemischt u. 
in Ggw. eines festen, fl. oder gasfórinigen Red.-Mittels, z. B. naeh weiterem Zusatz 
von Kohle, in einem Drehofen bei Tempp. von 750 bis 900° erhitzt. Das Red.-Mittel 
dient zur Bindung des in den Osyden, Carbonaten usw. des schwefelbindenden Metalles 
yorhandenen 0 2, bei Verwendung von Carbiden dieser Metalle, wie CaC2, ist es ent- 
behrlieh. Die in den Sulfiden yorhandenen Metalle scheiden sich in fester Form ab. 
Fe, Ni u. Co werden magnet, geschieden. Aus Molybdiinerz gewonnenes Metali wird 
mittels Siiure, in der es unl. ist, von iiberschussigem Zusatz u. entstandenem Sulfid 
getrennt. (F. P. 716 673 vom 6/5. 1931, ausg. 24/12. 1931. Schwed. Prior. 8/5.
1930.) K u h l in g .

Metallges. Akt.-Ges. (Erfinder: Kurt R. Gohre), Frankfurt a. M„ Reduzieren 
von reduktionsfdliigem Out zu Metali, besonders zum Reduzieren ton Zink, Zinn, Blei 
usw. entliallenden Ausgangssloffen, dad. gek., daB man das Gut einem VerkokungsprozeB 
unterwirft, den Erzkoks zerkleinert u. im freien Fali zweeks Red. durch einen oder 
mehrere elektr. Flammenbogen hindurch oder an einem elektr. Flammenbogen entlang 
fallen laBt. — Das Verf. ist besonders zur Red. von feinkórnigen Erzen geeignet. 
(D. R .P . 544 642 K I. 40 a vom 23/10. 1930, ausg. 20/2. 1932.) K u h l in g .

Hubert Kamps, Tervueren und Hermann Zepemick, Briissel, Raffinieren ton  
Melallen viit einer Sclilacke oder Salzschmelze, dad. gek., daB das Metallbad in einem, 
in der Mitte durch eine Scheidewand in 2 Abteilungen geteilten, um eine zu dieser 
Wand parallelen Achsc kippbaren Schaukelofen dauernd auf u. nieder bewegt wird, 
derart, daB das Metali von der obenstehenden Abteilung durch unterhalb des Metallbad- 
spiegels befindliche Offnungen in der Seitenwand in das in der unteren Abteilung 
befind liche Metallbad durch dessen Schlacken- oder Salzbaddecke einflieBt u. so durch 
die dauernde Beriihrung m it der Schlacke oder Salzschmelze eine Reinigung erfahrt. — 
Das Metali kann, wahrend es sich oberhalb der Schlackenschicht oder Salzdecke be- 
findet, mit Luft, Gas oder Dampf behandelt werden. (D. R. P. 544 271 KI. 40 a 
vom 23/4. 1929, ausg. 16/2. 1932.) K u h l i n g .

Heraeus-Vacuumschmelze Akt.-Ges. und Wilhelm Rohn, Hanau, Herstellung 
der feuerfestenZuslellung fiir metallurgischeÓfen, besonders Induktionsofen zum Schmelzen 
von Fe u. anderen Metallen, dereń Herd wahrend des ersten Hochlieizens des Ofens aus 
trocken eingefiihrten feuerfesten Stoffen gesintert wird, die vorhcr mittels einer Scha- 
blone, die mit der ersten Charge m it niedergeschmolzen wird, begrenzt werden, dad. gek., 
daB auBer um die Schablone heruin 2 Sehichten aus rieselfahigem Stoff eingefullt 
werden, dereń innere beim ersten Hochheizen des Ofens vollstandig oder in den dem 
Ofeninneren zunachst gelegenen Teilen sintert u. dereń iiuBere Lago bei den im Betrieb 
auftretenden Tempp. nicht sintert, sondern rieselfithig bleibt. — AuBerlialb der Scha
blone wird z. B. ein Blechzylinder eingesetzt, der naeh Einfullen des sinternden u. nicht 
sinternden Stoffes wieder entfernt wird. (D. R. P. 543 809 KI. 18 b vom 4/8. 1927, 
ausg. 10/2. 1932.) K u h l t n g .
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A. Johnson &  Co., Schweden, Reduktion von Erzen, besonders Eisenerzen, unter 
Vermeidung des Schmelzens. Um das Zusammenballen der móglichst gangartfreien, 
fein gepulverten Erze u. ihre Verunreinigung durch C u. Schwefel zu vermeiden, wird 
der Rohstoff m it einem nicht sehr fein gemahlencn kohlenstoffhaltigen Stoff, der. 
wic Koks, verhaltnismaBig schwierig reduzierend wirkt, gemischt u. dio Mischung 
unter elektr. oder sonstiger Erhitzung mit einem leicht reduzierend wirkenden, vor- 
zugsweise gasfórmigen Stoff, wie Wassergas, behandelt. Der schwerer reduzierende 
Stoff bleibt im wesentlichen unverandert, wird nach erfolgter Red. abgetrennt u. bei 
weiteren gleichen Yerff. verwendet. (F. P. 716 511 vom 4/5. 1931, ausg. 22/12. 1931. 
Schwed. Prior. 13/10. 1930.) K u h l in g .

Ernst Weifi, Wethmar, Verfahren und umlaufender Trommelofen zum Schmełzen 
von Eisen und anderen MetaUen, 1. dad. gek., daB dem Bad wahrend der absatzweisen 
Entnahme von Schmelzgut neues Materiał in solchen der ununterbrochen zugefiihrten 
Warmemonge entsprechenden Teilmengen zugefiihrt wird, daB sich dio GieBtemp. 
u. die Beschaffenheit des Bades nicht andert. — 2. Trommelofen zur Ausfiihrung des 
Vcrf. nach Anspruch 1., dad. gek., daB die Beschickungsvorr. u. der Brcnner in einem 
konzentr. zur Drehachsc liegenden u. den Ofenansatz mit einer kreisfórmigen Flachę ab- 
schlieBenden Korpor eingebaut sind. — In  beliebigon ''citraumen konnen dem Ofen 
bestimmte Mengen Schmelzgut entnommen werden. (D. R. P. 544367 KI. 31 a vom 
27/9. 1929, ausg. 17/2. 1932.) KuHLING.

Fried. K rupp Akt.-Ges., Essen, Slahl, Eisen- und Stahllegierungen. Fe oder Eisen- 
oder Stahllegierungen, z. B. GuBeisen u. wenigstens 1 Metali- oder Metalloidoxyd, 
dessen metali, oder metalloide Bestandteile sich m it dem Fo usw. legieren sollen, werden 
in Ggw. von froiem oder gobundenem C in einem elektr. Ofen unter schiieBlich stark 
verringertem Druck zum Schmełzen erhitzt, gegebcnenfalls unter Zusatz eines oder 
mehrerer der Elemente Ni, Si, P, Al u. Ti. Der Ó2 des bzw. der Metali- oder Metalloid- 
oxyde verbindet sich m it im Fe usw. vorhandenem u. gegebcnenfalls zugesetztem C 
zu CO. Z. B. erhitzt man Misehungcn von GuBeisen, Cr20 3, metali Ni u. gegebenen- 
falls Kohle u. erhalt Chromnickelstahl von vorher bestimmter Zus. u. Geli. an C. 
(E .P . 362 823 vom 27/4. 1931, ausg. 31/12. 1931.) K u h l in g .

Friedr. K rupp Akt.-Ges., Deutschland, Eisen- und Stahllegierungen. FI., kohlcn- 
stoffhaltiges Fe oder kohlenstoffhaltige Legierungen des Fe, z. B. GuBeisen, worden 
m it Oxyden von Metallen oder Motalloiden, welehe Bestandteile der herzustellendcn 
Legierungen bilden sollen, z. B. Cr.,0:,, SiO. o. dgl., gegebcnenfalls zusiitzlicher Kohle u. 
solchen Zusatzen, welehe wie Ni, Si, P, Al u. Ti die Aufnahme zu groBer Mengen von C 
verhindern, gemischt u. im Vakuum erhitzt. Die unter Entw. von CO entstehenden 
Legierungen konnen in im voraus bestimmter Zus. erhalten werden. (F. P. 716 535 
vom 5/5. 1931, ausg. 22/12. 1931.) K u h l i n g .

Deutsche Edelstahlwerke Akt.-Ges., Deutschland, Stahllegierungen. Die Le
gierungen enthalten neben Fe 1,3—1,8% C, 0,7—1,3% Cr u. 0,5— 1% W; sie zeichnen 
sich durch groBe Hartę aus u. dienen zur Herst. scharfer Feilen u. Raspeln. (F. P. 
7 1 5  4 6 9  vom 15/4. 1931, ausg. 3/12. 1931.) K u h l ik o .

Bernhard Raschke, Hannover, Hitzebestandige Stahllegierungen. Die Legierungen 
enthalten auBer Fe u. móglichst wenig P  u. Schwefel etwa 0,33% C, 0,16% Si, 0,2% 
Mn, 0,46% Cr, 1,69% Mo u. 4,18% Ni. Sie sind zur Herst. von Maschinenteilen ge- 
eignet, welehe, wie Walzdorne, besonders liohen Hitzceinww. ausgesetzt sind. (Oe. P. 
126 405 vom 26/6. 1926, ausg. 25/1. 1932.) K u h l i n g .

William Herbert Hatfield, Sheffield, und Harry Green, Rotherham, England, 
Austenitische Stahllegierungen. Die Legierungen enthalten neben Fe 10-—20% Cr.
6—14% Ni, 0,07—0,25% O, 0,3—0,9% Ti u. gegebcnenfalls 0,3—1,5% W. Sie sind 
gegen zerstórende Einww., besonders Milchsaure, NH4-H -S 04, Alami u. Al,(SO,):1 
sehr bestandig u. zur Horst. chem. Yorr. geeignet. (E. P. 362 902 vom 4/9. 1930, ausg. 
7/1. 1932.) K u h l in g .

International Nickel Co., Inc., V. St. A., Hitzebehandlung auslenitischer Chrom- 
nickelstahle. Austenit. Chromnickclstahle, welehe mehr ais 55% Fe, je 4—30% Ni u. 
Cr, sowie 0,01—0,5% C enthalten, werden auf Tempp. von 900—1300° erhitzt u. dann 
m it einer Geschwindigkeit von wenigstens 2° je Minutę an der Luft oder mittels W. 
oder anderer Fil. abgekiihlt. Der relatiye Geh. der Legierungen an Ni u. Cr ergibt sich 
aus einem in der Patentschrift abgedruckten Diagramm. Dio Gesamtmenge von Ni 
u. Cr soli wenigstens 19% betragen, 44% aber nicht iibersteigen. Die Bestandigkeit 
der Legierungen gegen Saurcn u. andere zerstórende Einww. u. ihre Kaltbearbeitbarkeit
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wird durch die Hitzebehandlung verbcssert. (F. P. 716 221 vom 28/4. 1931, ausg. 
17/12. 1931.) K u h l i n g .

Friedr. Krupp Akt.-Ges., Deutschland, Hitzebehandlung von Eisen- und Stahl- 
legierungen. Gegebenenfalls Si, Mn, Ni, Cr, W, Mo, V, Co oder mehrere dieser Elemento 
enthaltenden Eisen- oder Stahllegierungen werden bis 10% Ti, 0,01-—4%  B oder
0,01—8%  Zn, Ta, Nb, Ce oder U beilegiert, die Erzeugnisse von Tempp. von 700 
bis 1300° raseh oder langsam abgekiihlt u. gegebenenfalls auf 250—700° nacherhitzt. 
Die Hartę, Bruch- u. Zugfestigkeit der Legierungen werden verbesserfc. (F. P. 716 821 
vom 9/5. 1931, ausg. 28/12. 1931. D. Priorr. 26/6. 1930. 22/1. 1931.) K u h l in g .

Fritz Pfleumer, Dresden, Herstellung von Stahlpulve>- feinster Kornung zu phono- 
graph. Zwecken, bei welchem die Hartę durch Zementieren u. Abschrecken u. die 
Kornung durch Pulvern erzielt wird, dad. gek., daB der Ausgangswerkstoff zuerst ge- 
pulvert u. dann in an sieli bekannter Weise zementiert u. abgesclireckt wird. — Es 
wird zunachst weiches Fe gepulvert, dann mittels Zuckerkohle gekohlt u. noch rot- 
gliihend abgeschreckt. (D. R. P. 544 302 KI. 18 c vom 31/1. 1928, ausg. 17/2.

Herman Johan van Royen, Hordę, Herstellung von Radringen und von anderen, 
starkem Verschleip ausgesetzten Teilen. Diese Teile werden aus an sich bekannten eutek- 
toiden Stahlarten liergestellt. Z. B. ist ein Stahl geeignet, welcher 0,65—0,85% C, 
sowie 0,65—0,85% Mn enthalt. (N. P. 47 067 vom 28/6. 1927, ausg. 21/10. 1929.
D. Prior. 17/9. 1926.) D r e w s .

Hochofenwerk Liibeck Akt.-Ges., Herrenwyk und Metallges. Akt.-Ges. (Er- 
finder: Hans Neumark), Frankfurt a. M., Gewinnung von Z ink  durch Fallung m it 
H2S aus Laugen chlorierend gerósteter Kiesabbriinde naeh Auszementieren des Cu 
mittels Fe, dad. gek., daB die entkupferten Laugen nótigenfalls durch Ausfrieren oder 
Fallung m it CaCl2 oder durch beide Maflnahmen von Eisennatriumsulfatgeh. befreit 
werden u. jedenfalis die Fallung des Zn unter Zusatz von Neutralisationsmitteln mittels 
H 2S in starker Verdiinnung enthaltender Gase, z. B. Koksofengase erfolgt. — Das 
gefallte ZnS ist auch bei eisenhaltigen Lsgg. eisenfrei. (D. R. P. 544 272 KI. 40 a

Pierre Joseph Andre Husnot, Frankreich, Loltnitlel fiir Nickel, NickeUe/gieningen 
und rostfreie Stahle, bestehend aus 20% Mn, 25% Cu, 5%  Ni, 49% Ag u. 1%  Au. Es 
findet besonders in der Zahntechnik u. Bijouterie Verwendung. (F. P. 716 058 vom 
27/4. 1931, ausg. 14/12. 1931.) K u h l in g .

Robert Victor Neher Akt.-Ges., Emmishofen, Schweiz, Zusammenheften von 
Metallfolien in Bahnform, besonders von Folien aus Weichaluminium, 1. dad. gek., 
daB dio m it einander zu verbindenden, m it ihren Metallflaehen aufeinander gelegten 
Fojienteile an Flachen kleinsten AusmaBes durch Zusammenpressen so yerformt werden, 
daB an diesen Stelien infolgo der hohen spezif. Flachendrucke ein IneinandorflieBen 
der Metalle u. damit ein festes Aneinanderheften der Folienteilo ohne jede Nietwrkg. 
erzielt wird. — Weitere Anspriiche betr. Vorr. — Die bisher iibliche Mitverwendung 
von Klebmitteln wird vermieden. (D. R. P. 544 607 KI. 49 1 vom 26/11. 1927, ausg. 
20/2. 1932. Schwz. Priorr. 11/10., 21/11. 1927.) K u h l in g .

Oesterreichisch-Amerikanische Magnesit Akt.-Ges., Radenthein, Osterreich, 
Magnesium. Das bei der Red. von Mg enthaltenden Stoffen, wie Magnesit, m it Kohle 
in inerter oder reduzierender Atmosphare bei hohen Tempp. u. rasches Abkuhlen ent- 
stehende Gemisch von pulyerformigem Mg u. Beimengungen wird in reduzierender 
oder inerter Atmosphare erhitzt oder dest. Es wird motali. Mg in kompakter Form 
gewonnen. (E. P. 362 835 vom 6/7.1931, ausg. 31/12.1931. Oe. Prior. 4/8.1930.) K u h l .

Victor Moritz Goldschmidt, Deutschland, Germanium. Beliebige, Ge enthaltende 
Rohstoffe werden in reduzierender oder neutraler, gegebenenfalls sehwefelhaltiger 
Atmosphare bei 400—1200° erhitzt, wobei Ge ais Metali, Monoxyd oder Monosulfid 
iibergeht. Dem Rohstoff konnen fliichtige Metalle, wie Zn oder Cd, oder Verbb. solcher 
Metalle zugesetzt u. das Dest. auf Metallen, wie Cu, niedergesclilagen werden, m it denen 
es sich gegebenenfalls legiert. (F. P. 715581 vom 17/4. 1931, ausg. 5/12.1931. D. Prior. 
27/3. 1931.) “ K unL iN G .

Henry Thomas Durant, Crawley, Henry Livingstone Sulman und Hugh 
Fitzalis Kirkpatrick Picard, London, England, Verarbeitung der bei der Cyanidlaugerei 
erhaltlichen Losungen. Die beim Auslaugen Edelmetallc enthaltender Erze m it Cyan- 
alkali- oder -erdalkalilaugen erhaltenen Lsgg. werden, zweekmaBig nach annaherndor 
Neutralisation, m it der zur Fallung der Yorhandenen Cyanide (u. gegebenenfalls Erd-

1932.) K u h l in g .

von 21/11. 1926, ausg. 16/2. 1932.) K u h l in g .
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alkaliliydroxyde, Carbonate o. dgl.) erfordcrlichen Menge ZnSO., versetzt, vom ent- 
standenen Nd. abfiltriert, das F iltrat angosauert u. die Edelmetalle mittels Zinkstaub 
gefallt. Der zunachst entstandene, aus Zn(CN)2, Zn(OH), u. dgl. bestehende Nd. wird 
mit verd. H 2SO.t zers., die frei wetdende CNH im Vakuum dest. u. in Kalkmilch o. dgl. 
aufgefangen. (E. P. 362 861 vom 8/9. 1930, ausg. 7/1. 1932.) K u h l in g .

Oneida Community Ltd., Oneida, ubert. yon: William S. Murray, Utiea, 
V. St. A., Verarbeiten Edelmetalle und Indium enthaltender Zinkerze. Die zerkleinerten 
Erze werden in bekannter Weise angereiohert, bei Tempp. von 550—650° mittels iiber- 
schiissiger Luft gerostet, mit iiberschussiger verd. H 2S04 ausgelaugt u. die filtrierte 
Lsg. m it metali. Zn behandelt, welches die yorhandenen Edelmetalle, In  u. gegebenen
falls Cu fallt. Aus der yom Nd. getrennten Lsg. wird Zn elcktrolyt. gewonnen. Der 
Nd. wird in h. Siiuro gel., aus der sauren Lsg. mittels H 2S Au, Ag, Cu u. dgl. gefallt 
u., wio ublich, getrennt, die filtrierte Lsg. vom H 2S befreit u. zwecks Gewinnung von 
In  elektrolysiert. (A. P. 1839 800 vom 11/1. 1929, dusg. 5/1. 1932.) K u h l in g .

American Platinum Works, iibert. von: Kurt K. Ledig, Newark, V. St. A., 
Legierung fiir Goldfederspilzen, bestehend aus 50—80% Ru, 10—40% Os u. 2—10% 
anderen Metallen der Platingruppe. Die Legierungon sind wegen des an sich geringeren 
Preises u. der geringeren D. des Ru wesentlich billiger ais dio zu gleichem Zweck ge- 
brauchten Legierungen von Os u. Ir. (A. P. 1839686 vom 22/5. 1931, ausg. 5/1. 
1932.) K u h l in g .

Henry C. M. Ingeberg und Arne Vesterlid, Trondhjem, Schreibfeder. Die 
auBerste Spitze der aus einem geeigneten elast. Materiał, z. B. aus Au bestehenden 
Schreibfeder wird auf elektrolyt. Wege m it einer Schicht von Cr uberzogen. Auf diese 
Weise wird die Verwendung von Iridium vermieden. (N. P. 46 973 vom 30/3. 1928, 
ausg. 30/9. 1929.) D r e w s .

Kinzokuzairyo Kenkymo (Erfinder: Tsutomu Kase), Japan, Legierungen. Die 
Legierungen bestehen aus W, Cr, Mo u. gegebenenfalls Ta u. V u., wenn erwunscht. 
geringen Mengen C, Ni, Fe u. Mn; sie zeichnen sich durch sehr groBe Hartę aus, u. dienen 
yorzugsweise zur Herst. von Glasschneidwerkzeugen. (F. P. 716 635 vom 9/3. 1931, 
ausg. 24/12. 1931.) K u h l in g .

Furakawa Denki Kogyo Kabushiki Kaisha, Japan, Naćhbehandlung von 
Kupferlegierungen. Legierungen, welche neben Cu Silicide, Phosphide, Verbb. des Al, 
As, Sb u. gegebenenfalls Fe, Ni, Co, Cr oder Mn enthalten, werden nach dem bekannten 
HeiBwalzen u. Abschrecken m e h r e r e  M a ł e  kalt gezogen u. nacherhitzt. Die 
Zugfestigkeit u. elektr. Lcitfahigkeit der Legierungen werden yerbessert. (F. P. 716 578 
vom 5/5. 1931, ausg. 23/12. 1931. Japan. Prior. 10/5. 1930.) K u h l in g .

Consolidated Mining and Smelting Co. o£ Canada, Ltd., Montreal, ubert. von: 
John James Fingland, Alexander Douglas Turnbull und Peter Findlay Mc Intyre, 
Trail, Canada, Reinigen von Blei-Wismut-Legierungen. Die Legierungen werden iiber 
ihren F. erhitzt, m it metali. Zn vermischt, langsam abgckuhlt u. die jeweils ab- 
geschiedenen Krusten, welche die Fremdmetalle, wie Au, Ag, As u. Sb, neben Zn ent
halten, abgeschopft u. fur sich verarbeitet. ZweckmaBig arbeitet man in einer Anzahl 
auf konstanter Temp. gehaltener Kessel u. fiihrt die jeweils abgeschiedenen Krusten 
dem benachbarten, etwas hoher erhitzten Kessel zu. (A. P. 1 840 028 Yora 9/5. 1929, 
ausg. 5/1. 1932.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Honiogeni&ierm von Legie
rungen des BUis mit den Alkalien und Erdalkalien. Die Legierungen, z. B. neben Pb 
20% Na bzw. 20% Na u. 0,4% Ba enthaltende Legierungen werden mit einem Anfangs- 
druck von 000 kg/qcm bei einer unterhalb ihres F. liegenden Temp. durch eine Strang- 
presse verpreBt u. die erhaltenen Formlinge in zweckmaBig luftdicht verschlossenen, 
gehoizten GefaBen langsam abgekiihlt. (Oe. P. 126 421 vom 31/12. 1928, ausg. 25/1.
1932.) K u h l in g .

Eisen- und Stahlwerk Walter Peyinghaus, Egge, Herstellwig von G-ufisiiicken, 
wie Lagerschalen, aus verschiedenen Metallen oder Legierungen, wie Guflslahl oder Rolgufi. 
Das Metali oder die Legierung, welche den hochsten F. aufweist, z. B. Stahl, wird um 
das zuvor aus dem den niedrigeren F. aufweisenden Metali bzw. Legierung hergestellte 
GuBstuck herumgegossen, so daB eine innige Vereinigung beider stattfindet. Durch 
zweckmaBig angebrachte Kiihlung wird das Sehmelzen des Metalles oder der Legierung 
m it dem niedrigeren F. yermieden. (N. P. 46 900 vom 6/11. 1926, ausg. 9/9. 1929.
D. Prior. 10/11. 1925.) D r e w s .
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Bayerisehe Metallwerke Akt.-Ges., Deutschland, Hartę. Łegierungen. Carbide 
des Si, Zr, Ti, Ce, Th oder mehrere von ihnen werden m it einem oder mehreren Metallen 
der Chromgruppe, Cr, Mo, W durch Zusammensintern oder -schmelzen legiert. An Stelle 
der Metalle der Chromgruppe kónnen Metalle der Eisengruppe, Po, Ni, Co, Mn, 
treten, dio Łegierungen konnen auch Metalle beider Gruppen enthalten. Sie dienen 
vorzugsweise zur Herst. von Schneidwerkzeugen. (F. P. 716 659 vom 6/5. 1931, 
ausg. 24/12. 1931. D. Prior. 7/5. 1930.) K u h l in g .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Deutschland, Hartę Werkzeuge. Pulyerformigc
Mischungen von B0C, einem oder mehreren oberhalb 2000“ schm. Carbiden, wie Silicium-, 
Vanadium-, Wolfram-, Molybdan-, Titan-, Hafnium- oder Zirkonearbid, welche dio 
Porigkeit der Erzeugnisse yermindern, u. einem oder mehreren der Metalle Ni, Co, Fo 
oder Cr, welche die Sintertemp. herabsetzen u. die Zśihigkeit der Erzeugnisse erhóhen, 
werden unter Druck geformt u. im Vakuum gesintert. An Stelle der fertigen, oberhalb 
2000“ schm. Carbide konnen aucli ihre Bildungskomponenten verwendet werden. 
(F. P. 716 597 vom 6/5. 1931, ausg. 23/12. 1931. D. Prior. 31/7. 1930.) K u h l i n g .

Thaddeus Sendzimir, China, Schutzbeliige auf Metallen. Bei dem bekannten 
Obcrziehen von Metallfiiden, -bandem, -blechen u. dgl. mit anderen Metallen, besonders 
dem Verzinken von Fe durch Leiten der zu schutzenden Gegenstando durch Schmelz- 
bader des schutzenden Metallcs wird der zu schiitzendc Gegenstand vor dem E in tritt 
in das Bad des Schutzmetalles durch das Bad eines anderen Metalles, z. B. Pb, gezogen, 
welches auf eine den F. des Schutzmetalls ubersteigende Temp. erhitzt u. durch eine 
Deckc von Kohle o. dgl. vor der Einw. des Luftsauerstoffs gesehutzt ist. ZweckmaBig 
bedeckt dio Kohleschieht auch das Bad des Schutzmetalles u. die Stelle, an welcher der 
zu schiitzendc Gegenstand aus dem ersten in das zweite Metallbad iibertritt. (F. P.
716144 vom 31/3. 1931, ausg. 15/12. 1931. A. Prior. 31/3. 1930.) K u h l in g .

l_russ.] Georgij Leonidowitsch Ssacharow, Grundlagen der Metallurgie. 2. Aufl. Leningrad:
Militfir.-Techn; Akademio 1931. (352, X III). Rbl. 4.25.

[russ.] Nikołaj Iljitsch Truschkow, Aufarbeitung von Golderzlagerstatten. Moskau-Lenin-
grad: Staatl. Wiss.-Techn. Verlag 1932. (267 S.). Rbl. 3.25.

IX. Organische Praparate.
Frigidaire Corp., Dayton, Ohio, iibert. von: Francis Russell Bichowsky,

Washington, Herstelłung von Dimethylather aus Methylalkohol in Ggw. eines Kataly- 
sators unter Druck. Nach dem Abkuhlen wird der A. unter Druck in W. gel. u. durch 
Ablassen des Druekcs der A. abdest. (Can. P. 288 669 vom 29/3. 1928, ausg. 9/4. 
1929.) M. F. Mu l l e r .

Oscar Hinsberg, Freiburg i. Br., Verfahren zur Kernalkylierung von Phenokn 
und Phenolathcrn, sowie dereń Kernsubstitutionsprodukten mit Hilfe von Alkoholen m it 
mehr ais 1 C-Atom, dad. gek., daB man die Alkylicrung in Ggw. von konz. HCIO,, bei 
Tempp. von 0— 160° ausfiihrt. Dabei entsteht vcrmutlich aus dem Alkohol zunachst 
ein Ólefin, das sich unter Zwischenbldg. eines HC104-Esters an das Phenol anlagert. — 
Z. B. werden 20 g Phenol, 13 ccm A. u. 15 ccm IIClOi etwa 1 Stde. auf dem W.-Bade 
erwarmt. Man trennt das Ol von der HC104, waseht cs m it W. u. trocknet m it Na2SO.,. 
Das Rohól (26 g) liefert bei der Dest. ein bei 205—220° iibergehendes Geinisch von
o- u. p-Athylphenol, wahrend der Nachlauf aus Diathylphenolen besteht. Aus Phenol 
u. Isopropylalkohol erhalt man ein bei 210—230° sd. Gemisch von o- u. p-Isopropyl- 
phenol (letzteres bildet eine Benzoylverb. vom F. 70°) u. bei Anwendung von tibcr- 
schiissigem Isopropylalkohol das bei 255—265° sd. alkaliunl. 2,4,6-Triisopropylphenol 
u. das bei 240—250° sd. in Alkali 1. 2,4-Diisopropylphenol. Aus Isopropylalkohol u. 
Pseudocumenol entsteht das in NaOH 1. 2,4,5-Trimethyl-3-isopropylphenol (farbloses Ol) 
u. das alkaliunl. 2,4,5-Trimethyl-6-isopropylphenol bzw. 2,4,5-Trimethyl-3,6-diisopropyl- 
phenol, von denen das eino bei 70°, das andcre bei 137° schm. Isopropylalkohol liefert 
mit p-Chlorphenol das in NaOH 1. bei 235— 250° sd. 2-Isopropyl-4-chlorphenol u. das 
alkaliunl. 2,6-Diisopropyl-4-chlorphenol vom F. 260—265°; m it Guajacol ein bei 230 
bis 250° sd. Gemisch von o- u. p-Isopropylguajacol; m it m-Kresol ein bei 230—250“ 
sd. Gemisch von Thijmol u. o-Isopropyl-m-kresol u. m it Hydrochinon ein Gemisch von 
Tri- u. Tetraisopropyl-p-benzocliinon. Aus Pyrogallol u. Cyclohezanol erhalt man Tri- 
oxyhexahydrodiphenyl ais Pulver vom F. 116“, 1. in Methanol u. Bzl. Isóbutylalkohol 
ergibt m it Anisol ein bei 210—230° sd. alkaliunl. Gemisch von o- u. p-Isobulylanisol
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u. m it Pyrogallollrimethylather ein alkaliunl., óliges, langsam krystallisierendes Prod., 
welches wahrscheinlich aus Isobuiylpyrogalloltrimethyldther besteht. — Dio Prodd. 
dienen zur Herst. von Arznei-, Riech- u. Farbstoffen. (D. R. P. 538 376 KI. 12q yom 
11/12. 1930, ausg. 14/11. 1931.) N o u y e l .

Fabriek van Chemische Producten, Schiedam, Holland (Erfinder: Emil Kraus, 
Haag), Verfahren zur Herstellung von wasserlóslichen Derivaten sulfidierter Phenolc, 
dad. gek., daB man die aus Alkalisalzen von Phenolen der Benzol- oder Naphthalin- 
reihe, welche bei Abwesenheit von W. in Phenolen oder einem anderen niclitwss. Medium 
gel. oder suspendiert sind, durcli Erhitzen m it S erhaltlichen Prodd. mit Sulfiten u. 
aliphat. Aldehyden behandelt. Hierzu vgl. F. P. 615786 (C. 1929. I. 2584). (D. R. P. 
535 048 KI. 12q vom 2/3. 1926, ausg. 7/10. 1931. Holi. Prior. 2/11. 1925.) N ouv.

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Henry J. Weiland und Ivan 
Gubelmann, South Milwaukee, V. St. A., Trennung von a- und p-Naphthalinderivalen. 
Gemische yon a- u. fi-Nilronaphlhaliu, bei denen das a-Isomere in gróBerer Menge 
vorh»nden ist, ais dem eutekt. Gemisch entspricht, werden gesehmolzen u. dann inner- 
lialb von 24 Stdn. auf 20° abgckiihlt. Man liiBt die fl. Anteile ab, erwarmt yorsichtig 
auf 50° unter stetiger Entfernung des verfliissigten eutekt. Gemisches, sehm. das zuriick- 
bleibende a-Nitronaphthalin u. dest. es im Vakuum (F. 55°). — In  gleicher Weise 
erhiilt man aus einem Gemisch yon a- u. fi-Naphthylamin durch Abkiihlen auf 27°, 
Filtration, Ęrwarmen auf 40° unter Entfernung der fl. Anteile, Aufsehmelzen u. Dest. 
das a-Naphthylamin vom F. 48°. (A. P. 1836 211 vom 6/2. 1928, ausg. 15/12.
1931.) N o u v e l .

S. W. Bogdanow, U. S. S. R., Verfahren zur Darstellung von o-NUroso-a-naphthol- 
sulfonsauren. Die Bisulfitnitrosoyerbb. des /S-Naphthols oder ihre Deriyy. werden in 
Ggw. yon W. u. gegebenenfalls yon Sauren bei n. oder erhohter Temp. mit den Salzen 
des Hydroxylamins oder solehen Verbb., dio Hydroxylamin abspalten, behandelt. 
Z. B. die Lsg. von 2,7 g Bisulfitnitroso-/S-naphthol, 7,6 g Hydroxylaminchlorhydrat u. 
10 g 20°/oig. HC1 werden in 370 g W. bis zum Kochen erhitzt, wobei sich die Fl. all- 
mahlich gelbrot farbt. Nach dem Erkalten scheiden sich gelbe Krystalle des Salzes 
der Nitroso-a-naphtholsulfonsiiure aus. Ausbeute etwa 25,5 g. (Russ. P. 21136 vom 
15/2. 1930, ausg. 31/7. 1931.) Richter.

Scottish Dyes, Ltd., Philip Fletscher Baugham, Leonard Joseph Hooley 
und John Thomas, Grangcmouth, Schottland, Herstellung von Ozyanthrachinon- 
derimten durch Kondensation yon halogenierten Phthalsiiuren, ihren Salzen oder 
Anhydriden m it halogenierten Phenolen mittels Schwefelsaure u. Borsiiure. — Z. B .: 
Man erhitzt 4,95 Teile p-Chłorphenol mit 20 Teilen 23°/0ig. Oleum 3 Stdn. auf 125“, 
trag t 8,34 Teile 4-Chlorplithalsaureanhydrid, 10 Teile 23%ig. Oleum u. 3,3 Teile Bor- 
saure ein u. erhitzt 20 Stdn. anfanglich auf 175, dann auf 195°. Das in iiblicher Weise 
abgeschiedene Prod. ist anscheinend 6-Chlorchinizarin. In ahnlieher Weise erhalt man 
aus dem K-Salz oder dem Anhydrid der 3,4-Dichlorpkthalsdure, bzw. der 4,5-Diclilor- 
phthalsdure u. p-Chlorphenol 5,6- bzw. 6,7-Dichlorchinizarin, aus 2,4-Dichlorpherwl u. 
4,5-Dichlorphthalsaureanhydrid ais Hauptprod. 2,6,7-TricMorehinizarin u. aus o-Chlor- 
phenol u. 4,5-Dichlorphthalsaure hauptsachlich ein Dichloroxyanthrachinon. (E. P. 
339 589 yom 4/6. 1929, ausg. 8/1. 1931.) H o p p e .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Chas. E. Mullin und Roy L. Mc Gee, Aminocellulose und die Theorie der Furbung. 

Das fiirber. Verh. der KARRERschen Aminocellulose u. der Pyridinviscose erh arten  
die Theorie, daB die Filrbung yon W olle u. Seide m it sauren Farbstoffen eine chem. 
Rk. zwisehen dem sauren Farbstoff u. den bas. Gruppen der genannten Fasern dar- 
stellt. Vff. geben eine ersehópfende Dbersieht uber die Zeitschriften- u. Patentliteratur 
auf dem Gebiete der Aminoeellulosen. (Textile Colorist 53. 834—37. Dez. 1931.) F r ie d .

Alfons Jasicek, Das System der Kunstseidenfaser und Farbstoff. Theorie der 
Kunstseidenfarbung unter Beriicksichtigung des Feinbaues der Kuastseide u. der 
Konst. der Farbstoffe. EinfluB des Dispersitiitsgrades der Farbstoffe u. des Zusatzes 
yon Elektrolyten. Farben von Acetatseide m it organ. Basen u. mit bas. Farbstoffen. 
(Ztschr. ges. Textilind. 35. 53—54. 64—66. 3/2. 1932.) F p. ie d e m a n n .

J. F. Springer, Neuzeitliche Materialien fu r  die Au-srustung der Farberei. XIV. 
(X III. ygl. C. 1932. I. 873.) Korrosion yon Al u. yon Zn. Die Seidenerschwerung u. 
ihre Apparatur. (Textile Colorist 53. 842—44. Dez. 1931.) F r ie d e MAXX.



— , Seewasserechte Fdrbungen. Seewassereclito Farbungen auf W olle, yor allem  
m it Supranol- oder Palatinechtfarben; fiir dunkle Tóne m it Alizarin- oder anderen 
Beizenfarben. (D tseli. Farber-Ztg. 6 8 . 37. 24/1. 1932.) F r ie d e m a n n .

George Wallace, Neuzeitliche Verfahren der Wollfarberei. III . (II. ygl. C. 1931
I. 3175.) Vf. verbreitet sich eingchend iiber Vorbereitung u. Farbung der Wolle, wobei 
er hauptsachlich den EinfluB von Ałkali- u. Saureresten auf die Farberesultate be- 
tont; er spricht ferner von Sulfit in der Wolle (aus der Schwefelung!), yon der Carboni- 
sierung m it H 2S04 u. A1C13 u. der Priifung der Rk. der Wolle m it den iiblichen Farb- 
indicatoren, wie Lackmus, Thymolblau, Methylrot usw. Dann wird ausfiihrlieh die 
Bleiche m it H20 2, Na20 2 u. Mg02 besprochen, sowie das Schwefeln der Wolle u. das
neue Verf. zum Bleichen m it Stearinsaure; chem. Natur, Herst. u. Wrkg. von H 20 2
werden geschildert. Weiterhin geht Vf. auf den FarbeprozeB selbst iiber u. die Fehler, 
die durch mangelhafte Vorbereitung, namlich Fehler beim Carbonisieren, Beuchen 
u. Krabben, yerursacht werden. (Textile Colorist 53. 326. 27 Seiten. Dezember
1931.) F r ie d e m a n n .

George Rice, Das Farben von Wollflocken fiir imitiert Schwedisch-Leder. (Textile 
Colorist 54. 31. 58. Jan. 1932.) F r ie d e m a n n .

D. Kilgonr, Das Farben von Aśbesiwolle. Asbest wird m it bas. Farbstoffen ge- 
fiirbt, u. zwar entweder in wss. Lsg. oder, fiir wasserechte Tone, m it Lsgg. yon Farb- 
stoffbasen in Petroleum; fiir die letztere Farbeweise sind brauchbar die Basen von: 
Auramin, Malaehitgriin, Viktoriablau, Rhodamin B, Magenta u. Methylyiolctt. (Textile 
Colorist 53. 826. 850. Dez. 1931.) Friedemann.

L. H. Winnell, Das Farben von Federn. R ezepte fiir das B leichen u. Farben 
von  Federn. insbesondere m it sauren Farbstoffen der N a t io n a l  A n il in ę  & Ch e 
m ic a l  Co. (T extile Colorist 53 . 818— 20. Dez. 1931.) F r ie d e m a n n .

Hans Julius Braun, Fabrikation von Titanweifl. Unter Hinweis auf den gleichen 
Artikel von R e n e  S p e it e l  (C. 1931. II. 1931) wird die Herst. von T i0 2 aus dem Roh- 
material Ilmenit in seinen einzelnen Phasen beschrieben. SehluBbemerkungen iiber die 
Eigg. des TitanweiBes. (Metallborse 21. 507—08. 1931.) KoNIG.

Noel Heaton, Moderne Eniwicklungen anorganischer Pigmente. (Journ. Oil Colour 
Chemists’ Assoc. 14. 373— 95. Dez. 1931. — C. 1932. I. 1003.) KoNIG.

W. Armstrong Storey, Erdfarben und ihre rerschiedenen Eigenschaften. Franzós. 
u. amerikan. Ocker. Eisenoxydrot. Ind. u. afrikan. Ocker. Cypr. Umbra. Mangan- 
dioxyd vom Kaukasus, von Indien u. Sudafrika. Eigg. (Chem. Age 26. 70; Oil Colour 
Trades Journ. 81. 243—46. 23/1. 1932.) K onig .

R. Schwarz, Griin- und Weifierdefarben. I. Griin- u. WeiBerden dienen zur 
Herst. der sogen. „Kalkfarben“ . Sie miissen sorgfaltig ausgewahlt u. gegebenenfalls 
auch yermiseht angewendet werden. — Naeh den chem. Eigg. unterscheidet man 
zwischen sauren u. alkal. Griin- u. WeiBerden. Die sauren Erden lassen sich gewohnlich 
durch Zugabe yon Alkalien zu den mit W. angeteigten Erden neutralisieren u. dann 
ohne Gefahr einer nachtraglich ungunstigen Einw. m it Farbstofflsgg. weiter behandeln. 
Bei den alkal. Erden laBt sich die alkal. Rk. durch Zusatz yon Tonerdesulfat yoriiber- 
gehend zum Verschwinden bringen, so daB sich bei raschem Arbeiten yollwertigo Teig- 
farben erzielen lassen. Getrocknete, pulyerformige Farben lassen sieli m it alkal. Erden 
jedoeh nicht lierstellen. (Farbę u. Lack 1931. 282. 290. 1931.) S c h e if e l e .

A.Foulon, Das Fdrbetermogen von Buntfarben. (Farbę u. Lack 1932. 9—10. 
2/1.) S c iie ip e l e .

R. C. Ernst und Andrew J. Snyder, Bleichromate. (Vgl. C. 1931. II. 1387.) 
Bei der Fallung yon PbCr04 aus Lsgg. von Pb(N 03)2 oder Pb-Acetat mit Na2Cr20 7 
oder K 2Cr20 , werden die pH-Werte durch Zusatze von H N 03, Essigsaure, NaOH u. 
KOH yariiert u. potentiometr. gemessen. Bis Ph =  9 werden gelbe Farbtone erhalten. 
oberhalb dieses ph erfolgt ein scharfer Umschlag naeh orange. Bei Fallung m it K 2Cr20 T 
sind die Farben etwas kraftiger u. dunkler ais mit Na2Cr20 7. (Ind. engin. Chem. 24. 
227—28. Febr. 1932. Louisyille [Kentucky].) R. K. M u l le r .

Gerh. Bogener, HerstellungsfeKler bei Kreidestiften. Herst. der Schreibstifte 
durch Pressen ist nicht ratsam, da hierdureh das Materiał yerdichtet u. schwcrer wird. 
Am geeignetsten ist Herst. auf nassem Wege auf Strangpresse oder durch Formen. 
Zusatz eines kunstlichen Bindemittels ist uberflussig. (Farbę u. Lack 1931. 564. Dez.
1931.) Sc h e if e l e .

H. Randall, Schułzmalenalien. Friihere Anwendung yon Harzen u. Olen. Waelis- 
technik (Enkaustik). Bitumen. Pigmente. Fliichtige Verdiinner. Einriehtung von
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Firnisfabriken. Harzseifen u. Harzester. Holzol. Cellulosenitrate. Spirituoso Firnissc. 
Leinol. Celluloselacke. Synthet. Harze. (Oil.Colour Trades Journ. 81. 464—66. 12/2.
1932.) K o n ig .

Otto Goy, Ałuminiumschutzanstriche. Anwendungsform des Al in feinen Flocken 
u. Schuppen. Schwimmen der Bronze auf dem Lack ais Scliutzschieht. Yerwendungs- 
moglichkeitcn (fur Holzkonstruktionen, Unterwassorteile von Holzbooten usw.). Herst. 
der Al-Farbe. (Umschau 36. 111—12. 6/2. 1932.) K o n ig .

— , Die Bcdeulung des Aluminiumpufoers fiir  Alummiumfarben. (Farbę u. Lack
1931. 573. 23/12. 1931.) S c h e i f e l e .

H. A. Derr, Studie uber den gegenwdrtigen Ilolzanstrich. Ein spezif. Holzanstrich 
wahrend des Dielenlegens wird beschrieben: er bestand aus einer wasserbestandigen 
Schicht auf der Unterseite, einem Fuller, 2 Lackanstrichen u. einer Wachsschicht auf 
der Oberflaohe des Bolags u. wurde in 2 Stdn. beendet. (Tabelle, Skizze u. 
Photogramme.) (Trans. A. S. M. E. Wood Industries 53. Nr. 21. 69—74. Dez. 1931. 
Marietta, Ohio.) K o n ig .

— , Studien uber das Verdiinnen des Grundanslrichs beim Anstrich von neuem Holz. 
(Paint, Oil chem. Rev. 92. Nr. 27. 8—12. 31/12. 1931.) S c h e i f e l e .

— , Mefiterfahren fiir das Ausselien weifler Farbpasten. Es ist moglich, Standard- 
WeiCskalen nicht nur fiir trockene WeiCpigmente, sondern auch fiir Farbpasten u. 
Aufstriehe herzustellen. (Farben-Chemiker 2. 559—60. Dez. 1931.) Sc h e if e l e .

F. Munk und A. Weigl, Die optische Prufung der Weiflpigmente; ein Vorschlag zu 
dereń Standardisierung. Die opt. Prufung der WeiCpigmente umfaOt Best. von Hellig- 
keit, Farbigkeit, Farbton, Deckvermogen u. Farbeyermogen. Die Messung der Hellig- 
keit, Farbigkeit u. des Farbtons erfolgt in einem Gange durch trichromat. Photometrie 
der Probo im Vergleich zu StandardweiC in einem ZEISZsehen Stufenphotometer mit
3 Lifafiltern. Die Ausmessung im Stufenphotometer geschieht am flachgedriickten 
Pigmentpulver unter Zuhilfenahme eines sog. „Hohlkegelmultiplikators". Die Best. 
der Dcckfaliigkeit erfolgt nach einer Methode, welehe im Prinzip darin besteht, die 
Schichtdicko einer Pigmentólanreibung bekannter Zus. zu bestimmen, die zur Er- 
zeugung eines bestimmten Kontrastes uber Schwarz-weiCem Untergrund notwendig ist. 
Ais Untergrund dicnen photograph. Papiere, auf denen Streifensysteme von guter 
Sichtbarkeit bis zur vdlligen Unsichtbarkeit aufkopiert sind. Die Best. des Farbe- 
vermdgens wird dadurch beschleunigt, daC man s ta tt einer Standardbuntfarben- 
mischung dereń mehrere herstellt u. die Probemisohung in dieso Standardkontrastreihe 
einordnet. Ais Buntfarbo dient zweckmaCig Ultramarin; RuCe u. Schwarzen sind 
weniger geeignet. (Ztsehr. angew. Chem. 44. 941—46. 1931. Aussig, Zentrallabor. d. 
Vereins f. chem. u. metallurg. Produktion.) SCHEIFELE.

Paul Kubełka und Franz Munk, Ein Beitrag zur Optik der Farbanstriche. Fiir 
die Helligkeit H  eines matten, unbunten Farbanstrichs wird ais Funktion der Hellig- 
keit H' der Untergrunds u. der Anstrichdicke X  folgende Gleichimg abgeleitet:

H  =  [l/Hco(H‘ — Hoo) —  Hoo{H' — 1 /Hoa)er:x(1/1I°° ~ n °°) ]/
[(H' —  Hoo) —  (H ' — 1 /ffoo)er X ],  

worin Hoo =  Helligkeit der unendlich dicken Anstrichsohicht („Eigenhelligkeit") u. 
r =  Remissionskonstante (MaC fiir die Fahigkeit des Anstrichs, Licht durch Reflexion, 
Brechung u. Beugung zuriickzuwerfen) bedeuten. Vff. erórtern weiterhin die Grenz- 
falle eines ideał weiCen u. eines lasierenden Anstrichs u. leiten Gleichungen fiir dio 
„Kryptometer"- u. die „Kontrastuntergrund“-Deckkraft ab. (Ztsehr. teehn. Physik 12. 
593—601. 1931.) “ S c h e i f e l e .

Henry Bescoby, Bewillerungsversuche, ihre Ausfiihrung und Bewertung. II. u. III. 
(I. vgl. C. 1932 .1. 876.) (Paint Manufacture 1. 212—14. 2 . 12— 14. Jan. 1932.) S c h e i f .

— , Studien iiber die beschleunigte Bewitterungspriifung. Bei der Kurzpriifung yon 
Anstriehen wurden giinstige u. m it der natiirlichen Bewitterung vergleichbare Resultate 
dadurch erzielt, daC man die Anstriche in einer Feuchtigkeitskammer behandelte, 
welehe von auBen gekiihlt u. innen von Dampf durchstrómt wurde. Die Innentemp. 
betrug ca. 40°, die relative Feuchtigkeit fast 100%. Dadurch wurde standig W. auf 
den Anstriehen niedergeschlagon. (Amer. Paint Journ. 15. Nr. 51E. 10. 4/12.
1931.) S c h e if e l e .

— , Kodex zur Bezeichnung und Bewertung von Bewitterungsproben bei Anstrich- 
stoffen. Bewitterte Anstriche sind zu priifen auf Allgemeinaussehen, Verfarbung, Glanz, 
RiCbldg., Abkreiden, Abschuppen, Abblattem, Blasenbldg. u. Abschałen. Jeder Eig.
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wird ein bestimmter Giitegrad zugeteilt. (Amer. Paint Journ. 15. Nr. 51E. 19—22. 28; 
Paint, Oil cliom. Rev. 92. Nr. 26. 8—15. 22. Dez. 1931.) S c h e i f e l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Derivate von Athern. Gesatt. 
organ. Vcrbb., die aliphat. Ketten vou wenigstens 10 C-Atomen enthalten, in denen 
ein oder mehrere Wasserstoffatome durch Halogenatomo u. gegebenenfalls durch OH-, 
CO- u. bzw. oder COOH-Gruppen substituiert sind, oder Mischungen aus solehen Verbb. 
werden, gegebenenfalls in Ggw. von organ. Lósungsmm. oder Yerdunnungsmittehi 
u. unter Anwendung yon erhóhten Drucken, vorzugsweise in Ggw. von geeigneten 
Katalysatoren, wie Cu-Pulver, Cu-Salze, A1C13, ZnCl2, oder saurebindenden Mitteln, 
wie Na2C03, NaOH, Na-Acetat, Pyridin, m it mehrwertigcn aliphat. oder ein- oder mehr- 
wertigen cycloaliphat. Alkoholen oder Phenolen oder Naphtholen oder Athern bzw. 
Estern der obigen mehrwertigen aliphat. Alkohole m it noch mindestens einer freien 
OH-Gruppe oder Alkalimetallverbb. dieser Stoffe umgesetzt u. die entstandenen Ather 
durch Einw. von Phosphorsiture, Phosphorpentoxyd oder Phosphorhalogeniden oder 
sulfonierenden Mitteln in wasserl. Verbb. iibergefiihrt. Ais Ausgangsstoffe kommen 
also z. B. halogenierte Pclroleumkohlenwasserstoffe oder halogenierte Oxydationsprodd. 
derselben oder Halogenierungsprodd. von KW-stoffen der Kohleverflussigung, der 
Braunkohlenteeróle, von Montanwachs, von Fettsauren aus pflanzlichen oder tier. 
Fetten oder Olen, von hoheren Alkoholen oder von ICetonen, wie Diamylketon in Frage. 
Sofern die Ather freie OH-Gruppen enthalten, werden Phosphorsiiure- oder Schwefel- 
siiureester gebildet. Dio Einw. der sulfonierenden Mittel kann jedoch so energ. gestaltet 
werden, daB auch eehte Sulfonsiiuren entstehen. Die Endprodd. stelien wertvolle 
Hilfsmittcl fiir die Textilbehandlung dar u. eignen sich ais Netz-, Reinigungs-, Emul- 
gierungs-, Dispergier- u. W eiclimachungsmillel-, sie weisen eino gute Saure- u. Kalk- 
bestandigkeit auf. Z. B. werden 300 Teile von chloriertem Petroleum 5 Stdn. m it 
110 Teilen Resorcin u. 50 Teilen Na2C03 auf 180° erhitzt. Das dabei erhaltene 01 wird 
mit. W. gcwaschen u. bei 40° m it rauehender H ,S 0 4 m it 10% S03 bis zur Wasserloslich- 
keit verriihrt. (E. P. 360 493 vom 7/7. 1930, ausg. 3/12. 1931.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Voss, 
Frankfurt a. M.-Hochst, Wilhelm Schuhmaeher, Bad Soden, Taunus, Carl Erich 
Miiller, Frankfurt a. M.-Hóchst), Verfahren zum Farben von naliirlichen oder kiinst- 
lichen Fasern aus Cellulose, dad. gek., daB man diese Fasern vor dem Farben m it stick- 
stoffhaltigen harzartigen, in W. 1. Korpern, wie sie z. B. durch Umsetzen von Halogen- 
deriw . der Polyvinylester m it tertiaren Stiekstoffbasen in Gestalt hochmolekularer 
guatemarer Ammoniumbasen erhalten werden, kalt oder warm, m it oder ohne Zusatz 
von Elektrolyten impragniert u. dann zweckmaBig aus neutralem oder schwach saurem 
Bade m it sauren Wollfarbstoffen farbt. Auf Viscose von ungleichmaBiger Beschaffen- 
heit erhalt man glciehmaBige Farbimgen. Substantivo Baumwollfarbstoffe besitzen 
zu der vorbehandelten Ware groBero Affinitat ais zu unbehandeltem Materiał. (D. R. P.
542778 KI. 8m Tom 26/5. 1929, ausg. 28/1. 1932.) S c h m e d e s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky,
Arthur Krause, Ludwigshafen a. Rh., und Berthold Stein, Mannheim), Verfahren 
zum Farben von Cellułoseeslem und -atliem, dad. gek., daB man ais Farbstoffe Ather 
von l,4-Diamino-2,3-dioxyanlhrachinonen verwendet, z. B. 2,3-Dimethoxy- oder -Didth- 
-oxy- odor -Di-n-butoxy-l,4-diaminoanthrachinon. Man erhalt rosa Farbungen. (D. R. P.
542779 KI. 8m vom 31/5. 1930, ausg. 28/1. 1932. Zus. zu D. R. P. 479 225; C. 1929.
II. 2506.) S c h m e d e s .

Leonard Jacob Francis, Albany Reach, England, Verfahren zum Aufdrucken 
von Zeichnungen auf Holz, Olas u. dgl., dad. gek., daB man die Oberflachen m it Gelatine 
oder Albumin uberzieht, diescs m it Chromalaun, HCOH oder K 2Cr20 ; hartet u. m it 
geeigneten Farbstoffen farbt. Man druckt mittels eines Klischecs, das durch Photo- 
graphieren von Maserungen wertvoller Hólzer u. Obertragen des Bildes auf die Druck- 
'valze gewoimen wird. (Aust. P. 21 953/1929 vom 21/8. 1929, ausg. 8/4. 1930.) E ng.

Krausewerk A.-G., Leipzig, Beliandeln unbedruckter Bogen oder Papierbahnen 
vor dem Druck, 1. dad. gek., daB die Bogen oder die Papierbahn zuerst der Einw. yon 
Dampf u. unmittelbar darauf der Einw. trockener Hitze ausgesetzt wird. — Danach 
kann der Bogen noch einer Kuhlung oder einer Satinage unterzogen werden. Die Vorr. 
liierzu besteht aus einer Dampf- u. einer Heizkammer, die hintereinander geschaltet 
sind. (D. R. P. 542 935 KI. 15 d vom 5/7. 1930, ausg. 30/1. 1932.) G r o t ę .
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Hermann Hurwitz& Co., Berlin, Ubertragungsmillel, die durch Aminę alltalisch 
gemacht sind, zur Herstellung der Originale fiir den Unidrućk auf nachter, sauer oder 
neutral zugestellter starrer Platte, 1. dad. gek., daB die Obertragungsmittel cinen Zusatz 
von ungiftigen, gerucharmen, an der Luft nicht oder sehr schwer oxydablen Amincn 
erhalten, dereń Basizitilt, Atzwrkg. u. Fliichtigkeit durch dio Ggw. von Acyl- oder 
Arylgruppen oder hochmolckularen aliphat. Gruppen abgedampft ist. — 2. dad. gek., 
daB die zugesetzten Amino bei gewohnlicher Temp. fest odor olig u. bei Tempp. von 50 
bis 150° unzersetzlich u. nicht fłiichtig sind. — Beispiel einer Mischung: 40 Teile 
Toluylendiamin, 8 Toile Farblaek u. 52 Teile Ol-Wachsmischung. (D. R. P. 543 682 
KI. 151 vom 21/7. 1929, ausg. 9/2. 1932.) Gr o t ę .

Arthur Ronald Trist, London, Druckschwarze fiir Druckplatten, welche mit CJueck- 
silber belegle, nicht druckende Stellen aufweisen. Zu E. P. 307535; C. 1929. II. 248, ist 
nachzutragen, daB die Druckfarbe z. B. folgende Zus. hat: 35 Gew.-Teile RuS; 9 Gew.- 
Teile preuB. Blau; 52,25 Gew.-Teile teilweise polymerisiertes Leinól mit ca. 7,5% Fott- 
sauregeh.; 3,75 Gew.-Teile Hg. Ais Disporsionsmittel fiir das Lcinol gibt man ge
gebenenfalls noch eine wss. Lsg. zu, welche 2,5—5%  Borax u. 5—10% Scliellack ent
halt. (N. P. 46 738 vom 3/12. 1928, ausg. 29/7. 1929. E. Prior. 9/12. 1927 u. 9/10.
1928.) D r e w s .

Anglo Pencil Co., Ltd., Pollopas, Ltd. und Morton Smith, England, Druck-
plattenmaterial, insbesondere fiir Stereotypie, bestehend aus einem Harz-Kondensations- 
prod. m it Graphit. (E. P . 365126 vom 18/10. 1930, ausg. 11/ 2. 1932.) G ro tę .

National Lead Co., New York, Herstellung von Bleiwei/3, wobei Pb der Einw. 
yon atzenden Gasen in Kammem ausgesetzt wird, 1. dad. gek., daB die Pb-Stiicko in 
groberer Form u. in mehr oder weniger unregelmaBiger Gestalt sich auf einer rohr- 
formigen Kammer m it schragem Boden unter ihrem eigenen Gewicht abwarts bewegen, 
wobei sie der Einw. der entgegenstromenden atzenden Gase ausgesetzt werden. —
2. dad. gek., daB die zu behandelnden Pb-Stiicke dem oberen Ende der Kammer zu- 
gefiihrt u. die behandelten Pb-Stiicke dem unteren Ende der Kammer entnommen 
werden. — 3. dad. gek., daB die zu behandelnden Pb-Stiicke rund u. hohl sind. —
3 weitere, auf die Vorr. beziigliche Anspriiehe. (D. R . F. 543298 KI. 22f vom 13/10.
1929, ausg. 3/2. 1932.) D r e w s .

Peter Spence & Sons Ltd., Manchester, William Basil Llewellyn und Howard
Spence, Manchester, Herstellung von basischem Titansulfat, wolchcs ca. 0,5 bis 0,25 Mol 
S 0 3 je Mol T i02 enthalt. Ti-Sulfat enthaltende Lsgg. werden, gegebenenfalls nach 
geeigneter Verdunnung, in der Kiilte oder bei unter 50° liegenden Tempp. ganz oder 
unvollstandig neutralisiert, z. B. durch Na2C03, CaC03 o. dgl. Man arbeitet beispiels- 
weise so, daB dio Ti-Sulfatlsg. zunachst m it CaC03 behandelt wird, ohne daB hierbei 
eine dauernde Fiillung yon TiOa heryorgerufen wurde. Der entstandene Gips wird ab- 
filtriert u. gegebenenfalls gewaschen. Die Ti-Lsg. wird m it dem Wasehwasser yerd., 
bis sie ea. 2%  T i0 2 enthalt. Unter Riihren liiBt man alsdann eine 4%ig. Na,C03-Lsg. 
zulaufen, bis ein leichter dauernder Nd. erscheint. Dies tr i t t  ein bei einem Verhaltnis '■ 
von 0,5 Mol S03: 1 Mol T i0 2. Fiir dio weitere Neutralisation verwendet man 
schwachere Lsgg. von Na2C03. Das erhaltene bas. Sulfat dient zur Herst. von Pig- 
menten, yonreinenTi-Salzenusw. (E. P .364613 vom 5/7.1930, ausg. 4/2.1932.) D r e w s .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Chromfarben. Die Farbstoffe 
bestehen aus Mischfaystallen des Chromates m it dem Sulfat u. dem Molybdat des Pb. 
Ein Teil des Pb kann durch Ba u./oder Sr ersetzt werden, wahrend man an Stelle 
eines Teiles des Pb-Molybdates das Pb-Wolframat yerwenden kann. Die Farbstoffe 
werden z. B. erhalten durch inniges Zusammenmischen der feuchten Yerbb. in folgenden 
Verhaltnissen: 75% PbCrO.,, 20% P bS 0 4 u. 5%  PbMoO,. Dor Farbton schwankt 
zwischon gelb u. scharlachrot. (F. P . 717 569 vom 23/5. 1931, ausg. 11/1. 1932.
D. Prior. 14/8. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von organischen 
Farbpigmenten, gefarbten Lacken o. dgl. Die Pigmente usw. werden in Ggw. von Poly- 
merisationsprodd. yon Alkylenoxyden, die durch die Vereinigung von wenigstens 
5 Molekiilen gebildet sind, hergestellt sind. Ais Typ der yerwendeten Alkylenoxydo 
kommt das Athylenoxyd in Frage. (F. P. 717 414 yom 21/5. 1931, ausg. 8/1. 1932.
D . Prior. 16/7. 1930.) ' D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen ton Azofarbstoffen.
Man yereinigt ein diazotiertes aromat. p-Nitramin mit u.-Amino-ar-tetrahydronaph- 
thalin u. reduziert oder man yereinigt diazotiertos aromat. Monoacetyl-p-diamin mit
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einem a-Amino-ar-tetrahydronaphthalin u. verseift; die so erhaltliche Diaminoazovcrb. 
liefert nach dem Tetrazotieren u. Kuppoln m it 2 Moll. 2,3-Oxynaphthoesaurc in 
Substanz, in Ggw. eines Substrates oder auf der Faser blaue bis schwarze Farbstoffe. 
Man fiirbt Celluloseacetatseide m it dem Diaminoazofarbstoff, erhiiltlich aus diazo- 
tiertem p-Nitr anilin u. a-Amino-ar-ielrahydronaplilhulin u. darauffolgende Red., 
diazotiert auf der Faser u. entwickclt m it einer alkal. Lsg. von 2,3-Oxynaphthoesdure, 
man erhalt blaue Fiirbungen, die sich gut atzen lassen. Verwendet man an Stelle des 
p-Nitranilins das p-Nitro-m-chloranilin, p-Nitro-o-methoxyanilin, p-Nitro-o-methyl- 
anilin, so erhalt man Farbstoffe m it ahnlichen Eigg. (E. P. 361 489 vom 23/9. 1930, 
ausg. 17/12. 1931. F. P. 703 118 vom 2/10. 1930, ausg. 25/4. 1931.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarbstoffen 
auf der Faser, dad. gek., daB man die Diazoverb. eines unsulfonierten aromat, oder 
lieterocycl. Amins m it einem 7-Oxy-a-naphthocarbazol-6-carbonsdurearylid kuppclt. 
Diazotiertes 5-Nitro-2-anisidin oder 5-Chlor-2-toluidin gekuppelt mit a-Naphthocarbazol-
7-oxy-6-carbonsaure-p-anisidid oder -o-methyl-p-anisidid geben blau- bzw. griinschwarze 
Fiirbungen. Ais weitere Kombinationen sind angegeben: 5-Nitro-o-toluidin — >- a-Naph- 
ihocarbazol-7-oxy-6-carbonsdure-p-anisidid oder -o-anisidid; S-Nilro-2-anisidin— y  2,3- 
Dimethoxyanilid, S-Chlor-o-anisidid, 3,4-Dimellioxyanilid oder m-Nitranilid der a-Naph- 
thoearbazol-7-oxy-6-carbonsaure. (E. P. 347113 vom 20/1. 1930, ausg. 21/5.
1931.) SCHMEDES.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Glenn H. Pickard, Yerbesserle Anwendung von Trockensloffen. Yon einem brauch- 

baren Troekenstoff ist zu fordern, daB er 1. stets den gleichen Geh. an wirksamem 
Metali aufweist, 2. in den einzelnen Lose- u. Bindemitteln gleichmaBig 1. ist, 3. im 
Wirkungsgrad zeitlich konstant bleibt, 4. im Anstrich keine Verfarbung oder Ver- 
gilbung hervorruft u. 5. bei langerer Lagerung des Anstrichstoffes weder Verdickung, 
noch Hautbldg. bewirkt. Gunstig verhalten sich in dieser Hinsicht besonders die 
Naphthenattrockner (,,Soligene“ ). (Amer. Pain t Journ. 16. Nr. 9. 7—9. 54—56. Dez.
1931.) SCHEIFELE.

— , Weiteres iiber Trockenstoffnormung. (Amer. Paint Journ. 15. Nr. 51E. 18. 28. 
4/12. 1931.) SCHEIFELE.

— , Der Kopal. (Peintures-Pigments-Vernis 8 . 1648—50. Dez. 1931.) SCHEIFELE.
R. H, Kienle, DieGelatation synthetischer Harze und anderer organischer Polymerer. 

Zusammenfassung der neueren Anschauungen uber die Vorgange bei der Polymeri- 
sation u. Depolymerisation. (Ind. engin. Chem. 23. 1260—61. Nov. 1931. Schenectady, 
U.S.A., General Electric Comp.) W . WOLFF.

E. C. Holton, Syntlietische Harze. Die fiir die Herst. von Kunstharzen in Frage 
kommenden Ausgangsmaterialien, sowie die in der Verwendung von Kunstharzen 
gegeniiber Naturharzen liegenden Vorteile werden erwiihnt u. die die L a c k i n d u -  
s t  r  i e interessierenden Typen an Hand verschiedener Handelsmarken besprochen. —
Esterliarze der J o h n  D. LEWIS, In c .: Imperialharzester Nr. 8, F. 98°, SZ. 6—8; Imperial-
harzesler X  heli, F. 93°, SZ. 6—8; beide fiir Konsumlaeke verwendet. Imperialharz BK ,
F. 125°, SZ. 6—8 ; speziell fiir Schwarzlacke geeignet. Lewisol Nr. 1, F. 122—125°, 
SZ. 6—8. Lewisol Nr. 2, F. 132—135°, SZ. 6—8, lósl. in Bzl., Estern, Terpentinol, 
unl. in Bzn. u. A.; fiir helle Lacke. Lewisol Nr. 3, F. 88°, SZ. 6— 8; losl. wie Nr. 2, 
aber unl. in Terpentinol. — Paracumaron-Paraindenharze werden hergestellt von der 
Barret Comp. u. der Neville Chemical Comp.; SZ. 0,2; fur alkalibestiindige u. Isolier- 
Lacke. — Óllosliche Phenolformaldehydharze, die frei von Koloplionium, Olen u. der- 
gleichen sind, werden von mehreren Firmen geliefert. Super-Beckacite Nr. 1001 (von 
B e c k -K o l l e r  u . Co.) gibt trotz verhaltnismaBig dunkler Fiirbung helle Lacke u. kann 
in Verb. mit den iiblichen trocknenden Olen allein oder m it Zusatz von anderen Harzen 
Yerwendet werden. Bei den kolophoniumhaltigen Phenolformaldełiydliarzen wird eine 
tlbersieht iiber die Terschiedenen Typen der Amberole u. Paraplexharze gegeben. — 
Aus verschiedenen Fraktionen von gecracktem Erdol werden von der Dayton Synthetic 
Chemical Comp. yersehiedene Kunstharze hergestellt. Harz Nr. 200, SZ. 1—2, VZ. 5 
bis 15, JZ . 140— 150, F. 103— 108°; groBe Bestandigkeit gegen W., Sauren u. Alkalien, 
gute Yertraglichkeit mit Lein- u. Holzol, kein Nachgilben. Die Harze Nr. 53G u. 
76D finden Verwendung in Broncetinkturen, zum Wasserfestmachen von Tuch, Sperr- 
holz u. Papier, sowie wegen ihrer Saure- u. Alkalifestigkeit in Farben fiir Maschinen, 
wie Kiihlanlagcn. — Die Arodore der Swann Chemical Comp. bestehen aus chloriertem



1 9 3 2 . I . H xn . K a u t s c h u k ; G u t t a p e k c h a ; B a la ta . 2101

Diphenyl u. sind in Ol- u. Celluloselacken verwendbar. — Von den Glyptalen worden 
die Recyl- u. Teglactypen der American Cyanamid Comp. genannt. — Dio Kunstharze 
auf Acetylenha$\s, befinden sich noch in der Entw. Vinyliiharz der Carbide and Carbon 
Chemicals Corporation wird fiir Innen- u. Auflenlacke empfohlen, wahrend Monilit 
u. Resoglaz fiir klare Metallacke, die Harzc A.W . 1, A . W. 11 u. AU  fiir Ol- u. Nitro- 
colluloselacke geeignet sind. (Paint, Oil chem. Rev. 92. Nr. 24. 18—20. 62. Chem. 
Markets 30. 40—44. Jan. 1932. Cleveland, U.S.A.) W . W o l f f .

C. Elbel, Herslellung und Eigenschaflen von Kunslliarzen. Die Harnstofformaldehyd- 
u. Phenolformaldehydharze werdon beschrioben. (Piast. Massen 2. 25— 28.) W. W o l f f .

J. Geller, Die Verarbeilung von Kunstliarzprepsloffen. Es wird die techn. Ver- 
arbeitung der Phenolformaldehyd- u. Hartistofformaldehydharze besclirieben. Uber- 
gang in verschiedene Zustande u. dereń Eigg. Prinzip des Pressens. Verschiedeno 
Arten von PreBformen. (Piast. Massen 2. 23—25. Febr. 1932. Dessau.) W . WOLFF.

U. Retzow, Lack und Unlergrund. Einfachc Zaponlackiiberzuge gebon zwar 
direkt auf Stahl keinen geniigenden Rostschutz, leisten jedoch dann gute Diensto, 
wenn der Stahl vor der Zaponierung m it einem metali. Uberzug versehen wird. (Farbę 
u. Lack 1932. 5— 6. 2/1.) S c h e if e l e .

— , t)bcr das Verkochen von Kalkharzlack. (Amer. Paint Journ. 15. Nr. 51E. 
17— 18. 4/12. 1931.) S c h e i f e l e .

H. E. Hofmann, Bewerlung von Nitrocellulosddsungsmilteln. I—III . (Amer. Paint 
Journ. 16. Nr. 11. 20—21. Nr. 12. 18—19. Nr. 13. 15—16. 11/1. 1932.) S c h e if e l e .

Canadian Electro Products Co. Ltd., iibert. von: Howard W. Matheson,
Montreal, Canada, Formkunslmasse, bestohend aus einem Kondensationsprod. eines 
Vinylesters, z. B. Vinylacelat, m it einem Aldehyd, sowie aus Schcllack u. einem Fiill- 
mittel. (Can. P. 288 641 vom 15/11. 1926, ausg. 9/4. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Celluloid Corp., Newark, New Jersey, V. St. A., Plastische Massen aus Cellulose- 
estern zur Herst. von Lacken u. Filmen, bestehend aus 100 Teilen Celluloseaeetat, 
125 Teilen Dibutyl(Dibenzyl-)tartrat, 12 Teilen Trikresylphosphat, 500 Teilen Aceton, 
500 Teilen Methylaceton. Ferner konnen noch Farb- u. Fullstoffe (Gips, Talk, Ba(OH)2, 
Tonorde, TiOa, Fe20 3, Kork, Leder, Kautschuk, Sagespane, Harz, Baumwolle) zu- 
gesetzt werden. (E. P. 358 428 vom 6/6. 1930, ausg. 5/11. 1931. A. Prior. 8/6.
1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Roslschutz-Celluloselacke, be
stehend aus Lsgg. von Celluloseestern hoherer, mehr ais 7 C-Atome enthaltender Fett- 
sauren m it darin 1. Salzen von Sohwcrmetallen m it hochmolekularen Sauren (Fett-, 
Naphthen-, Harzsauren). Man 1. z. B. 20 Teilc Cellulosetrilaurcat in 50 Teilen Bzl. 
u. 50 Teilen Xylol u. gibt 5 Teilc Cu-Naphthenat oder Cu-Oleat, Pb-Naphthenat, Fe- 
Laureat, -stearat, -resinat zu. (Holi. P. 24 895 vom 30/1. 1929, ausg. 15/9. 1931.
D . Prior. 2/2. 1928.) E n g e r o f f .

Atlas Powder Co., Wilmington, iibert. von: Arnold M. Taylor und Arthur 
R. Chapman, Stamford, V. St. A., Pigmenihallige Nitrocdluloselacke fiir Kunstleder 
u. dgl. Man feuchtet das Pigment, z. B. ZnO, m it einem hygroskop. organ. Losungsm., 
wie A., Athyloxalat, -acctat, Aceton, Methylacetat, Methylalkaohol, Aceton-A. usw. 
an u. gibt es zu der Nitrocelluloselsg. Die daraus hergestellten Filme zeichnen sich durch 
hervorragonden Glanz aus. (A. P. 1824177 vom 28/7. 1924, ausg. 22/9. 1931.) Eng.

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Deutschland, Weichmachungsmittel fiir  
CeUuloseester und -ather zur Herst. von Lacken, Filmen, Formstiicken usw., bestehend 
aus dureh Kondensation von Carbonylverbb. m it mehrwortigen Alkoholen (UberschuB 
von Cyclohexanol m it Glycerin in Ggw. von gasformiger HC1) gewonnenen Verbb., z. B. 
2,2-Pontamethylen-4-oxymethyldihydrodioxol, den durch OH-Gruppen substituierten 
sogenannten Dihydrodioxolen, dereń besondere Bedeutung noch darin liegt, daB man 
mit ihrer Hilfe Celluloseesterlacke herstellen kann, die Kautschuk aufzunehmen ver- 
mogen. (F. P. 714 837 vom 7/4. 1931, ausg. 20/11. 1931. D. Prior. 17/6.1930.) E n g e r .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
W. F. Busse, Das Mastizieren des Kaułschuks. E in Ozydationsprozep. Die Ver- 

anderungen des Kautschuks beim WalzprozeB werden auf die Bldg. von fliichtigen 
Peroxyden zuriickgefiihrt, die auch beim Belichten von Rohgummi in Luft mit einer 
Bogenlampe entstehen. Die Anwesenheit derartiger Peroxyde wird durch dio Einw.
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auf die photograph. Platte im Dunkeln nachgewiesen (vgl. VAN ROSSEM u. D e k k e r ,
C. 1927. I. 1233). Dieser Effekt ist stiirker beim Arbeiten auf k. Walzcn ais auf h. 
Gebleichtcr Crepe zcigt eine schwachere Wrkg. ais smoked sheets oder Balata, wahrend 
Spriilikautschuk, Para u. Guayule keinen Effekt aufweisen. Dies wird auf die An- 
wesenheit von Substanzen zuriickgefiihrt, die die gebildeten Peroxyde sofort wieder 
zerstoren. Kupfer- u. Kobaltseifen zerstoren die Perosyde, jedocb aktiviert Kobalt- 
Linoleat nach langerer Zeit ihre Bldg. Der chem. Nachweis der Peroxyde gelingt nicht. 
Dio Bldg. der Peroxyde beim Walzen des Kautschuks wird durch das Auftreten eines 
elektr. Potcntials erklart, das groB genug ist, um den Luftsauerstoff zu ionisieren u. 
sogar zu ozonisieren, so daB eine Oxydation des auf der Walze gestreckten Kautschuks 
unvermeidlieh ist. Diese Ansicht wird erhartet durch die Feststefiung einer Luminescenz- 
erscheinung wahrend des Walzens u. durch Plastizitatsmessungen an Kautschukproben, 
die in Ggw. u. in Abwesenhęit von Sauerstoff gewalzt waren, wobei es sich erweist, 
daB nur geringfiigige Plastizitatsveranderungen auftreten, wenn das Walzen in Ab- 
wesenheit von Sauerstoff gesehieht. (Ind. engin. Chem. 24. 140—45. Febr.
1932.) B l a n k e n f e l d .

Erich Wurm, HersleUung von Palenlgummiwaren. I.—III. (Gummi-Ztg. 46. 
599—600. 634—35. 665—66. 12/2. 1932.) Al b u .

B. Fabrizijew und R. Sastenker, Hygroskopizitdt derMalcrialien der Kaulschuk- 
industrie. I. Best. der Hygroskopizitat von RuB, Ocker, Sb2S6, Lithopone, MgO, 
MgC03, Schwcfelblumen, Blciglatte, Graphit, Kaolin, Baryt, Talk, Kreide, Regenerat. 
Nicht hygroskop. sind Schwcfelblumen, Graphit, Blciglatte, ZinkweiB, Kaolin, Baryt, 
Talk, Kreide. MgC03 mit 4,29%  H20  nahm bei Stehen iiber W. noch 11,4% H20  
auf u. gab beim Trocknen nur 13,87% d»von ab. (Journ. Rubber Ind. [russ.: Shurnal 
resinowoi promyschlennosti] 5. Nr. 2/3. 28—36. 1931.) Sch o nfeld .

B. Fabrizijew und R. Sastenker, Hygroskopizitat der Materialien der Kautschuk- 
industrie. II. (I. vgl. vorst. Ref.) Unters. iiber den EinfluB des Walzprozesses auf 
das Trocknen der ycrschiedencn fur die Kautschukmischung verwendeten Materialien. 
Das Walzen fordert das Austrocknen in sehr ausgesprochenem MaBe. Selbst bei 
Anwendung stark hygroskop. Stoffe erreicht das Gemisch nach kurzem WalzprozeB 
einen 0,36% nicht iiberstcigenden W.-Geh. (Journ. Rubber Ind. [russ.: Shurnal 
resinowoi promyschlennosti] 6. Nr. 7. 13—17. 1931.) Sch o nfeld .

H. J. Muller, Die Bestimmung des wahren spezifisclien Gewichtes von Jiufien unter 
Anwendung verschiedener Versuchsbedingungen. Die Best. der spezif. Gewichtes von 
Adsorptionskohlen u. RuBen im Pyknometer nach der Verdrangungsmethode hangt 
von der Eindringtiefe der verdrangten Fl. ab u. steigt mit der Eindringtiefe. Ferner 
steigt das gemessene spezif. Gewicht m it der angewandten RuBmenge (Verdichtung 
an der Oberflache). Es erscheint unumganglich notwendig, m it konst. RuB- oder Kohle- 
mengen zu arbeiten u. die gefiillten Pyknometer im Vakuum von Luft zu befreien u. 
m it ausgekochter Vcrdrangungsfl. zu versetzen. (Kautschuk 8 . 27—28. Februar
1932.) A lb u .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: George Oenslager, Ohio, Kaulscliuk- 
hydroluilogenid. Man taucht Kautschuk in ein Halogenwasserstoff enthaltendes Medium, 
das von Kautschuk absorbiert wird, ohne ihn zu losen, wie Ester oder Salze organ. 
Hydroxyde m it organ, oder anorgan. Sauren, z. B. Athylformiat, -acetat, Amylacetat, 
A thylnitrat, Diathylcarbonat. Dickere Kautschukgegenstande werden nur teilweise 
durchdrungen. Auch yulkanisierter Kautschuk kann yerwendet werden. H 2F 2 ist nicht 
geeignet. (A. P. 1 841295 vom 9/2. 1929, ausg. 12/1. 1932.) Pan k ó w .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Alterungsschutzmittelfiir Kautschuk, 
besteliend aus Salzen primarer aromat. Diamine m it organ. Sauren, wobei ais aliphat. 
Sauren zwei- oder mchrbas. yerwendet werden, wie die Benzoate, Phlhalate, Naphthoate, 
Naphlhalate, Ozalate, Malonale, Tarlraie, Cilrate des Phenylen-, Toluylen-, Naphthylen- 
diamins, der Be?izidiiie, Tolidine, Dianisidine. (E. P. 365 493 vom 23/7. 1931, ausg. 
11/2. 1932. A. Prior. 24/7. 1930.) P anków .

Irving W. Levine, Montreal, Isoliermischung fiir Isolierband. Man trankt Gewebe 
m it Mineralkautschuldsg., die ctwas Cumarharz enthalt, bringt auf der Seite, die spater 
dem Leiter anliegt, zunachst eine Hartkautschuk- u. dariiber eine Weichkautschuk- 
mischung auf, auf der entgegengesetzten Seite des Gewebes wird eine S-freie K aut
schukmischung aufgebracht. Beim Aufwickeln des Bandes auf den Leiter findet eine 
teilweise Uberdeckung der S-freien m it der Weichkautschukmischung statt, wodurch
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boim Yulkanisieren unter S-Wanderung festc Verbind. zwischen den Schichten entsteht. 
Dio Hartkautschukmischung hat folgende Zus. in lbs: Kautschuk 16,4, Regonerat 22, 
Kienteer 4, Captax 0,2, Stearinsauro 0,2, Baryt 20, Kreide 20, ZnO 6, S 2. — Dio 
Weichkautschukmischung: Kautschuk 17,14, Regenerat 8,8, Kienteer 0,14, Woll-
fett 0,8, Captax 0,2, Agerito 0,2, S 0,8, Stearinsiiurc 0,2, ZnO 2,0, Baryt 7,0, Kreide 5,0. 
Die S-freie Mischung: Kautschuk 25,4, Mineralkautschuk 0,1, Regenerat 6,0, Woll- 
Eett 0,12, Kienteer 3,2, Agerito 0,4, ZnO 3,0, Baryt 12,0, Lithopone 6,0. (A. P.
1 842 616 vom 17/6. 1929, ausg. 26/1.1932.) P a n k ó w .

Adolf Schoeler, Wuppertal-Barmen, Verfahren zur Herstellung eines wasser- 
absloflenden, tuchartigen Sloffes, 1. dad. gek., daB eine oder mehrere Lagen aus lockerem 
Gewebo oder Yliese m it einer oder mehreren Lagen aus ungel. Gummi, Rohkautschuk, 
Gultapercha, Balata o. dgl. durch Erhitzen (auf etwa 120°) u. gleichzeitiges Pressen 
vereinigt u. dadurch impragniert u. yerfestigt werden. — 2. dad. gek., daB die Lagen 
aus Gummi oder gummiartiger M. vor dem Zusammenpressen m it den Stofflagen 
m it gelierenden Pil. bonotzt werden. (D. R. P. 544 324 K. 39a vom 26/8. 1928, 
ausg. 17/2. 1932.) ENGEROFF.

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. von: William Clark Calvert, Akron, 
Gasdichtes Gewebe. Man iiberstreicht das Gewebe m it einem sehr diinnen Kautschuk- 
iiberzug, bringt darauf einen Uberzug aus einem selbstvulkariisierenden Kautschuk- 
zoment, dariiber Oberziige aus Kautsehukmilch m it ca. 67,5% Kautschuk, die Casein, 
Hamoglobin, Gelatine, odor Agar Agar zusammen mit Polyglycerin enthalten konnen. 
Diese t5berzugo erhalten steigende Zusatze an Gelatine usw., bis man nahezu reino 
tłberziige aus Gelatine u. Polyglycerin u. darauf wieder solche aus Kautschukmilch 
u. Gelatine aufbringt. Zuletzt iiberzieht man mehrmals m it reiner Kautschukmilch 
u. dann m it einem Firnis, Lack oder Kautschukiiberzug, worauf die W.-Bestandigkeit 
der t)berziige durch Paraffin erhóht werden kann. Die Gewebo sind undurchliissig fur 
H 2 u . He. (E. P. 365 350 vom 6/2. 1931, ausg. 11/2. 1932. A. Prior. 8/4. 1930.) P an k .

Percy Herbert Head, Attenborough, Impragnieren von Gewebe mit Kautschukmilch. 
Zur Entfernung der Luft wird das Gewebe zunachst im Vakuum behandelt, darauf mit 
einer yulkanisierten Kautschukmilch impragniert u. die Impragnierung durch tlber- 
druck yollendet. Durch Zusatz von Farbstoffen wird die Haltbarkeit des Kautschuk- 
uberzugs verbessert. Man kann auch mit unvulkanisiertsr Kautschukmilch impragnieren 
u. nachtraglich ein Vulkanisierungsmittel zur Einw. bringen. Die Kautschukmilch 
wird durch Bespriihen oder Tauchen in ein Koagulationsmittel koaguliert, das Koagu- 
lationsmittel neutralisiert, ausgewaschen u. das Gewebo gespannt. (E. P. 361 398 vom 
23/7. 1930, ausg. 17/12. 1931.) PANKÓW.

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Douglas Frank Twiss und Samuel Graham 
Bali, Birmingham, Kernschalen fiir Golfballe, bestehend aus Mischungen von K aut
schuk 33, PbO 65, S 1,5, Paraffinwachs 0,5 oder Kautschuk 27, Pb-Staub 70, S 1,5, 
Paraffinwachs 0,5, Alterungsschutz 1,0. Die Schalen werden m it konz. Kautschuk
milch verklebt. Ais Kernfl. verwendet man Glycerin oder S i02-Gel. (E. P. 361628 
vom 28/11. 1930, ausg. 17/12. 1931.) PANKÓW.

X m . Atherische Ole; Riechstoffe.
Francis Chilson, Das Fillrieren voifl Lotions. (Vgl. C. 1932.1. 101.) Praxis u. 

Apparate. (Amer. Perfumer essential Oil Rev. 26. 540—41. 550. Dez. 1931.) E łlmer.
— , Citronen-, Limette- und Cedralol. Gewinnung, Zus., Vorschriften fiir Ver- 

wendung. (Perfumery essent. Oil Record 22. 408—10. 22/12. 1931.) E llmep..
— , Eucalyptusole. Untors. einer Reihe siidafrikan. u. austral. Eucalyptusole, 

insbesondero hinsichtlich ihres Geh. an Cineól. (Buli. Imp. Inst. London 29. 126—37.
1931.) S C H O N F E L D .

Ernest S. Guenther, Algerisches Geraniumól. Kultur, Ernte, Gewinnung, Aus
beute, Produktion, Bestandteile, Verfalschungsmittcl. D .15 0,901; oto =  —9° 44'; 1. in 
2—2,5 Voll. 70°/oig. A.; no20 =  1,4705; SŻ. 5,6; Geranyltiglinat: 30,7%; Gesamt- 
geraniol: 71,2%. Produktion, Gewinnung u. Eigg. von franzos. Ol. D .15 0,896—0,905; 
an =  —7° 30' bis —10° 15'; Geranyltiglinat: 19,4% bis 28% ; Gesamialkohólgeh.: 71,3 
b is75,6%. Span. GeraniumóleigenerDest.: D .16 0,907;an =  —12° 4 0 ';n D 20 =  1,4685;
1. in 1 Vol. 80o/oig. A.; SZ. 8,4; Geranyltiglinat: 28,9%; Gosaratgeraniol: 61,3%; agypt. 
Geraniumól: D .15 0,906; an — —8° 16'; no20 =  1,4690; 1. mit Opalescenz in 2 Voll.
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70%ig. A.; SZ. 8,4; Gcranylliglinal: 22,7%; GesamtjyeramoZ 70,8%. (Amer. Porfumcr 
essential Oil Rev. 26. 545—50. Dez. 1931.) E llmer.

Arno Muller, Ober Paragenosen und 100°loige Riechstoffe. E s wird eino groBero 
Anzahl yon Riechstoffen aufgefiihrt, die geruchlich giinstig (+ ) , oder ungiinstig (—) 
wirkende Beimengungen (Paragenosen, vgl. C. 1931.1. 2402) mitfuhren. (Seifensieder- 
Ztg. 58. 845. 17/12. 1931.) E l l m e r .

Fred Grove-Palmer, Moschus. Quellen des tier., kiinstlichen u. pflanzlichen 
Mosehusduftcs. (Journ. Soe. ehem. Ind. 50. 845. 16/10. 1931.) E l l m e r .

— , Der Citrylidenaceialdehyd. Bldg. dureh Aldolkondensation zwischen Citral u. 
Acetaldehyd u. Isolierung des Aldehyds mittels Aldehydreagenzien aus dem erhaltenen 
Rk.-Gemiseh. An Vcrbena-Extraktól erinnemdcr, haftender Riechstoff. K p .13 125 
bis 127°, D .15 0,9224, no =  1,5216, aj) =  ±  0. (Dtsch. Parfumerieztg. 18. 23. 25/1.
1932.) E ll m e r .

J. Horel, Ricinusól ais Rolisloff in der Fabrikalion der aromatischen Stoffe. Tcchn. 
Ubersicht. (Ćliemicky O bzor 6- 236—37. 1931.) MAUTNER.

Hans ScłunalfuC, Hans Werner und Rudolf Kraul, Zur Bestimmung von Aide- 
hyden und Ketonen in dtherischen Olen. Im  AnschluB an die Feststellung, daB dic Arbeits- 
vorsehrift des neuesten (10.) amerikan. Arzneibuches fiir dic Best. des Zimtaldehyds 
in Cassiaol u. des Carvons im Kiimmelol unbrauehbar ist, andcrten Vff. die Vorsehrift 
ab. Genau 10 ccm des Oles werden im 200 ccm-Cassiakólbchen mit 50 ccm gesatt., 
vorher durch Zusatz von 30 g N aH S03 in 70 ccm H 20  (Phenolplithalein!) neutrali- 
sierter Na2S 0 3-Lsg. versetzt. Das entstehende NaOH wird m it N aH S03-Lsg. neutrali- 
siert, bis bei weiterem Erwarmen unter starkom Schiitteln nach 15 Min. keine Rotung 
mehr auftritt. Nachfiillcn u. Ablesen wie beim Sulfityerf. nach BuRGESS. Die erhaltenen 
Werte stimmen gut m it denen des Sulfit- u. des Bisulfitverf. iiberein. (Ztsehr. analyt. 
Chem. 87. 161—64.1932. Hamburg, Untersuchungsamt d. Chem. Staatsinst.) E c k s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinz Thiene- 
mann, Leverkusen, Julius Drucker, Wiesdorf, und Richard Hartnauer, Lcverkusen), 
Yerfahren zur Gewinnung von Riechstoffen aus Bliiten und anderen Pflanzenteilen nach
D. R. P. 532 379, dad. gek., daB bei Verwendung von Gasen ais Riechstoffiibertrager 
dio Gase vorgetrocknet werden. (D. R. P. 541047 KI. 23a vom 6/5. 1926, ausg. 8/1.
1932. Zus. zu D. R. P. 532379; C. 1931. H. 267IJ  E n g e r o f f .

Calisto Craveri, Essenze e profumi artificiali. Prepąrazione, caratteri, aualisi di 400 sostanzc
odorose artificiali. 2. od. rif. Milano: U. Hoepli 1932. (XII, 516 S.) 24°. L. 28.—. 

[russ.] B. N. Rutowski, Atherischo Olo. Bd. I. Moskau-Leningrad: Staatl. Vcrlag fiir Land-
wirtschaft u. Kolchos-Kooperativen 1931. (594 S.) Rbl. 6.—.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
James H. Mc Glumphy und Jack W. Eiehinger jr., Zucker aus Artischocken. 

Besckreibung der Gewinnung von Lavulose (vgl. C. 1931. II . 2796). (Food Industries
4. 66—67. Febr. 1932. Amcs, Iowa State Coli.) Gro szfeld .

A. E. Williams, Kartoffelglucose. Beschreibung der Fabrikationsmethoden von 
Glucose aus Kartoffcln u. Kartoffelstarke. (Chem. Trade Journ. 90. 151—52. 181. 
Jan./Febr. 1932.) Oh l e .

A. E. Williams, Kartoffeldextrin. Seine heutigen Herstellungsrerfahren. Be
schreibung der Herst. aus Kartoffelstarke durch Erhitzen m it wenig HC1. Bereitung 
des fl. Leimes daiaus. (Chem. Trade Journ. 90. 99—100. 29/1. 1932.) Gr o s z f e l d .

Adam Meiro, Belgien, Gewinnung von Zucker und der festen Begleitsloffe aus 
Riiben- oderZuckerrohrsafl durch Erhitzen m it Erdól, wobei das W. langsam wegdampft u. 
die festen Begleitstoffe, wie EiweiBstoffe, Salze, zuniichst ausfallen. Nach dem Fil- 
trieren wird weiterverdampft, bis alles W. weg ist. Dann wird das Erdol von dom 
festen Prod., das vorwiegend den Zucker enthalt, getrennt u. der Riickstand m it A., A. u. 
anderen Losungsmm. gewaschen. (F. P. 715 447 vom 26/8. 1930, ausg. 3/12.
1931.) M. F. Mu l l e r .

Yoshio Inada, Japan, Gewinnung von weiflem Zucker aus Zuckerrohrsaft durch 
Zusatz von Monocalciumsaccharat u. darauffolgendes Ausfallen des Ca ais CaC03 
durch Einleiten von C02, wobei die Fl. gekliirt wird. Eytl. wird m it Entfarbungskohle



entfarbt. Ygl. E. P. 358331; C. 1932. I. 150. (E. P. 363 476 vom 12/11. 1930, ausg. 
14/1. 1932.) M. F . Mu l l e r .

Sugar Beet and Crop Driers Ltd. und Thomas James Mitchell, London, 
Reinigen ton Zuckersa.fl m it solcher Menge Kalk, daB der wesentliche Anteil an Ver- 
unreinigungen gefallt wird, zunachst bei gewóhnliehcr Temp. u. dann durch rasehes 
Erhitzen, worauf nach dem Filtrieren ein Elektrolyt, z. B. A12(S04)3, in solcher Menge 
bei 75° zugesetzt wird, daB die Farbstoffe u. kolloidalen Verunreinigungen ausgefiilltu. 
fixiert werden. SchlieBlieh wird S 0 2-Lsg. zugesetzt, bis die Lsg. einen pH-Wert von 7,5 
bis 8,0 hat, u. filtriert. (E. P. 364 635 vom 8/10. 1930, ausg. 4/2. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Hans Burmeister, Berlin, Verfahren zur Saluration ton Zuckersaften, dad. gek., 
daB man die Zuckersafte zusammcn mit C 02 oder S 0 2 im Gleichstrom gemeinsam 
unter Druck durch eine Vorr. driickt, die m it unregelmaBigen Korpern, wie Glas- 
perlen, kurzeń Bohrabschnittcn o. dgl., angefiillt ist. (D. R. P. 543 327 KI. 89c vom 
10/7. 1930, ausg. 4/2. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Gebriider Sulzer Akt.-Ges., W interthur, Sehweiz, Verfahrcn zum Trocknen ton  
Zucker, dad. gek., daB der Zucker, nachdem er zur Entfernung der Fl. in einer stetig 
wirkenden Selileuder behandelt worden ist, anschlieBend an den SchleuderprozeB zer- 
stiiubt u. getrocknet wird. Eine Abb. erlautert die Einriehtung, die weiteren An- 
spriichen zugrunde gelegt ist. (Schwz. P. 148 739 vom 11/7." 1930, ausg. 16/10.
1931.) M. F. Mu l l e r .

Louis Hyve, Frankreich, Reinigen ton Rohzucker. Um insbesondere den an- 
haftenden Sirup von den Zuckerkrystallen zu entfernen, wird der Zucker in einer 
zylindr. geneigten Forderschneeke m it einer verd. Zuckerlsg. im Gegcnstrom gewasohen. 
Dazu eine Abb. (F. P. 715 423 vom 21/8. 1930, ausg. 3/12. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Bergedorfer Eisenwerk Akt.-Ges. Astra-Werke, Deutsehland, Reinigen von 
Melasse durch chem. u. therm. Behandlung, wobei die Verunreinigungen ausgeflockt 
u. koaguliert werden, um darauf abgeschleudert zu werden. (F. P. 715152 vom 
13/4. 1931, ausg. 26/11. 1931. D. Prior. 27/9. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Joseph William Thompson und John William Hinchłey, England, Enłfarben 
ton Melasse zwecks Gewinnung yon Hefe daraus, darin bestehend, daB die Melasse 
m it angesauertem W. yerdunnt u. dann einem elektr. Strom unterworfen wird, bis 
die Melasse entfarbt ist. (F. P. 715 785 vom 21/4. 1931, ausg. 9/12. 1931. E. Prior. 
2/6. 1930.) M. F. M u l le r .

International Patents Development Co., Wilmington, iibert. von: William
B. Newkirk, Iliverside, 111., Herstellung ton krystallisierter Dextrose aus einer verd. 
Lsg., die bei der Umwandlung von Starko gewonnen wird, durch fortdauerndes Ent- 
ziehen von W. aus der Lsg., wobei eine fortdauernde Ubersattigung aufrecht erhalten 
wird. (Can. P. 289 073 vom 30/7. 1927, ausg. 23/4. 1929.) M. F. M u l le r .

International Patents Development Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: 
Charles Ebert, William B. Newkirk und Meyer Moskowitz, V. St. A., Reinigen 
ton aus Starkę gewonnener Dextroselosung unter Durchleiten eines elektr. Stromes 
u. unter Zwischenschaltung zwisehen Anodę u. Kathode einer Zwischenschicht, die die 
sauren Ionen der Lsg. durchlaBt. (Can. P. 289 483 vom 25/7. 1927, ausg. 7/5. 
1929.) M. F. Mu l le r .

Aktiebolaget Separator, Schweden, Reinigen ton Starkę. Eine Starkesuspension 
wird zentrifugiert, wobei einesteils ein starkefreier Ablauf u. anderenteils eine konz. 
Starkesuspension durchlauft. Letztere wird m it W. verd. u. in der gleichcn Weise 
gesehleudert. Dieses Verf. kann evtl. noch ofter wiederholt werden. Dazu mehrere 
Abbildungen. (F. P. 715 822 vom 22/4. 1931, ausg. 10/12. 1931.) M. F. M u l le r .

XV. Garungsgewerbe.
Paul Brouąuet, Kuhlung der Gar- und'lLagerkdler. Die direkte Kiihlung des 

giirenden Bieres im Gśirbottich u. im LagerfaB mit Hilfe von Kuhlschlangen u. dio 
indirekte Kuhlung durch k. Luft wird crortert. (Brasserie et Malterie 21. 294—98. 
312—15. 5/1. 1932.) K o lba c h .

Eduard Jacobsen, Die terschiedenen Trubungen und Klarungen in  der Gelranke- 
industrie. A rt der Trubungen u. ihre Beseitigung in der Praxis fiir Branntweine, Obst- 
weine, Schaumweine, Fruchtsafte u. alkoholfreie Getranke. (Osterreich. Spirituosen- 
Ztg. 31. Nr. 3. 3. Nr. 4. 3. 28/1. 1932. Berlin.) Gr o s z f e l d .
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M. Glaubitz und G. Staiger, Uber den Reifezusland abgcprefilar Hefen. Ein G eh. 
bis zu 23% an nicht ausgereiften Zellen benachteiligtc bei den Verss. Triebkraft u. 
Haltbarkeit kaum, diirfto aber bei Stellhefen von Einflufi sein. (Brennerei-Ztg. 49. 
22—23. 10/2. 1932. Berlin, Inst. f. Giirungsgewerbo.) GROSZFELD.

Otto Pampę, Zum Wdrnieverbrauch bei der Herstellung von absolutem Alkohol. 
Entgegen F a l k e n t h a l  (C. 1932. I. 1453) wird fiir die neuen azcotrop. Verff. der 
Distilleries des Deux Sevres u. des Vf. zahlenmaBig ein warmewirtschaftlich erhcb- 
Iicher Vortcil gezeigt. (Ztschr. Spiritusind. 55. 14—15. 21/1. 1932. Halle a. S.) Gd.

E. Parisi und L. Della Barba, Uronsaure, Glucose und Galaktose ais Bestandteile 
einiger oplisch aktiver Substanzen in vollstandig vergorenen Weinen. Exakte Unterss. 
ergaben, daB das von PASTEUR in Tollstandig vergorenem Weine gefundene Gummi u. 
die von B e CHAMP beschriebene, in A. 1. Substanz keine einfachen Galaktosekonden- 
sationsprodd., sondern komplexe Yerbb. sind, welche bei der Hydrolyse eine Uronsaure 
(aus der Gruppe der Glucuronsauren), Glucose u. Galaktose liefern. (Giorn. Biol. appl. 
Ind. chim. 1. 95—102. 1931. Bologna.) G r im m e .

Fred. W. Freise, Herslellung von Speiseessig aus Bromeliaceen (Ananasessig) 
Der Ananasessig (Abacaxiessig) gilt in Brasilien ais der wertvollste Fruchtessig. Die 
Herst. zeigt wenig Storungen, in einem Falle bei starkom Luftzutritt Nebengarung 
in 5 Tagen zu 4,62% Citronensaure. (Dtsch. Essigind. 36. 51—52. 12/2. 1932. Rio de 
Janeiro.) GROSZFELD.

W. Seifert, Einiges uber den Getreidekwass, uber sein Werden und seine Zusammen- 
setzung. Beim Werden des Getreidekwass sind zu unterschciden: Die Quellung, dio 
diastat. Umwandlung der Starkę in Dextrine, die alkoh. Garung sowie die Mannit- 
garung. Letztere setzt ein, bevor der Zucker durch Hefe vergoren ist. Erreger sind auch 
hier, ahnlicli wie boim Wein, Stabchenbakterien. (Osterr. Chemiker-Ztg. 35. 2—4. 
1/1. 1932. Klostcrneuburg, Bundesversuchsstation fiir Wein-, Obst- u. Gartcn- 
bau.) GROSZFELD.

J. Dujardin, Die Bestimmung des Alkohols im  Wein. Beschreibung u. Anwendung
der Destilliervorr. u. des Ebulliometers von D u j a r d in -Sa l l e r o n . (Rev. Viticulture 
76. 53—57. 28/1. 1932.) __________________  Gr o s z f e l d .

Rudolf Horch, Radeberg i. Sa., Garverfahren zur Durchfiihrung der Garung in  
Metallgefdfien, insbesondere in Al-Bottiehen, dad. gek., daB die garende Fl. in den 
GargefaBen nur m it einem Metali in Beriihrung kommt, in denen die bei der Garung 
entstehende Warme durch die metallenen Bottichwande an ein die Bottichwande 
kiihlendes, zwcckmaBig elektr. isolierendes Medium, vorteilhaft Luft o. dgl. abgefiihrt 
wird, um das Auftreten elektr. Potentialdifferenzen in der giirenden Fl. zu vermeiden. 
Durch elektr. isolierte Aufstellung der GargefaBe wird ein ErdschluB zur garenden Fl. 
yermieden. (D. R. P. 543 775 KI. 6 b vom 5/10. 1930, ausg. 10/2. 1932.) M. F. Mu.

Aktiebolaget Separator, Schweden, Gewinnung von Hefe. Die Hefezellen werden 
aus der Garfl. abgeschleudert; wahrend W. aus Zweigkanalen zugeleitot wird. Dazu 
eine Abb. der Zentrifugeneinriohtung. (F. P. 715 700 vom 20/4. 1931, ausg. 7/12.
1931. Schwed. Prior. 1/5. 1930.) M. F. Mu l l e r .

,,Salvis“ Akt.-Ges. fiir Nahrmittel und Chemische Industrie, Osterreich, 
VerfaJiren zur Herstellung von Trockenhefe. Der abgetrennten festcn Hefe werden 11. 
Ca-Salze, z. B. milchsaures (u.) odor phosphorsaures Ca, zugesetzt, worauf dio M. 
bei 30 bis 35° getrocknet wird. (F.P. 716259 vom 29/4.1931, ausg. 17/12.1931.) M.F.M.

Norddeutsche Hefeindustrie A.-G., Berlin, Herstellung von Melassehefe. Die 
verd., m itH 2S04 angesiiuerte u. zum Sieden erhitzte Melasse wird m it geloschtem Kalk 
versetzt. Nachdem sich der entstandene Gips zusammen m it den Verunreinigungen 
abgesetzt hat, wird die klare Melasselsg. nach Zusatz von 0,5— 10% Nahrsalzen, z. B. 
NH 4-Phosphat, in iiblicher Weise zur Erzeugung von Hefo benutzt. Eino Ausfiihrungs- 
form des Verf. besteht darin, daB die vorbehandelte Molasse m it gebranntem Gips ver- 
setzt wird. (Hierzu vgl. E. P. 308471 u. D . R. P. 483329; C. 1929. II . 1864 u. 3255.) 
(N. P. 46 780 vom 6/8. 1928, ausg. 12/8. 1929. D . Prior. 6/7. 1928.) D r e w s .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
L. H. Lampitt, Der Ghemiker und die Nahrungsmittel. Hinweis auf einige durch 

die Chemie zu lósende Probleme wie Geschmack u. Zus. yon Fleisch beim Aufbewahren
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u. Gefricren, Reifung u. Aufbewahrung von Friichten u. Gemiisen, Fragen der Mullerei, 
Biickerei u. a. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 83—84. 29/1. 1932.) Gr o s z f e l d .

Alessandro Besozzi, Uber die Bedeutung des Phosphors bei der Brolbereilung. 
Vf. weist auf dłe groBe Wichtigkeit des P  fiir die menschliche Ernahrung, sowie auf 
dessen Bedeutung ais Hefenahrung hin. Deshalb werden in neuerer Zeit der zur Brot- 
bereitung benutzton Hefo P-Praparate zugesetzt. Es werden Analysen soleher mit 
P-Zusatz gebackencr Brotc ausgefiihrt u. dereń Eigg. im Yergleich m it anderem, ohne 
P-Zusatz bereiteten Brot beschrieben. (Giorn. Farmac. Chim. 80. 415—35. 463—66. 
Oktober/November 1931.) . F i e d l e r .

W. H. Parker, ,,Qualildt“ bei Kartoffdn. Anregung zur Ausarbeitung eines chem. 
oder meehan. Unters.-Verf. zwecks Priifung von Kartoffelsorten u. der Eignung von 
Boden zur Erzielung hochwertiger Sorten. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 94—95. 29/1.
1932.)  ̂ Gr o s z f e l d .

M. Davey, Konservierung von Apfeln durch Olemulsionsspritzungen. Apfcl von 
gespritzten BiŁumen zeichneten sich durch hohere Haltbarkcit aus. (New Zealand Journ. 
Agricult. 42. 34. 1931. Mapua [Nelson].) Gr im m e .

R. Nuccorini, Neuere Unlersuchungen uber Friihreife und Spdlreife und die Fruchl- 
sduren. (Vgl. C. 1931. I. 1191.) Die mit Kirschen, Pfirsichen u. Pflaumen ausgcfiihrten 
Vcrss. ergaben im allgemeinen eine Reifeverzogerung durch Weinsaure, Citronensaure 
u. Apfelsiiure in abfallender Folgę. Je  hoher der Sauregeh. der Friichte, desto spater 
die Reifung. (Annali Chim. appl. 22 . 10—16. Jan. 1932. Pisa.) Gr im m e .

Loomis Burrell, Mełalle und Milch. (Vgl. C. 1932. I. 888.) Erfahrungon bc- 
treffend Eignung der verschiedcnen Metalle, Al ais Metali fiir Milchbehalter, Metalle 
u. Nebengeschmack, Verschiedenheit des Angriffes von k. u. h. Milch bzw. KiihlfU. u. a. 
(Milk P lant Monthly 21. 37—42. Jan. 1932.) GROSZFELD.

H. T. Gebhardt und H. H. Somrner, Die Loslichlce.it von Metallen in Milch. II. 
Unłerwasser-Korrosionsversuche verschiedener Metalle in Milch. (I. vgl. C. 1931. II. 
2945.) Die Lóslichkeit von Alleghenystahl, rostfreiem Stalli, Al u. yerzinntem Cu 
war bei saurer Milch bei Zimmertemp., bei Frischmilch m it vcrschiedenen Tempp. 
u. 0 2-Gehh. sehr gering. — Einzelheiten iiber vcrschiedene Metalle, Tabellen, Kurven 
usw. im Original. (Journ. Dairy Science 15. 42—61. Jan. 1932. Wisconsin, Agricult. 
Experim.-Station.) GROSZFELD.

Colin G. Fink und Frederick A. Rohrmann, Die Korrosion von Metallen durcli 
Milch. Der natiirliche Cu-Geh. von Milch schwankt zwischen 0,3—0,7 pro Million. 
Bei der Pasteurisierung konnen diese Grenzen, besonders bei erhóhten Tempp., nach 
unten oder oben yerandert werden. Bei K ontakt m it Ni-App. geht Ni fiir nieder- 
geschlagenes Cu in Lsg. Ni korrodiert in Milch mehr in Abwescnheit von 0 2, Cu mehr 
in Gg^v. von 0 2. Starkę CrNi-Stahle (18-8-Legierung), yerchromtes Cu u. Ni sind fiir 
Milch sehr korrosionsbestandig. (Joum . Dairy Science 15. 73—86. Jan. 1932. New 
York, Columbia-Univ.) GROSZFELD.

L. W. Hostettler, Korrosionseinfliisse bei Molkereieinrichtungen. Verhaltungs- 
ratsehlage zur Korrosionsverhiitung, auch bei 18-8-Legierung (Alleghcnymetall): Rein- 
haltung, Neutralisierung der Kiihllaugen, Fernhaltung von Luft daraus, Erdung der 
Elektromotoren, Anwendung chem. Stcrilisierungsmittel kurz vor Gebraueh der App., 
Trocknung u. Einfettung m it Hammeltalg nach Behandlung m it Leitungswasser. 
(Milk Plant Monthly 21. 35—36. Jan. 1932. Alleghcny Steel Comp.) GROSZFELD.

C. Htittig, Uber die Entstehung von Milchsaurestreplokokken aus Bakterien der 
Coligruppe. Auf verschiedenen Pflanzen, meist Grasern von Wiesen u. Weiden, konnten 
keineMilchsiiurestreptokokken gefunden werden, fast regelmaCig aber nach Anreicherung 
in Milch oder Malzmaische nach RUSCHMANN u . K o c h . In  Sauerfutter wurden die 
Streptokokken erst nach 6— 8 Tagen, entstanden aus Bact. coli, var. albidoliąuefacicns, 
gefunden. (Milehwirtschaftl. Forsch. 12. 455—71. 27/1. 1932. Wangen, Allgau, Staatl. 
Milchw. Lehr- u. Forschungsanst.) GROSZFELD.

L. Musso und Germain, Scliwankungen des Fettgehaltes der Kuhtnilch im  Gebiele 
von Algier. Durchpriifung des Geh. an Fett, sowie der Quotienten Fett/Lactose u. 
Fett/Casein an Einzelmilch von 305 Kiihen, Feststellung so bedeutender Schwan- 
kungen, daC sie den Entrahmungsnachweis in der Regel verhindern. Einzelheiten 
im Original. (Lait 11. 924— 42. 1022—37. 12. 21—37. Jan. 1932. Alger, Faeultś de 
med. et de Pharm.) GROSZFELD.

B. H. Webb, Die Wirkung der einfachen und doppelten Homogenisierung von 
Rahm auf die Hitze- und Labgerinnung sowie auf die Fettausscheidung. Die Homo-
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genisierung des Rahms yermindert seine S tabilitat gegen Hitze u. Labgerinnung. Unter- 
sehiede in Homogenisationstemp. u. -druck becinflussen die Gerinnungszeit. Doppelte 
Homogenisicrung bei 80° m it zweitem Druck von etwa 500 Pfund/Quadratzoll wirkt 
giinstig auf Hitzestabilitat yon Rahm m it mehr ais 15% Fett, 2000 Pfund sind un- 
giinstiger ais einfache Homogenisierung. Einfach bei 4000 Pfund homogenisierter 
Rahm zeigt nach einigen Monatcn Fettabscheidung, bei hoheren Drueken etwa pro- 
portional zu denselben weniger. Auch Rehomogenisierung bedingt geringere Fett- 
ausscheidung ais einfache. (Journ. Dairy Science 14. 508—26. Nov. 1931. Washington, 
U. S. Dep._ of Agricult.) G r o s z f e l d .

H. Raistrick, Die Milchpasteurisierung. Grundlagen der Pasteurisierung, Be
schreibung u. Abbildung yon Pasteurisierungsapp. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 88—92. 
29/1. 1932. London, Sehool of Hygiene and Tropical Medicine.) GROSZFELD.

Earle G. Brown, Keine Uberlegenlieit der Rolimilch gegcniiber pasteurisierter ais 
Nahrungsmillel. Bericht eines Ausschusses, Referate aus einsehlagigen Abhandlungen. 
(Milk P lant Monthly 21. 28—32. Jan. 1932. Kansas State Board of Health.) Gd.

Chas. Murray, S. H. Me Nutt und Paul Purwin, Die Wirkung der Pasleuri- 
sierung auf Brueella melilensis var. suis. Nach den Verss. geniigten 62—63° u. 3 Blin., 
um die boyinen u. porcinen Arten von Brueella zu toten. (Journ. Dairy Science 15. 
6—13. Jan. 1932. Ames, Iowa State Coli.) Gr o s z f e l d .

A. Miyawaki, K. Kanazawa und S. Kanda, Die Verdaulichkeit des Proteins 
von nach verschiedenen Vcrfahrcn hergeslellier Trockenmilch. Bei einigen Trockenmilch- 
sorten ist die Verdaulichkeit ebenso groB wie boi Frischmilch, sie wird durch Erhóhung 
des Sśiuregeh. der rekonstruierten Mileh, am meisten durch Zusatz von HC1 bei der 
luinstlichen Pepsinverdauung erhoht. Milehpulyer ist gleich nach dem Offnen der Biichsc 
besser ycrdaulich ais nach Lufteinw. Der Yers. mit weiBen R atten ergab weit geringere 
Unterschicde in der Verdauliohkcit. Die sehloohte Proteinverdaulichkeit einer Sorte 
war anscheinend durch Neutralisierung u. Zuekerzusatz vor der Trocknung yerursacht. 
(Journ. Dairy Science 15. 62—70. Jan. 1932. Sapporo, Japan, Univ.) G r o s z f e l d .

G. Testoni und W. Ciusa, Der Ursprung des Diacetyls in  Butler. (Vgl. C. 1931.
II. 511.) Vff. folgern aus ihren Unterss., daB die Ggw. yon Diacetyl in B utter ganz 
nebensachlich u. daB es nicht ais Trager des Butteraromas anzusprechen ist. Es bildet 
sich im Gegensatzc zum Methylacetylcarbinol durch Einw. yon Lab auf die Milch. 
(Annali Chim. appl. 22 . 44—48. Jan. 1932. Bari.) Gr im m e .

Hugh L. Templeton und H. H. Sommer, Fakloreti, die Konsislenz und Struktur 
von Schmelzkćise beeinflussen. Na-Citrat gab die besten Erzeugnisse, dann Rochelle- 
salz, das aber leicht mehlige, kornige Struktur u. schlcchtes Schmclzen bewirkte. Noeh 
schlechter war NaaH P 0 4, das ein weiches seifiges Prod. lieferte. Kórnigkeit ist oft 
m it Luftmangel in den Zellen u. Fettabscheidung yerbunden. An NaCl geniigt 1%. 
Bei ph 5,7—6,3 waren die Unterschiede in Konsistenz u. S truktur gering, auf beiden 
Seiten dieser pn-Grenzen wurden Mangel beobachtet. Weitere Angaben iiber EinfluB 
des W.-Geh., des Quotienten Casein/Fett u. Alter des Kases. (Journ. Dairy Science
15. 29 u. 41. Jan. 1932. Wisconsin, Agricult. Esperim. Station.) GROSZFELD.

Josef Csiszar, Die anaeroben Sporenbildner ais Ursache der Schmelzkaseblaliung. 
In aufgeblahten Schmelzkasen wurden wiederholt immer nur anaerobe Sporenbildner 
wie B. sporogenes, B. putrificus u. B. saccliarobutyricus in groBer Zahl gefunden. 
Andere Bliihungsorreger bei Rohkase uberleben kaum die Sehmelztempp. (Mileh- 
wirtschaftl. Forsch. 12. 485—93. 27/1. 1932. Magyaróvar, Ungarn, Kgl. ungar. Milchw. 
Forschungsanst.) GROSZFELD.

L. Bellucci, Cdlulosebestimmung in Oetreidemehlen und ihren Nebenproduklen. 5 g 
Mehl oder 2 g GrieB werden m it einer Mischung aus 45 g 80%ig. Essigsaure u. 4,5 ccm 
HNOa (D. 1,4), 3 g Gebaek oder 0,3 g Nachmehl oder Kleie m it einer Mischung aus 
30 g Essigsaure u. 3 ccm H N 03 im Kolben mit eingeschliffenem, 70 cm langem Kiihl- 
rohr zunachst uber kleiner Flamme, spater starker u. im ganzen 25 Min. lang unter 
ófterem Umschwenken erhitzt. Die Fl. wird durch gliihbaren Filtertiegel an der Saug- 
pumpe h. filtriert, der Celluloseruckstand zunachst m it 5 ccm der w. Sauremischung, 
dann m it 20 ccm sd. W. ausgewaschen, m it wenig A. durchfeuchtet, m it 20 ccm A. 
entfettet, schlieBlich m it sd. W. bis zum Versehwinden des Essiggeruchs ausgewaschen. 
Trocknen bei 105°, wagen, gliihen u. wieder wagen. Gliihyeriust =  aschefreie Roh- 
faser. Die Rohfaser ist schneeweiC. Die erhaltenen Werte stimmen sehr gut m it denen 
der alten, aber bedeutend umstandlicheren Methoden iiberein. (Annafi Chim. appl. 
2 2 . 25—31. Jan. 1932. Perugia.) Gr im m e .



Schem und Gorli, Technik einer neuen Reaktion zur Erkennung der Pasteur isation 
der Milch iiber SS°. Zu 1 ccm Milcli gibt man 1 Tropfen l,5% ig. Meerschwreinchen- 
Blutkorperchen-Aufschwcmmung (nacli naherer Angabe gewonnen), sehiittelt u. bc- 
liiBt 2 Stdn. bei 38° im W.-Bade. .Bei Rohmilch entsteht roter Ring in der Rahm- 
sehicht, kcin Sedimcnt, bei auf iiber 68° erhitzter Milch rotes Sediment, ahnlich wic 
bei der Hamagglutination, bisweilen rosa Ring, aber stets sehr zart. Unterscheidung 
von iiber 70° erhitzter Milch mit der Guajacolprobc. — Die Rk. gelingt auch bei W.- 
Zusatz bis 20%> niclit bei saurer u. entrahmter Milch. — Mit Tierkohlc s ta tt Blut- 
korperchen ahnliche, aber weniger gute Rk. (Lait 12. 17—19. Jan. 1932. Monte- 
video.) Gr o s z f e l d .

F. G. Kohn und Ewald Klenim, U ber die Erkennung der dauerpasteurisierlen 
Milch mit der Ringbildung nach Scliem-Gorli. (Ygl. vorst. Ref.) Bericht iiber giinstige 
Praxis-Erfahrungen mit der Rk. (Lait 12. 19—21. Jan. 1932. Carlsbad.) Gr o s z f e l d .

Jos. Klang, Nachweis des Baclerium coli in Milch durch Gasbildung in Gentiana- 
violett-Gallepepton-Milchzuckerlosjing. Der Nahrboden yon K e s s l e r  u. SwENARTON 
(1927), der andere gasbildende Keirne nicht aufkommen laBt, ermoglichte siehere E r
kennung des Bact. coli, wie Nachprufung an Hunderten von Verss. erwies. (Milch- 
wirtschaftl. Forsch. 12. 494—99. 27/1. 1932. Wien.) Gr o s z f e l d .

fitienne Louis Bruyer, Algerien, Herstellung eines Malz-Milchprdparales. Man 
vermischt Malzextrakt, Getreidemehl miteinander u. setzt Casein oder Milchpulver zu, 
worauf die M. durch ein Haarsieb getrieben wird. Das Prod. soli in der Bśickerei, 
Pastetenhcrst. u. dgl. verwendet werden. (F. P. 718 243 vom 21/5. 1931, ausg. 21/ 1.
1932.) S c h u t z .

Helene Lenk und Carl Sychrowski, Wien, Iiafjeepraparat. Man dampft Kaffee- 
extrakt im Yakuum bis zur Sirupdicke ein, setzt dann Trockenmilch u. Zucker zu u. 
dampft die M. im Vakuum zu Ende ein. Nach dem Trocknen konnen der M. fein ver- 
mahlene Kaffeebohnen in gei'inger Menge zugesetzt werden, um das Aroma frischen 
Kaffees zu erzielen. (Oe. P. 126 349 vom 4/7. 1930, ausg. 11/ 1. 1932.) S c h u t z .

Atlantic Coast Fisheries Co., New' York, Herstellung von Gefrierfleisch oder Gefrier- 
fisch, 1. dad. gek., daB das zu gefrierende Gut vor dem Gefricren durch Behandlung mit 
wss. Lsgg. von Alkalien oder Neutralsalzen schwacher Sauren, z. B. Hydroxyden oder 
Gitraten des Na, K  oder N H 3 auf einen pn-Wert gebracht wird, der so nahe bei dem 
pn-W ert von lebenden Tieren bzw. Fischen liegt, wrie es, ohne den pn-Wert des lebenden 
Tieres zu uberschreiten, prakt. durchfiihrbar ist u. der annahernd zwischen 6,9 u. 7 
liegt. — 2. dad. gek., daB die Behandlungslsg. NaCl zur Erhohung des osmot. Druckes 
enthalt. (D. R. P. 543 929 KI. 53c vom 29/3. 1929, ausg. 11/2. 1932. A. Prior. 9/5.
1928.) Sc h u t z .

Aktieselskabet Fisketerring, Oslo, Konservieren von Klippfisch durch Trocknen.
Das Verf. besteht in der Kombination der iiblichen Lufttrocknung u. dem Austreiben 
des W. durch PreBwrkg. von ca. 1—2 at, wobei die Feucktigkeit durch geeignete 
Zwischenlagen von z. B. Filz aufgesaugt wird. Der Trockenvorgang ist auf diese 
Weise bereits in 3—8 Tagen beendet. (N. P. 46 923 vom 22/1. 1925, ausg. 9/9.
1929.) ____ ____________ D r e w s .

[russ.] Alexandra Konstantinowna Danilowa, Chem. Zusammensetzung, physilcalische Eigg.
Calorienwert und Pigmentierung von Hulmereiern yerschiedener Arten und in ver-
schiedenen Perioden des Legens. Moskau-Leningrad: Staatl. Verlag fiir Landwirtschaft
und Kolchos-Kooperativen 1931. (100 S.) Rbl. 1.10.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Oscar H. Wurster, Fettschmelze im Kreislauf. Beschreibung einer Anlage, bei der 

das zu entfettende^Material durch eine Reihe von Heizr6hren im Kreislauf geleitet wird. 
(Soap  7. 79—82. Dez. 1931.) S c h o n f e l d .

W. Schindler und E. Romer, Uber die Verdnderungen von Dispersionen sul- 
fonierter Ole beim Erhitzen. (Vgl. C. 1930. II. 1645.) Vff. haben die Emulsionen einer 
Reihe techn. sulfonierter Ole (sulfonierte Trane, sulfonierte Ricinus- u. Klauenóle) 
untersucht, die vorwiegend in der Kalte feinteilige Emulsionen oder fast klare Sole 
lieferten, also hochsulfoniert waren. Die Hitzeempfindlichkeit aller ohne Zusatz unter- 
suchter sulfonierter Ole w’ar weitgehend von der Konz. abhiingig. In  einigen Fallen
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erwiescn sich die yerd. Emulsionen ais kochbestandig, wahrend die konzentrierteren 
hitzeempfindlich waren. Bei Oberschreitung einer gewissen Konz.-Grenze tra t bei 
1-std. Erhitzen auf dem W.-Bad kraftigo Olabscheidung aus den Emulsionen ein. — 
Durch Zusatze von Mineralól zu sulfoniertem Tran-kann in gewissen Mischungsverhalt- 
nissen weitgehende Kochbestiindigkeit erzielt werden. GróBere Zusatze an Mineralól 
machen dio Dispersion wieder hitzeempfindlich. Mit sulfoniertem Ricinusól konntc 
Mineralól nicht unmittelbar dispergiert werden. Die nach Zusatz yon Olsaure erzielten 
Dispersioncn zeigten je nach Konz. yerscliiedeno Abstufungen der Hitzecmpfindlich- 
keit. — Zusatze von NH3 wirken yerschieden. Bei der Dispergierung von sulfonierten 
Olen ohne Mineralólzusatz erweist sich NH3-Zusatz zum Dispergierungswasser meist 
giinstiger ais die Behandlung des sulfonierten Ols m it NH3 u. nachheriges Dispergieren 
m it reinem W. Bei mineralólhaltigen Gemischen dagegen ist letztere A rt des NH3- 
Zusatzes yorteilhafter. Sichtliche Verbesserungen der Lager- u. Hitzebestiindigkeit u. 
der Feinteiligkeit traten erst ein, wenn der NH3-Zusatz den. pn-Wert iiber etwa 7,5 
erlióht. (Collegium 1931. 349—58. Rannersdorf b. Wien.) GlERTH.

Adolfo Romeo, Uber das Samenol der Cilrone. PreBausbeute 10%. Das filtrierte 
Rohól ist goldgelb, hat angenchmen Geruch u. schwach bitteren Geschmack. D.ls 0,9230, 
n D25 =  1,4701, VZ. 193,2, JZ. 108,0, ac =  —0° 24', freie Saure 3,38%. Trocknungs- 
k raft 5,10% 0 2, E. der Fettsauren 36,5°. Das Ol ist sehr reich an Vitamin A. (Industria 
chimica 6. 1383—84. Dez. 1931. Messina.) G r ij im e .

C. L. Bird, Wasserhaltige Trockenseifen. (Vgl. C. 1932. I. 308.) Unters. uber 
dio Wrkg. des Zusatzes von W. zu einem Gemenge von K-Oleat, „W hite Spirit“ (hoch- 
siedendes Bzn.), techn. Sprit u. freier Olsaure. Die Bedingungen fiir Lsg., Bldg. sta- 
bilcr Emulsionen u. fiir Entmischung werden festgelegt. Fiir haltbare, konz. Lsgg. 
darf der Geh. an techn. Sprit nicht iiber 5%, der Geh. an yerseifter Olsaure nicht iiber 
60% sein. (Journ. Soc. Dyers Colourists 48. 30—33. Febr. 1932.) FRIEDEMANN.

C. H. Keutgeu, Glycerinverluste durch Garung, wahrend der Verdampfung und durch 
andere Ursachen. Es wird auf einige Ursachen von Glycerinverlusten hingewiesen, 
die sich teilweise bei der Glyceringewinnung yermeiden lassen. (Seifensieder-Ztg. 58. 
823—25. 10/12. 1931.) S c h o n f e l d .

Fr. Kirchdorfer, Lederlreibriemen, ihre Pflege und Behandlungsmillel. Vorschriften 
fiir Riemenfette, Adhasionswachse u. dgl., neben eingehender Schilderung der Treib- 
riemenbehandlung. (Seifensieder-Ztg. 58. 833—34. 847—49. 17/12. 1931.) S c h o n f .

Soc. Fabre & Cie., Frankreich, Herslellung vón Seifen. Man yerbessert Seifen 
aller Art, indem man ihnen Sekrete tier. Driisen einyerleibt. (F. P. 698 716 yom 11/10.
1929, ausg. 3/2. 1931.) E n g e r o f f .

August Jacobi Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Schmierseife. Das Verf. 
ist dad. gek., daB man der schwarzen Seife zweckmaBig geringe Mengen yon Starkę 
oder Mehl beliebiger Herkunft, insbesondere aber Kartoffelmehl, einyerleibt. (F. P. 
717 298 yom 20/5. 1931, ausg. 6/1. 1932. D. Prior. 23/3. 1931.) E n g e r o f f .

Maurice Sado, Frankreich, Schmierseife. Ais Fettansatz verwendet man Sojaól- 
fettsaure, die yerseift wird m it KOH von 15° Be, K„C03 von 15° Be, Na2C03 yon 32° 
Bś, K 2C03 von 47° Be. Zugegeben wird femer naturliches, gesiebtes CaC03; gefarbt 
wird insbesondere mit Anilinrot. (F. P. 702 365 vom 18/9. 1930, ausg. 7/4. 1931.) E ng.

Benvenuto Hauptmann, Deutschland, Uberfeltete Rasicrseife, dad. gek., daB sie 
nicht weniger ais 30%  — auf die fertige Seife berechnet — u. nicht mehr ais 45%, zweck
maBig nur bis zu 40%  Vaselin entlialt. (E. P. 365 047 yom 10/10.1930, ausg. 11/2.1932.
D. Prior. 16/10. 1929.) E n g e r o f f .

Cyprien Gillet, Frankreich, Herslellung von Harzseifen. Ais Verseifungsmittel 
yerwendet man ein Gemisch von Alkalicarbonat, Alkalibicarbonat u. NH4OH. Der 
VerseifungsprozeB erfolgt zweistufig. In  der ersten Verf.-Stufe wird nur ein Teil des 
Harzansatzes mittels Alkalicarbonat u. -bicarbonat yerseift. Im  zweiten Gang wird 
die Verseifung mittels NH4OH zu Ende gefiihrt. Eine besonders ausgebildete Ver- 
seifungsyorr. wird an Hand einer Zeichnung erlautert. (E. P. 361 335 yom 16/6. 1930, 
ausg. 17/12. 1931. F. P. 711635 vom 22/5. 1930, ausg. 14/9. 1931.) E n g e r o f f .

Pierre-Paul-Alphonse Chapelle; Frankreich, Binissteinseife, bestehend aus 50%  
Talgseife, 43% feinstem, weiBem Bimsstein, 5%  Glycerin, 2% Harz. (F. P. 693 580 
vom 9/4. 1930, ausg. 21/11. 1930.) E n g e r o f f .

Louis Rouget, Frankreich, Herstellung von Waschlaugen. Man yermisclit Na,C03 
oder andere Alkalisalze m it gesatt. Sauren niederen Molekulargewichtes oder m it
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Seifen, die aus gesatt. Fettsiniren hergestellt worden sind. (F. P . 709 497 vom 22/4.
1930, ausg. 7/8. 1931.) _________  _____ E n g e r o f f .

[russ.] G. S. Margolin, Margarinefabrikatiou. Łcningrad-Moskau: iSnabkoopgis 1931. (79 S.)
Rbl. 1.50.

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

William G. Chace, Einfiilirende Sludie iiber Textilmikrobiologie. IV. (III. vgl. 
C. 193 2 .1. 1313.) Technik der Mikrobiologie. Sterilisieren der Kulturen durch trockene 
Hitze, stromenden Dampf u. (modernste Methode) Diimpfen unter Druck; Pasteuri- 
sieren, Filtrieren, Vorbereitung, Beschickung u. Entleerung von Petrischalen, Anlage 
von Nahrgelatinen u. anderen Nahrboden. (Amer. Dyestuff Reporter 21- 29—32. 4/1.
1932.) F r ie d e m a n n .

A. F. Kertess, Neue Verbesserungen an Verfahren fiir  die Teztilschlichlerei. 
(Journ. Soc. Dyers Colourists 48. 7— 9. Jan. 1932. — C. 1932. I. 468.) F r ie d e .

J. J. Gibson, Neue Ideen iiber das Schlichłen von Baumwollgarnen. (Textile 
Colorist 53. 823; 850. Dez. 1931.) F r ie d e m a n n .

H. H. Willis, Die Beziehung zwischen der Entkórnujig und der Spinnfdhigkeil der 
Baumwolle. (Cotton 96. 29—33. Jan. 1932.) F r ie d e m a n n .

Dorothy Nickerson, Bemerkung iiber die Farbę von Baumwollfaser. Beobach- 
tungen u. Farbmcssungen an der nicht bleichbaren, sog. „blauen Baumwolle“ (Blue 
Cotton). (Textile Colorist 53. 805—07. Dez. 1931.) F r ie d e m a n n .

J. I. Hardy, Methode zum Studium der Schuppenstruktur von markerfiillten oder 
pigmentierten tierischen Fasem. Herst. von Praparaten fur Mikrophotographie durch 
Einbetten in Celluloid u. Schneiden m it dem Mikrotom. (Journ. Textile Inst. 23. 
Transact. 1—5. Jan. 1932.) F r ie d e m a n n .

J. Manby, Ferbesserte Methode zur Sichtbarmachung der Schuppenstruktur von 
Wolle und Haar. (Vgl. vorst. Ref.) (Journ. Textile Inst. 23. Transact. 5— 13. Jan.
1932.) F r ie d e m a n n .

N. H. Chamberlain, Der Schwcfelgehalt und die Feuchtigkeitsaufnahme von ent- 
schupptem Menschenhaar. Vf. beschreibt zunachst eine Methode, um Mensche?ihaar 
in groBeren Mengen durch Reiben m it feinem Schmirgel von der aufieren, schuppigen 
Hulle zu befreien; er zeigt, daB S-Geh. u. W.-Aufnahme von so behandeltem u. n. 
Haar gleich sind. (Journ. Textile Inst. 23. Transact. 13—16. Jan . 1932.) F r i e d e .

E. Elod und E. Silva, Zur Kenntnis der Erschwerung von Naturseide. (Studien 
iiber Beiz- wid Farbevorgaiige. X I. Mitt.) (IX. vgl. C. 1930. II. 3216.) Vff. konnten 
die A rt der Einlagerung der Beschwerungsmittel in der Seide durch Mikrophotogrammo 
naohweisen, wenn sie die Seide bzw. die Faserąuerschnitte m it Hamatein farbten. Sie 
konnten so zeigen, daB bei reiner Zinnerschwerung das Zinnhydroxyd Tornehmlich 
in der Kittsubstanz der Faser abgeschieden wird; dies lieB sich besonders nach Quel- 
lung der Seide m it Kupferoxydammoniak zeigen. Bei starker Zinnerschwerung war 
das Hydroxyd fadenfórmig durch die ganze Faser, anscheinend entsprechend der 
Fibrillarstruktur der Seide, Terteilt. Weiter untersuehten Vff. n. mit Zinn-Phosphat- 
Wasserglas erschwerte Seide, indem sie Seide u. Zinn durch HC1 auflosten u. das hinter- 
bleibende SiOa-Skelett photographierten. Die Kieselsaure tr i t t  nur dort auf, wo schon 
Zinnhydroxyd abgeschieden ist u. um so starker, je mehr Zinn vorhanden war. (Melliands 
Textilber. 12. 757—59. Dez. 1931.) F r ie d e m a n n .

Nellie Myres Roberts und Pauline Beery Mack, Studie iiber den Einflu/3 von 
Licht und Luft auf die physikalischen Eigenschaften von erschwerten und unerschwerten 
Seiden. Vff. untersuehten Seidengewebe, die teils unerschwert, teils zu 14—62% er- 
schwert waren. Die Erschwerung war m it Zinnchlorid u. Dinatriumphosphat, teilweise 
m it nachfolgendem Wasserglasbad, teilweise m it einem handelsiiblichen Mittel aus- 
gefiihrt. Die hocherschwerten Seiden zeigten schon bei der Erschwerung einen starken 
Riickgang der ReiBfestigkeit, der bei Lagerung im Dunklen u. bei Belichtung mit 
Tageslicht oder Quarzlampe noch stark zunahm. Zwei handelsiiblich hocherschwerte 
Muster zeigten, 4 Monate im Zimmer beleuchtet, eine Festigkeit von nur 4,4 bzw. 4,77% 
der urspriinglichen Festigkeit. Im  eyakuierten Rohr war dio Festigkeitsabnahme 
beim Lagern etwas geringer ais in Luft. (Journ. Home Economics 24. 151—65. Febr.
1932.) F r ie d e m a n n .
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Anne Argue D’01ier und Pauline Beery Mack, Einflup der Lagerung im  
Dunklen auf die Bruchfesligkeit von erschwcrten und unerschwerten Seiden. (Vgl. vorst. 
Ref.) Der EinfluB einer Lagerung im Dunklen iiber Zeitriiume von 6—31 Monate 
auf erschwerte, wie auch unerschwerte Seiden war im Verhaltnis zu den Festigkeits- 
verlusten bei Belicbtung nur gering. (Journ. Home Economies 24. 165—70. Febr.
1932.) ' F r ie d e m a n n .

F. B. Webster, Die HersleUung von Filżliuten. (Textile Colorist 53. 838—39. 
850. Dez. 1931.) F r ie d e m a n n .

Ben B. Fogler, Nutzbarmachung ton Holzabfull in den chemischen Induslrien. 
Verwendung der Abfalle zur Heizung, in der trockenen Dest., zur Herst. von Faserbrei, 
Papier u. Pappen, in der Industrie des Łinoleums, der piast. Massen, der Sprengstoffe 
usw. (Trans. A. S. M. E. Wood Industries 53. Nr. 21. 75—79. Dez. 1931. Cambridge, 
Mass.) K o n ig .

C. H. Kent, Die Delthirna-Leimungsverfahren. (Paper Mili Wood Pulp News 55- 
Nr. 4. 16—18. 23/1. 1932. — C. 1931. II. 2398.) F r ie d e m a n n .

E. Richter, Ubcr die Eimuirkung von Salz auf Sulfilzellsloff. Verschiedene Arten 
der Stoffauswertungen („relative Qualitatszahl“, „relątiye ReiCfalzzahF* u. „ręlative 
Falzzahl") werden erortert u. zur Aufklarung bisher schwer yerstandlicher Schwan- 
kungen der Betriebsergebnisse herangezogen. Es zeigt sich dabei, daB m it steigendem 
Salzgeh. des Holzes der H2S04-Geh. in der Ablauge steigt u. die Festigkeitseigg. 
sehlechter werden. Der Salzeffekt setzt eine gewisse Dauer der Einw. des Salzes auf 
das Holz voraus; Yerringerung der Ausbeute um ca. 10% u. eine besonders im ge- 
bleichten Stoff erkemibare, ziemlieh groBe konstitutionelle Faserschwiichung, wenn 
das Holz mehr ais 2—3 Monate im Salzwasser gelegen hat. Die Einw. von Salzlsg. 
bei Holz u. ungebleichtem Sulfitzellstoff ist gleichartig. Die Wrkg. yerschiedener 
Salze wird yerglichen, der zuliissige Salzgeh. im Betriebswasser diskutiert u. bei ver- 
schiedenen Bleichverff. die Moglichkeit untersucht, die durch Salzlsg. evtl. statt- 
gefundene Faserscliadigung wieder auszugleichen. Anscheinend machen die Salzmoll. 
oder -ionen solche Valenzen im Cellulosemol. gebrauchsunfiihig, die sich sonst naeh 
oder bei yorsichtiger Bleiche gcgenseitig abbinden oder yerfestigen wurden. Da unter 
den angewandten Zeitverhaltnissen Salzlsg. (CaCl2-haltiges W.) wahrend oder naeh der 
Bleiche keinen EinfluB auf die Festigkeitseigg. mehr hat, macht das Salz seine Schii- 
digung offenbar auf dem Umwege iiber eine Cellulose-Lignin-Cellulosesubstanz geltend. 
(Teehnol. u. Chemie d. Papier- u. Zellstoff-Fabrikat. 29. 1—10. Beilage zu Wchbl. 
Papierfabr. 63. 27/2. 1932. Vancouver.) K r u g e r .

L. Neuberger, Stickstoffhallige Kunstseide. Betrachtungen iiber die Moglichkeit, 
N-haltige Kunstseiden aus Hornsubstanz, Gelatine, Leimstoffen, hochpolymeren 
EiweiBstoffen oder umgelóstem F ib ro in  zu erzeugen. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 59 
bis 60. 3/2. 1932.) F r ie d e m a n n .

E. Hubert, Uber Herslellung und Eigenschaflen kunstlicher Schwamme aus Cellulose. 
Vf. gibt aus der Patentliteratur einen kurzeń Oberblick iiber die Entw. des Verf. zur 
Darst. von Yiscoseschwammen. An Hand von Mikrophotographien werden die Slnik- 
turen von Natur-, Oumrni- u. Celluloseschwammm bestimmt. Dabei erweist sich der 
Naturschwamm ais ein dreidimensionales Netzwerk, der Gummischwamin ais ein 
fester Schaum, wahrend der Viscoseschwamm ais eine Kombination beider Systeme 
groBe, schaumartig konstituierte Poren besitzt, wogegen die Porenwandungen u. 
Porenzwischenraumc von einem capillaren Netzwerk gebildet werden. Vf. entwickelt 
einen Mechanismus fiir die Bldg. der Poren u. der feinen Capillarstruktur. Die Summo 
der cinzelnen Porenvoll. entspricht dem Vol. des ungel. bleibenden Salzes, welches 
ais Porenbildner benutzt wird u. das gesamto Capillarvol. wird durch die Konz. der 
Viscose u. die Loslichkeit des Porensalzes bestimmt. — Es werden Methoden zur 
zahlenmaBigen Best. der Wasseraufndhme, Wasserabgabe, Saugfahigkeit u. der Weic/i- 
heit angegeben. (Kolloid-Ztschr. 57. 253—58. Dez. 1931.) Co h n .

— , Die Fabrikation der Acetalseide. Fabrikation bei der ALLIANCE ARTIFICIAL 
SlLK Ltd., Lowestoft (England). (Ind. Chemist chem. Manufacturer 7. 464—69. 14/11.
1931.) F r r ie d e m a n n .

Carl Boller, Neue Wege der Kunsllederindustrie. Durch Zusatz von oxydierten 
oder sulfonierten Olen zu Nitrocellulose lassen sich Filme yon hoher ReiBfestigkeit u.
Dehnung erzielen. (Kunststoffe 21. 241—43. 1931.) Sc h e i f e l e .
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Ernst Theodor Rydberg, Liljeholmen (Sclrweden), Undurchdńnglichmachen von 
Sto/fen mil Faser struktur. Um Leder, Pappe u. dgl. gegen Fil. undurchdringlich zu 
inaehen, tauclit man die betreffenden Stoffe in eine Mischung von „vulkanisierbarem“ 
01, z. B. Leinól, und einer zur yollstandigen „Vulkanisation“ nicht ausreichenden 
Menge Schwefelchloriir und nimmt hierauf eine Nachbehandlung m it einer weiteren 
Menge Sehwefelchlorur vor, um die Faktisbldg. zu vollenden. (E. P. 364466 vom 
14/4. 1931, ausg. 28/1. 1932.) B e ie r s d o r f .

Celanese Corp. of America, Delaware, ubert. von: Camille Dreyfus, New York, 
und Herbert Platt, Cumberland, Unentflammbarmachen von Geweben u. dgl. Um Faser- 
stoffe, wie Gewebe aller Art, Papier, Holz u. dgl., insbesondere aber Garnę u. Gewebo 
aus organ. Cellulosederiw. feuersicher zu machen, behandelt man sie in einem eine 
Phosphormure, insbesondere H 3PO,j , enthaltenden Bad. Dem Bado konnen auch noeh 
geeignete Salze, wie Aluminiumacetat, zugesetzt werden. An Stello der Phosplior- 
sśiure kann man auch dann saure Salze oder auch Arsen- oder Antimonsauren ver- 
wenden. (A. P. 1 837150 vom 29/8. 1927, ausg. 15/12. 1931.) B e ie r s d o r f .

Celanese Corp. of America, Delaware, ubert. von: Camille Dreyfus, New York, 
und Herbert Platt, Cumberland, Ve.rniinde.mng des Glanzes ton organische Cellulose- 
deritate enthaltenden Textilstoffen. Man behandelt die Textilstoffe mit einem Athanol- 
amin u. sctzt sio dann der Einw. von iiberhitztem Dampf aus. Geeignet ist besonders 
Triathanolamin, doch kann man auch Mono- oder Diathanolamin, vorzugsweise in 
Mischung m it Triathanolamin, verwenden. Das Mattierungsmittel kami auch lokal 
mittels Schablonen auf den Stoff aufgebraoht werden; auch kann man es in Form 
einer m it Hilfe von Starkę o. dgl. liergestellten Pastę venvenden. (A. P. 1836 527 
vora 30/7. 1929, ausg. 15/12. 1931.)- B e ie r s d o r f .

Vickers Ltd. und Owen David Lucas, London, Rdsten von Bastfasem. Man 
legt die Pflanzenstengel 12—24 Stdn. in ein 25° w., aus W. u. bereits verbrauehter 
Róstfl. bestehendes Bad, laCt einen Teil der Fl. ablaufen, fullt m it frischem W. wieder 
auf u. erwarmt auf 37°. Die holzigen Bestandteile werden vor Begirm der Roste ent- 
fernt u. ais Matte iiber den Rostbehalter gelegt, um das Wachstum der Bakterien zu 
fordern. Zum SchluB wird das W. schwach alkal. gemacht, um ein neutral reagierendes 
Stroh zu erhalten. (E. P. 339 808 vom 23/12. 1929, ausg. 8/1. 1931.) E n g e r o f f .

Georges de Geyter, Belgien, Verfahren und Vorrichtung zum, Oxydieren, Trocknen 
und Wenden von Pflanzenfasern wahrend der Róste. Die Pflanzenstengel, insbesondere 
vom Flachs, werden nach dem Ablassen der Fl. boi genau regulierter Temp. u. Feuchtig- 
keit grundlich geliiftet, um die Fermentwrkg. einzuleiten, u. dann wieder m it Fl. 
getrankt. Diese beiden Vorgange werden abwechselnd bis zur Erschópfung der aeroben 
Fermentbakterien durchgeftihrt. Die Fermentation wird nun anaerob unter W. fort- 
gesetzt, bis sich die Fasern herauslosen; die Fl. wird abgelassen u. die Fasern werden 
alsdann durch dauernde, gegebenenfalls w. Luftzufuhr getrocknet. — Die Behandlung 
des Gutes erfolgt in einer vertikal unterteilten Kammer, in dereń unterer Halfte, dio 
m it Siebboden u. Uberlauf versehen ist, sich das Rohmaterial befindet, wahrend die 
obere Halfte, durch einen Kanał m it der unteren verbunden, um das Gut durch Luft- 
druek herauf u. herunter, bzw. aus der Fl. zu bewegen, durch Quersta.be abgeteilt u. 
ais Luftzufuhrungsraum ausgebildet ist. Uber der Kammer befindet sich der heizbare 
W.-Behalter, von dem das W. durch Gefalle in die unterste Abteilung gelangt. (F. P. 
702 994 yom 24/9. 1930, ausg. 22/4. 1931. Belg. Prior. 16/11. 1929.) E n g e r o f f .

Soc. Industrielle et Agricole des Textiles de Madagascar, Frankreich, Ge- 
winnung von Textilfasern, insbesondere aus Jute, Flaehs, Paka. Die Pflanzenstengel 
werden mehrere Stdn. m it yerd. 90° h. NaOH, der man zum SchluB eine 3°/0ig. Ca- 
Hypochloritlsg. zugibt, behandelt. Die Fasern werden gewasehen, mit verd. HC1 
abgesiiuert, ausgeąuetscht u. getrocknet. Das anfallende Werg wird in einem Na-Bi- 
sulfitbad bei 50—60° behandelt, ausgewaschen, getrocknet u. dann kardiert. (F. P. 
700 012 yom 14/11. 1929, ausg. 23/2. 1931.) E n g e r o f f .

Egon Elód, Dcutschland, Herstellung von Rofihaarersatz, insbesondere ais Fuli- u. 
Polstermaterial. CocosnuB- oder Agavefasern werden nach Entfernung der Einbettungs- 
substanz entweder 20—30 Min. m it 2—3%ig. NaOH in einem geschlossenen Behalter 
bei 120—135° oder 2—3 Stdn. bei Tempp. unter 100° behandelt. Die von Inkrusten 
befreiten Fasern werden gewasehen, getrocknet u. der Einw. von Glycerin, MgCl2, 
Fettsaureemulsionen oder dereń Gemischen ausgesetzt. (F. P. 694 683 yom 29/4. 1930, 
ausg. 6/12. 1930. D. Prior. 1/5. 1929. E. P. 354 347 yom 30/4. 1930, ausg. 3/9. 1931.
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D. Prior. 1/5.1929. Zus. zu E. P. 308 720; C. 1929. II. 1241. E . P . 356 754 vom
6 /6 .1930, ausg. 8/10. 1931. D. Prior. 4/1. 1930.) E n g e r o f f .

Farberei & Appretur Ges. (voim. A. BIavel & Fritz Lindenmeyer), ubert. von: 
Steplian Jost, Basel, Behandlung ton Seide. Bescliwerte Seido wird nacli dem Farben 
1/2 Stde. in einem 40° w. Bado behandelt, das auBer Seife u. Sericin etwa 5 g NH3, 
Na3P 0 4, N a2B40 7 oder eine organ. Base z. B. /?-Naphthy]amin enthalt. Die Festigkeit 
der Seide wird dadurch verbessert. (A. P. 1823 606 vom 16/1. 1925, ausg. 15/9.
1931. D. Prior. 8/11. 1924.) E n g e r o f f .

Ałessandro Gandini, Monza (Italien), Herstellung ton Seidenfiłz. Man behandelt
die Seidenfasern oder Misohungen dieser m it anderen Fasern, um dio EiweiBstoffe 
unl. zu maehen, in einem m it HCI angesauerten B a d  von HgCl2 bei otwa 45—50° oder 
setzt sie ultravioletten Straklen aus, wascht aus, troeknet u. unterwirft sie dem 
iiblichen FilzprozeB. S ta tt HgCl2-Lsg. kann man auch Hg(N03)2-Lsg. oder die Lsg. 
eines anderon SehwermetaUsalzcs yerwenden. (E. P. 364 815 vom 22/12. 1930, ausg. 
4/2. 1932.) B e i e r s d o r f .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, ubert. von: Amos Lawrence Allen, 
Dalton, Massacli., Verfahren zur Herstellung ton durniem Papier aus KrajlzellstojJ. Der 
aus der Papierstoffmiihle kommcnde Kraftzellstoff wird von Chemikalicn befreit u. 
dann m it einer bestimmten Menge W. zunachst unter mildcn u. dann unter immer 
starkeren Bedingungen gehollandert. (E. P. 363191 vom 26/1. 1931, ausg. 7/1. 1932. 
A. Prior. 25/1. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Gustav Adolf jahn, Bad Godesberg, Verfahren zur Herstellung ton mit wasser- 
dichtmachenden Stoffen getrankten ein- oder mehrlagigen Dacii- und Isolierpappen, 
-papieren, -filzen nach Patent 530529, dad. gek., daB dio Wellung ganz oder teilweiso 
ungeradlinig, z. B. bogen-, sehlangen- oder zackenfórmig, erfolgt. (D. R. P. 543 733 
KI. 55f T o m  28/3. 1931, ausg. 10/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 530 529; C. 1931. II. 
2536.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahrm zur Herstellung ton  
oxalkylierten hochpolymeren ICohlenhydraten, dad. gek., daB man Cellulose in einem 
sauren Medium m it Alkylenozyden odor ihren Substitutionsprodd. behandelt. Das 
Verf. eignet sich nicht nur fiir Cellulose, Hydrocellulose, regenerierte Cellulose, sondern 
auch fiir alle anderen hochpolymeren Kohlenhydrate, z. B. Starkę, Dextrin, Agar-Agar. 
Ais Osalkylierungsmittel konnen ferner benutzt werden Alkylenoxyde, dereń H-Atomc 
zum Teil substituiort sind, wie z. B. Glycide. Beispiele crlautem die Herst. primarer 
acetonloslicher Celluloseacetate. (D. R. P. 542 867 KI. 12o vom 9/4. 1930, ausg. 29/1.
1932.) _ E n g e r o f f .

Kodak Pathe (Soc. Anon. Franę.), Franlcreich und Kodak Ltd., London,
iibert. von: Carl Jackson Mahn, Rochester, U. S. A., Celluloseacetat. Die fertige 
Celluloseacetylierungsmischung yersetzt man m it einer Lsg. von 2 Tin. 35%ig. HCI 
in 5 Tin. Essigsaure bei 20°. Nach griindlichem Vermischen fallt man in Essigsaure 
aus, wascht u. troeknet. Die Filme aus diesem Celluloseacetat zeichnen sich dureh 
auBerordcntliche Klarheit u. Schliercnfreiheit aus. (F. P. 700 345 vom 30/7. 1930, 
ausg. 27/2. 1931. A. Prior. 10/8. 1929. E. P. 350 310 vom 25/7. 1930, ausg. 2/7. 
1931. A. Prior. 10/8. 1929.) E n g e r o f f .

Kodak Pathe (Soc. Anon. Franę.), Frankrcich und Kodak Ltd., London, 
Herstellung ton Celluloseacetat. Die m it einem Katalysator, z. B. H 2SO., oder p-Toluol- 
sulfonsaure, getriinkto Cellulose wird in einem Autoklaven der Einw. von dampfformigem 
Essigsaureanhydrid bei etwa 60° ausgesetzt, wobei die sich bildende Essigsaure m it der 
Cellulose dauernd in Beriihrung bleibt. (F. P. 692 365 vom 20/3. 1930, ausg. 5/11.
1930. E. P. 345 800 vom 11/3. 1930, ausg. 23/4. 1931.) E n g e r o f f .

Kodak Pathe (Soc. Anon. Franę.), Frankreich und Kodak Ltd., London, 
Geivinnung ton Celluloseacetat aus der Acetylierungslosung. Ais Fiillbad wird eine 20 bis 
50°/o'g- Essigsaure verwendet, in die man die Celluloselsg. unter kriiftigem Ruhren 
einbringt. Dieses Bad laBt sich wieder gut aufarbeiten u. die Essigsaure fiir neue Ace- 
tylierungen verwenden. (F. P. 693133 vom 1/4. 1930, ausg. 17/11. 1930. E. P. 
342596 vom 28/3. 1930, ausg. 26/2. 1931.) E n g e r o f f .

Kodak Pathe (Soc. Anon. Franę.), Frankreich und Kodak Ltd., London, 
iibert. von: Carl Jackson Mahn, Rochester, U. S. A., Celluloseester. Um eine gleich- 
maBige, mildo Acetylierung, ohne Anwesenheit von Feuchtigkeit durchzufuhrcn, 
triinkt man z. B. 100 kg Baumwolle m it 700 kg Essigsaure u. gibt nach 4 Stdn. 100 kg 
Athylenchlorid, Bzl. oder Atliylacetat o. dgl. zu. Das Gemisch wird einer azeotrop.
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Dest. unterworfen, dergestalt, daC m it dem iibergehenden Athylcnchlorid W. mit- 
gorissen wird. Danach wird in iiblicher Weise aeetyliert. (F. P. 689 200 vom 31/1.
1930, ausg. 3/9. 1930. A. Prior. 1/2. 1929. E. P. 349 959 vom 1/2. 1930, ausg. 2/7.
1931. A. Prior. 1/2. 1929.) E ngeroff .

Kodak] Pathe (Soc. Anon. Franę.), Frankreieb und Kodak Ltd., London, Her-
slellung von Celluloseestern. Nicht vol!standig acydilierte Celluloseester, z. B. hydroli- 
siertes, acetonl. Aoetat m it wTeniger ais 3 Acetylgruppen, wird mit konz. aliphat. oder 
aromat, ein- oder zweibas. Sauren m it einer OH-Gruppe in a-Stellung, z. B. Milch-, 
Wein-, Glykol-, Glycerin-, Phenylglykol, Apfelsiiure, oder mit a- oder y-Ketonsiiurcn, 
z. B. a-Ketopropion-, a-Ketobutter-, a-Ketovalerian-, a-Ketocapron-, y-Ketovalerian- 
saure, am BiickfluBkuhler bei etwa 100° behandelt. Man erhalt im ersteren Falle nach 
dem Ausfallen der Lsg. wasserl. Cellulosemischester, im zweitcn in Aceton u. A.-W.- 
Gemisclien 1. Ester. (F. P. 690 115 vom 17/2. 1930, ausg. 1G/9. 1930. A. Prior. 18/2. 
1929. F .P . 690458 vom 22/2. 1930, ausg. 20/9. 1930. A. Prior. 25/2. 1929. E. PP. 
338 201 Tom 16/8. 1929, ausg. 11/12. 1930. A. Prior. 18/2. 1929. 338202 vom 16/8. 
1929 vom 16/8. 1929, ausg. 11/12. 1930. A. Prior. 25/2. 1929.) E n g e r o f f .

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fiir Elektrochemische Industrie G. m. 
b. H., Deutscliland, Herstellung feinfadiger Kunslseide aus Acetylcellulose nach dem 
A;a[3spinnverfahren. Man yerwendet ais Losungsm. ein Gemisch yon Nichtlosern, 
von denen zumindest einer im Fallbad 1. ist. Das Losungsm. besteht z. B. aus Dichlor- 
athylen u. A. Ais Fallbad yerwendot man W. von 40 bis 50°. Die Spinngeschwindigkeit 
betragt melir ais 100 m pro Min. Man erhalt Faden von 0,2 bis 0,3 Deniers u. darunter. 
(F. P. 717 419 vom 21/5. 1931, ausg. 8/1. 1932. D. Prior. 23/9. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Dohse, 
Ludwigshafen a. Rh., Hermann Mark und Friedrich Moll, Mannheim), Verfahren 
zur Herstellung von Celluloselósungen mittels Kupferhydroxyds und wasserigen Athylen- 
diamins, dad. gek., dafl man das Verhaltnis von Kupferhydroxyd zu Athylendiamin so 
wahlt, dafl dio Celluloselsgg. weniger ais 2 Mol Athylendiamin auf 1 At.-Gew. Kupfer 
enthalten. Beispiel: In  1000 ccm einer Suspension bzw. Lsg. yon 68,6 g Kupfer- 
hydroxyd =  0,7 Mol u. 48,0 g Athylendiamin =  0,8 Mol in W. werden 80 g Cellulose 
ais Linters eingetragen. Es werden klare, dickfl. Lsgg. erhalten. (D. R. P. 542 816 
KI. 29b vom 25/4. 1930, ausg. 9/2. 1932.) E n g e r o f f .

Cellocilk Co., Philadelphia, iibert. yon: William H. Furness, National Park, 
V. St. A., Kunstseide. Eine Kupferosydammoniakcelluloselsg., dio mit W. auf einen 
Cellulosegeh. von 3—5% verd. worden ist, wird in 20%ig. NaOH yersponnen, wobei 
Fiiden yon I 1/™ den. bei einer Abzugsgeschwindigkeit yon 73—83 m oder von nur 9 m 
erhalten werden. Der koagulierte Faden lauft iiber zwei Abzugswalzen auf eine Zwirn- 
spule. Wahrend dieser Behandlung erfolgt dio Streckung u. Verfestigung des Fadens. 
Fiir dio Nachbehandlung wird der Faden von den Spulen, die einen abnehmbaren 
Kopf besitzen, abgezogen, lauft unter Spamiung durch ein schwach alkal. Weich- 
machungs- u. ein Siiurebad auf die Aufnahmespule, auf der er gewaschen u. getrocknefc 
wird. Die Seide zeichnet sich dadureh aus, dafl sie troeken u. nafl dieselbe Langung 
besitzt, d. h. etwa 4—10%. (A. P. 1 770 750 vom 6/4. 1927, ausg. 15/7. 1930.) Eng.

Brysilka Ltd., Friedrich Wilhelm Schubert und William Arthur Entwistle, 
Apperley Bridge, Bradford, England, Herstellung ton Kunstseide. Den Spinntrichtern 
beim Kupferstreckspinnyerf. werden die yerschicdensten Formen gegeben, indem man 
sie z. B. m it Rinnen oder Ausbuchtungen yersieht, sie in Form yon Fischschwanzen 
nach unten ellipt. yerbreitert, m it einer Langswand yersieht, um einzelne Biindel zu 
spinnen usw., wobei die Innenwand stets glatt bleibt, damit der Lauf des Fallbades u. 
der Faden beobachtet oder nach Erfordern geleitet werden kann. Einige erfahrungs- 
gemafl ausgebildete Trichterformen sind an Hand von Zeichnungen erlautert. (E. P. 
344 560 vom 19/9. 1929, ausg. 9/4. 1931. Zus. zu E. P. 296856; G. 1929. I. 327.) E n g .

N. V. Algemeene Kunstzijde Unie, Arnhem, Holland, Herstellung von Yiscose- 
seide. Man yerarbeitet eine Viscose, der man weniger ais 2% (auf Viscose berechnet) 
sulfurierte Fettsiiure oder sulfuriertes F e tt m it einem hohen Geh. organ, gebundener 
H 2SO., in einem beliebigen Stadium des Horstellungsprozesses hinzugefiigt hat. Ins- 
besondere eignet sich ein unter dem Handelsnamen „Praestabit“ bekanntes Sulfo- 
ricinat m it einem Sulfurierungsgrad yon 93% nach L a n d o l t . Sran kann der Viscose 
auflerdem gleichzeitig noch geringe Mengen alkylierter aromat. Sulfonsauren ein- 
yerleiben. (E. P. 363 908 yom 5/3.1931, ausg. 21/1.1932. Holi. Prior. 8/3.1930.) E n g .
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Leonhard Clayton, England, Herstellung von Viscoseseide mit mailem Olanz. 
Man yerspinnt eine Viseoselsg., der man Kautschuk oder dessen D eriw . zweckmaBig 
in  Form von Lalex, gegebenenfalls in Ggw. von Sehutzkolloiden, wie z. B. von Gelatine, 
Casein, Saponin, Leim, Harz, Starkę, zugefiigt hat. (E. P. 364 904 vom 18/2. 1931,
ausg. 4/2. 1932.) E n g e r o f f .

Algemeene Kunstzijde Unie N. V., Arnhem, Holland, Verfahren zur Herstellung 
von Kunstseide aus Viscose nach dem Spinntopfspinnverfahren unter Einleiten einer 
gegebenenfalls koagulierenden oder zersetzenden Fl. in den Spinntriehter, dad. gek., 
daB wahrend des ganzen Spinnverf. der Stiel u. der Kelch des Spinntriehters m it Fl. 
gefilllt bleibt. (D. R. P. 543144 KI. 29 a vom 17/10. 1929, ausg. 1/2. 1932.) E n g .

Michel Jean Dassonville, Neuilly sur Seine, Herstellung von kunstlicher Wolle. 
Durch Veriinderung des Druckes der Cellulosespinnlsg., z. B. durch ein auf den Pumpen- 
kolben wirkendes yeranderliches Druckluftgeblase, eine mechan. oder elektr. bewegte 
Blattfeder u. dgl., oder durch fortlaufende Anderung der Spinnlósungszufuhr erhiilt 
man Faden m it regelmaBigcn Verdickungen, die nach dcm Koagulieren noch eine 
Krauselung dadurch erhalten, daB sie durch zwei gegeneinander laufende Wellen gehen, 
von denen die eine glatt, die andero geziihnt ist. (E. P. 352692 vom 18/6. 1930,
ausg. 6/ 8. 1931. F. Prior. 26/6. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren und Vorrichtung 
zum Waschen wid Nachbeliandeln von Zentrifugenseidc-Spinnkuchen, 1. dad. gek., daB 
Kunstseide-Spinnkuehen auf durchlochten, róhrenfórmigen Tragern aufgereiht, um- 
gezogen u. einer abwechselnden oder gleichzeitigen Bespriihung u. Tauchung m it W. 
oder Nachbehandlungsfl. unterworfen werden. — Vorr. zur Ausfuhrung des Verf. 
nach 1., bestehend aus in Rcihen angeordnetcn Tauchwannen m it Antricben zum Drehen 
der auf durchlassigen Hohlkórpern aufgereihten Spinnkuehen u. aus Traufenyorr. 
(D. R. P. 543145 KI. 29 a vom 22/3. 1929, ausg. 2/2. 1932.) E n g e r o f f .

Glanzstoff-Courtaulds G. m. b. H., Kóln-Merheim, Napbehandlung von Kunst
seide. Die Spinnkuehen werden auf feste Unterlagen gesetzt, gegebenenfalls mehrere 
ubereinander. Durch ein axial gefuhrtes, durchloehertes Rohr wird Waschfl. von 
innen nach auBen zugefiihrt. Bei dieser Bchandlung liiuft ein Teil des W. iiber die 
Kuchen yon oben hinweg u. lockert die Fadenlage. Einzelne Kuchen konnen auch, 
um die Einw. der Fl. intensiyer zu gestalten, mit einer durchlócherten Haube ver- 
sehen werden. (E. P. 344279 vom 29/4.1930, ausg. 26/3.1931. D. Prior. 29/4.
1929.) E n g e r o f f .

Courtaulds Ltd., London, William Henry Stokes und Erie Andrew Morton, 
Coventry, Behandlung von Kunstseide. Die Spinnkuehen werden in einer Apparatur 
auf perforierten Spulen ubereinander angeordnet, wobei sich zwisehen jedem ein m it 
Siebboden yersehener Trog befindet. Uber u. unter jeden Kuchen werden mehrere 
Stoffstreifen gelegt, die das aus den Trógen tropfende W. auBen iiber dio Seide fiihren; 
das sich dabei innerhaib der Spule sammelnde W. wird durch den unteren Stoffstreifen 
ebenfaOs wieder auf die AuBenseite des Spinnkuchens geleitet. (E. P. 343 730 yom 
11/2.1930, ausg. 19/3. 1931.) E n g e r o f f .

Glanzstoff-Courtaulds G. m. b. H., Kóln-Merheim, Herstellung von Kunstseide. 
Man zieht die Seide nach yorherigem Lockern von den gewaschenen u. getrockneten 
Spinnkuehen iiber Kopf ab u. spult auf Kreuzspulen. Dadurch kann die Abzugs- 
gesehwindigkeit auf 800 m gebracht werden u. man kann Spulen von etwa 20 cm 
Durchmesser erhalten. (E. P. 354 964 yom 14/7. 1930, ausg. 10/9. 1931. D. Prior. 
31/7. 1929.) _ E n g e r o f f .

La Cellophane, Soc. An., Paris, Cellulosehiille fiir Wiirste und andere icasserhaltige 
Waren. Die Hiille besteht aus regenerierter Cellulose aus z. B. Kupferammoniak- oder 
Nitrocelluloselsgg. in Form von bandfórmigen Streifen, dereń ubereinander gelegtc 
Kanton unter Verwendung eines ihre Oberflache losenden Mittels yereinigt sind. Bei 
der Yereinigung der Oberflachen wendet man gegebenenfalls Druck an. Ais Lósungsmm. 
dienen konz. Lsgg. von ZnCl2, H3P 0 4 von 60° Be, NH3-haltige Kupferoxydlsgg., 
Ca(CNS)2-Lsgg. oder H 2SO,i yon 66° Be. (N. P. 46 770 yom 19/6. 1928, ausg. 5/8. 1929.
F. Prior. 24/6. 1927 u. 7/4. 1928.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Letters, 
Diineberg), Verfahren zur Herstellung von plastischen Massen aus Cellulose u. Chlor- 
zinklsg., 1. dad. gek., daB man die Cellulose bei niedrigen Tempp. m it einem UberschuB 
von Chlorzinklsg. eine bestimmte Zeit triinkt u. den UberschuB wieder entfernt, worauf 
die M. nur so weit erhitzt u. unter Druck geformt wird, daB wolil eine geniigende Lsg.,
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aber kein hydrolyt. Abbau eintritt. — 2. dad. gek., daB man zur Erzielung einer 
weicheren M. entweder reine Chlorzinklsgg. oder solche m it geringen Zusatzen von 
NaCl, MgCl2, PC12 u s w .  yerwendet oder f i i r  hartere Massen Erdalkaliehloride zusetzt, 
wobei auch die Salze in geeigneter Weise gemischt werden konnen. (D. R. P. 544 328
KI. 39b yom 28/9. 1929, ausg. 16/2. 1932.) E n g e r o f f .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Plastisclie Massen aus Cełlulose-
estern oder -dtliern, die ais Lósungs- oder Weichmachungsmittel 2—60 Teile Penta- 
erythrilather, hergestellt durch Erhitzen von Pentaerythrit, Athylehlorid, einem 
organ. Losungsm. u. Alkali im Autoklayen, enthalten. (E. P. 358 393 yom 28/1. 1931, 
ausg. 29/10. 1931. A. Prior. 28/1. 1930.) E n g e r o f f .

Francesco Carlo Palazzo e Fortunato Palazzo, Produzione della ccllulosa da materie prime
siciliane. Palermo: Ires 1931. (73 S.) 8°.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
E. Beri und A. Schmidt, Ober die Entstehung der Kohlen. II. Die Inkohlung von 

Cellulose und Lignin in neidralem Medium. (I. vgl. C. 1928.1. 2935.) Die Vff. stellen aus 
Cellulose u. Lignin durch Inkohlung nach B e r g iUS mit fl. W. oder Kochsalzlsgg. bei er- 
hohter Temp. kohleahnliche Prodd. her. Im  Gegcnsatz zu PuCHS u. HORN (C. 1931. I. 
3416) wird dio Meinung yertreten, daB bakteriello Zers.-Vorgange bei der Kohlcbldg. eine 
nur untergeordnete Rollc gespielt haben. Der stark exotherme Verlauf der Inkohlung 
von Cellulose reehtfertigt die Annahme, daB die Kohlebldg. unter merklicher Temp.- 
Erhohung vor sich gcgangen ist. Zwischen 225—250° erfahrt die krystalline Struktur 
der Cellulose eine eharakterist. Veriinderung. Unter Zerstorung des krystallinen Auf- 
baues erleidet sie einen starken Abbau zu teilweise unl., teilweise wasscrl., tcilweise 
gasformigen Prodd. Die Celluloso liefert betrachtlich mehr alkalilosl. Phenole u. 
Phenolcarbonsiiuren ais das Lignin. Diese Phenole u. Phenolcarbonsauren gehen bei 
steigender Temp. in unl. Humuskohle uber. Die Ligninkohle enthalt bei Tempp. bis 
350° noch 3,5% Methoxyl. Da Steinkohle wenig oder gar kein Methoxyl enthalt, spricht 
diese Tatsache gegen dio Theorie von PlSCHER u. ScHRADER, daB das Lignin bcvorzugt 
an der Steinkolilenbldg. teilgenommen hat. Die wasserlosl. Inkohlungsprodd. der 
Cellulose sclieiden beim Eindampfen humussaureartige Stoffe ab, die starkes Reduk- 
tionsyermogen zeigen. Aus Lignin entstehen in geringeren Anteilen Formaldehyd, 
MethylalkOhol, Aceton u. a. An gasformigen Prodd. entstehen bei der Inkohlung 
C02 u. CH.j, dessen Vorhandensein demnach nicht nur auf Ccllulosegarung zuriick- 
zufiikrcn ist. Aus den Versuchsergebnissen stellen die Vff. folgende Bruttogleichimgen 
fur die Inkohlung von Cellulose u. Lignin auf:

4 C0H 100.,, =  C19H 160 2 +  4 C02 +  CH., +  10 H20  +  356 WE.
2 C20H 21O7 =  C37H 22O0 +  C02"+  2 CH., +  6 H20  +  6 WE.

Die mit Hilfe der spezif. Warmen errechnete maximale Inkohlungstemp. beliiuft sich 
fiir Cellulose auf 1480°, fiir das Lignin auf 22°. (L ie b ig s  Ann. 493. 97—123. 4/2. 1932. 
Darmstadt, Chem. techn. Inst. Hochschule.) W in n a c k e r .

E. Beri und A. Schmidt, Uber die Entstehung der Kohlen. III. Die Inkohlung 
ion Harzen und Wachsen in neutralem Medium. (II. ygl. yorst. Ref.) Bei der Inkohlung 
von Harzen u. Wachsen mit fl. W. erhalten die Vff. montanwachsahnliche Stoffe, 
welehe dem Braunkohlenbitumen iihnlich.sind. Kiefernharz geht mit steigender Temp. 
in einen dickfl. Zustand iiber; unter Abspaltung yon C02 u. etwas Wasserstoff ent
stehen aus Harzsauren KW-stoffe. Dies kommt in der Abnahme der SZ. u. VZ. zum 
Ausdruck. Aus Wachsen entstehen unter gleichen Bedingungen Prodd. mit zunehmender 
SZ. u. geringerer VZ. Diese umgewandelten Prodd. yergleiehen die Vff. mit dem Montan- 
wachs der natiirlichen Kohlen, das bei zunehmender Vertorfung yom Torf bis zur 
Braunkohle eine iilmliehe Umwandlung erfahrt. Wachse, wie Harze behalten bei In 
kohlung unter extrem hohen Tempp. (bis 350°) ihre eharakterist. Eigg. bei, welehe 
denen des Montanwachses der Braunkohle ahnlich sehen. Da das Steinkohlenbitumen 
keine montanwachsahnlichen Extraktstoffe enthalt, folgern die Yff. mit POTONIE 
(Die Entstehung der Steinkohle, Berlin 1920), daB die Pflanzen der Steinkohlenflora 
harz- u. waehsarm gewesen sind. Die typ. Eigg. des Braunkohlenbitumens bleiben 
bei Tempp. bis 350° erhalten, so daB eine Umwandlung yon Braunkohle in Steinkohle 
unter diesen Bedingungen unmoglich erscheint. (L ie b ig s  Ann. 493. 124—35. 4/2.
1932. Darmstadt, Chem. techn. Inst. Hochschule.) W in n a c k e r .
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E. Beri und A. Schmidt, Uber die Enlslehurig der Kohlen. IV. Die Verschwelung 
der kiinstlichen Kolden. (III. vgl. vorst. Ref.) Vff. unterziehen die aus Cellulose, Lignin 
u. aus Harzen u. Wachsen entstandenen Kohlen einer eingelienden Unters. Vermóge 
ilires holien Estraktgeh. laBt sieli Cellulosekohle duroli einen Druck von 2000 bis 
3000 kg/qem bei 200° zu einer festen, glanzenden M. pressen. Da Cellulose allein 
weśentliclie Mengen an Extraktstoffen liefert, muB der Bitumengeh. der Kohlen nicht 
iiotwendigerwei.se aus Harzen, Wachsen u. EiweiBstoffen herruhren. Bei der Tief- 
tempcraturverschwelung liefert die Cellulosekohle eine Urteerausbeute, die mit jener 
aus Gasflanimkohlo ubereinstimmt. Die Ligninkohle liefert keine wesentlichen Mengen 
Extrakt u. Urteer. Bei der Inkohlung cntstelien aus Cellulose wesentliche Anteile 
aromat. Verbb., wie Phenole u. Phenolearbonsauren. Die Cellulose kann deshalb, ent- 
gegen der Behauptung von F is c h e r  u. ScHRADER, durchaus die Muttersubstanz 
der teilweise aromat. Steinkohle sein. Die Hochtemperaturverscliwelung der gleichcn 
Kohlen zeigt, daB die Cellulosekohle mehr Teer zu liefern vermag ais die Ligninkohle. 
Hinsichtlich des Geh. an Teer u. Benzol-KW-stoffen zeigt der Hochtemperaturteer 
aus Cellulosekohle betrachtliche Alinlichkeit mit dem aus Gasflammkohle. (L ie b ig s  
Aim. 493. 135—52. 4/2. 1932. Darmstadt, Chem. techn. Inst. Hoclischule.) WlNN.

R. Lieske, Bernerktmgen zu dem Aufsatz ton P. Krassa: „Zur Frage der Enl- 
stehung der Kohlen“ . (Vgl. K r a s s a , C. 1932. I. 1851.) Korrodiertes Holz nach Art 
des „Pało podrido“ tr i t t  auch bei uns auf, ohne daB bisher der Beweis erbracht wurde, 
einen Pilz ais Ursache des Holzabbaues betrachten zu mussen. Dio Holzkorrosion 
kann nicht die Kohlenentsteliung erklaren, hingegen das Vork. yon Celluloseresten 
in jiingeren Kohlelagern. (Angcw. Chem. 45. 108. 30/1. 1932. Mulheirn-Ruhr.) SCHUST.

A. Eccles, H. Kay und A. Mc Culloch, Einige Beobachtungen iiber die chemische 
Konstiłution der Kohle. Die Einwirkung von Chlor auf Kohle. Teil I I I :  Die Einwirhung 
von Ldsungsmilteln. (II. vgl. C. 1931. I. 2959.) Nach Besprechung der Arbeiten iiber 
die Einw. yon Oxydationsmitteln auf Kohle bzw. die Humine werden Vers.-Ergebnisse 
betreffend dic Chlorierung von Wigan- u. Arleykohle mitgeteilt. Wahrend dio chlo- 
rierten Kohlen keine Verkokungseigg. zeigen, werden durch E straktion mit Bzl. gróBere 
Mengen von Prodd. erhalten, die teilweise schmelzbar u. yerkokbar sind, teilweise auch 
nicht. Aus dem Bzl.-Unlóslichen extrahiert Aceton weitere Substanzen, die jedoch 
durch Acetonkondensationsprodd. vcrunreinigt sind. Sowohl der Bzl.- ais auch der 
Acetonextrakt sind in Chlf. 1., das den anderen Estraktionsm itteln zugefugt, die Gesamt- 
menge an Extrahierbarem erhoht. Pyridin extrahiert ebenfalls, aber nur geringe Mengen, 
wobei chem. Einw. nicht ausgeschlossen ist. Aus den Extraktionsergebnissen scheint 
heryorzugehen, daB auf diesem Wege die Herst. chem. wohldefinierter Substanzen 
aus Kohle moglich sein konnte; die Verss. werden in dieser Richtung fortgesetzt. 
(Journ. Soc. chem. Inst. 51. Transact. 49—59. 12/2. 1932. Manchester.) SCHUSTER.

P. Schlapfer und E. Muller, Studien iiber den Biali- und Backvorgang bei der 
thermischen Behandlung von Steinkolilen. (Vgl. C. 1932. I. 1180.) Nach einer Obersicht 
iiber den Verkokungsmechanismus u. die dariiber herrschcnden Ansichten werden von
4 Kolilcntypen — Boltigen, Neumiilil, Heinitz, La Houye — Erweichungspunkt, Blah- 
grad, Backfahigkeit, Treibdruck u. Gasdurchlassigkeit bestimmt. Diese Eigg. hangen 
von der Art der Warmezufuhr u. von der Warmevorbehandlung unterhalb der sicktbaren 
Zers. ab; sie gehen auch dann teilweise yerloren, wenn die Vorerwarmung in Ggw. 
von N2 oder im Hochyakuum erfolgt. Daher sind nicht allein Oxydationsvorgange, 
sondern auch intramolekulare Umwandlungen der Kohlensubstanz die Ursache fiir 
den Riickgang der Verkokungseigg. Da das Maximum des Widerstandes gegen den 
Gasdurchgang mit dem Ende der Blahung zusammenfallt, gibt dieser charakterist. 
Punkt nicht die groBte P lastizitat an, sondern die Wiederverfestigung der Koksmasse. 
(Monats-Bull. Schweiz. Ver. Gas-Wasserfachmannern 11. 201—11. 358—60. 365—82.
12. 9—23. Januar 1932.) S c h u s t e r .

Edmond Connerade, Die katalytische Hydrierung von Brennsloffen. Vf. gibt 
einen tlberblick iiber den augenblicklichen Stand der Druckhydricrung von Brenn- 
stoffen. Die Wrkg. ycrschicdcner Katalysatoren, vor allen Dingen des Mo, wird bc- 
sprochen. Bei 400° wird das Mo durch den anwesenden Wasserstoff reduziert. Un- 
gesatt. u. aromat. WK-stoffe einerseits u. Wasserstoff andererseits bilden m it drei- 
wertigem Mo Additionsverbb. mit gesteigerter Reaktionsfahigkeit. (Ind. chim. Belge 
[2] 3. 53—64. Febr. 1932. Mons, 1’Ecole des Mins.) W in n a c k e r .

Franz Fischer, Theo Bahr und A. J. Petrick, Uber die katalytische Reduktion 
ton Teerphenolen zu Benzolkohlenwasserstoffen. Phenole konnten an hochakt. Mo-
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Kontakten, hergestellt durch Losen des Mo in H N 03 u. Vergliihen des Nitrate3, ohno 
Anwendung erhohter Drucke bei 350—400° zu aromat. KW-stoffen reduziert werden, 
ohne Abspaltung yon Methylgruppen. Neben Mo konnen W, Cr, U, Zn, A l sowie Ge- 
mische aus diesen yerwandt wTcrdcn. Neben aromat. KW-stoffen werden geringe Mengen 
Ather gebildet. Reduziert wurden Phenole, Kresole, Nylenole, Dioxybenzole, Naphtholo 
sowie teclm. phenol- u. kresolhaltige Ole u. Teerfraktionen. Bei Anwendung geringer 
Oberdrucke, bis 20 atii, wird die Hydrierimg gefordert, daneben tr it t  auch eine Hydrie- 
rung zu hydroaromat. ICW-stoffen ein. (Brennstoff-Chem. 13. 45—46. 1/2. 1932. Miihl- 
heim (Ruhr), Kaiser-WiUielm-Inst. f. Kohlenforschung.) J . SCHMIDT.

Charles O. Hawk, Paul L. Golden, H. H. Storch und A. C. Fieldner, Um
wandlung von Methan in Kohlenoxyd und Wasserstoff. Vff. haben einen UmlaufprozeB 
zur Umwandlung yon CH, oder methanhaltigcn Gasen naeh einer der beiden gleich- 
maCig befriedigend arbeitenden Rkk.:

CH4 +  H20  — y  CO +  3 H 2 CH4 +  C02 — y  2 CO +  2 H 2
ausgearbeitet. Die Rk.-Warme wird den Gasen durch das Katalysatorcnbett (auf 
feuerfestes Materiał niedergeschlagene Ni-Katalysatoren), das durch Gasbeheizung auf 
Rk.-Temp. gebracht wird, iibertragen. Die Katalysatoren sind sehr haltbar u. arbeiten 
einwandfrei an der Grenzo des Rk.-Gleichgewichts. Die gunstigsten Versuchsbedin- 
gungen bei hochster Umwandlung u. geringster Katalysatorenyergiftung lagen in dem 
Temp.-Intervall von 900—1100°. Genaue Versuchsbeschreibung, Ausbeuten u. Durch- 
satz im Original. (Ind. engin. Chem. 24. 23—27. Jan. 1932.) K. O. Muller .

G. Baum, Das deutsche Erdól. Vortrag iiber die Entw. u. Aussichten iiber die 
Gewinnung von Erdól in Deutschland. (Brennstoff-Chem. 13. 49—53. 1/2. 1932. 
Essen.) J .  Sc h m id t .

Helmut Albrecht, Das Erdolrorkommen von Volkenroda. I. Die geolog. Ver- 
haltnisse des Gebiets zwischen Harz u. Thiiringer Wald werden an Hand yon Uber- 
sichtskarten besproehen. Aus den Beobachtungen geht einwandfrei hervor, daB der 
Hauptdolomit das Speichergestein des Oles ist. Die Transversalkliiftimg, wie sie auf 
Volkenroda yorliegt, beschrankt sich nicht auf ein enges Gebiet, sondern erfafit un- 
zweifelhaft einen weiteren Baum, u. das auf Volkenroda entdeckte Erdólyork. hat 
aller Voraussicht naeh eine groBe Ausdehnung. Vf. bespricht noch die Moglichkeit, 
unter dem Hauptdolomit im Zechsteinhorizont olfundig zu werden. (Kali 26. 25—33. 
1/2. 1932.) K. O. M u l l e r .

Helmut Albrecht, Das Erdolvorkommen von Volkenroda. H . (I. vgl. yorst. Ref.) 
Vf. besprieht die Ausbeutung der im I. Teil (1. c.) beschriebenen Lagerstatten, das 
Bohren, die Eórderung, dio Verwertung u. die Gereehtsamo. Das gowonnene Ol hat 
braunlichgruno Farbę, D .20 0,836, Viseositat 20° 1,4 E. Paraffingeh. 1,94%. Dor 
Siedebeginn liegt bei 37°, bis 100° geben iiber 12% bis 150° —25%, bis 200° —35%, 
bis 250° —45°, bis 300° —58%, iiber 300° —42%. Das Ol hat also den hohen Benzin- 
geh. yon 25%. Das gesamto Rohol geht zur Hydrierung in dio Leunawerke der I. G. 
F a r b e n i n d u s t r i e  Akt.-Ges. (Kali 26. 39—43. 15/2. 1932.) K. O. M u l l e r .

Lyman C. Huff, Bedeulung der Crackanlage bei der modernen Erdóherarbeitung. 
Die Bedeutung von Dubbs-Crackanlagen fiir die ąuantitatiye u. qualitatiye Gewinnung 
yon Bzn. wird an Hand yon Betriebsdaten u. Abbildungen geschildert. (Trans. A. S. 
M. E. Petroleum mechan. Engin. Sondernr. National Meeting Oct. 1930. 65 
bis 72.) ' " N a p h t a l i .

C. R. Wagner, Dampfphasencrackprozep. (Petroleum Engineer 1. Nr. 10. 70—75.
—  C. 1931. I. 395.) K. O. Muller .

Arch L. Foster, Veraltele Dubbsanlage wird durch Zufiigung von neuen Einheiten 
modernisiert. Zur Zufiigung yon „bubble towers“ u. Gray Tann wird in der so ver- 
anderten Dubbs-Anlage ein Kraftstoff von hoher Octanzahl erhalten. (National 
Petroleum News 24. Nr. 5. 28—38. 3/2. 1932.) K. O. Mu l l e r .

W. W. Holland, Neue Entwicklungen in  der Ausfuhrung des Gyroprozesses. An 
Hand yon Diagrammen, Tabellen u. Bildern werden die besonderen Yorteile des Gyro- 
Prozesses u. der dam it erhaltenen Prodd. geschildert. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 38. 
18. 67. 4/2. 1932.) K. O. Mu l l e r .

F. R. Staley, Moderne Bichlung bei der Mineralolraffination. (Petroleum Engineer
1. Nr. 1. 28—29.) K. O. Mu l l e r .

F. R/Staley, Neuerliche Entmcklung und Fortschrilt in der Raffinationstechnologie. 
(Petroleum Engineer 1. Nr. 10. 25—27.) K. O. Mu l l e r .
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Jaeque C. Morrell und Gustav Egloff, Kolloidchemie und Ólraffination. Das 
Trocknen von Olcn, das Brechen von Emulsionen u. dio Adsorptionserseheinungen 
bei Erden im RaffinationsprozeB werden unter dem Gesichtspunkt der Kolloidchemie 
betrachtet. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 37. 22. 166. 28/1. 1932.) K. O. Mu l l e r .

P. E. Landolt, Cottrdherfahren zur Wiedergemnnung der Schwefelsdure. (Trans. 
A. S. M. E. Petroleum mechan. Engin. Sondernr. National Meeting Oct. 1930. 
98—102. — C. 1931. I. 553.) N a p h t a l i .

P. E. Lang und Lowrey Love, Heizrohrkorrosion durch Verbrennung von Sdure- 
schlamm. Vff. finden, daB Saureschlamm ais „Zusatzheizung" koino Korrosion des
Heizrolirsystems bedingt. (Petroleum Engineer 1. Nr. 1. 100.) IC. O. Mu l l e r .

E. Eeisemann, Die neueren Forłschritte der Gasolingewinnung mil dem Aklivkohle- 
verfahren. Vf. gibt an Hand von Bildern u. Diagrammen einen Ubcrblick iiber die 
Entw. der Adsorption der leichtsiedenden Stoffe durch das Aktivkohle-Verf. Die Arbeits- 
weise zur Erzielung bestcr Ausbeute u. Qualitiit wird angegeben. (Petroleum 28. Nr. 6.
1—13. 10/2. 1932.) K. O. Mu l l e r .

G. M. Jackson, Gewinnung und Fraklionierung von Gasolin. (Trans. A. S. M. E. 
mechan. Engin. Sondernr. National Meeting Oct. 1930. 79—82. — C. 1931. I. 
717.) _ N a p h t a l i .

Willi Haas, Technik und Chemismus der Benzinsynthese. Kurze Beschreibung der 
Benzinsynthese in den Leuna-Werken. (Chem.-Techn. Rdsch. 46. 550—51. 15/12.
1931.) _ r J .  S c h m id t .

Franz Fischer und Herbert Koch, Neues iiber die Eignung von Kobaltkalaly- 
saloren fiir  die Benzinsynthese. (Vgl. C. 1931. II. 2245.) Aktivitiit u. Lebensdauer 
der ICatalysatoren, die fiir die Benzinsynthese aus Wassergas geeignet sind, werden 
durch Verbesserung der Herst.-Bedingungen gesteigert. Auf Kieselgur ais Triiger- 
substanz wird durch Ausfallen m it K 2C03 ein Co-Kontakt m it 18% Th hergestollt, 
der 153 ccm fl. Prodd. je cbm Mischgas liefert, entspreehend 71% der Theorie. Mit 
Na2C03 gefallte Co-Th-Kontakte sind unwirksam. Steigerung des Th-Geli. iiber 
18% hinaus hat eine Versehlcchtcrung der Aktivitat zur Folgę. Wirksamo Co-Mn- 
Kontakte lassen sich auch durch Fallung m it Na2C03 herstellen; sie liefern boi einem 
Mn-Geh. yon 15% 119 ccm fl. Prodd. je cbm Mischgas. Zur Red. der Kontakte ist 
eino Temp. von 350—400° erforderlicli bei einer Einw.-Dauer von 4—5 Stdn. Cu- 
lialtige Kontakte erfordern keine vorherige Red. Dauerverss. bis zu 2 Monaten be- 
weisen die Haltbarkeit des Co-Th-Kontaktes. Durch Extraktion des an der Ober- 
flachc niedergeschlagenen Paraffins wird der Kontakt regeneriert. Mol.-Gew. u. Kp. 
der entstehenden Ole nehmen mit steigender Vers.-Temp. ab. (Brennstoff-Chem. 13. 
61—68. 15/2. 1932. Miilheim, Ruhr.) WlNNACKER.

O. Walger, Schmierlechnische Untersuchungen. Umfangreiche Verss. an einem 
113 mm breiten Gleitlager, das mit WeiBmetall ausgegossen war, auf der tragenden 
Flachę keine S ch m iern u ten  hatte u. in dem eine 92 mm dicke Welle aus SlEMENS- 
MARTIN-Stahl lief, ergaben bei Anderung der Olsorten, Viscositaten, Belastung, Dreh- 
zahl u. Lagerspiel nach Umreehuung mittels gewisser Ahnlichkeitssatze der hydro- 
dynam. Lagertheorie einen einheitlichen Verlauf der „reduziorten Reibungszahl“ 
iiber der „relatiyen Drelizahl". Bei halbfliissiger Roibung (Mischreibung, Teilschmierung) 
zeigt sich ein starker EinfluB der Adsorptionskrafte zwischen Ol u. Gleitfliichen, was 
durch Messung yon Benetzungswarmen zahlenmafiig erfaBt wurde. Dio Grenze zwischen 
,,Flussigkeitsreibung“ (rein hydrodynam. Reibung) u . „Mischreibung" wurde bei gleich- 
maBig u. weehsclweise belasteten Lagen niiher bestimmt. Der EinfluB der laufend 
zugefuhrten Sclimiermittolmenge wurde ais wichtig erkannt. Graphitzusatz (in kollo- 
idaler Form) zum Schmierol yermindert im Gebiete der halbfliissigen Reibung die 
Reibungszahl sehr stark. Synthet. Schmiermittel, die keine Ole oder Fette enthalten, 
ergabon gunstige Reibungswerte. Bei der halbfliissigen Reibung sind noben der Ziihig- 
keit noch andere Oleigg. von wesentlichom EinfluB, dereń Kennzeichnung fiir die 
Zukunft angestrebt werden soli. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 76. 205—08. 27/2. 1932. 
Karlsruhe, Maschinenlab. d. Techn. Hochsch.) K. O. Mu l l e r .

C. S. Robinson und W. W. Scheumann, Fakloren, die den Nulzeffekt von Motor- 
olen beeinflussen. An Hand von Fahrverss. besprechen Vff. den EinfluB der Anderung 
der Viscositat mit der Temp., der Fliichtigkeit, der Schnelligkeit der Kohlenbldg. u. 
der Viscositatsverminderung beim Gebrauch yerschiedener Motorenole. (Petroleum 
Engineer 1. Nr. 1. 94—96.) K. O. Mu l l e r .

—, Die Herstellung von Schmierólen durch Polymerisation und Kondensation. Uber-
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blick iiber dio Patentliteratur der Verff., dio niedrig molekulare KW-stoffe in hoher 
molekulare Verbb. m it A1C13 u. anderen Polymerisationsmitteln umwandeln. (Erdol 
u. Teer 8;  78—79. 15/2. 1932.) K. O. Mu l l e r .

— , Kontinuierliches Kiihlsystem zur Herstellung paraffinfreier Schmierole. An Hand 
eines Diagramms wird eine kontinuierliob arbeitende Tiefkiihlanlage erkliirt. (Petroleum 
Engineer 1. Kr. 10. 28. 1930.) K. O. Mu l l e r .

C. G. Williams, Bleioleatschmierdle. Bei Verss. mit bleioleathaltigen Schmiermitteln 
in einer Olpriifmaschine bei sehr bober Belastung treten im Lager explosionsartigc 
Erselieinungen auf, die Vf. auf hocbexplosible Bleiverbb., wio Bleihyponitrit, Blei- 
nitrohydroxylamin, Bleiimid oder Bleiazid zuriickfuhrt. (Mechan. Engineering 54. 
128—29. Febr. 1932.) K. O. Mu l l e r .

S. J. Caplan, Herstellung von Schmierfetten auf Natronseifegrundlage. Angabe von 
Zus. u. Arbeitsverf. (Petroleum Engineer 1. Nr. 10. 54.) K. O. M u lle r .

Holger A. Lundberg, Berechnung der chemisclien Zusammensetzung fester Brenn- 
stoffe aus Uberschlagsanalyse und Heizwertbestimmung. Fiir feste naturliche Brenn
stoffe (nicht fur veredelte Brennstoffe u. Briketts mit Zusatz von Bindemitteln) lassen 
sich aus dem Geh. anfliichtigen Bestandteilen Gb u. oberem Heizwert K b (beide bczogen 
auf brennbare Substanz Kohlenstoff u. Wasserstoffgeh.) bereelmcn nach:

C =  35,2 +  (0,67 KJIOO) — 0,2 Gb u. H =  (0,069 Ą/lOO) +  0,061 Gb — 2,5.
Die Summę von Schwefel, Stickstoff u. Sauerstoff wird ais Differenz 100 — (C +  H) 
erhalten. Die Aufteilung in Einzelwerte erfolgt durch Abzug von bekannten Mittel- 
werten fiir Schwefel u. Stickstoffgeh. der betreffenden Kohle. Fiir Steinkohlen mit 
Gb 19—45 kann C nach C — b W/100 bestimmt werden; ]V — unterer Heizwert, 
b =  Konstantę, die fur ein jedes Kohlenvork. bestimmt wird. Die Genauigkeit betragt 
fiir diese Rechnungen (402 Wcrte) fiir C ±  1—1,5°/0, fiir H  ±  0,6—0,8%. Fur Rauch- 
gasverluste wird die Formel F  =  0,63-(T  — /)/C02%  mitgeteilt. (Teknisk Tidskr. 
62. No. 2. Kemi. 1— 6. 9/1. 1932.) J. S c h m id t .

E. Bornstein und A. J.Petrick, Ober die Stickstoff bestimmung in Kolilen nach 
der Metliode von Kjeldahl. Es wird der EinfluB einer Reihe von anorgan. Stoffen (Metalle, 
Oxydc, Sulfate) auf die Stickstoffbest. nach K j e l d a h l  in Kohlen untersucht. Ohne 
Zusatz wurden 50—56% Stickstoff ais Ammoniak gebunden. Die beste Wrkg. erzielte 
ein Zusatz von Pt-Asbest, Zn u. MnO, (70,7 bzw. 73,5% des Stickstoffs). Dio mit den 
Katalysatoren erhaltcnen Stickstoffwerte sind reproduzierbar, aber bei einzelnen 
Kohlen nicht prozent. gleich. Der Verlust ist durch Entweichen von Stickstoff in 
elementarer Form bedingt, dieser erfolgt in den ersten 5 Stunden der Best. Es wird 
eine Apparatur besehrieben, die eine gleichzeitige Ermittlung von elementar ent- 
weichendem u. in Ammoniak iibergefuhrtem Stickstoff ermoglicht. Der so bestimmte 
Stickstoffgeh. erreieht den Wert der Vergleichsmethodo von D u m a s -L a m b r is  (C. 1925.
I. 1546). Die Aschenbestandteile (Fe-, Ca-, Mg-Vcrbb.) sind ohne EinfluB auf die 
Best. Die Abgabe von elementarem Stickstoff steigt mit AufschluBtemp. (Brennstoff- 
Chem. 13. 41—45. 1/2. 1932. Berlin, Chem. Inst. Techn. Hochsch.) J . Sc h m id t .

H. A. J. Pieters und G. Smeets, Die Bestimmung des Gehaltes an fluchtigen 
Stoffen in Steinkohlen. (Vgl. C. 1931. II. 803.) Vergleichsbestst. nach der amerikan. 
sowie der Bochumer Mcthode u. im clektr. Ofen bei 900 u. 1000°. Entgasung im 
Porzellantiegel bei elektr. Erhitzung auf 900°. wahrend 3, 5, 7. u. 10 Minuten. (Het Gas
52. 41—43. 1/2. 1932.) S c h u s t e r .

H. A. J. Pieters und G. Smeets, Die Bestimmung der fluchtigen Bestandteile in 
Koks nach der amerikanisclien Methode. Vergleieh der amerikan. Methode mit u. 
ohne Sandzusatz mit der Koksentgasung im H2- bzw. N2-Strom. (Het Gas 52. 53—54. 
1/2. 1932.) Ł '  S c h u s t e r .

S. Qvarfort, Der Schmelzpunkt der Kohlen- und Koksasche. (Vgl. C. 1931- II. 3065.) 
Versehlackung u. Aschen-F.; dessen Best., Beziehungen zur Zus. der Asche, Verss. 
zu seiner Erhóhung. (Gesamtbericht. Zweite Weltkraftkonferenz. 6 . Feste Brennstoffe 
u. allgemeino Warmewirtsehaft. 308—20. 1930.) S c h u s t e r .

W. F. Faragher, J. C. Morrell und I. M. Levine, Bestimmung von Olefinen und 
aromatischen Kohhnwasserstoffen. 20 ccm eines zwischen 260 u. 320“ sd. Ols werden 
mit 60 ccm 98% H 2S04 wahrend 15 Min. geschiittelt. Nach 1 Stdn. wird der Saure- 
schlamm abgezogen u. nach einer weiteren Stde. die Abnahme abgelesen. Die Summę 
der Olefine u. aromat. KW-stoffe ist 0,6% weniger ais dio beobachtete Abnahme. 
Dio Olefine werden dann mittels Schwefelmonochlorid entfernt. Auf 100 ccm Ol 
kommen 15 ccm Schwefelmonochlorid. Nach 6 Stdn. wird mit H20  u. Alkali ge-
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waschen, getrocknet u. in solchem Vakuum deat., daB allea unyerandertes Ol unter 160° 
dcm Zcrsetzungspunkt der Olefin-Sulfomonochloridprodd. uberdest. Fiir Ole mit 
Siedeendpunkt iiber 320° muB das Vakuum unter 0,1 mm liegen. Das Destillat wird 
nun nocbmals 2 Tage m it Sckwefelmonocklorid behandelt u. wieder auf dieselbe Weise 
aufgearbeitet. In  dem nacli der 2. Beliandlung erhaltenen Dest. werden die Aromaten 
durch Sulfurierung bestimmt. Die Berechnung erfolgt auf dieselbo Weise wie bei der 
Benzinanalyse. (Petroleum Engineer 1. Nr. 1. 101.) K. O. MULLER.

J. C. Morrell und I. M. Levine, Analyse von olefinischen und aromatisclien Kohlen- 
wassersłoffen. Vff. geben Yers.-Resultate der Titration der Olefine mit einer Standard- 
bromlsg., sowie ein Verf. zur Best. yon Olefinen, Diolefincn u. Terpenen. Der Rk.- 
Mechanismus der Olefine wird besprochen. (Petroleum Engineer 1. Nr. 1. 92—94.)IC.O.M.

Ernst Galie und Maria Bólna, Uber eine rasche Jodzahlbestimniungsmelhode fur  
handelsiibliche Schmierdle. I. u. II. Die Jodzahlschnellmetliode wird in handelsiiblichen 
asphaltfreien Mincralschmierolen so ausgefiihrt, daB die Einwaage von 0,1 g Ol in 10 ccm 
A.-Aceton (1: 2) oder 2 ccm Amylalkohol gel. u. mit 8 ccm A. versetzt wird. Sodann 
werden zur Lsg. 25 ccm einer 1/5-n. alkoh. Jodlsg. u. 200 ccm dest. H20  hinzugefiigt; 
nach einer Rk.-Dauer yon 5 Min. wird das unverbrauclite Jod m it 1/10-n. Thiosulfatlsg. 
zuriicktitriert. Die Abhangigkeit der Jodzahl von JodiiberschuB wurde untersueht 
u. festgestellt, daB das Verhaltnis der angewendeten Jodmenge zur Einwaage beruck- 
sichtigt werden muB. (Erdól u. Tecr 8. 76—77. 91—92. 25/2.1932.) K. O. Mu l l e r .

L. G. M. Roberts, Beurteilung von modernen Kraftstoffen. Die Antiklopfwrkg., 
die Fliichtigkeit u. die Stabilitat von Flugzeugbenzinen u. nur Kraftstoffen fiir gewóhn- 
liclie Verbrennungsmotore werden besprochen u. ais Grundlage der Beurteilung an- 
gesehen. (Petroleum Times 27. 141—42. 6/2! 1932.) K. O. MULLER.

T. A. Boyd, Apparat und Methode des „Cooporative Fuel Research Commillee“ fiir  
Klopfmessungen. Der fiir einheitliehe Klopfmessungen konstruierte CFR-Motor wird 
besehrieben. In  einer Einzylindermaschine, dio m it Wasserdampf gekuhlt ist, werden 
dio Klopfmessungen bei 600 Touren u. Anwendung des „bouncing pin“ durchgefiihrt. 
Zur Angabe der Klopffestigkeit wird auf die Anderung motor. Bedingungen ver- 
zichtet. Es wird nach dem Mischungsyerf. m it Standardkraftstoffen gearbeitet, wo- 
fiir sich Isoootan u. n-Heptan am besten geeignet erwiesen. Die so erhaltene Octan- 
zahl wird in ihrem Verhaltnis zu anderen Methoden erortert u. die Untersehiede dis- 
kutiert. Genaue Vcrsuchsvorschrift. Einzelheiten, Tabellen, Abbildungen u. Dia- 
gramme im Original. (Refiner and natural Gasolino Manufacturer 10. Nr. 11. 85—88. 
u. 112—130. Nov. 1931.) Co n r a d .

Combustion Utilities Corp., New York, iibert. von: Stephen P. Burkę, New
York, Herstellung eines Kohlemzyd-Wassersloffgemisches. In  eine von auBen erhitzte 
Rk.-Zone leitet man ein Gemisch von KW-stoff u. 0 2; die erhaltenen Rk.-Prodd. werden 
schnellstens aus der Rk.-Zone entfernt u. gekuhlt. Der Geh. des KW-stoff es im Gemisch 
soli so groB sein, daB eine Verbrennung unter Flammenbldg. ausgeschlossen ist. Man 
erhitzt z. B. ein ĆH.,-Luftgemisch im Verhaltnis 1: 2,5 auf ca. 1000° u. kuhlt anschlieBend 
beim Verlassen des Rk.-Raumes schnellstens auf ca. 500° ab. Man erhalt ein Gas- 
gemisch aus CO u. H 2 im Verhaltnis 1: 2. Der hierbei benutzte Kontaktstoff enthalt 
Fe oder Ni bzw. dereń Oxyde. (A.P. 1843063 vom 13/5.1926, ausg. 26/1.1932.) D r e w s .

Koppers Co., Pittsburgh, Enlfernen von Naphthalin o. dgl. aus Brennstoff- 
destiUationsgasen. Das Gas wird zuerst m it dem in Zirkulation befindliclien Losungsm. 
in Beriihrung gebracht u. danach m it einer Menge des prakt, noeh nicht verunreinigten 
Losungsm. behandelt. Man yerwendet eine gróBere Menge des Losungsm., ais zur Ent- 
fernung der Gesamtmenge des Naphthalins erforderlieh ist. Das in der zweiten Phase 
benutzte Losungsm. wird zu dem in Zirkulation befindlichen Losungsm. gebracht. 
Die Menge des in der zweiten Phase benutzten Losungsm. betragt ea. 1%  der Menge 
des zirkulierenden Losungsm. Auf diese Weise wird die Ablagerung der zu unangenehmen 
Stórungen AnlaB gebenden liarz- bzw. gummiartigen Ablagerungen aus den brennbaren 
Gasen vermieden. Die zur Durchfiihrung des Verf. geeignete Anlage wird naher be- 
schrieben. (F. P. 717 324 vom 20/5.1931, ausg. 7/1.1932. A. Prior. 22/7.1930.) D r e w s .

Ruhrchemie Akt.-Ges., Deutschland, Umwandlung von Methan in wertvollere 
Produkte, wie C2HS. Das Gas wird auf Tempp. >1100° u. bei Unterdruck von 1/,0 a t 
oder weniger durch Verbrennung von Gas oder elektr. aufgeheizt u. schnell abgekiihlt. 
Das Prod. der Rk. wird aus dem Gas entfernt u. das Restgas em eut umgesetzt. Eine
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besondcre Apparatur wird beschrieben. (F. P. 711 515 yom 13/2. 1931, aus". li. ' )
1931. D . Priorr. 14/2., 17/2., 26/2., 1/3., 5/7., 27/11. u. 17/12. 1930.) D e r s in .'

Flintkote Co., Boston, iibert. von: Albert Lewis Clapp, Danyers, Massach., 
Herstellung einer bituminósen IJispersion aus einem festen bituminósen Materia! unter 
Verwendung eines 1. anorgan. Dispersionsmittel, das m it W. unbegrenzt verd. werden 
kann. (Vgl. A. P. 1691767; C. 1929. I. 1173.) (Can. P. 289 642 vom 18/6. 1926, ausg. 
14/5. 1929.) _ M. F. Mu l l e r .

Standard Oil Co., Wkiting, iibert. von: Norman E. Lemmon und Frank 
V . Grimm, V. St. A., Abscheidung von Naplithensauren aus Kohlcnwasserstoffólen, die 
nur geringe Mengen der Sauren enthalten, z. B. von einem Sauregrad, der weniger 
ais 0,2 mg KOH pro Gramin Ol entspricht. Man behandelt das Ol m it 0,1 Pfund 
89%ig. 11,80, je Gallone 01 u. das saure 01 ansehlieBend mit Absorptionston. (A. P. 
1823 615 vom 14/5. 1928, ausg. 15/9. 1931.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Zuriickgewinnung von Paraffin 
aus den Dest.- oder Hydrierungsprodd. von Braunkohle, Mineralolen u. dgl. mittels 
Lsgg., die zu 80% aus Formiaten niederer Fettalkohole (Methylformiat) u. zu etwa 20% 
aus solchen Losungsmm. bestehen, die wie z. B. Bzn., Bzl., Toluol, Xylol, CS2, CCI,,, 
Trichlorathylen, Pyridin oder dereń Mischungcn ein groBeres Losevermogen fiir As- 
phaltstoffe besitzen ais die Formiate. (E. P. 356 205 voin 4/6. 1930, ausg. 1/10. 1931. 
Zus. zu E. P. 291 817; C. 1929. I. 336.) E n g e r o f f .

Alexej Lomschakow, Prag-Smichow, Verfaliren und Vorrićhtung zur Bestimmung 
des Heizwerles fester und fliissiger Brennsloffe durch Messung des bei der Verbrennung 
yerbrauchten Ó2, dad. gek., daB zur Verbrennung gasfórmiger 0 2 benutzt wird u. daB 
dessen Volumenverminderung nach der Verbrennung u. Absorption der Verbrennungs- 
prodd. gemessen wird. -— Durch den Wegfall der ealorimetr. Messungen wird die MeCzeit 
bedeutend yerkiirzt. (D. R. P. 544136 KI. 42i vom 9/5.1926, ausg. 13/2.1932.) Ge is z l .

[russ.] Leonid Filossolowitsch Fokin, Cuinaron, Inden und andero Resinogeno im Stein-
kohlen-Rohbenzol. Leningrad: Staatl. Wiss.-Techn. Verlag 1931. (250 S.) Rbl. 2.50.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
E. K. Moore, JohnH. Highberger und Fred 0 ’Flaherty, Weitere Untersuchungen 

iiber den Gebrauch von Aminen beim Aschem von Ochsenhauten. Im  AnschluG an voran- 
gegangene Unterss. (C. 1928. II. 1053) wurden Rindshaute mit Kalkaschern behandelt, 
denen so viel Methylamin, Dimethylamin u. Trimethylamin zugesetzt wurde, daB 
0,08, 0,16 u. 0,32-molare Lsgg. entstanden, u. dio Zeit bis zum E in tritt der Haarlassig- 
keit beobachtet. Diese betrug beim reinen Kalkascher 96 Stdn. u. wurde in Ggw. von 
0,08 Mol. Mono- oder Dimethylamin auf 48—66 Stdn. u. bei den hoheren Konzz. auf 
41 Stdn. verkiirzt. Trimethylamin bceinfluBte die Enthaarungskraft des Kalkaschers 
nicht. Der N-Verlust im Ascher wurde durch den Aminzusatz nicht verandert, der 
Schwellungsgrad nur unbedeutend erhoht u. die BlóBe in keinem Fali geschadigt. 
Die Wirksamkeit von Gemisehen der 3 Aminę setzte sich aus der Wirksamkeit der 
einzelnen Komponenten zusammen, war also in Ggw. von Trimethylamin immer 
niedriger ais bei Mischungcn der 2 anderen Amino unter sich. Alle Ergebnisse sind 
tabellar. zusammengestellt. Eine besondere Unters. behandelt den EinfluB der Kalk- 
aminascher auf Rinderhaare. Die gel. S-Verbb. wurden zu S 04 oxydiert u. jodometr. 
mit BaCrO., nach KOLTHOFF bestimmt. Die Ergebnisse zeigen, daB in Ggw. von Di
methylamin in der zur Haarlockerung nótigen Zeit ca. 50% mehr S gel. wird ais von 
Methylamin u. daB Trimethylamin trotz seiner Unwirksamkeit etwas mehr Gesamt-S 
in Lsg. bringt ais eine reine Kalksuspension. Entsprcchend zeigt sich auBerlich auch nur 
bei hoheren Dimethylaminkonzz. ein Angriff der Haare. In  3 Tagen betrugen die 
aus 1 g Haaren gel. S-Mengen bei reinem Kalkascher 10,8 mg u. bei Zusatzen yon 
0,32 Mol 'Mono-, Di- u. Trimethylamin 18,6 bzw. 25,7 u. 13,2 mg. (Journ. Amer. 
Leather Chemists Assoe. 27. 2—11. Jan. 1932. Cincinnati, Dep. Leath. Rcs.) SELIGS.

G. Grasser und Masatake Ichise, Abhangigkeil der Schrumpfungstemperatur von 
der Nach- resp. Entgerbung, von der Erhohung der Basizitdt und von der Komplexsalz- 
bildung. Die Einw. einer groBen Zahl von Stoffen (kiinstliche Gerbstoffe, Alkalien, 
Sauren, Alkohole, Jod u. Brom) auf die Schrumpfungstemp. bei verschi,edenen Ger- 
bungen w-ird ausfuhrlich behandelt. Die wichtigsten Ergebnisse sind folgende: Nach- 
gerbung des Chromleders mit yegetabil. Gerbstoffen oder bas. Al-Sulfat ergibt einen
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erhoblichcn Ansfcieg der Schrumpfungstemp. Denselben Effekt erzielt man bei Be
handlung des Chromleders mit Alkoholen, Essig- oder Ameisensaure, NaHC03 u. 
Borax. Mileh-, Oxal-, Gallussaure ergeben eine Herabsetzung der Schrumpfungstemp. 
Nachgerbung mit bas. Al-Sulfat ergibt bei allen Gerbarten, mit Ausnahme der Fe- 
Gerbung, eine Erhóhung der Schrumpfungstemp. (Cuir teclm. 24. 157—60. 1931. 
Univ. Hokkaido, Sapporo [Japan].) MECKE.

H. Machon, Uber die Enisteliung ton gasformigen Sloffen in  Oerbbriihen. Durch 
die Verwendung von Na2S im Ascher bestehen die in den Gerbbriihen gebildeten Gase 
zum groBten Teil aus H 2S. Die gebildete Gasmenge ist dabei von der Menge des im 
Ascher benutzten Na2S u. vom Grad der Entkalkung abhangig. Infolge Ggw. von 
COj, das in alten, garenden Brulion gebildet wird, ist die Menge H2S in alten Briihen 
bedeutcnd geringer. AuCerdem wird noch eine Gasentw. durch Zers. des Gerbstoffs 
infolge Tatigkeit von Mikroorganismen hervorgerufen. Dies konnte Vf. besonders an 
Zers. yon Bodenschlamm in Gerbbriihen bei p h  = 6,8—7,5 nachweisen. (Collegium
1931. 392—96. Freiberg, Sa.) M e c k e .

Elena Valla Ageno, Basizitat ton Chro-msaIzleisungen und die entsprechenden Be- 
rechnungen. Ausfuhrliche Erlauterung der Bercclinungen zum Basisehmachen von 
Cr-Lsgg. (zahlreiche Tabellen). (Cuir techn. 23. 434—39. 1930. Genua.) Me c k e .

— , Gedrangte Angaben iiber die Gerbung von Replilhauten. (Halle a u x  Cuirs [Suppl. 
techn.] 1932. 14—15. 17/1.) S e l i g s b e r g e r .

R. C. Bowker, Unlersuclmngen iiber die Erhóhung der Hallbarkeil von Ledererzeug- 
nissen. Bericht iiber Arbeiten des Bureau of Standards. Ein 10 Jahre unter n. Be- 
dingungen aufbewahrtes Leder verlor nur 15% seiner ReiCfestigkeit. Da diese beim 
Narbenspalt viel geringer ist ais beim ungespaltenen Leder, sollte fiir gewisse Zwecke 
s ta tt Spaltleder besser diinneres, aber im ganzen verwendbares Leder genommcn 
werden. Chromleder hat keine so hohe ReiBfestigkeit wie pflanzlicli gegerbtes Leder. 
Beide Leder reiBen sehwercr bei Mustercntnahme in der Langsrichtung ais bei solcher 
in der Querrichtung. Umgekelirt ist es bzgl. der Dehnung. Erstmals wurden auf 
Sealpelze aus Alaska physikal. Unters.-Verff. angewendet. Auch iiber Lederersatz- 
stoffe wurde gearbeitet. Ihre Eigg. bei der Yerarbeitung, lmuptsachlich zu Schuh- 
sohlen, u. beim Tragen derselben wurden untersucht. (Leather Manufacturer 42. 307. 
Doz. 1931.) S e l ig s b e r g e r .

R . C. Bowker, Der Einflup von Feli auf die Zerstorung von kaslanien- und guebracho- 
gegerbtem Leder durch Schwefelsaure. Wenn Leder mit H 2SO,, gebleicht wird, geschieht 
es meist vor dem Fetten. In  Anpassung an diese prakt. Verhaltnisse erhielten kastanicn- 
u. ąuebraehogegerbte Ledermuster einen Zusatz von 0, 1, 2, 3 u. 4%  H 2SO;1 u. wurden 
sodann m it 0, 10 u. 20% ihres Gewiehtes einer Fettmischung behandelt, die aus gleichen 
Mengen Lebertran u. Talg bestand. Siimtliche Leder wurden sofort u. nach 6, 12, 18 
u. 24 Monaten auf ihre ReiBfestigkeit untersucht u. hierbei alle Bcstst. mehrfach aus- 
gefiihrt, um gute Durchschnittswerte zu erhalten. Die Ergebnisso dor ReiBfestigkeits- 
bestst. dienten ais MaBstab fiir die Wrkg. der H 2SO,,. Diese maclite sich, unabhangig 
davon, ob das Leder gefettet war oder nicht, geltend, u. zwar in der Weise, daB gróBero 
SiŁurczusatzo u. langere Aufbewahrungszeit die ReiBfestigkeit herabsetzten. (Hido 
and Leather 83. Nr. 2. 17—18. Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 26. 667—74.
1931.) S e l ig s b e r g e r .

— , Zerstorung ton Leder. Kurzer Bericht iiber vorst. referierte Arbeit. (Journ. 
Franklin Inst. 213. 94—95. Jan . 1932.) SELIGSBERGER.

P. Hue, Ober den Vergleich ton Farbstoffen des gleichen Typus. Vf. gibt an, in 
welcher Weise man die Giite verschiedener Farbstoffe mit ihrer Preiswurdigkeit in
Beziehung bringen kann. Ferner sclilagt Vf. eine Farbmethode fiir Leder vor, die in
Tliermosflaschen ausgefiihrt wird. (Halle aux Cuirs (Suppl. techn.) 1931. 229—31. 
296—98. 326—27. 16/8. Mazamct.) M e c k e .

V. J. Mlejnek, Unlersuchung terschiedener in der Gerberei angewandter Chemi- 
kalien. Kommissionsbericht. Es werden fiir folgendc Chomikalien Analysenvorsckriften 
angegeben: Na2S, CaO, MgS04, NaOH, Na2C03, H 2SO.j u. NaHSOs. (Journ. Amor. 
Leather Chemists Assoc. 26. 249—57. 1931.) Me c k e .

V. Kubełka, Die Internationale Kommission fiir die Analyse der kiinstlichen Beiz- 
mitlel. Fiir die Beurteilung der Beize soli ein Verf. gefunden werden, das die Wirksam- 
keit der in der Beize vorhandenen Enzyme an ihrer Einw. auf ein womoglieh der H aut 
chem. Yerwandtes Substrat zu messen gestattet. Nach Vf. ist zur Zeit kein Standard- 
priiparat geeigneter ais reines Casein. Die Arbeiten der letzten Jahre uber die Wrkg.
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der Beizenzyme auf Casein, besonders in Ggw. von NH4-Salzen, werden erórtert. 
Andere Standardstoffe waren Gegenstand der Unterss. von B o id in  (C. 1930. I. 787), 
der Milcli, u. von B e r g m a n n  u . D i e t s c h e  (C. 1930. I. 1258), die Gelatine ais Grund- 
substanz zur Messung der enzymat. Wirksamkeit benutzten. Vf. nimmt zu diesen 
u. anderen in den letzten Jahren erschicnenen Arbeiten iiber das Beizproblem Stellung 
u. erwahnt auch Andeutungen, Methoden ausfindig zu machen, bei denen die Beiz- 
wrkg. an den in der Beize hervorgebrachten Yeriinderungen der BlóBensubstanz fest
gestellt werden soli. (Collegium 1931. 16—21.) SELIGSBERGER.

F. Muller und R. O. Phillips, Bericht der Kommission fiir Musterziehung. Vor- 
schriften iiber das Bemustern von Gerbstoffen. (Collegium 1931. 870—74.) SELIGSB.

Gene W. Stanbery, Die Bestimmung der Feuchtigkeit in Gerbeztrakten. 
Komissionsbericht 1930—1931. Beim Vergleich zwischen dem direkten u. dem indirckten 
Verf. zur Best. des W.-Geh. von Gerbextrakten wurde gefunden. daB beide Methoden 
bei Verwendung von elektr. Trockenschranken u. bei Beachtung der vorgeschricbenen 
Arbeitswcise nur wenig unterschiedlichc Ergebnisse liefern. Im Durchschnitt wurde 
bei Quebraclio Ordinary ein positiver Parkereffekt von 0,46°/o, bei klar 1. ein solcher 
von 0,12% gefunden, bei Kastanienholzextrakt war ein negativer Parkereffekt von
0,61% bei ehiem W.-Geh. von 6,85% (nach dem direkten Yerf.) festzustellen. (Journ. 
Amer. Leatlier Chemists Assoc. 26 . 264—66. 1931.) Se l ig s b e r g e r .

Fritz Stather, Sind gefroren gewesene fliissige Gerbeztrakte zur Musterziehung noch 
geeignet 1 ICiloproben von fi. Sumach-, Myrobalanen-, Valonea-, Eichcnholz-, Kastanien- 
holz-, Fichtenrinden-, Mimosa- u. Quebrachoextrakt wurden auf Gerbstoffe, Nicht- 
gerbstoffe, Unlosliches u. W. nach dcm Filterverf. untersucht u. ferner in 5 u. 10%ig. 
Lsgg. Salzgehh. u. Tintometerwerte bestimmt. Die Proben "wurden zum Gefrieren ge- 
bracht, nach 24 Stdn. bei Zimmertemp. wieder aufgetaut, durchgemischt u. erneut 
in der beschriebenen Weise untersucht. Die tabellar. zusammengefaBten Ergebnisse 
lasscn keinen EinfluB des Gefrierens u. Wiederauftauens erkennen. In  Fassern konnen 
Gerbextrakte jedoch sehr wohl durch Gefrieren u. Wiederauftauen entmischt u. besonders 
beim Auftauen in der Wiirme oder durch Einleiten von Dampf kolloidchem. vcrandert 
werden. Demnach sollen gefroren gewesene Gerbextrakte trotz gerber. Vollwertig- 
keit laut Vorschrift zur Bemusterung nicht yerwendet werden. (Collegium 1931. 
874—76. Freibcrg, Yersuchsanst. f. Lederindustrie.) S e l ig s b e r g e r .

W. S. Awtonomow, U. S. S. R., Herstelłung von Samischleder aus Cliromleder. 
Chromleder wird in w. W. eingeweicht, mit einer Soda- u. Chromalaunlsg. behandelt, 
m it Sandpapier bearbeitet u. in ublicher Weise zubereitet. (Russ. P. 20 758 vom 7/12.
1929, ausg. 31/5. 1931.) R ic h t e r .

Hans Christian Ćhristensen, Horsens, Impragnieren von Leder o. dgl. gegen
Feuchtigkeit. Nach dem Behandeln des Leders mit einer Mischung aus finn. Teer mit 
Lebertran,Jamerikan. Cl u. Baumol folgt eine Impragnierung mit Terpentinol. (Dan. P. 
40185 vom 22/11. 1927, ausg. 21/5. 1929.) D r e w s .

A. S. Kostenko und W. L. Woitzechowski, U. S. S. R., Wasserdichtmachen von 
Leder. Das Leder wird m it einer Mischung aus Leim, Seife u. Albumineaseinfarben 
appretiert u. darauf m it Schwermetallsalzlsg. behandelt. (Russ. P. 21 323 vom 24/5.
1930, ausg. 31/7. 1931.) R ic h t e r .

Jacgues Guillemin, Frankreich, Verfahren zum Undurchldssigmachen und Ver-
bessern von Leder, insbesondere von Schuhsohlen, durch Behandlung m it einer Auf- 
losung von z. B. 35% Teer in 20% Petroleum u. 45% Bzn. (F. P. 716 116 vom 
1/9. 1930, ausg. 15/12. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Rohm & Haas Co., Delaware, iibert. von: Jan C. Somerville, Pcnnsylvania, 
V. St. A., Herstellmig von Salzen langkettiger Aminę, bei denen eine Seitenketto von 
17—26 C-Atomen vorhanden ist. — Man erhitzt z. B. Octadecylbromid (I) mit Diathyl- 
amin (U) 14 Stdn. amRiickfluB, filtriert nach Erkalten, wascht die Krystalle [(C2H5)2NH- 
HBr] m it Ae. u. wascht den Ae.-Extrakt +  F iltrat mit W. Hierauf extrahiert man die 
Ae.-Lsg. m it angesauertem W., macht alkal. u. dest. Das N-Diathyloctadecylamin, 
Kp. 178— 180°, gibt m it H 2S04 eine seifenahnliche M. — Aus I  u. Didthanolamin 
wird in gleicher Weise ein Prod. erhalten, das ais Hydrochlorid aus der Acetonlsg. 
krystallisiert. — I liefert mit Dimethylamin ein Prod., das aus ather. Lsg. ais Citrat, 
Oxalat oder Acetat sowio ais mineralsaurcs Salz gewonnen wird. Dio Rk. wird in 
sek.-Butylcarbinol CH3-CH2-CH(CH3)-CH2OH durchgefiihrt.— Aus Cerylbromid u. II 
entsteht bei 16std. Kochen ein Prod. vom K p.2- 3j5 265—268°. — Die Salze sind ais
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Emulgierungsmittel, besonders zum Bohandeln von Leder, gecignet. (A. P. 1836 047 
vom 25/6. 1930, ausg. 15/12. 1931.) A l t p e t e r .

Rohm & Haas Co., Delaware, iibert. von: Jan C. Somerville, Pennsylyania, 
V. St. A ., Herstellung ton tertiaren N-dialkylierten Aminem. Man erhitzt z. B. Lauryl- 
bromid (1) m it Di-n-butylamin 3 Stdn. am RuckfluC, wobei N-Di-n-butyUaurylamin 
erhalten wird. — MansetztlmitJDiaź/iawotomm um .— Dicaprylbromid (Kp .5 165— 180°; 
dargestcllt aus Dicaprylalkohol) wird m it (C»H5)2NH erhitzt, wobei Dicapryl-N-didthyl- 
amin erhalten wird, K p .2 146,5—150°. — Die Salze der Prodd. wie Sulfat, Hydro- 
bromid, Osalat sind in W. 1. u. ais Emulgiermittel, besonders in der Lederindustrie, 
brauchbar. (A. P . 1 836 048 vom 25/6. 1930, ausg. 15/12. 1931.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik Siegfried Kroeh A.-G. und I. H. Epstein A.-G., Deutsch- 
land, Verfa.hren zum Felten von Leder. Man yerwendet sulfoniertes, gegebenenfalls 
kalk- u. saurebestiindiges, Eieról. Die Sulfonierung des Eieroles wird in bekannter 
Weise m it 40% H 2SO., unter Kiililung ausgefiihrt. Dann wird das Sulfonat m it W. 
gewaschen u. mit Alkalien auf die gewiinschte Aciditat eingestellt. (F. P. 713 737 
vom 10/3. 1931, ausg. 31/10. 1931. D. Prior. 10/3. 1930.) Se iz .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., Munehen, Yerfahren 
zum Auflragen ton Scliichten bei der Herstellung von Lackleder, Waćhstuch u. dgl., dad. 
gek., daC eine Pigmente u. festes ungel. Polyvinylacetat enthaltende Grundsehicht nacli 
dem Trocknen mit einem organ. Losungsm. behandelt wird, wobei das organ. Losungsm. 
Polyyinylester, Lackbestandteile oder beides enthalten kann. — In  einem Gemisch yon 
35 Teilen Leinólfirnis u. 15 Teilen Siccatiy wird ein Gemengo von 10 Teilen staubfein 
gepulyertem festem Polyyinylacctat u. 40 Teilen ZinkweiB emulgiert u. Leder, Papier, 
Leinwand liicrmit zweimal gestrichen. Naeh dem Troclaien lackiert man mit einer 
30%ig. Lsg. von Polyyinylacetat in Spiritus. (D. R. P. 538 074 KI. 81 vom 23/8. 1928, 
ausg. 11/11. 1931.) P a n k ó w .

XXIV. Photographie.
A. P. H. Trivelli, Die Lichteinwirkung auf die photographische Platte. Nacli einer 

ausfuhrlichcn Zusammenstellung u. krit. Besprechung der bisher bekannten Arbeiten, 
die sich m it den bei der Belichtung von AgBr-Krystallcn auftrctenden Erscheinungen be- 
fassen, teilt Vf. gemeinsam m it L. Silberstein gewonnene Ergebnisse mit iiber die Einw. 
von Róntgenstrahlen auf AgBr. Die Unters. kann ais ein statist. Beweis fiir die dis- 
krete S truktur der Róntgenstrahlen angesehen werden. (Pliysica 11. 289—306. 1931. 
Rochester, N. Y., Eastman Kodak Company Research Laboratories.) D u s in g .

Liippo-Cramer, Ober den Russdeffekt. I. Vf. untersucht den EinfluB von KBr 
auf die verschleiernde Wrkg. yon H 20 2 u. H 2S 04. Wahrend eine ausgewaschene Platte 
nacli Behandlung m it H 20 2 u. H2S04 naeh Entw. einen Schleier von 0,3 bzw. 0,5 aufwies, 
ergab eine m it l% ig. KBr-Lsg. yorbehandelte P latte naeh gleicher Nachbehandlung 
einen Schleier von 1,9. Vf. erklart daraus auch die Tatsache, daB orthochromat. Platten, 
die im allgemcinen arm an KBr sind, auf H 20 2 weniger reagieren ais nicht gefarbte. 
(Photogr. Industrie 30. 185—87. 24/2. 1932.) ” F r ie s e r .

Liippo-Cramer, Fallungsgeschwijidigkeit und Kornwachstum. Vf. behandelt den 
EinfluB der Mischgeschwindigkeit bei der Herst. yon Bromsilberemulsionen auf den 
Krystallisationsyorgang an Hand yon Jlikrophotographien. Es zeigt sich, daB mit 
yerlangerter Einlaufzeit der Silbernitratlsg. die KorngroBe betriichtlich zunimmt. 
Durch Reifen naeh dem Misehen wurde nur bei der feinkórnigsten Emulsion eine Steige- 
rung der KorngroBe bewirkt. (Photogr. Korrespondenz 68. 21—23. Febr. 1932.) F r ie s e r .

Kurt Jacobsohn, Wirkungsweise ton Doppdschichtplalten. Die Wirkungsweise 
der Doppelscliichtplatten wurde an der n. P latte u. an Platten, die m it den Einzel- 
sehichten begossen waren, untersucht. Es zeigt sich, daB die obere Schiclit weiclier 
arbeitet u. erheblich empfindlicher ist ais die untere. Der ausnutzbare Expositionsbereich 
betragt ca. 1: 10 000, was bei einem n. Objekt yon 1: 30 einem Belichtungsspielraum 
yon 1:300 entspricht. (Photogr. Industrie 30. 27—28. 13/1. 1932.) F r ie s e r .

Grotę, Die Geschiclile des Linsenrasterfilms. I. u. II. Vf. gibt einen Oberblick 
iiber die Entw. des Linsenrasterfilms an Hand der wichtig3ten Patente. (Photogr. 
Industrie 29 . 1287—89. 1341—42. 25/11. 1931.) F r ie s e r .

Felix Formstecher, Farbenpliotographie mittels eines Au-skopien-erfahrens. Vf. 
gibt eine Arbcitsyorschrift fiir ein von ihm auf dem V III. Internat. KongreB fiir Photo- 
graphie Yorgetragencs Verf. (Photogr. Industrie 30. 185. 24/2. 1932. Wiss. Lab. der 
Mimosa A.-G. Dresden.) FRIESER.
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W. Stephenson, Die Photographie sehr kleiner Objekle. Vf. beschreibt zunachst 
dio Mikrophotographie m it schwachcr VergroBcrung ohne Zuhilfenahme des Mikro- 
skops u. geht hierauf auf die eigentliche Mikrophotographie m it Mikroskop ein. Es 
wird die Wahl der Objektive, der Beleuchtung, der Verwendung von Lichtfiltern, die 
Entw. usw. behandelt. (Brit. Journ. Photography 79. 59—62. 29/1. 1932.) F r i e s e r .

E. R. Davies, Die eleklrisclie Messung von Aufsichlsschwdrzungen. I. Yf. untersucht 
die Mogliclikeit, das Auge bei der photometr. Messung der Aufsichtsschwarzung durch 
elektr. Hilfsmittel zu ersetzen. Eine Schwierigkeit besteht darin, daB man zur Er- 
reiehung einer hoheren Empfindlichkeit bedeutend mehr reflektiertes Lieht auf dem 
Empfanger'sammeln muB, ais bei visueller Beobachtung gebraueht wird. Dies kann 
ohne nennenswerte Fehler durch Steigcrung des Liclitwinkels auf 25° erreieht werden. 
Der EinfluB der spektralen Empfindlichkeitsverteilung wird behandelt u. eine Osram- 
Photozelle m it Kalium auf einer Silberkathode ais venvendbar bezeichnet. (Photo- 
graphic Journ. 72. 57—73. Febr. 1932.) F r ie s e r .

Raymond Davis und Gerald Kent Neeland, Die Vemnderung der photogra- 
phischen Empfindlichkeit bei verschiedenen Lićhtąuellen. Die Veranderung der Emp
findlichkeit wurde untersucht bei Verwcndung versehiedener Lićhtąuellen gleicher 
Helligkeit u. versehiedener Energieverteilung. Es zeigte sich, daB das Empfindlichkeits- 
verhiiltnis der panehromatischen Platten zu der gewóhnlichen fiir Gliihlampcnlicht 
groBer war ais fiir Tageslicht. In allen Fallen war die panchromatisclic P latte fiir Gliih- 
licht w'eniger empfindlieh ais fiir Tageslicht. (Bureau Standards Journ. Res. 7. 843—50. 
Nov. 1931.) F r ie s e r .

Georg Schwarz, Zur Beslimmung der Farbenempfindliclikeit und der Filter- 
fakloren. Vf. weist auf dio Sehwierigkeiten hin, die fiir die HtiBELsche Farbsensito- 
metrie u. die Best. von Gelbfilterfaktoren entstehen, wenn die Gradation der zu unter- 
suchenden Emulsion von der Wellenlange abhangig ist, was besonders bei hochempfind- 
lichen Platten beobaehtet wurde. Es empfiehlt sieh, don Empfindlichkeitsvergleich 
fiir versehiedene Sohwiirzungen durchzufiihren. (Photogr. Korrespondenz 68. 23—25. 
Febr. 1932.) ______________ F r ie s e r .

Kodak-Pathe, Soc. An. Franę., Frankreioh, Seine, Celluloseacetatfilm mit Liclit- 
hofschutzschichl. Dio Riickseite des Schichttriigers wird zunachst mit einer diiimen 
Scliicht eines Celluloseacetats niedrigen Nd-Wertes (75—25%) iiberzogen, auf welcher 
dio Lichthofschutzschieht angcbracht wird. Ein so gefarbter Film bleieht nach dor 
Entw. besonders klar aus. (F. P. 717 066 vom 15/5. 1931, ausg. 31/12. 1931. A. Prior. 
17/5. 1930.) _ _ Gr o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt. - Ges., Frankfurt a. M.,Entwickelnvonphotographischen 
Schicliten. Die Schicht wird vor dem Entwickeln in einem Bade behandelt, das Tiirkiscli- 
rotol oder alkyliorte oder aralkylierte Sulfosauren oder dereń Salze enthalt. Diese Stoffe 
konnen auch dem Entw. zugesetzt werden. Hierduroh soli die Luftfleckenbldg. in den 
Schiehten vermieden werden. (E. P. 365 317 vom 13/1. 1931, ausg.. 11/2. 1932.
D. Prior. 13/1. 1930.) Gr o t ę .

Franz Piller, Deutschland, Farbraster auf metallisierłem Papier. Die Farbraster- 
elemcnte werden ohne Zwischenschiclit u. ohne gegenseitige Beriihrung direkt auf 
die mit dem Papier fest yerbundene Metallschicht aufgebracht. (F. P. 717 428 vom 
21/5. 1931, ausg. 8/1. 1932. D. Prior. 28/5. 1930.) Gr o t ę .

MeiBner & Buch, Leipzig, Kopierverfahren zur Reproduktion ein- oder melir- 
farbiger Originalzeichnungen, dad. gek., daB das Original auf einen gekórnten Celluloid- 
oder Cellonfilm gezeichnet wird u. hiervon auf photograph. Wege ein oder mchrcre 
Negatiye hergestellt werden, yon denen ohne Raster auf dio Druckplatte kopiert wird. 
(D. R. P. 5 4 4  2 4 3  KI. 57d vom 20/12. 1930, ausg. 15/2. 1932.) Gr o t ę .

Paramount Publix Corp., New York, und Roy Jobbins Pomeroy, Los Angeles, 
Amerika, Herslellung von Kombinalionsbildern. Auf die lichtempfindlicho Schicht 
worden zwei sich nicht iiberdeckende Bildbestandteile mittels Farbfilter derart zur 
Einw. gebracht, daB der eine Bildbestandteil die Silliouette des anderen Bestandteils 
bildet. Die genaue Ubcreinstimmung der Bildteile wird dadurch crzielt, daB der eine 

. Teil m it Licht nur einer Farbę, der andere Teil m it Licht der komplementaren Farbę 
beleuchtet wird. (E. P. 365 134 vom 14/8. 1930, ausg. 11/2. 1932.) Gr o t ę .

Hermann Schneider und Alexander Motschau, Ziirieh, Herstellung lichldurch-
Icissiger Zeichen, Bilder o. dgl. auf lichlundurchlassigem Grund, besonders geeignet fiir 
Kopiervorlagen, 1. dad. gek., daB auf eine chem. beeinfluBbare, glasklare Sclucht
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Zciclien aufgctragen werden u. daB bei darauffolgender chem. Behandlung der Schicht 
an den durcli die Zeichen nicht geschiitzten Stellen undurchsichtigc Stoffe, die an 
sich keine Farbstoffe sind, erzeugt werden. — Nach den Unteranspriichen wird eine 
aus Leim, Celluloseester o. dgl. bestehende Schicht m it lichtunenipfindlichen Stoffen, 
wie Schwermetallsalzcn oder Chinon, versetzt u. durch chem. Behandlung, z. B. m it 
gasformigem H-S oder mit Red.-Mitteln undurchsiclitig gemacht. (D. R. P. 544 244 
KI. 57d vom 5/6. 1929, ausg. 15/2. 1932.) '  Gr o t ę .

Postergraph, Inc., Clcvcland, Ohio, Amerika, Pholomechanische Herstellung ton  
Druckformen. Zu dem Ref. E. P. 316210; C. 1930. I. 1580 ist nachzutragen, daB die 
Projektion der Vorlage auf die Druckplatte auch mittels eines Rasters u. unter Bild- 
vergróBerung oder -yerkleinerung stattfinden kami. Der Lichtquelle wird bei der 
Projektion eine Drehbewegung erteilt. (Schwz. P. 141 578 vom 21/11. 1928, ausg. 
16/10. 1930. A. Prior. 23/11. 1927.) Gr o t ę .

Postergraph, Inc., Clcveland, Amerika, iibert. von: Rudolph A. Glaser, Cleve- 
land, Photoniechanische Herstellung von Druckformen. (A. P. 1 843 872 vom 13/6. 1929, 
ausg. 2/2. 1932. — Vorst. Ref.) Gr o t ę .

Dr. Bekk & Kaulen Chemische Fabrik G. m. b. H,. Berlin (Erfinder: Max 
Thimann, Loevenich), Pholomechanische Herstellung von Aluminiumdruckformen, 1. dad. 
gek., daB die Metallplatte od. dgl. vor dem Auftragcn der liehtempfindlichen Kolloid- 
schicht mit saurefreien Lsgg. von Salzen drciwertiger Metalle, insbesondere ihren 
Sulfaten, behandelt wird, wodurch die nachtragliche Entfernung der geharteten Kolloid- 
schicht erleichtert wird. — Die Behandlung erfolgt yorzugsweise m it Alaunlsgg., 
wahrend dio gehartete Kolloidschicht mit Phosphorsiiure entfernt wird. (D. R. P. 
544156 KI. 57d vom 18/3. 1930, ausg. 22/2. 1932.) Gr o t ę .

Uhertype A.-G., Glarus, Schweiz (Erfinder: Edmund Uher, Budapest), Herstel
lung ton Druckformalen aus Zeilen o. d. mittels Photographierens von Vorlagen, 1. dad. 
gek., daB die druckfertigcn Zeilen bzw. sonstigon Umbrucheinheiten zunachst beliebig, 
z. B. photograph., zu linearen, d. h. druckformatlosen Vorlagen abgedruckt u. sodann 
von solehen Vorlageabdriicken einzeln in dcm jeweils gewunschten Format auf den 
Formattrager photographiert werden. — Nach den Unteranspriichen werden die Yor- 
lageabdriicke auf einem Filmstreifen hintereinander in gleichen Zwischenraumcn 
photograph. gesetzt, wobei der Film an den Zwischenraumen gelocht oder m it An- 
schliigen yersehen ist. Der Film wird m it dem Saulentrśiger absatzweise fortgoschaltct. 
(D. R. P. 545 179 KI. 57d vom 30/7. 1927, ausg. 26/2. 1932. E. P. 334180 vom 
23/4. 1929, ausg. 25/9. 1930. Oe. P. 121309 vom 25/3. 1929, ausg. 10/2. 1931. 
Schwz. P. 139 212 vom 16/4. 1929, ausg. 16/6. 1930.) Gr o t ę .

Edmund Uher, Budapest, Herstellung von Druckformalen aus Zeilen o. a. mittels 
Photographierens ton Vorlagen. (A. P. 1808123 vom 29/3. 1929, ausg. 2/6. 1931.
D. Prior. 29/7. 1927. — Vorst. Ref.) Gr o t ę .

William Grey Bruce Moore, England, Pholomechanische Wiedergabe ton photo- 
graphischen Mehrfarbenbildem im  Offsetdruck. Von einer Mehrfarbenphotographie, 
z. B. Autochrombild, werden durch Farbfilter zwei Teilfarbenpositiye vergroBert 
erzeugt. Von den Positiven werden photomechan. Druckformen hergestellt u. hiervon 
Stereos abgeformt, von denen dann in einer Zweifarben-Offsetmaschine gedruckt 
wird. (E. P. 365155 vom 13/10. 1930, ausg. 11/2. 1932.) Gr o t ę .

Carl Wachę, Dresdcn, Herstellung ton Druckformen fiir den Stein- uiid Offsetdruck 
durch unmiltelbares liopieren ton posiliten Vorlagen, dad. gek., daB eine Chromat- 
gummischicht unter Zusatz von Eosin oder gleichwirkendem Farbstoff auf die Druck- 
platten aus Zn, Al sowie Stein gebracht, nach dereń Belichtung entwickelt wird, u. 
daB die zuriickgebliebenen Kolloidteile durch weitere Belichtung bis zur W.-Unlós- 
iichkcit so gehartet werden, daB sie ais Farbę abstoBende Schicht beim Drucken 
benutzt werden konnen u. die druckenden Stellen dadurch tiefer liegcn, ohne tief 
geatzt zu sein. (D. R. P. 543 963 KI. 57dvom 15/11. 1927, ausg. 12/2.1932.) Gr o t ę .

B. R. E. S. A., Frankreich, Rhone, Pigmenlpapier fiir Tiefdruck. Das Papier ist 
m it einer oder mehreren AgBr- oder Bichromatgelatincschichten iiberzogen, denen 
inaktin. Farbstoffe, wie Naphtholgelb oder Pikrinsaure, zugesetzt sind. Durch die 
Anfarbung wird die Reliefhóhe u. die Gradation der Bilder ausgeglichen. (F. P. 717 953 
vom 29/5. 1931, ausg. 16/1. 1932.) Gr o t ę .

p r in ie d  in  c e r n m n j  SchluB der Redaktion :  den 1. April 1932.


