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A. Allgemeine und physikaliscłie Chemie.
— , Die Ausbildung des Chemie-Inge/iieurs im  Auslande. I. Richard Koch: Amerika; 

II. J. Arthur Reavell: England; I II . S. Kamei: Japan. (Chem. Fabrik 5. 105—08. 
116—17. 122—23. 20/4. 1932.) P a n g r i t z .

— , Die wissenscliaftliclien Forscliungsinstitute der Industrie in  der Sowjetunion. 
(Chem.-Ztg. 56. 65. 23/1. 1932.) S c h o n fe ld .

R obert Ju z a  und W ilhelm  Biltz, Beitrage zur systematischen Verwandtschafts- 
lehre. 57. Das Zustandsdiagramm Pyrit, Magnetkies, Troilit und Schwefeldampf, beurteilt 
nach Schwefeldampfdrucken, Bóntgeńbildem, Dichten und magnelischen Messungen. 
(Mit róntgenograph. Beitrag von K . Meisel.) (56. vgl. C. 1932. I. 1749.) In  dem 
System FeS,-FeS ha t man folgende G sbiete zu untersehoiden: 1. Ein Einphasen- 
gebiet (FeS2 -Phase): FeS 2 m it S-t)bersc uB u. -UnterschuB, das Gebiet reicht bis zu 
der Konz. FeSllM. 2. Ein Zweiphasengebiet, das den H auptteil des Zustandsdiagramms 
einnimmt, in dem der gesatt. Misehkrystall von EeS in FeS 2 u. der gesatt. Misch- 
krystall von FeS 2  in FeS (der Magnetkies) nebeneinander bestehen u. 3. ein Einphasen- 
gebiet, die FeS- oder Troilitphase, die ais ungesatt. Lsg. von S in FeS aufzufassen 
isfc. Die Gronze gegen das Zweiphasengebiet wird durch den Magnetkies gebildet, 
dessen Zus. etwa bei Zimmertemp. zu FeS l l l 2  gefunden wird. Die tensimetr. Unters., 
es wurden 5 Isothermen zwisohen 629 u. 669° aufgenommen, g ibt keine Andeutung 
einer Verb. Fe 2 S3 oder Fe 3 S4. U nter Berucksiehtigung des Gleichgewichtsdruckes 
des Zweipliasensystems wcrden die zum Teil abweichenden Zers.-Druekmessungen 
anderer Autoren diskutiert. Von 8  Praparaten, die durch Abbau von FeS 2 gewonnen 
wurden, werden D E B Y E -D iagram m e aufgenommen u. D.D. u. Magnetismus gemessen. 
Die Rontgenbilder zeigen in dem Zweiphasengebiet das Nebeneinander von FeS2- 
u. FeS-Gitter u. eines von ihnen in tien Einphasengebieten. Die Mol.-Voll. yerlaufen 
in dem Zweiphasengebiet u. in dem FeS-Einphasengebiet je linear, aber m it yer- 
sehiedener Steigung; der S geht bei der Lsg. in dem FeS annahernd m it dem Vol. des 
freien S ein, dagegen wird er in dem Zweiphasengebiet unter starker Vol.-Kontraktion 
gebunden. Die magnet. Messungen lie ‘ern in dem FeS2-Einphasengebiet den schwachen 
Paramagnetismus des FeS2, dann e n lineares Ansteigen des Magnetismus in dem 
Zweiphasengebiet, proportional der 1  enge des vorhandenen Magnetkies u. dann einen 
steilen, nieht linearen Abfall zum Ft ,S. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 205. 273—86. 
20/4.1932. Hannover, Techn. Hoehsch., Inst. f . anorgan. Chem., Gottingen, Univ.) J u z a .

Henry E. Bent und Maurice Dorfman, Die Elektronenaffinittit freier Radikale.
3. Mitt. Weitere Untersuchungen an Biphenyl- und Naphthylgruppen enthaltenden freien 
Radikalen. (2. vgl. C. 1931. II. 1984.) Die schon in  den ersten Mitt. untersuchte 
Lage des Gleichgewiehts R  +  Na R _ -j- Na+ erlaubt eine Aussage iiber die Fahig- 
keit des Radikals R, in das negative łon  uberzugehen. Vff. zeigen, daB fiir p-Naphthyl- 
diphenylmełhyl, Phenyldibiphenylmethyl, cc-Naphlhyldibiphenylmethyl u. Tribiphenyl- 
metliyl die friiher gezogenen Schlusse gleichfalls zutreffen: Die freien Energieanderungen 
der Rk. R  +  Na =  R _ +  Na+, u. dam it die der Rk. (C«H5)3C • • • +  0  — >- (C0H 5 )3 C_ 
sind groCenordnungsmaBig gleieh — was Vff. fiir einen biindigen Beweis des LEWiSsehen 
Satzes ansehen, da(3 ein Elektronenpaar bei der Bldg. von Atombindungen ais Eiaheit 
fungiert. Auoh hier wieder zeigt sieh, daB die Moll. m it gróBeren Substituenten etwas 
grofiere Elektronenaffinitaten besitzen — also umgckehrt ais man nach dem Disso- 
ziationsgrad erwarten sollte — so daB sieh der SchluB bestatigt, daB die Schwachung 
der C-C-Bindung durch eine stor. Hinderung bedingt ist. Die Wrkgg. der einzelnen 
Substituenten verhalten sieh additiv; z B lafit sieh fiir Trinaphthylmethyl — A F  zu 
19,3 ±  0,3 Cal vorausberechnen — Die Apparatur (vgl das Original) wird yerbessert — 
fi-Naphlliyldiphenylchlormethan, C«9 H 1 ;C1 Aus dem Carbinol (GoMBERG u. SuLLIYAN, 
C. 1 9 2 3 .1. 73) in A. m it HCl-Gas. Aus A. (der A. muB peroxydfrei sein) m it PAe. F. 95°.
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— Phenyldibiphenylchlornietluin, C3 IH ,3 C1 (im Original C3 0H 2 6C1; d. Ref.) (aus Bzl.-PAo.
F. 132°) u. Tribiphenylchlormelhan, C3 7 H 2 7C1 (aus Bzl.-PAe. F. 198°) wurden in An- 
lehnung an die Yorschriften von S c h l e n k  (L i e b i g s  Arrn. 368 [1909]. 300; 372 
[1910]. 1) dargestelJt, u.-Naphthyldibiphenylchlonnethan, C3 5H 2 3C], aus dem Carbinol 
(S c h l e n k  u. B o r n h a r d t , Ber. Dtsch. chcm . Ges. 46 [1913]. 1482) in B zl. m it HC1- 
Gas boi Ggw. von Chlorcaleium. Aus Bzl.-PAe. Nadeln, F. 216°. — Es werden folgende 
Zahlen fur die Gleichgewichtskonstanten K 2 (freie Energieanderungen, — AF) an- 
gegeben, wobei ersterc Mittelwertc darstellen, gebildet aus den unter der Annalime 
„Dissoziationskonstante der Na-Verb. =  10_,1“ bzw. die Na-Verb. ist vollig dissoziiert, 
errechneten W erten: Phenyldibiphenylmcthyl log K 2 =  14,48 (— /.\F =  19,8), Tri- 
bipbenylmetliyl 15,04 (20,6), a-Naphthyldibiphenylmethyl 14,77 (20,2), /?-Naphthyl- 
diphenylmethyl 13,78 (18,6). Die erhaltenen Zahlen fiihren zu der Folgerung, daB 
die Dissoziationskonstanten aller dieser Na-Verbb. prakt. ident. sind, der W ert 10~* 
durfte etwa zutreffen. (Journ. Amer. cliem. Soc. 54. 1393—1401. April 1932. Cam
bridge, Massachusetts, Harvard Univ.) BERGMANN.

Bawa Kartar Singli, Die ersten Anfdnge der Stereochemie und das Oeselz von 
Pasteur. H isto r . Abhandlung u . zu sam m en fassen d er B e r ich t iiber die Arbeiten d es V f. 
zur B e sta tig u n g  der PAST EU R schen Regel, daC o p t. Antipoden g le ich e  p h y sik a l. u. 
ehem. Eigg. b esitzen . (J o u r n . In d ia n  ch em . S oc. 9. 1— 19. J a n . 1932.) BERGMANN.

Charles M. Blair und Henry R. Henze, Die Zahl slereoisomerer und nicht stereo- 
isomerer Paraffinkohlenwasśerstoffe. Nachdcm Vff. eine Bezichung zwischen der C-Zahl u. 
der Zahl der Strukturisomeren (bei Paraffinen u. ihren Monosubstitutionsprodd.) 
aufgestellt hatten (C. 1931. II. 1997) u. eine Reihe von (endliehen) Rękursionsformeln 
angeben konnten, die es gestatten, die Zahl der stereomeren u. nichtstereomeren 
Monosubstitutionsprodd. zu berechnen (C. 1932. I. 2566), versuchen sie nunmehr 
letzteres fur die Paraffine selbst. Es werden getrennt behandelt die Paraffinc mit 
gerader u. ungerader C-Zahl u. von jeder Gruppe zwei Klassen angenommen: bei den 
geradzahligen gehóren zur Klasse A alle die Yerbb., die durch ZerreiCen einer einfachen 
Bindung in zwei Alkylreste m it N/2  C-Atomen zerlegt werden konnen, zur Klasse B 
alle iibrigen; bei den ungeradzahligen gehoren zur Klasse A alle dio Verbb., die durch 
ZerreiCen einer Bindung in ein Alkyl mit (N  +  l)/2 u. eines m it ( N — l)/2 C-Atonien
zerlegt werden konnen, zur Klasse B alle iibrigen. K l a s s e  A m i t  g o r a d e r
C - Z a h l :  Von nichtstereomeren Alkylen m it N/2 C-Atomen m it stereomeren derselben 
C-Zahl gibt es A s n /2-A i in /2 Kombinationen, von stereomeren m it ihresgleichen 
A sn/2  (1 +  A  sn  12). Nicht-Stereomere gibt es hier A iin /2 (1 -|- A nNI2). —- IĆ1 a s s o 
A m i t  u n g e r a d e r  C - Z a h l .  Hier werden folgende Formeln abgeleitet: Die 
Zahl der Stereomeren ist:

[.4 + 1)/2) A n l(N _  1)/2]]  • A  5((iy _  1)/2] +
A  Sl(N — l) /2 ]' [A  3 [(xV — l)/2] —  ! ]

1  [ ( N  — l)/2] ' A  S [ ( N  + 1 )/2] 2

die Zahl der Nicht-Stereomeren:
r ,| A w [( N -  l )/2] [ !  +  A  « [(n -  i m ]
I /1 M[(^  +  l)/2] —  [(A7 — 1)/2]J •A  U[(N — l)/2] +  • ...............  2

K l a s s e  B. Wenn dio Formel eines Paraffins m it gerader C-Zahl nieht in zwei 
Halften m it jo iY/2 C-Atomen zerlegt wrerden kann, muB sie ein u. nur ein Kohlenstoff- 
atom enthalten, das ZwTeige von nicht mehr ais N /2  — 1 C-Atomen tragt, u. zwar 
nicht weniger ais drei u. naturlich hochstens vier. Analog muB bei den hierher gehórigen 
Paraffinen m it ungerader C-Zahl ein C-Atom existieren, das drei oder vicr Ketten 
m it nieht mehr ais (iY — 3)/2 C-Atomen tragt. Sind drei solche K etten vorhanden, so 
gibt es, gleichgiiltig ob N  gerade oder ungerade ist, drei Falle: a) Alle drei haben 
verschiedene C-Zahl. Dann gibt es nur Stereomere, u. zwar 2 E  T t T j T k, wo 
i +  j  +  k  =  N  — 1 u. fur gerades N  i  S  N /2  — 1, fur ungerades £  (N  — 3)/2. 
fi) Zwei haben gleiche C-Zahl. Dann gibt es an Stereomeren 2  {[T?  — A  n{] T j +  
A  n( A  Syl, an Nicht-Stereomeren 2  A  n{ A  n., wobei 2 i +  j  — N  u. i  u. j  bei gerader 
C-Zahl g  N/2  — 1, bei ungerader £= (N  — 3)/2. y) Alle drei haben gleiche C-Zahl. 
Dann gibt es an Stereomeren (2 T i -f T {3)/3 — A  n f ,  an Nicht-Stereomeren A u f ,  
wobei 3 i =■ N  — 1 ist. — Sind vier solche K etten vorhanden, so gibt es — wieder 
sowohl fur gerades wie ungerades N  — fiinf Falle: a) Alle 4 K etten haben yerschiedene 
C-Zahl. Stereomere 0, Nicht-Stereomere 2 Z  T h T i T j T k, wobei h +  i- \ - j  +  k =  N — 1
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u. fur gorades N  h Si N/2  — 1, fur ungerades ?? (N  — 3)/2; h  >  i >  j  >  h. /?) Z we i 
K etten habcn gleiche C-Zahl, jcdo der boiden anderen verschiedene. Stereomere: 
Z  [(71, 2 — A  n , ) Tj T^ +  A n{ A  Sj T k +  A n{ A  n} A  s;J ,  Nicht - Stereomore: 
Z  A n i  A  ni A  nk> wobei 2 i +  j  +  k =  N  — 1. y) Drei K etten haben gleicho C-Zahl, 
die vierte eine andere. Stereomere: Z  [({2 '1\ -f  jPt-3 j/3 — A  n f)  T j -f- A  n{ 2A  «y], 
Nicht-Stereomero: A n i 2 A n j , wobei 3 i  +  j  =  N — 1. <5) Alle vier K etten habcn 
gleiche C-Zahl. Stereomere: [T{ +  11 T f-  6̂ 4 nt (1 +  A  ?ii2 )]/12; Nicht-Stereomere: 
A  nt (1 +  -4 %2 )/2, wobei 4 i  =  N  — 1. c) Zwei K etten haben gleichen G-Geh., aber 
verschicdencn von den beiden anderen, dio unter sich wieder gleicho C-Zahl besitzen. 
Stereomere: l/2 Z  [Tt T j)2 +  T { Tj — A nt A iij (A n ( +  A  «,)], Nicht-Stereomere:

' A  ?ij A ?ij (A rif -f  A  %)/2, wobei 2 i +  2 ; =  N  — 1. ó u. e kommen prakt. nur fiir 
ungerades N  in Frage, d a in  Fali S N  — 1 dureh 4, in Fali e durch 2 teilbar sein muC. — 
Es wird fiir N  =  14 jeder einzelne Fali durchgerechnet u. dio Isomerenzahl fiir die 
Paraffine m it 1—20 Kohlcnstoffatomen tabellar. wiedergegeben. (Journ. Amor. 
chem. Soc. 54. 1538—45. April 1932. Austin, Tesas.) B ekgm ann.

John William Cole Phillips und Stanley Augustus Mumtord, Die Dimorphie 
gewisser aliphatischer Verbindungen. 2. Mitt. (1. vgl. C. 1931. II. 1529.) In  der 1. Mitt. 
war gezeigt worden, dali Palmitin- u. Stearinsaureathylester monotrop dimorph sind 
(die transparente a-Form geht unter Wiirmeabgabe in dio opakere, hóher schm. /3-Form 
uber), wahrend Margarinsaureathylester enantiotrop dimorph ist (die fruher ais y-Form 
bezeichnete Modifikation ist besser ais /?-Form zu bezeichnen, da sie den anderen 
/?-Formen krystallograph. iihnlich ist). Letztores ist von MALKIN (C. 1932. I. 212) 
bestiitigt worden, der ais Ubergangspunkt 9,5° (Vff.: 11—12°) angibt u. enantiotropo 
Dimorphie auch bei Nonadecansaureathylester festgestellt ha t (E. 35,5 (transparent), 
Umwandlungspunkt 24,3—24,7), wahrend Eikosansaureathylester wieder monotrop ist 
(er erstarrt bei 40,5 zur a-Form, die bei weiterer Abkiihlung in die bei 41° schm. /3-Fonn 
ubergeht). Wahrend Vergleich der beim F. stabilen Formen ein Alternieren ergibt, 
liegen die EE. der a-Ester auf einer (gekrummten) Kurve. Bemerkenswert ist, daB 
die geradzahligen Ester monotrop, die ungeradzahligen enantiotrop sind, u. dafl die 
transparenten Formen der ungeradzahligen Ester die stabilen, die der geradzahligen 
die metastabilen sind. Sowohl die Abkiihlungs- wio die Erhitzungskurve der ungorad- 
zahligon Athylestcr zeigt zwei Haltepunkte (E. der cc-Form u. Umwandlungspunkt), 
bei den geradzahligen Estern nur dio Abkiihlungskurve. Nach den Angaben von 
j\Lvlkxn gehoren alle ^-Formen demselben krystallograph. Typ an; jedoch sind die 
geradzahligen bis zum F. stabil, dio ungeradzahligen hłngegen gehen 10—15° unter 
dem F. in die entsprechenden a-Formen uber, was nach M a lk in  m it der yerschiedenen D. 
der Packung in den Endebenen zusammenhangt. Vff. haben einige hóhore u. niedere 
Glieder der Reiho untersucht. Wio auf Grund der Tatsacho, daC labiler Palmitinsaure- 
ester sich so viel schneller umwandelt ais Stearinsaureester, zu erwarten war, lassen 
sich die Ester der Myristin-, Laurin- u. Decansiiure nur ais stabilo /3-Formen fassen. 
Myristinsaureathylester, K p . 4  139,0 ±  0,4°, laCt sich auf 6 ° unterkuhlcn u. krystallisiert 
dann unter Temp.-Erhohung opak m it dem F. 12,3°; impft man bei 10,5°, so ist 
der F . 11,7° (E. nach G arn e ii u. R u s h b ro o k e , C. 1927. II. 1548, 11,0°). Laurin- 
saureathylestcr, Kp.s 121,8 ±  0,2°, hatte F. — 2°, Decansaureathylester, K p . 5  96,5 ±
0,1°, F. — 20,5° (nach D e f f e t ,  C. 1932. I. 1203, — 19,9°). Diesc F.F. liegen auf der 
Kurve, die die F.F. der /3-Formen von Palmitin-, Stearin- u. Eikosansaure gegen die 
C-Zahl wiedergibt, ebenso die F.F. von n-Octan- u. n-Hoxansaure (—44,75 u. 
—43,1°, T i m i ie r m a n s , C. 1923. I II . 1136, u. D e f f e t , 1. c. bzw. —67,5°; Sim on, 
C. 1929. I. 2519). Die entsprechende Kurve der Ester der ungeradzahligen Sśiuren, 
die — an sich unyollstiŁndig — komplettiert werden kann durch die E.E. von Margarin- 
u. Nonadecansaureester u. die F.F. von Pentadccansaureester (14°, Le SUEUR, 
Joum . chem. Soc., London 85 [1904]. 827), Heneikosansaureester (45°, L e y e n e  u. 
T a y l o r , C. 1924. II. 309), Polargonsaureester (— 44,45°, T im m e r m a n s , 1. c.) u. 
von Heptansaureester (— 66,1°, D e f f e t , 1. c.), enthalt auch die F.F. der a-Formen 
dor hóheren geradzahligen Ester. Móglicherweise hatte T im m e r m a n s  (1. c.), der 
fiir Laurinester — 10,65° angibt, was auf der erwahnten Kurve liegt, die a-Form in 
Handen. Der untere Teil der ungeradzahligen Esterkurve ist jedoch unsicher. Bei 
hóheren Estern durfte hingegen der Obergang a — >- fi noch langsamer sein. — Die- 
selben Effekte treten bei den Acetaten hoherer Alkohole ein. Bei Cetyl- u. Octadecyl- 
acetat ist die a-Form so stabil, daB sie auf 12—15° ohne Umwandlung abgekiihlt 
werden kann; es kann also wie bei Stearinsaureathylester von dor a-Form eine Schmelz-
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kurve erhalten werden. Ihro F.F. liegcn m it dcnen von Tetradecy]- u. Eicosylacetat 
(12— 13°, K r a f f t , Ber. Dtseh. chem. Ges. 16 [1883]. 1720; 39,5—40,5°, A d a m  u . 
D y e r , C. 1925. I. 1585) auf einer Kurye. Móglieherweiso ist das Alternieren der 
Dimorphie ein allgemeines Charakteristikum der aliphat. Ester u. anderer aliphat. 
Verbb., wofiir Vff. eine Reihe yon Beispielen anfuhren. (Journ. chem. Soc., London 
1932. 898—906. Marz. Farlcy, Salisbury, Wilts.) B e r g m a n n .

W. Edwards Deming und Lola E. Shupe, Einige ■physikalische Eigenschaften 
von komprimierten Oasen. II. Kohlenmonoxyd. (I. ygl. C. 1931. I. 3543.) Die Kom- 
prcssibilitiltsdaten yon B a r t l e t t  wurden korrigiert u. extrapoliert, so daC jetzt 
p-T-v-Werte zwisehen —70° u. 400° bei Drueken yon 25—1200 a t  yorliegen. Naeh einer 
friiher angegebenen grapli. Methode wurden abgeleitete pbysikal. Eigg. fur 11 Tempp: 
u. 14 Drucke im oben genannten Bereieh berechnet u. in Kuryen u. Tabellen dargestellt. 
Es sind dies: Spezif. Vol., D., Austhhnungskoe.jf., Fugazitat, Cv, C~ — Cv, Cv u. J o u le -  
THOM SON-Koeff. fi. Wegen der Ahnlichkeit der Molekularstruktur u. der Spektren 
der Moll. CO u. N 2  miifite man einige Ubereinstimmung in den physikal. Eigg. der beiden 
Gase erwarten kónnen. In  der T at sind die Steigungen der Kuryen fiir die physikal. 
Eigg. der beiden Gase qualitativ ahnlich. — Die Isothermen Cv — Gv gegen p  weisen 
alle ein Maximum auf. Dieses Masimum ist sehr flaeh bei den hóehsten Tempp. u. liegt 
bei etwa 700 at. Mit ąbnelimender Temp. wird das Maximum deutlieher u. yerschiebt 
sich naeh niedrigeren Drueken hm ; auf den Kuryen fiir —50° u. —70° liegt es bei etwa 
200 at. Auf der —70°-Isotherme tr i t t  ein zweites Maximum bei ea. 550 a t auf. Cv — Gv 
strebt naturlieh auf allen Isothermen m it abnelimendem Druek dem W ert R  zu. — 
Cp waehst auf den Isothermen fiir 50° u. tiefere Tempp. m it dem Druek raseh an u. 
crreicht bei etwa 300 a t ein Maximum. Druekanderungen oberhalb 500 a t ergeben bei 
allen Tempp. nur geringe Anderungen von Cv. Oberhalb 200 a t u. unter 0° waehst Cv 
raseh, wenn die Temp. sinkt. — Die Isobaren Cv gegen t fur 300—1200 a t haben ein 
Minimum bei etwa 100°. Auf der Tieftemperaturseite dieses Minimums sind die Kuryen 
sehr steil; fiir 1200 a t fallt Cv yon 4,4 R  bei —70° auf 2,57 R  bei 100°. Oberholb 100° 
u. bei Drueken bis 400 a t ist Cv nur wenige Hunderstel eal/Mol-Grad groBer ais Cv* 
(Druek Nuli); weitere Druekzunahme steigert Cv nur um wenige Zehntel. Unterhalb 25° 
ist Cv fiir p  =  25 ein wenig kleiner ais Cv*; fiir p — 100, 150, 200 fallt Cv betraehtlieh 
unter Cv*, wenn t bis —70° sinkt. (Physieal Rev. [2] 38. 2245—64. 1931. Washington 
[D. C.], Bureau of Chemistry and Soils.) SKALIKS.

Setsuro Tamaru und Kengo Siomi, Neubeslimmung łhermischer Dissoziations- 
gleichgewichte von anorganisclien Verbindungen. II. Bestimmung der Dissoziations- 
gleichgemchte von Strontiumcarbonat mittels Hoclitemperaiurvakuwnwaage. (I. vgl.
C. 1932. I. 1191.) Mit der sehon besehriebenen, nur fiir die bei SrC03 gebrauehten 
hoheren Tempp. abgeanderten Vers.-Anordnung wird das eigens dafiir hergestellte 
SrC03, das frei yon Yerunreinigungen dureh Mg, Ca u. Ba war, untersucht. Das 
Dissoziationsgleichgewieht wird fiir jede Temp. yon beiden Seiten des Gleiehgewiehts 
aus bestimmt. AuBerdem wird das Yerhaltnis des Carbon a t  - O xy dge m i sc hes weitest- 
gehend yeriindert. Da die spezif. Warmen im untersuehten Temp.-Bereieh yon 800 
bis 1250° nicht bekannt sind, wird der Dissoziationsdruek fiir die gefundenen Wertc 
dureh die empir. Formel: log p ——49090/4,575 T  +  9,933 gut wiedergegeben. Fiir 
den Dissoziationsdruek gleich 1 a t  wird die Temp. zu 1250,5° gefunden. Aus der 
Unabhangigkeit des Druekes von der Zus. der festen Phase zeigt sich, dafi weder bas. 
Carbonat, noch eine festo Lsg. yon SrO u. SrC03  im untersuehten Gebiet gebildet wurde. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 159. 227—30. Marz 1932. Tokyo-Ookayama, Techn. 
Hochsch., Physikal.-chem. Lab.) B r i l l .

J. Arvid Hedvall und Ingemar Bergstrand, Uber die Einwirkung von schmelz- 
baren Reaktionsprodukten oder vora.usgebild.cten Eutektika au f die Umsetzungsbelrage 
bei Reaktionen in Pulvergemischen. (Vgl. C. 1931. II. 2828.) Vff. untersuehen die Einw. 
eines m it yerschiedenen Mengen AgCl hergestellten Eutektikums auf den Verlauf 
der Bk. CaO +  PbCl2  — >- CaĆl2  +  PbO. CaO reagiert schon bei ziemlich niedrigen 
Tempp. mit festem PbCl2 (Umsatz in 2 Min. z. B. bei 180° 1,7%, 332° 2,7%, 433° 
78,7%, molares Mischungsverhaltnis 1 :1). Das zur Erzeugung des Eutektikums (310° 
naeh T r e i s ) gebrauchte AgCl wurde entweder dem Gemengc CaO/PbCl2  zugemiseht 
oder schon yorher m it PbCl2  zusammengeschmolzen. Das Einmischcn oder Ein- 
sehmelzen kleinerer Mengen einer schmelzbaren Substanz (z. B. auch Verunreinigungen) 
ist hier nur yon geringer Bedeutung. Bei 340—343°: Umsatz ohne AgCl 2,5%, mit 
cingemischtem AgCl etwa 2,2% m it eingeschm. AgCl etwa 4% . Doch bewirkt schon
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das Einmischen von AgCl in groCeren prozentualen Anteilen eino bctriichtlichc Er- 
hohung der Ausbeute an CaCl2 u. PbO. Boi 331° m it 41 MoL-% AgCl rund 60%, 
oline AgCl bei 332° nur 2,7°/0. Das yorausgebildete Eutektikum durch Zusammcn- 
schmelzen von AgCl mit PbCl2  ist nooh wirksamer. (Ztsolir. anorgan. allg. Chem. 205. 
251—56. 20/4. 1932. Góteborg, Chalmers Teehn. Inst., Clicm. Lab. III.) E. H o f f m .

M. Polanyi, Forlschritte der Theorie chemischer Reaktionen. V ortrag  iiber d io  
G ru n d lagen  der H EiT L E R -L oN D O N schen Theorie. (N a tu rw iss. 2 0 . 289— 96. 22 /4 . 1932. 
B c rlin -D a h lem , Kaiser-Wilb.-Inst. f. p h y sik a l. C hem ie u . Elektrochemie.) LESZYNSKI.

E. W. R. Steaeie, Die spezifische Natur des Energieaustausch.es bei unimólekularen 
Reaktionen. Das Sinken der Geschwindigkeitskonstanten der unimólekularen Rkk. 
bei kleinen Drucken wird bisweilen durch inerte Gase yerhindert, welche auch bei 
niedrigem Druck den Rk.-Teilnehmem die Móglichkeit einer Aktiyierung durch StoB 
bieten. Dieser EinfluB ist aber durchaus spezif., meist wirken nur H 2  u. die Rk.-Prodd. 
der Rk. in diesem Sinne, wahrend andere inerte Gase meist unwirksam sind. Da bisher 
nur verhaltnismaBig einfach gebauto Gase auf ihr Verh. in dieser Richtung untersucht 
worden sind, stellt Vf. Verss. an, wio kompliziert zusammengesetzte Gase die Rk. 
von Gasen, die schr ahnlich gebaut sind, beeinflussen. Es wird die Zers. eines Ge- 
misches von Dimethyl- u. Diiithylather untersucht, also von Stoffen, deren Bau u 
Rk.-Weise sehr ahnlich sind u. festgestellt, da(3 die bciden Gase erstaunlicherweiso 
iiberhaupt keinen aktivierenden EinfluC aufeinander ausuben. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 5 4 . 1695. April 1932. Montreal, Canada, Mc G i l l  Univ., Phys. Chem. Lab.) J u z a .

Kurt Fischbeck und Karl Schnaidt, Ober das Temperaturinkrement der Reaktions- 
gescliwindigkeitbeiheterogenen Reaktionen. I . Es werden zunachst die Temp.-Inkremente 
der Rk.-Geschwindigkeit von Zweiphasenrkk.: El.-—->- Gas u. Krys t al l — Gas be- 
sprochen u. zwar dio Verdampfung des fl. u. festen Hg, des Kohlenstoffs u. einiger 
Metalle. Von estrem  hohen u. tiefen Tempp. abgesehen ist die Verdampfungs- 
geschwindigkeit u. der Dampfdruck von feston u. fl. Stoffen in der gleichen Weise 
temperaturabhangig. Daraus orgibt sich, daC die ,,Aktivierungswarme der Ver- 
dampfungsgeschwindigkeit“ , d .h . ihr Temp.-Inkrement, der Verdampfungswarme gleich 
ist. Die weiteren tlberlcgungen beziehen sich auf heterogene Dreiphasenrkk. von dem 
Typus: K rystall I  =  K rystall I I  +  Gas. Es werden zunachst dio von HoRSTMANN, 
von T h ie l  u. von LANGMUIR geauBerten Anschauungen, wie die Unabhiingigkeit 
dos Gleichgewichtes von der Ausdehnung u. der Verteilung der Oberflache zu erklaren 
ist, besprochen. Vff. vertretcn den Standpunkt, dafi bei der Einstellung der genannten 
Gleichgewichte nicht nur die Phascngrenzflachen der festen Stoffe, sondem alle Grenz- 
flachen betciligt sind. Auch bei den Zers.-Rkk. erhiilt man oine Ubereinstimmung 
der Dissoziationswarme u. des Temp.-Inkrements der Dissoziationsgeschwindigkeit, 
wenn die Gasaufnahme eine reibungslose Rk. ist. Wenn sie das nicht ist, muC der 
Grund dafiir in Deckschichtbldg., Ubcrsattigung u. ahnlichem gesucht werden. Fiir 
eine Roihe von Dissoziationsrkk. werden Temp.-Inkremente u. Dissoziationswarmen 
zusammengestellt. Bei der Zers. des ZnS04, CaC03, Ag2C03, PbC0 3  u. CuSO.,-5 H 20  
haben beide etwa den gleichen W ert; bei der Dissoziation von CdC03, ZnC03, FeC0 3 

u. Ag20  stimmen die beiden GróBen nicht uberein, es ha t also bei diesen Rkk. zumindest 
in der Entfernung von dem Gleichgewicht die Dissoziationsgeschwindigkeit ein groBeres 
Inkrem ent ais der Druck. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 199^-205. 
April 1932. Tubmgen, Chem. Lab. d. Univ.) J u z a .

Vladimir Majer und Vladimir Marecek, Zur Kenntnis der Reaklionskineiik in  
helerogenen Systemen. tjber die Oxydalion von Anthracen mittels Chromsaure. Anthracen 
wird in wss. Suspension mittels Chromsaure oxydiert. Die Rk. wird kinet. untersucht, 
wobei die Anderung der KorngróBe des Anthracens, also der reaktionsfahigen Ober- 
flache, der Riihrintensitat, des Vol. der Fl., des Verhaltnisses Anthracen zu Cr0 3 u. 
der EinfluB von CH3 C 0 0 II verfolgt werden. Die Rk. zeigt alle Merkmale einer Grenz- 
flaehenrk., aber auch die Diffusion hat teil daran. Es treten jedoch Erscheinungen 
kompliziorterer N atur auf; denn die Gesamtrk. zeigt unter allen gepriiften Bedingungen 
den Charakter einer Rk. erster Ordnung. Der Temp.-Koeff. der Rk. wird zu 11% 
pro Grad gefunden u. die Aktivicrungswarme daraus zu 18000 cal berechnet. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. A. 159. 181—93. Marz 1932. Prag u. Aussig [C. S. R.].) B r i l l .

Jytte Muus, Die Hydrolysegeschwindigkeit von Pyrophosphorsaure. Die Hydrolyse 
von Pyrophosphorsaure: H 4P 2 0 7 +  H 20  =  2 H 3 P 0 4  wird durch H-Ionen beschleunigt. 
Aus den Verss. von K i e h l  u. H a n s e n  (C. 1927. I. 682) kann aber nicht entnommen 
werden, ob es sich hicr um eine H+-Katalyse handelt, da walirend der Verss. sich die
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H+-Konz. starli anderte. Vf. vermeidet die H+-Konz.-Anderung, indom er die H ,P 2 0 ;- 
Konz. klein wahlt (8,07-10”1) gegeniiber der H+-Konz. (12,4 bis 3,18-10-2). Die 
Lsg. ist 1 -n. in bezug auf KC1; die Verss. werden bei 40 bzw. 20° durchgefiihrt u. der 
Vorlauf der Rk. durch eolorimetr. Bestst. der gebildeten H 3P 0 4 verfolgt. Die Verss. 
zeigen, daB die Hydrolyse nacli dcm monomolekularen Schema vor sich geht; es gilt 
fur die Rk.-Gescliwindigkeit: h — k ■ Ch+ • Cpyrophosphor- Um eine Diskussion
des Rk.-Mechanismus zu ermógliehen, wurden die beiden ersten Dissoziationskonstanten 
der H,,P2 0 7 in der 1-n. KCl-Lsg. elektrometr. bestimmt. Die Hydrolyse ist wahr- 
scheinlich eine durch H+-Ionen katalysierte Zers. des primaren Ions, so daB obige 
Gleicliung fiir die Rk.-Geschwindigkeit folgendermaBen geschrieben werden muB: 
7i =  /t-C,H+ 'ClH3 i>2 0 7 - .  (Ztsehr. physikal. Chem. Abt.A 159. 268—76. April 1932. Kopen- 
hagen, Univ., Bioehem. Inst.) J u z a .

Fusao Ishikawa und Hiroshi Hagisawa, Liber die Zerselzungsgeschwindigkeit 
von Perchloraten. (Reaktionen von Chlor mit festen Carbonaten. III.) (II. vgl. C. 1932.
I. 2278.) Reines NaClO,, zers. sich bei 460—540° in ca. 300 Min. yollstandig; durch Zusatz 
von 10 bis 50Mol-°/0 Na2C 0 3 wird die Zers.-Zeit auf 130 Min. u. die Temp. auf 450—490° 
reduziert. Die vollstandige Zers. von KCIO., findet bei ca. 550—580° sta tt, nach 
Zusatz von K 2C0 3 bei 500—520°. Diese Ergebnisse erklaren die Percliloratbldg. bei 
Einw. von Cl2 auf die Carbonate. Das Eutektikum des Systems NaClO^-NaCl wird 
bei 417° (85 Mol- ° / 0  NaClO.,, 15 Mol- ° / 0 NaCl) gefunden. Die isothermo Zers. des 
NaC104 zwisclien 470 u. 510° folgt zuerst dem Gesetz d x/d  t =  k x'U (x  =  Konz. des 
gebildeten NaCl), dann der Beziehung d x /d  t =  k (a  — £)'/>. Die Zers.-Geschwindigkeit 
wird durcli festes NaCl nicht beemflufit. (Scient. Papers Inst. physical chem. Res. 18. 
Nr. 357—58. Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 11. 57—58. April 
1932.) ” R. K. M u l l e r .

S. Kuhnel Hagen und V. Ahrenćl Larsen, Ezperimentelle Untersuchungen iiber 
den EinJluP von Magnesium und Kupfer au f die Zerfallgcsćhwindigkeit von Nalrium- 
perboratfósurgen, mit besonderer Rucksicht au f Waschmittel. (Vgl. C. 1929. I. 167.) 
Vff. versuchen, durch Zusatz von relativ groBen Mengen Katalysator (Cu") u. Stabili- 
sator (Mg") den EinfluB zufalliger Verunreinigungen auf die Zers. von N aB 0 3 -Lsg. zu 
bescitigen, um dadurch eine N aB 0 3 -Lsg. von wohldefinierter Zerfallsgeschwindigkeit 
darzustellen. Die Zers. schcint eher bimolekular ais monomolekular zu verlaufen. 
Aus den graph. dargestellten Vers.-Ergebnissen (Temp. 100°) geht heryor, daB die Rk. 
bei den gróBten u. kleinsten Rk.-Gescliwindigkeiten die Gleicliung l /a  =  k t +  I  
befriedigt, wenn dicR k. init genugend groBem Mg'‘-Zusatz stabilisiert ist; bei mittleren 
Geschwindigkeiten reicht diese Gleicliung nicht aus, auch sind die Vers.-Resultate 
hier am wenigsten reproduzierbar. (Angew. Chem. 45. 290—92. 16/4. 1932. Kopen- 
liagen, Tcchn. Hochsch.) R. K. M u l l e r .

W. Jost, Die Diffusionsgeschwindigkeit von Kupfer in Gold. Die Diffusions- 
geschwindigkeit wird rontgenograph. aus der zeitlichen Anderung der Gitterkonst. 
des Goldes bestimmt. Da nur sehr kleine Anderungen gemessen werden sollen, wird 
die Interferenz hóchster Ordnung ausgemessen. Es w irde die 511-Interfercnz ge- 
nommen, bei der das A^-Dublett getrennt ist. Obgleich der Zeitpunkt, an dcm das 
D ublett geradc nicht mchr getrennt ist, zur Auswertung gut geeignet ist, wird bei der 
vorliegenden Unters. die Abnahme des Ringdurchmessers bestimmt. Auf den Kupfer- 
draht wird eine schr dunne Goldschicht elektrolyt. aufgelagert u. die Diffusion fiir 
yerschiedcne Tempp. u. verschieden lange Vers.-Zeiten beobachtet. Die gefundenen

-  27 400
Werte lassen sich recht gut durch die Gleichung D — 91 e R T wiedergeben; dies 
entspricht einer Diffusionskonst. fiir Kupfer in Gold zwischen den Tempp. von 301 
bis 616° von 10- 8  bis 10~5. Diese Werte liegen etwa um drei Zehnerpotenzen hoher ais 
die nach Leitfahigkeitsmessungen berechneten. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. B . 16. 
123—2S. Marz 1932. Hannover, Tcchn. Hochsch., Inst. f. physikal. Chemie.) B r i l l .

Robert Muller, tTber melirfach riicklaufige Loslichkeitskurven (mit H. Bauer, 
Werschitz und M. Wittmann). (Vgl. C. 1926. I I . 3022.) Im  System AlB r3-Pyridin 
wechselt der Temp.-Koeff. der Lóslichkeit mehrmals das Vorzeichen. E r  ist bei dem 
bis 2° stabilen Bodenkorper AlBr3 -7,5Pv positiy, bei A lBiy 5,5Py (2—4°) negativ, 
bei AlBr3 -6 Py (4—7,5°) positiy u. bei AlBr3 -3Py (7,5—40°) wieder negatiy; von 40° an 
nimm t die Lóslichkeit langsam zu, die Analyse des Bodenkoi-pers ergibt knapp nach 
dcm Umwandlungspunkt AlBr3-15Py, der PjTidingeh. nimmt jedoch mit steigender
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Temp. ab, er betriigt bei 60° ca. 10—12, bei 90— 100° ca. 6  Moll. Die Losliehkeits- 
kurve zeigt einen analogen Verlauf wio die Potcntialtemp.-Kurvc. Dies ist auch der 
Fali im System AlBr3-Benzonitril m it folgenden Bodenkorpern (in Klammem Existenz- 
gebiet u. Vorzeichen des Temp.-Koeff. der Loslichkeit, Benzonitril =  Bnl): AlBr3- 
6 Bnl (bis — 2°, + ) ,  2AlBr3 -9Bnl (— 2 bis + 1 5 ° , —), A lB iy4B nl (15—30°, + ) , 
AlBr3 '2B nl (30—60°, schwach + ) ,  AlBr3■ 1 Bn] (iiber 60°, +)• Im  System CeBr3— 
Pyridin  wird nur die Lósliehkeitskurve aufgenommen, es treten zwischen — 8  u. +  100° 
4—-5 Umwandlungspunkte auf; die Bodenkorper sind: CeBr3 -3Py (bis + 3 ° ,  + ) , 
2CeBr3 -3Py (3—5°, —), CeBr3 -2Py (5—18°, stark  + ) ,  CeBiy lP y  (18—30°, stark  —), 
3C eB iy2Py (iiber 30°, schwacli —). Im  allgemeinen ist der Temp.-Koeff. bei Boden- 
kórpern m it geringerem Geh. an Losungsm. negativ u. umgckełirt. (Ztschr. Elektroehem. 
angew. physikal. Chem. 38. 227—32. April 1932. Leoben, Mont. Hochsch., Inst. f.
angew. Chemie.) R. K. M u l l e r .

Rinnosuke Yoshimura, Untersuchungen iiber die Katalysatoren fiir die Darstellung
von Wasserstoff mit Hilfe der Wassergasreaktion. I II . Rdnłgenunłersuchung und die 
Koexistenz zweier Oxyde in Fe20 3-Cr20 3-Katalysatoren. (II. vgl. C. 1932. I. 1194.) 
Aus der Róntgenunters. der fiir die Wassergasrlc. verwendeten Katalysatoren ergibt 
sieli, daB Cr2 0 3  gleichmiiBig in fester Lsg. in Fe2 0 3 verteilt vorliegt u. daB diese feste 
Lsg. die Vereinigung u. YergróGerung der bei der Rk. entstehenden Fe3 0 4-Krystallc 
blockiert. — IV. Aktivitat der nach der Verdampfungs- und Schmelzmethode hergestellten 
Katalysatoren. Katalysatoren, die durch Schmelzen von Fe2 0 3  bzw. 93 Tin. Fe 2 0 3 

u. 7 Tin. Cr2 0 3  bei 1500—1600° hergestellt sind, zeigen sioh in ihrer A ktivitat bei der 
Wassergasrk. den entspreelienden Katalysatoren, die durch Eindampfen oder Fallung 
aus gemischter Lsg. der N itrate dargestellt sind, unterlegen; die letzteren Katalysatoren 
sind etwa gleich wirksam. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 484—88 B. 
Dez. 1931. Port Arthur, Ryojun Coli.) R. K. M u l l e r .

Rinnosuke Yoshimura, Untersuchungen iiber die Katalysatoren fiir  die Dar
slellung von Wasserstoff mit Hilfe der Wassergasreaktion. V. Warmeenipfindlichkeit 
des Fe20 3-Katalysators. (IV. vgl. vorst. Ref.) Die A ktivitat eines durch Fallung 
hergestellten, bei Tempp. von 317—962° gerosteten Fe 20 3-Katalysators fiir die CO- 
Oxydation nimm t von einer Rosttemp. yon ca. 700° an rasch ab. In  Ausdchnung 
der Verss. von H e d v a l l  (C. 1926. II . 2377) stcllt Vf. fest, daC bei 650—700° auch die 
Vol.-Abnahme von Fe 2 0 3-Pillen beginnt. Beide Erscheinungen sowie der von H e d - 
VALL (C. 1931. II. 188) im System Fe 20 3 -S i0 2 beobachteto Warmeeffekt treffen in 
der Temp. zusammen m it dem magnet. Umwandlungspunkt des Fe 2 0 3  (685—700°), 
wenn auch ein direkter Zusammenhang hiermit nicht erkennbar ist; Vf. fiihrt viel- 
mehr die beobaehtete Aktivitiitsabnahme auf eine Anderung in der Lage der ungesatt. 
auCeren Atome zuriick. — VI. Thermische Beeinflussung der Aktimtat von Fe20 3- 
Cr20 3-Katalysatoren (I.). Der magnet. Umwandlungspunkt von Fe 20 3 wird durch 
Cr20 3-Zusatz herabgesetzt, er wird fiir ein Gemisch m it 19 Mol- ° / 0 Cr20 3 bei 450° 
gefunden; ein Gemisch m it 52,5 Mol- ° / 0 Cr20 3  zeigt im Bereich von 350—1000° keine 
therm. Anderung. Dieser Bcfund stimmt m it den Ergebnissen von FORESTIER u . 
Ch a UDRON (C. 1925. II. 1504) uberein. — Die Vol.-Abnahme von Pillen aus Fe 20 3- 
Cr2 0 3-Gemiseh beginnt ohne Rucksicht auf den Cr20 3 -Geh. bei 650— 700°. Dies be- 
statigt, daC ein Zusammenhang zwischen dieser Temp. u. der magnet. Umwandlung 
nicht besteht. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 85 B— 8 8  B. Marz 1932. 
Port Arthur, Ryojun Coli.) R. K. M u l l e r .

Joel Henry Hildebrand, Principles of chemistry; 3rd ed. New York: Macmillan 1932. (337 S.) 
12°. fab. § 2.25.

E. J. Holmyard, A revision eoursein chemistry. London: Dent 1932. (252 S.) 8°. 2 s .6 d .n e t. 
Leon Burr Richardson, General chemistry: rev. ed. New York: Holt 1932. (785 S.) 8°. 

fab. S 3.50.
[russ.] Władimir Petrowitsch Schichokin, Chemie. 1. Aufl. Leningrad: Kubutseh-Verlag 

1932. (124 S.) Rbl. 2.—.

A ,.  A t o m s tr u k t u r  R a d io c h e m ie .  P h o t o c h e m ie .
L. F. Bates, Physik. (Vgl. C. 1932. I. 7.) Fortschrittsberieht. (Science Progress 

26. 565—74. April 1932. London, Univ.-Coll.) L e s z y n s k i .
Max Planck, Der Kausalbegriff in  der Physik. Auszug aus einem Vortrag. 

(Sitzungsber. Preufi. Akad. Wiss., Berlin 1932. 18—19. 14/1.) L e s z y n s k i .
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R. M. Langer und N .R osen, Welclie Bedingungen mufl die Schrodingersche 
y-Funktion erfiillen'! (Vgl. JAFFE, C. 1931. I. 1567.) (Physical Rev. [2] 37. 658. 1931. 
Massachusetts Inst. of Technology.) B r i l l .

Guido Beck, Bemerkung zur Theorie schnell schwingender Ladungen. Vf. dis- 
kutiert das Modeli eines relatiyist., linearen Oscillators u. zeigt, daB nach den bis- 
lierigen Ansatzen seine Strahlungsdampfung ais sehr klein angesehen werden kann. 
Die cxperimentellen Resultate iiber dic harte Be-Strahlung werden zum Vergleich 
herangezogen. (Ztsehr. Physik 75. 211—22. 31/3. 1932. Leipzig.) G. S c h m id t .

Hugh C. W olfe , Die Slreuung von Elektronem holier Geschwindigkeit in  Wasser- 
sloff ais ein Nachweis der Wecliselwirkungsenergie zweier Eleklronen. (Vgl. C. 1931. 
II. 190.) Fiir Elektronen hoher Geschwindigkeit wird der Wirkungsąuerschnitt freier 
Elektronen unter Zugrundelegung der D lR A C schen t)bcrgangswahrscheinlichkeit ab- 
geleitet. Angenomnien wird dabei eine zufallige Verteilung des Elektronenspins. D u rch  
die Beriicksichtigung der relatiyist. Anderung der M. des Elektrons wird die Symmetrie, 
die in der klass. Formel fiir die Streuung yorhanden ist, beseitigt. In  Wasserstoff muB  
die Streuung der Elektronen ais Summę der Streuung von freien Protonen u . freien 
Elektronen angesehen werden. D a  bei eiiicm Winkel grófier ais n/2  nur Kernstreuung in 
Betracht kommt, liifit sich experimentell daher die Streuung an freien Elektronen fiir 
Winkel kleiner ais n /2 bestimmen. (Physical Rev. [2] 37. 591—601. 1931. Pasadena,

C. J. Davisson und L. H. Germer, Elektronenbeugung an Melalloberfldchen. 
Elektronen von 13—55 kV werden streifend reflektiert an vielkrystallinem Au, W, 
Mo, Co, N i, Cr u. Pt, ferner an N i- u. IF-Einkrystallen. AuBer den bekannten D e b y e -  
ScH ER R ER -R ingen w erden  an Ni u. Cr noch R in go  von NiO u. CrCl3  gefu n d en . An W 
treten nach dem Atzen neue Ringe unbekannten Ursprungs auf m it den Gitterabstanden 
2,97 u. 7,4 A. (Physical R o v . [2] 40- 124. 1/4. 1932.) Rui»i>.

ciarence Zener, Elasłisclie Eeflexion von Atomen an Krystallen. Aus der Quanten- 
thoorie wird ein Ausdruck fiir die elast. Reflesion yon Atomen an Krystallen her- 
gcleitet. (Physical Rev. [2] 40. 126. 1/4. 1932.) R u i t .

B. K. Mukerji und N. R. Dhar, Der Anwendungsbcreich des Einsteinsclien pholo- 
chemischen Aquivalenłgesełzes. E s  wird die Quantenausbeute der folgenden p h o to ch em . 
Rkk. bei verschiedenen Wellenlangen des einfallenden Lichtes bestimmt: Kalium- 
oxalat +  Jod, Ausbleichung von Dicyanin, Natriumformiat +  HgCL, Chininsulfat +  
Chromsaure, Natriumformiat +  Jod, KMnOt +  Oxalsdure, FeSOi +  Jod, N a N 0 2 +  
Jod, Chromsaure +  Oxalsaure, K-Na-Tarlrat +  Brom, Ammoniumoxalai +  HgCl2 in 
Ggw. yon Eosin, Photoionisation von Jodoform in Amylalkoliol u. in Bzl., Natrium- 
ozalat +  Jod, Nalriumcitrał +  Jod. In  fast allen Fallen ergeben sich wesentlicho 
Abweichungen vom E lN S T E lN sch en  Aquivalentgesetz. Die Q u an ten au sbeuto  nimmt 
m it steigender Frequenz der einfallenden Strahlung u. mit steigender Temp. im all- 
gemeinen zu. Eine t)berpriifung der yorliegenden therm. Daten ergibt, daB die starksten 
Abweichungen vom E lN S T E lN schen  G esetz  bei sta r k  cx o th erm en  Ekk. zu  finden sind. 
Zur Deutung der experimentellen Ergebnisse wird ein Kettenmcchanismus angenommen, 
bei dem w&hrend der chem. Umsetzung em ittierte Elektronen eine wesentlicho Rolle 
spielen. (Jouin. physical Chem. 35. 1790—94. 1931. Allahabad, Univ., Chem.

j .  W. T. Spinks, Pliotozersetzung von gasformigem Chlordioxyd. Cl2- u. 0 2-haltiges 
C10.2 wird bei 15° u. 1 a t Druck in einem SupraxgefaB m it Licht von der Wellenlange 
3650 A bestrahlt. Die Druekanderung des Gases wird m it einem H 2S 04-Manometer 
yerfolgt u. dio Slenge des adsorbierten Lichtes m it einem System yon Thermosaule 
u. Galyanometer gemessen. Im  Anfang der Bestrahlimg fallt der Druck stark, yermutlich 
infolge der Bldg. yon C12 0 6, das sich an den Wanden des GcfiiBcs niederschlagt. Nach 
langerem Bestrahlen wird ein Ansteigen des Druckes beobachtet, das wahrscheinlich 
m it der Zers. des C120 6 durch Cl-Atome zn erklaren ist. Bei der Volumanderung im 
Anfang des Vers. ist die Ausbeuto 5—23 Mol . /E i n s t e i n  absorbierten Lichtes, bei 
dem Druckanstieg gegen Ende des Vers. 10 Mol./E i n s t e i n , was auf eine Kettenrk. 
schlieBen liiBt. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1689—90. April 1932. Saskatoon, Saska- 
tcheyan, Univ., Departm. of Chem.) JUZA.

G. Mackinney, Photosynthese in  vilro. Vf. versucht eine Reihe von Angaben der 
Literatur iiber die Bldg. von Formaldehyd u. KW-stoffen durch Red. von CO. in Glas- 
gefaBen zu reproduzieren u. stellt fest, daB dies nicht gelingt. Es handelt sich um 
Verss , unter anderem m it einem yoraktiyierten, alkalifreien S i0 2 -Katalysator, die von

California, Inst. of Techn.) B r i l l .

Lab.) L e s z y n s k i .
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B a ły  angegeben werden (C. 1927. II. 2493) u. Verss. von R ao  u . D h a r  (C. 1931. 
I. 3654) die Formaldehyd m it Nickolcarbonat u. m it kolloidalem Eisenhydroxyd ais 
K atalysator in 2%ig. NaHC03 -Lsg. bekommen. Vf. fuhrt Veiss. m it zwei verschiedenen 
Nickelearbonaten u. m it Fe(OH ) 3 durch, untcr Einw. von Sonnenlicht u. m it Bestrahlung 
m it einer Quecksilberlampe. Die Rkk. auf Formaldehyd u. KW-stoffe sind aber stets 
negativ. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1688— 89. April 1932. Berkeley, California, 
Univ., Division of P lant Nutrition.) JUZA.

A 2. E le k t r o c h e m ie .  T h e r m o c h e m ie .
James W. Broxon, Die Dielekłriziłatskonstante von Icauflichem SlicJcstoff bei hohcn 

Drucken. In  der friiher (C. 1931. II. 820. 1106; vgl. auch C. 1932.1. 487) beschriebenen 
Apparatur wird die DE. (Ii) eines etwas mehr ais 99°/0ig. Stickstoffs (0,72 ±  0,02% 0 2, 
etwas Argon) bis zu einem Druck von 167 a t bestimmt. Die zwischen 15,35 u. 17,5° 
ausgefiihrten Messungen wurden so korrigiert, daB der beobachtete Stickstoffdruck 
auf 16,5° reduziert wurde. Bei 1 a t u. 16,5° ist K  1,000 556. Wie bei Luft (1. o.), andert 
sich ( K — 1) linear m it dem Druck (um 556 X 10~ 6 pro Atm. bei 16,5°), aber exakt 
nur bis 150 at. Bei hoheren Drucken wachst K  langsamer, wie man nach der Abweichung 
vom BO Y L Eschen Gesetz erwarten konnte. Dio Angaben anderer Autoren werden kurz 
diskutiert. (Physical Rev. [2] 38. 2049— 50- 1/12. 1931. Colorado, Univ.) B e r g m a n x .

Leslie Ernest Sutton, Die Bedeutung der Differenzen zwischen den Dipolmomenten 
gesatligler und ungesatligler Subslanzen. Die Unterschiede im Dipolmoment gosatt. u. 
ungesatt. Substanzen m it gleichen polaren Gruppen sind wiederholt beobachtet, aber 
noch nie gedeutet worden. Vf. versucht das an Hand der vorliegenden u. der nach- 
folgenden von ihm in benzol. Lsg. bestimmten (zm Apparatur vgl. das Original) Dipol- 
werte: o-Nilrobenzonitril 6,19-10~18, m-Nilrobenzonilril 3,78- 10~IS, Benzylchlorid
I,82-10“ 13 (in Ubereinstimmung m it anderen Autoren), Benzalchłorid 2,03-10-18,
Benzotrichlorid 2,074'10-18, 1,1,1-Triclilorathan 1,57-10-18. Vf. diskutiert die Bo- 
deutung des ,,elektromeren“ (,,tautomcren“ ) u. des ,,induktiven“ Effekts fiir das 
Dipolmoment (vgl. R o b i n s o n  u. Mitarbeiter, C. 1926. I. 2908). Es wird angenommcn, 
daB jede Kovalenz cin „primiires“ Dipolmoment besitzt, dem sich infolge sekundarcr 
Wechselwrkgg. erzeugtc Momente iiberlagern u. daB dio „prim aren“ Moment© der 
C-H- u. C-C-Bindungcn dio in aliphat. KW-stoffen sind. Die Wrkg. der Substitution z. B. 
eines Chloratoms in einem aliphat; KW-stoff ist bedingt durch dio Induktionswrkg. 
des durch die Substitution erzeugten Moments (C-Cl—C-H-Moment) auf die anderen 
Bindungen. Es wird gezeigt, daB diese Induktionswrkg. m it der Zahl der C-Atome 
von der Substitutionsstelle schnell abnimmt, wenn es sich um einfache Bindungen 
handelt. Da doppelte Bindungen aber eino groBere Susceptibilitiit besitzen ais ein
fache (wie dio grófiere Refraktion ungesatt. Verbb. zeigt) u. da der Winkel zwischen 
den Substituontcn eines Athylcn-C-Atoms nach Ansicht des Vf. kleiner ist ais an einem 
Athan-C-Atom, ergibt sich fiir die Fortpflanzung der Wrkg. in einer (konjugierten) 
Kotte cin Altornieren: Wenn das induzicrende Moment negativ ist, werden dio
Atome 2,4,6 infolge der Abnahmo ihrer negativen Ladung gegen kationoido (wic 
Kationen wirkende) Reagenzien inaktiver, die Atomo 1,3,5 aktiver ais dio anderen, 
aber inaktiver ais im unsubstituiorten KW-stoff. Wenn das induzierende Moment 
positiv ist, werden die Atome 2,4,6 aktiver ais die anderen, alle aktiyer ais dio im 
imsubstituierten KW-stoff. Polarisation der beschriebenen Typen vergróBert das 
Dipolmoment des ganzen Mol. Auflerdem kann ein Toil des Mol. auf oinen anderen 
durch den Raum wirken u. eine Polarisation — die gewohnlich nicht groB ist — u. 
einen ster. Effekt (Va]enzwinkelverzorrimg) veranlassen. Bei Abwesenheit elektro- 
merer Effekte miissen Gruppen m it positivem Dipol o,p-, solehe m it negativem meta- 
dirigierend wirken, was m it der Erfahrung im Einklang steht (ygl. INGOLD, C. 1929.
II. 2773). Fiir den Fali des Vorhandenseins auch eines elektromeren Effekts wird 
f olgende t)berlegung angestellt: Wahrend das Moment einer aliphat. Verb. mprim. +  mind. 
ist, ist das einer Verb. m it konjugierten Doppelbindungen m 'prira. +  m'ind. +  m 0 

(me =  Moment des elektromeren Effekts). m 0  kann man bestimmen, wenn man die 
ersten beiden Summanden kennt. mprim. ist gleich m 'prim., wenn man die aromat. Verb. 
(bzw. die ungesatt. Verb.) móglichst aliphat. halt. Um m'jnd. auch. moglichst mind. gleich 
zu machen, wahlt man prakt. zum Vergleich m it den ungesatt. die tertiaren aliphat. 
Verbb. Aus der Differenz Marom. — Maiiphat. ergibt sich also m e (wobei angenommen 
wird, daB die Richtung des Moments in aliphat. u. aromat. Yerbb. gleich ist). Es 
ergeben sich folgende Werte fur m e: CH3  +  0,45, Athorsauerstoff +  0,23, NH 2  +  0,32,
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Cl +  0,59, Br +  0,69, J  +  0,88, CH2C1 +  0,21, CHC1. +  0,0, CC13  — 0,5 (wobei — um 
ster. Effekte auszusehlieBen -— Benzalehlorid m it Propylidenchlorid, Benzotrichlorid 
mit 1,1,1-Trichlorathan verglichen wird), COCH3— 0,18, CO — 0,28, C = N  — 0,43, 
NO, — 0,88. nie ist also positiv fiir o,p-, negativ fiir ni-dirigiercndo Substituenten. 
Da die Arylhalogenide kleinere Moment© haben ais die Alkylverbb., muB auBer der 
Polarisation noch ein anderer Effekt vorliegen. Die beobachtcteu Differenzen 
(0,2—1,0-10-18) sind viel kleiner ais das Moment, das pro Mol. durch einen kompletten 
elektromeren ProzeB erzeugt wurde, so daB man folgern muB: Entweder wird nur 
ein kleiner Teil der Moll. (10%) ganz verandert, oder alle, aber dann nur jcdes sehr 
wenig. Die letztere Alternatiye erseheint plausibler, weil z. B. im Chlorbenzol dio
o,p-Substitution viel langsamer vor sich geht ais Substitution im Bzl.-Kern. DaB 
Brombenzol sich zwar noch wie Chlorbenzol verhalt, Jodbenzol aber reaktionsfahiger ist, 
diirfte dam it zusammenhangen, daB m 0  in der Rcihe Cl-Br-J steigt. tlberrascheiid ist, 
daB CH2C1 u. CHC12 o,p- dirigieren; da das Moment der C-Cl-Bindung gróBer ist ais 
das dor C-H-Bindung u. entgegengesetzt gcrichtet, sollte CH2C1 m-dirigierend wirken; 
im Dipolmoment findet sich diese Anomalie wieder, da Benzylchlorid trotz des stiirker 
polarisicrbaren KW-stoffrestes ein kleineres Moment h a t ais Athylchlorid. Die Anomalie, 
daB dieThioathergruppe m eta dirigiert, wahrend dieDifferenz der Momente yonDiphenyl- 
u. Dibcnzylsulfid (B e rg h a n n  u . E n g e l ,  C. 1931 .1. 228) —  0,09 betragt, wird beseitigt, 
wenn man Dibenzyl- durch Diathylsulfid (HUNTER u. PARTINGTON, C. 1931. II. 2701) 
ersotzt (Differenz +  0,1). Eiir die Gruppen OH, OCH3, CHO, COCH3, C00CH3, 
COOC2H 5  ergaben sich trotz ihrer starken dirigierenden Wrkgg. nur kleine m e (-f  0,15, 
+  0, — 0,29, — 0,18, — 0,22, — 0,18), was sicherlich dam it zusammenhiingt, daB 
diese Gruppen keine permanente Symmetrieachse besitzen u. die Elektronenver- 
schiebung zum Bing oder von ihm weg nur die Richtung des resultierenden Moments 
relatiy zum Ring, nicht seine GróBe zu andern braucht. mjnd. u. mc liegen nicht 
auf dersclben Gcraden wie mprjm. u. man muB zur Berechnung yon mc die Winkel <px 
(zwischen dem Valenzstrich, der vom Ring zur Gruppe fiihrt, u. der Vektorsumme m0 

von mina. u. m0) u. <p2 (zwischen Valenzstrich u. Moment des Molekuls) auBer den absol. 
AVerten kennen. Es wird eine Methodo zur Berechnung von cp1 u. <p2 angegeben. Vf. 
findet folgende W erte: Fiir OH <p1 =  120, <p2 =  87° (mit p-stfindigem Methyl), 68,5 
(Chlor), 52 (Brom), 57 (N 02), me demcntsprechend +  0,95, +  1,5, +  2,06, +  1,8; 
fiir OCH3 =  125,25, <p2 — 80,5 (Methyl), 76 (N 02), me dementsprechend +  0,94, 
+  1,04; fiir NH 2 cpx =  100°, <p2 — 39,5 (Chlor), 0 ("Ń02), 95 (Methyl), mc dement
sprechend +  1,44, +  2,7, +  0,34, fiir CHO <px =  125,25, <p* =  142,5 (N 02), m e =  — 1,05. 
mc ist also positiv (negativ), wenn <p2 kleiner (gróBer) ist ais cplt was fiir ortho-para- 
(meta-) dirigierende Gruppen zutrifft. — Analoge Effekte ergeben sich beim Vergleich 
von ungesiŁtt. u. gesatt. offenkettigen Verbb. Es wird fiir Mjtthylen — Maliph. angegeben: 
Cl +  0,49, Br +  0,73, C2H 5  +  0,37, CH2C1 +  0,03, CH2Br — 0,05, CH2NH 2 — 0,11. 
Wegen der Schwierigkeit einer Annahme iiber die wahren primiiren Momente laBt 
sieh uber induktiven u. elektromeren Effekt nichts Sicheres aussagen — bcide sind 
nach ROBINSON (1. c.) in offenkettigen konjugierten Systemen sicher groBer ais in 
cycl. — ; der induktive Effekt ist in ersteren sicher groBer (gróBere Polarisierbarkeit). 
Der elektromere Effekt hingegen diirfte kaum gróBer sein, doch sind bisher nur Verbb. 
m it nicht mehr ais einer Doppelbindung untersucht. Zimtaldehyd, Mono- u. Dibenzal- 
aceton, die z. T. offene konjugierte Systeme enthalten, haben erwartungsgemaB 
numer. gróBere, aber algebraisch kleinere Momente ais Benzaldehyd. (Proceed. Roy. 
Soc., London. Serie A. 133. 668—95. 1/10. 19310 B e r g m a n n .

H. Kallmann und W. Kreidl, Massung der Dielektrizitatslconstante tliixotroper 
Systeme und orienłierter Schichłen. Im  AnschluB an friihere Arbeiten (C. 1927. II. 548) 
werden die Dielektrizitatskonstanten (DE.) yon thixotropen Systemen, vor allem 
wahrend ihrer Verfcstigung, untersucht, um Aufschlusse iiber die A rt der zwischen 
den kolloiden Teilchen wirkenden Kriifte zu bekommen. Diese K rafte kónnen ent
weder auf eine Richtung der W.-Moll. in der Umgebung der Kolloidteilchen zuriick- 
zufiihren sein oder es ist die Móglichkeit vorhanden, daB sieh zwischen den kolloiden 
Partikeln schwache Briicken von aneinandergereihten festen Teilchen ausbilden. 
Wenn die Verfestigung eines Soles auf eine Richtung der W.-Moll., also auf eine „Ver- 
festigung des W .“ zuruckzufiihren ist, miiBte man eine starkę Abnahme der DE. bei 
der Yerfestigung feststellen kónnen. Die Messungen werden m it Wellenlśingen von 
etwa 50 m an einem V .0 5 -Sol, das schon durch kleinen NaCl-Zusatz thixotrop gemacht 
wird, durchgefiihrt. Die verwendete Unters.-Methode schlieBt sich im wesentlichen



1932. I. As. E l e k t r o c h e m ie . T i ie r m o c iie j u e . 3267

der von H a r t e l  (Diss. Wien 1928) angcgebenen, einer Schwebungsińterferenzmethode, 
an. Das fl. Sol ba t eino DE., dio etwa 7%  iiber der des reinen W. liegt. Bei dem Fest- 
werden nimmt die DE. ab u. das feste Sol bat nur noch einen Wert, der etwa 1%  iiber 
dem des reinen W. liegt. Aus den Verss. folgt, daB bei der tbixotropen Erstarrung, 
die W.-Dipole nicht verfestigt werden. Der kleine Unterschied der DE. in fl. u. im 
festen Zustand diirfte darauf beruben, daB in dem Sol die Stabchen des V20 5  dureb 
das elektr. Eeld geriehtet werden kónnen u. dadurcli einen Beitrag zu der DE. liefern, 
wahrend im festen Zustand dieser Riehtungseffekt ausbleibt. Diese Ansicht wird 
dureb Messungen m it bóherer Freąuenz (30 cm Wellenliinge) bestatigt. — Es werden 
ferner die DEE. von diinnen Laurin- u. Palmitinsauresehichten, die man durch Er- 
starrenlassen der Schmelze zwischen den P latten des Kondensatora (Pb, Al, Au) 
erhielt, gemessen; sio nehmen um 20% zu> wenn man die Schichtdicko von 60 /i auf
10—20 fi erniedrigt. Diese Anderung beruht wahrsebeinlieh auf einer Orientierung 
der Fettsauremoll. an der Grenzflache, wie sie schon von TRILLAT róntgenograph. 
festgestellt worden ist. Dagegen wird bei Messungen an einem nicht polaren Stoff, 
Diphenylamin, bei dem auch róntgenograph. eine Riehtung der Moll. nicht festgestellt 
werden konnte, eine Anderung der DE. m it wechselnder Scbichtdicke nicht beobachtet. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 159. 322—35. April 1932. Borlin-Dahlem, K. W.-I. f. 
physikal. Chemio u. Elektrochemie.) JUZA.

N. E. Bradbury, Absolule Werte fiir  die Beweglichkeiten von gasfórmigen Ionen 
in  reinen Gasen. (Vgl. C. 1931. II. 822.) In  sehr reinen Gasen werden dio Ionen- 
beweglichkeiten nach der Methode von TYNDALL u . Gr i n d l e y  m it einer auBerhalb 
der Ionisierungskammer bofindlichen starken Róntgenstrahlungsąuelle bestimmt. 
In  sorgfiŁltig gereinigter Luft werden die Beweglicbkciten fur positive u. negativo 
lonen zu 1,60 bzw. 2 , 2 1  gefundon. Bei 0 2 orgeben sich iibereinstimmende Werte fiir 
den gereinigtcn 0 2 aus der Bombo u. aus KM n04  hergestellten; fiir positive Ionen 1,58 u. 
fur negative 2,18. Fiir den aus KC103 gewonnenen 0 2 wird ein anomal hoher W ert 
fiir das negative łon von 2,65 gemessen, der auf Verunreinigungen durch Chloroxyde 
zuriickgefiihrt wird. N 2 aus der Bombo gibt nur 30% fr°i° Elektronen, negative 
Ionenbeweglichkeit 2,21 u. einen abnorm liohen positiven W ert von 1,82. Aus NaN 3  

dargestellter N 2 gibt nur positive Ionen der Beweglichkeit 1,62. H 2 aus der Bombo 
gibt auch nur negative Ionen m it den Beweglichkeiten 8,25 u. Anzeichen fiir 13,1, 
wie von LOEB beobachtet. Vorlaufige Verss. ergeben bei He eine Hauptbeweglichkeit 
von 7,1 u. eine hohe Beweglichkeit von 17,3 fiir die positiven Ionen, negative Ionen 
wurden nicht gefunden. Besonders m it Funkenentladungen m it Magnesium gereinigtes 
He zeigte nur die Beweglichkeit 17. (Physical Rev. [2] 39. 546—47. 1/2. 1932. Univ. of 
California.) B r i l l .

T. C. Chow, Oscillationen m d  wandernde Scliichlungen in einem Argon-Enl- 
ladungsrohr. Im  Entladungsrohr werden mittels Drahtsonden die Bedingungen bei der 
Entladung untersucht. Die Schwankungen der Raumladung werden durch die Potential- 
iinderungen an den Drahtsonden gemessen u. abhangig vom Druck u. von dem Ort in 
dom Rohr gefunden. Mit waci\sender Stromstarke nimmt die t)berschlagsfrequenz zu, 
kann aber durch den Widerstand des iiuBeren Stromkrcises, der K apazitat u. der 
In d u k tm ta t geandert werden. Auch nimmt die tlberschlagsfreąuenz m it abnehmendem 
Druck zu. Bei sonst gleichen Bedingungen werden aber nicht stets dieselben Ergebnisse 
crhalten, da die Entladungserscheinungen mitunter sichtbar yerschieden sind. (Physical 
Rev. [2] 37. 574—81. 1931. Princeton, Univ. Palmer Physical Lab.) B r i l l .

G. M. Kline, M. R. Mecham und S. F. Acree, Ober die Eliminierung der 
Kontaktpotentiale von Fliissigkeiien mit Kaliumclilorid und Ammoniumclilorid. Der 
Gebrauch der B jE R R U M schen Extrapolation zur Eliminierung der Kontaktpotentiale 
von Fil. gibt meist riehtige Werte, wenn die Korrektion 2 mV. nicht uberschreitet. 
Mitunter kann aber der Korrektionswert den dreifachen Betrag des wahren Kontakt- 
potentials annehmen. Die gemachten Unterss. m it KC1 u. NH.,C1 ergeben nun, daB 
auch experimentell das Kontaktpotential ausgeschaltet wird, wenn man ais Verb.-Fl.
4,1-n. (gesatt.) KC1 oder 4,1- bis 5,66-n. (gesatt.) NH 4 C1 benutzt. F ur pH-Werte 
zwischen 3 u. 10 empfiehlt sich ein isoelektr. Eliminator m it 3-n. KC1 +  1-n. K N 03, in 
dem die Kationenbeweglichkeit gleich der Summę der Anionenbeweglichkeiten ist. 
Die MeBgenauiglceit betragt bei Anwendung dieser Verb.-Fll. ±  0,5 bis 1  mV. Um 
allgemein vergleichbaro Angaben zu haben, wird empfohlen, dio 4,1-n. KCl-Lsg. bzw. 
die 3-n. KC1 +  1-n. K N 0 3 -Lsg. zur Yermeidung yon Kontaktpotentialen bei den
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Messungen anzuwenden. (Bureau Standards Journ. Res. 8 . 101—10. Jan. 1932. 
Washington.) B r i l l .

Carl Wagner und Giinther Engelhardt, Beitrdge zur Kennlnis der tliermo- 
dynamisćhen Aktimtałen in  bindren Legierungen. Es werden dio Aktivitaten der un- 
odleren Komponento binarer Legierungen durch EK.-Messungen von K etten folgender 
Zus. erm ittelt: Legierung der Metalle 1 u. 2 | Salz des Metalles 1 | reines Metali 1. 
Dio Legierungen u. die Motallsalze sind gesehmolzen. Messungen an festen Legierungen 
m it wss. Elektrolyt bei Zimmertemp. geben im allgemeinen keine Gleichgewichts- 
potentiale. Die Verss. werden in einem H-formigen Rohr, meist aus Supremaxglas, 
durchgefiihrt; das Rohr wird der besseren Temp.-Konstanz wegen in einem Metallblock 
erhitzt. Ais Elektroden werden Kohlc u. Eisenstabe verwendet. Es werden folgende 
Ketten untersucht: Pb-Bi I PbCl2,KCl I Pb bei 475 u. 665°; Sn-Bi I SnCl2 I Sn, 330°; 
SnBi | ZnCl2 ,KCl,SnCL | Sn, 330°; Tl-Bi KCl,MgCJ„TlCl | Tl, 480°; Tl-Bi | Na,K- 
(CH3 C 0 2 ),T1C11 Tl, 270°; Mg(x'Mg)-Pb | MgCl2,KCl | Mg(x"Mg)-Pb, 680°. (Diese letz- 
teren Messungen werden wegen der Oxydierbarkeit des Mg u. wegen seiner Rk.-Fahigkeit 
gegeniiber dem GcfaBmaterial sehr erschwert) u. Ag-Cu | AgCl,KCl | Ag, 1085°. In 
den Tabellcn werden EK. u. Restarbeit, A ktivitat u. Aktivitatskoeff. der unedleren 
Komponento in Abhangigkeit von der Zus. der Legierung angegcben. Aus den Akti- 
vitatsmessungen werden dio Verteilungskoeff. eines dritten Metalls in den binaren 
Systomen in cinigen Fallen berechnet (Cd in Zn u. Pb, u. in Zn u. Bi; Sn in Zn u. Bi) 
u. m it oxperimentell bestimmten Verteilungskocff. vergliehen. Ferner werden die Mi- 
schungswiirmen einigor Systeme berechnet u. m it Messungen von K a w a k a m i  (C. 1928.
I. 478) in guter Obereinstimmung gefunden. Zwei weitere Bomerkungen beziehen 
sieh auf die Anwendbarkeit der VAN DER WAALSschen Zustandsgleichung fiir binare 
Gcmische u. auf dio Arbeiten von R. L o r e n z  iiber das Gleiehgewicht Legierung +  
Salzphase. Dio aus diesen Verss. berechneten Konstanten der Metallphaso in der 
VAN DER W A ALSschen Z u stan d sg le ich u n g  werden m it den Mischungswarmen der 
Legierungen verglichen. Aus der vielfach mangelhaften t)bereinstimmung wird ge- 
selilossen, daB der von L o r e n z  angegobone Weg zur Erm ittlung der Konstanten der 
Zustandsgleichung nur m it entsprechender Vorsicht gangbar ist. — Es folgen Messungen 
an K etten von festen Legierungen (Ag-Au u. Cu-Au) u. geschmolzenen Elektrolyten. 
Bei der angewendeten, hohen MeBtemp. ist die Platzwechselgeschwindigkeit der Atome 
in dem Krystailgitter wesentlich grófier ais bei Zimmertemp. u. die gefundenen Po- 
tentiale konnen annahernd ais Gleichgewichtswerto aufgefaBt werden. Es werden 
folgende Ketten untersucht: AgAu | KCl.AgCl | Ag zwischen T =  6 6 G u . 1019°;
CuAu | KCl,CuCl | Cu zwischen T =  662 u. 878°. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 159- 
241—67. April 1932. Jena, Univ., Physikal.-chem. Abt. d. Chem. Inst.) J u z a .

U. R. Evans, Die Passivitat des Eisens. Dio P assm ta t der Metalle ist nicht in 
allen Fallen auf das Vorhandensein oxyd. Filme zuriiekzufuhrcn, so reagiert z. B. Gold 
schr wenig, auch wenn es absol. frei von schiitzenden Filmen ist. Beim Eisen dagegen ist 
die P assm ta t auf die Ggw. eines Ferriosydfilms zuruckzufiihren, wobei der Grad der 
Passivitat von der Beschaffenheit des Filmes u. von der Ggw. von Verzógerer in der 
Lsg. in starkem Mafie abhangig ist. So wird z. B. ein Ferrioxydfilm nur einer redu- 
zierenden Saure, z. B. verd. H 2 S 04, widerstehen kónnon, falls gleichzeitig ein Uberschufi 
von 0 3  oder ein oxydierendes Mittel, wie C r03, in der Lsg. zugegen ist, wodurch dio Red. 
des Oxyds zu dem viel leichter 1. Ferrooxyd yerhindert wird. Is t der Hauptbestandteil 
der Lsg. eine oxydierende Saure, wie z. B. H N 03, so kann die Red. des Ferrioxydfilmes 
iiberhaupt gar nicht eintreten. (Naturę 128. 1062—65. 1931.) E d en s .

A. Goetz, A. Faessler und A. B. Focke, Die magnetische Anisotropie von kolio- 
idalen Oraphitkrystallen. Um zu Einzelkrystallen hoher Vollkommenheit zu gelangen, 
war eine sorgfaltige Reinigung des angewandten Ceylonminerals notwendig. Das so 
hergestellto kolloidale Graphit wird in fl. Agarlsg. suspendiert. In  einem starken 
magnet. Feld lafit man den Graphit sieh absetzen u. durch Erstarren der Agarlsg. 
wird die Lage der Graphitpartikelchen fisiert. Diese besonders reinen Einzelkrystalie 
ergaben fiir /  n /x± W ertc von 1: 18, im natiirlichen Kryś tali sind die Werte etwa 1: 4 
bis 1: 7. Weiterhin wurde die krit. GroBe der Teilchen, bei der ein EinfluB der Kry- 
stallgróBe auf den Diamagnetismus des Krystalls beginnt, zu <  10 1 cm gefunden. 
Diese Methode ist vielleicht geeignet, die mittlere freie Weglange der „freien" Elek- 
tronen im K rystall durch direkte Messung zu ermitteln. (Physical Rev. [2] 39. 553. 
1/2. 1932. California Inst. of Techn.) B r i l l .

Rud. Ruer, Die magneiischen Umuxmdlungen der ferromagnetischen Metalle. Die
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yom Vf. an 2 Elektrolytoisensorten u. an Fe, gewonnen aus reinstem FcO, aufgenom- 
menen KurVen zeigen, daB die magnet. Umwandlung boi der Abkuhlung andcrs ver- 
liiuft ais bei der Erhitzung. Der schon friiher bestimmte H altepunkt (vgl. C. 1925.
II. 1560. 1927. II. 2046) ist beim Erhitzen ausgepragter u. liegt etwa 2° hóher ais 
beim Abkuhlen. Dor erfolgte Nachweis einer Hysteresisersclieinung spricht fur eine 
allotropo Umwandlung. Der Annahme einer Phasenumwandlung bei ferromagnet. 
Metallen steht niehts im Wege. (Ztsclir. anorgan. allg. Chem. 205. 230—34. 20/4. 
1932. Aachen, Inst. f. theoret. Huttenkunde u. physikal. Chemie d. Techn. Hoch- 
schule.) _ E. H o f f m a n n .

Yosio Masiyama, U ber die Magnelostriktion von Eisen-Nickellegierungen. An 
Fe-Ni-Legierungen m it 0— 100% Ni werden 3 Magnetostriktionseffekte studiert: 1. der 
EinfluB eines Magnetfeldes auf dio Veranderung des Vol., 2. der EinfluB des Magnet- 
feldes auf die Langsausdehnung, 3. auf die Querausdehnung des Priifkórpers. In  allen 
Fallen zoigt sich ein anomales Verh. bei Legierungen zwisehen 20 u. 35%  Ni, was dem 
heterogenen a -J- y -Gebiet entsprieht. Ferner wird an Hand des Beispiels einer Feld- 
starke fiir das gesamte Konz.-Intervall festgestellt, daB die Volumenanderung (5 v/v 
aus der Langenanderung <5 a /a  u. der (Juerśinderung S b/b naeh folgender Formel 
S v/v — S a/a  -)- 2 S b/b berechnet werden kann. (Science Eeports Tóhoku Imp. Univ. 
20. 574—93. 1931.) _ E d e n s .

Richard H. Frazier, Eine Prazisionsmethode zur Bestimmung des thermischen 
Ausbreitungsvermógens in  feslen Kórpern. D as'therm . Ausbreitungsvermógen ist das 
Verhaltnis der therm. Leitfahigkeit zum Prod. der spezif. Warme mai der D. Da die
D. m it hoher Genauigkeit gemessen werden kann, mussen auch die anderen Werte 
entsprechend genau zu messen sein. Aus der Theorie geht nim hervor, daB man unter 
geeigneten Bedingungen die Leitfahigkeit sehr gut bestimmen kann. Wird an dem 
einen Ende eines Stabes von gleiehfórmigem Querschnitt, der sich im therm. Gleich- 
gewicht befindet, plótzlich die Temp. geandert u. beibolialten, so gilt fiir die Temp.- 
Anderung zwisehen zwei Punkten a u. b die Gleiehung A T a — A T  J A T  — A  e~vl -f- 
B  e~u vt - f  . . . ,  wenn sin3.t6/2£ =  sin3 ;I<l/2Zr ist. {A T a u. A T b =  Temp.-Anderungen 
in a u. b, A T  — Temp.-Anderung am Ende des Stabes, t =  Zeit soit Beginn der Temp.- 
Anderung, p  =  Ic jz 2/4 co L-, k =  therm. Leitfahigkeit, c =  spezif. Warme, q =  1)., 
L  — Lange des Stabes, A u. B  =  Konstanten, die vón a, b u. L  abhangen.) F iir langere 
Zeiten geht dann die Gleiehung m it geniigender Genauigkeit iiber in: A T a — A T b/A T  =  
A  e~vt. Die Zeit wird m it einem geeichten Pendel gemessen, die Tcmp.-Differenz 
mittels eines Thermoelementes, dessen einer Ast dureh den Probekórper selbst ge- 
bildet ist, u. eines Galvanometers. Die Unters. an einem Probekórper aus Nickel mit 
einem Geh. von 99,23% Ni u. genau angegebenen Beimengungen yon Co, Cu, C, Fe, 
Mn, Si u. S ergab fiir eine mittlere Temp. von ca. 25° u. einer Temp.-Anderung von ca. 5° 
einen W ęrt fiir p  — 0,0040962 i  0,0000031 sec- 1  u; daraus fiir ife/c =  1,3269 i
0.0012 gr cm - 1  sec-1. (Physical Rev. [2] 39. 515—24. 1/2. 1932. Massachusetts,
Inst. of Technology.) Br il l .

M. Daniloff, WdrmeleUvermdgen von normahn, primarm, gesattiglen Alkoholen. 
Vf. arbeitet in einem nur wenig Yerandcrten Calorimeter von BRIDGMAN (C. 1924.
1. 539) m it A., n-Propyl-, n-Amyl-, n-Hexył-, n-Heptyl-, n-Octyl- u. n-Nonylalkohol
bei 30, 75 u. 100° u. Atmospharendruck; die Fil. werden sorgfaltig entgast. Methanol 
fallt nicht aus der Kurve heraus, A d d itm ta t ist nicht zu bemerken, ebensowenig 
Oscillation. D ieKurven Warmeleitfiihigkeits-Anzahl der C-Atome zeigen bei 6  C-Atomen 
ein Minimum, die Temp.-Koeff. sind linear. Jenes Minimum bei 6  C-Atomen wird zu 
erklaren versucht. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1328—32. April 1932. Cambridge, 
Mass., Harvard-Univ., Dunbar-Lab.) W. A. R o t h .

Harry Essex und Joseph D. Clark, Die freie Energie der Bildung von Athyl- 
aceiat. Das Oleichgewicht im Gaszustande. Die bisherigen Massenwirkungskonstanten 
schwanken sehr stark. Die Vff. leiten die Dampfe tlurch ein 9,5 m  langos Glasrohr 
mit 1 , 1  kg Silicagel bei 150, 165 u. 200°, wo noch keine Nebenrkk. eintreten. Sie 
variieren die Ausgangsmischungen u. die Stromungsgesehwindigkeit sehr u. finden die 
Konstanten, auf die A ktivitaten bezogen, 33,62, 26,38 u. 16,07. Fiir A., Ester u. W. 
werden die Molenbriiche cingesetzt, fur Eg. muB fiir die Assoziation korrigiert werden, 
was ausfiihrlieh dargelegt wird. Die „n .“ Anderung der freien Energie (standard free 
energy change) A F° i s t—8385 —5,06- T -ln  T  +  46,70- T. Fiir 25° ist /] F ° —3975 cal u. 
K a =  817,3, die Reaktionswarmc im Gaszustand bei 25° —6716,4 cal. Aus den Ver- 
dampfungswarmen, die fiir alle vier Stoffe berechnet werden, folgt fiir A F° bei 25°,



3270 A s. E l e k t r o c h e m ie . T iie r m o c iie m ie . 1932. I.

wenn alle vier Komponenten fl. sind, —1590,4 cal u. K a =  14,63. Die „n .“ freie Biklungs- 
onergie von Athylacetat ist bei 25° —81,610 kcal. Dio Reaktionswiirme ini fl. Zustand 
wird zu 4795 cal borechnet, wahrend dio „besten“ Daten fur dic Verbrenmingswarmen 
zu 1630 cal fiihren. Dio Differcnz wird dam it erklart, daB die Daten fur dio Vcrbrcn- 
nungswarmen m it einer Unsicherheit von 1,0— 1,5% belastet waren (K h a r a s h , C. 1929.
I. 2394). Dic Entropie von Athylacetat ist nur angenahert abzuleiten (bei 25° 81,27). 
(Journ. Amer. ehom. Soc. 54. 1290—1306. April 1932. Syraeuse, New York, 
Univ.) W. A. R o t h .

O. A. Nelson, E in  Apparat zur Messung von Parlialdruckcn in  einem bindren 
System von Fliissigkeiten. Dio dynam. Methode, die Partialdrucke eines Fl.-Gemisches 
zu messen, wird in ihren verschiedencn Abwandlungen besprochcn. Vf. gibt einen 
automat, arbeitenden App. an, bei dem genau so viel PI. aus der Vorlage in das Siode- 
gefaB flieBt, ais letzteres verliiBt. Abb. im Original. Aus dom SiedegefaB geht der Dampf 
in das GefaB mit dem Thermometer u. in eine Gloichgewichtskammer, von dort in 
die Vorlage, durch ein Niveaurohr ais Fl. zuriick; automat, wird der Kp. allmahlich 
konstant, worauf die Zus. bestimmt wird. (Journ. Amor. cliem. Soc. 54. 1390—93. 
April 1932. Washington [D. C.], Bur. of Chem. a. Soils, Insecticide Div.) W. A. R o t h .

Werner Fischer und Otto Rahlfs, Dampfdrucke und Dampfdichten von Aluminium- 
luilogeniden. (Zugleich 2. Mitt. iiber Molekulargewiclitsbestimmungen vermiltels der 
Horstmannsclien Kombinierung von Dampfdruckmessungen.) Unter Mitarbeit von 
Berthold Benze. (I. vgl. F is c h e r , C. 1930. I. 343.) Vgl. C. 1931. II. 3087, wo 
gezeigt war, daB m it dom Konstitutionswechsel des AlCl3  beim Schmelzen eine bc- 
sonders groBo Energieaufnahme verbunden ist, u. sich A1C13  in bezug auf seinen Warme- 
inhalt von den anderen Haloidsalzen untorscheidot. Es wird nun gepriift, ob die Unter- 
schiede auch bei den Dampfdrueken u. Verdampfungswarmen auftreten, wozu neue 
MeBmethodcn auszuarbeiten waren. Dio iilteren Methoden u. dereń Ergebnisse sind 
unzureichend. — Ais Manometerfl. dient fl. Zinn, da ein Quarzspiralmanometer von 
den Diimpfen angegriffen wird. Das Manometer wird auBerhalb des Heizbades an- 
geordnet; Kompensation der Drucko durch Wasserstoff, Materia! durchweg Quarz- 
glas. Gearbeitet wird m it AlBr3  zwischen 605 u. 854, m it A1J3  zwischen 614 u. 843° 
absol. Aus VoJ., Druek, Temp. u. Auswaage wird nach Anbringung einiger kleincr 
Korrekturen der Partialdruck des monomeren u. dimoren Salzes u. dio Massenwirkungs- 
konstante berechnet. K v andert sich im MeBbereich um etwa 3 Zehnerpotenzen, log K„ 
gegen 1/T  aufgetragen, gibt gute Geraden. Die Dampfdichlehcstst. sind auf etwa 1% 
sichcr. Angriff des Quarzes u. Adsorption storten kaum. Anders beim Chlorid, wo 
zwischen 516 u. 944° absol. gemessen wird, u. wo „Fremdtensionen“ auftraten, fur die 
korrigiert werden muB. Doch gibt auch hier log K v gegen l /T  eino Gerade. Das Chlorid 
dissoziiert am sehwersten, das Jodid am leichtesten, dio Dissoziationswarme ist beim 
Jodid am kleinsten, beim Chlorid am gróBten. Das Schema A12X 6 =  2 A1X3  ist richtig.

Die Dampfdrucke werden nach 4 yerschiedenen Methoden sehr sorgfaltig bestimmt 
(Isosteniskop, Siedemethode, RuFFsche Gewichtsmethode, Uberfiihrungsmethode). Die 
Methode von RuFP wird wesentlich yerbessert: Dor an einer Federwaage gemessene 
Gewiehtsverlust wird nicht ais Funktion der Temp., sondern des Druekes bestimmt, 
wobei yiel schiirfere Knickpunkte auftreten. So kann auf etwa 2%  gemessen werden. 
Bei dem leicht sublimierenden A1C13  yersagt die Methode. Bei der Oberfuhrungg- 
methode muB der groBen Hygroskopizitat wegen das Auffanggeriit vom Bodenkórper 
durch eine lange Capillare getrennt werden. Gemessen wird zwischen etwa 10 u. etwa 
700 mm. Bei der Uberfuhrungsmethode wird fiir das Chlorid u. das Bromid die ver- 
doppelte Formel eingesetzt, wahrend das Jodid ein mittleres Mol.-Gew. besitzt. log p 
gegen 1/T  gibt nur beim Bromid eine schwache Kriimmung, bei den beiden anderen 
Salzen Gerade. Hóhere Polymere ais A12X,j treten nicht auf. Die wahrscheinlichste

Ol Ol OlKonst. ist C1> A 1 < C1> A 1 < C1. Die Warmetónungen fiir Dissoziation, Verdampfen
u. Sublimation u. Q /T  fiir den Druck von 1 a t  wyerden berechnet. Dissoziationswarme 
fur (A12C16) 29,0, fiir (Al4Br6) 26,6, fiir (AI2J 6) 22, 5  kcal. Sublimationswarme von 
(A13C16) konst. 27,0 kcal. Dio Molwarmen der Dampfe entsprechen ziemlich genau 
dem theoret. W ert fiir achtatomige Gase. Verdampfungswiirme beim K p.: Al;.Bre 12,0, 
AloJ,, 16,0, A1J3  19,0. Die Reihenfolge der Dissoziationsgrade beim Siede- oder Subli- 
mationspunkt ist 0,02, 0,7 u. 24%. Alle Angaben, die sich auf den fl. u. gasformigen 
Zustand beziehen, zeigen ein n. Verh. u. stufen sich regelmaBig yom Chlorid zum Jodid 
ab, nur das krystallisierte Chlorid nimmt eine Sonderstellung ein. Wahrend dio
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TROUTONschen Zahlon fast gleich groB sind (22—27), ist der L e  Ch a t e l i e r -DB F o r - 
CRANDsche Quotient beim Chlorid 60, fur dio anderen Salze 37—42. Es ist auffiillig, 
dafi T r o u t o n s  Zahl fiir niedrig siedende, Molekulaggrcgato bildende u. fur lioch- 
siedende, aus Ionen aufgebaute Halogenide fast gleich groB ist. Bei dem Quotienten 
Sublimationswarme/absol. Sublimationstemp. fallen die Ubergangsglieder zwischen 
Molckiil- u. Ionenaggregaten (wie A12C10) anscheinend heraus. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 2 0 5 . 1—41. 8/4.1932. Hannover, T echn. Hochsch., Inst. f. anorgan. Chem.) W. A. R.

E. R. Smith, Die Bestimmung des hubischen Ausdelmungskoeffizienlen von fester 
Benzoesaure mit Ililfe eines gasgefiillten Dilalomelers. Vf. mifit zwischen 15 u. 30: Temp.- 
Konstanz 0,01°. Mit Hilfe eines m it Butylphthalat gefiillten Manometers wird auf 
konstantes Vol. des m it gesclimolzener Benzoesaure gefullten Kolbens eingestelit.
D. von Benzoesaure bei 15° 1,266. Piillgas ist trockene Luft. Der kub. Ausdehnungs- 
koeff. ist 0,00052 pro Grad, zwischen 15 u. 30° konstant. (Bureau Standards Journ. 
Res. 7. 903—05. 1931. Washington.) W. A. R o t h .

N. v. Kolossowsky und W. Udowenko, Ober die spezifischen Wiirmen der ge- 
siilligten Ddmpfe ani Siedepunkt und iiber die Theorie der Nebelbildung und des Iłegen- 
falles. III . Mitt. (II. vgl. C. 1932. I. 360.) Die spezif. Warme von gesatt. Dampfen 
kann negatiy sein, doch kennt man keinen Zusammenhang m it anderen Eigg. der 
Substanzen. Vff. berechnen die Daten fiir 20 Stoffe u. stellen zwei Eormeln fur die 
Molarwarme eines gesatt. Dampfes auf, die bis auf wenige %  iibereinstimmende Werto 
geben. Dio direkt bestimmten Werto sind oft zweifelkaft. Is t n  dio Anzahl der Atome 
im Molekuł, so ist angenaliert die Molarwarme des Dampfes im gesatt. Zustand beim 
K p.;oo C',j =  2 (n  — 10), d. h. fiir n  <  10 ist G'g negatiy, fiir n  >  10 positiy. Das 
trifft in der T at fast genau zu. Die Invcrsionstemp., wo C'q =  0 ist, wird fiir vcr- 
schiedene Diimpfe berechnet; man erhalt z. B. 2 Tempp., z. T. eine Temp., die ober- 
halb der krit. liegt. Ist C'g negatiy, so tr it t  bei adiabat. Ausdehnung Nebel- oder 
Regenbklg. auf, ist C'g positiy, so tr i t t  das bei adiabat. Kompression ein. Man kann 
das Yorzeichen also aus einfachen Vorss. kerleiten. Die Ergebnisse der Unters. stehen 
m it obiger Regel (n §  10) in guter tJbereinstimmung. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 
1 5 9 . 161—71. Marz 1932. Taschkent, Staatsuniy., Lab. f. phys. Ch.) W. A. R o t h .

Frank T. Gucker jr. und KarlH. Scliminke, Eine TJntersuclmng iiber die Wdrme- 
kapazitdl und damit zusammenhangende łhermodynamische Eigenschaften von wdsserigen 
Losungen von Lithiumchlorid, Salzsaure und Kaliumhydroxyd bei 25°. (Vgl. C. 1 9 2 8 .
I. 2632.) Zwei etwa 250 ccm fassende Zwillingscalorimeter werden m it W. oder Lsg.
beschickt u. mit zwei gleichen, hintercinander geschalteten Heizwiderstanden (genaue 
Beschreibung s. Original) um etwa 1° erwarmt. Dio Fullung wird variiert, bis die Temp.- 
Erhóhungen gleich sind. Messung der Temp.-Differenz auf 0,0001°; die Zwillings
calorimeter stehen in einem ebenso aufgeheizten Bade. Die Wasserwerto komien auf
0,005—0,01% abgeglichen werden. 0,01—0,04 bis ca. 2,5-molaro (to) Lsgg. werden 
untersucht. Die schoinbar molai'o W armekapazitat des Gelosten wird berechnet:
0  =  (1000/to +  Mol.-Gew.)-spezif. Warme —1000/TO-Einhoiten sind cal2 5 . 0  ais
Funktion yon ]/m  aufgetragen ergibt fiir LiCl streng eine Gerade, fiir KOH u. HC1 
steigen die 0 -Werte m it kleinem m  an, so daB eine Estrapolation auf m  =  0 unmoglich 
ist, wie schon andere Autoren konstatiert haben. Aus <I> werden die partialen molaren 
Warmeinhalte des Gelosten u. die relativen partialen Wiirmeinhalte des Lósungsm. 
berechnet, wo sich fiir LiCl wieder (gegen ]/m  aufgetragen) eino Gerade, fur KOH u. 
HC1 wiedor ein Anstieg bei kleinen m-Werten ergibt. Das ist ein Novum, aber experi- 
mentcll sichergestellt. Dio Best. von Verdiinnungswarmen boi verschiedenen Tempp. 
ist ais Kontrolle erwunscht. Dieser Anstieg bei kleinsten Verdiinnungen wird ein- 
gehend diskutiert. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1358—73. April 1932. Evanstone, III., 
Northw. Univ., Chem. Lab.) W. A. R o t h .

S. B. Bilbrougłl, Bemerkung zum Bombencalorimeter. Die Berechnung des Heiz- 
werta wird yereinfacht, wenn Wasserwert u. Einwaage in einem einfachen Yerhaltnis 
stehen. Vf. wendet s ta tt Pt-Schalchen solche' aus „staybrite“ -Stali] an, setzt das 
Schiilchen, m it einer diimien Schicht Sand gefiillt, auf den Bodon der Bombę. (Journ. 
South African chem. Inst. 15. 20. Jan . 1932.) W. A. R o t h .

Hidemaro Endoli, Untersuchungen iiber Calorimetrie. I I . Uber den Einflu[i von 
amorpher Kieselsdure au f die Verbrennungswarmen von fetten Olen. (I . v g l. C. 1 9 2 8 .
II. 2608.) Vf. laBt das zu verbrennende Ol durch getrocknetes Silicagel absorbieren. 
Die Yerbrennungswarmen sinken oder steigen dadurch, die Substanz kann also ebenso-
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wenig benutzt werden wie Asbest. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [SuppL] 35. 3 B 
bis 4 B. Jan. 1932.) W. A. R o t h .

Hidemaro Endoh, ZJntersuchungen iiber Calorimetrie. I I I .  Uber die Bestimmung 
der Verbrennungsivarme von Kautschuk. (II. vgl. vorst. Ref.) Friihere Bestst. werden 
krit. zusammengestellt. Vf. untersucht Paragummi, smoked sheet u. blassen Crepe, 
dereń Reinigung besehrieben wird (Waschen m it W., Troeknen, Estrahieren m it 
Aceton Losen in Bzl., Fiillen m it A., AusschluB von 0 2 u. Lieht). Eichung m it Benzoe- 
saure (6345 cal/g!), Ziinden m it Fe-Draht. Verbrennungswarmen: Paragummi
10761 cal/g; smoked sheet 10680, blasser Crepe 10682. Lctztcre beiden Sorten haben 
infolge der mechan. Bearbeitung kleinere Verbrennungswarmcn. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 35. 4 B—7 B. Jan. 1932. Kobe, Dunlop Rubber Co.) W. A. R o t h .

W- A. Roth und G. Becker, Uber die Bildungsuiarmen von Iilieniumoxyden. 
(Vgl. C. 1932. I. 2152.) Das beim Oxydieren yon R e  in der Bombo in kleinen Mengen 
entstandene roto Oxyd ist nicht Pentoxyd, sondern, wie W. BlLTZ, L e h r e r  u . M e i s e l  
(C. 1932. I. 1069) nachwiesen, Trioxyd m it fein verteiltem Metali. Dementspreehend 
iindern sich die Bildungswarmen otwas: Heptoxyd 297>5 ±  2 kcal, Trioxyd 82,5 ±  10%, 
Kaliumperrhenat 263,1 kcal; alles bei ca. 20° u. konstantem Druck. (Ztsehr. physikal. 
Chem. Abt. A. 159. 415—16. April 1932. Braunschweig, Techn. Hochsch., Phys.-chem. 
Inst.) W. A. R o t h .

G. Canneri und A. Rossi, Die Bildimgsiodrme der V erbindungen zwischen Lanthan
und Magnesium und zwischen Lanthan und Aluminium. (Vgl. C. 1931. II. 3035. 
1932. I. 2230.) Aus der Losungswarme von Mg (112,8 kcal), Al (125,4 kcal), La 
(172,4 kcal), LaMg (279,5 kcal), LaMg3 (497,9 kcal), LaAl, (387,1 kcal) u. LaAl4 

(631,8 kcal) in HC1 (1: 8,808 Moll.) bei 18° ergibt sich die Bildungswarme yon LaMg 
(D. 4,36) zu +  5,7 kcal, LaMg3 (D. 3,27) zu +  12,9 kcal, LaAl2 (D. 4,55) zu +  36,1 kcal 
u. LaAlt (D. 3,86) zu -f  42,2 kcal. (Gazz. chim. Ital. 62. 202—11. Marz 1932. Florenz, 
Univ., Inst. f. anorgan. u. physikal. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

Warren W. Ewing, Alfred N. Rogers, John Z. Miller und Edward Mc Govern, 
Calciumnitral. III . Hydratationswarmen und Losungswarmen des binaren Systems 
Calciumnitral- Wasser. (II. vgl. C. 1927. II. 2049.) Im  AnschluB an Dampfdruck- 
messungen des Systems Ca(N03 )2-H ,0  m essen  die Vff. die Losungswarmen von 
Ca(N03)2, Ca(N0 3 )2 -2H 2 0 , Ca(N03 )2 -3H 2 0 , Ca(N03 )2 -4H 20 , Sr(N0 3 ) 2 u. Sr(N03)2- 
4H„0 in einem adiabat. Calorimeter. Unter Verwendung der von L a n g e  u . S t r e e c k  
(C. 1932. I. 498) gemessenen Verduimungswarmon von Ca(N03)2- u. Sr(N0 3 )2-Lsgg. 
werden die integralen Losungswarmen angegeben. Die Hydratationswarmen u. die 
Anderung der freien Energio bei der H ydratation werden aus den Losungswarmen u. 
den Dampfdruckmessungen berechnot. Die experimentell bestimmten u. die berechneten 
Hydratationswarmen stimmen zum Teil gut miteinander iiberein. Fiir die folgenden 
Rkk. sind die Werte in Joule: Ca(N03 ) 2 +  2H„0: — 31,000 (— 30,800 borechnet), 
Ca(N03 )2 -2H 20  +  H 2 0 :  — 4,400 (— 11,500), “Ca(N03 )2 -3H 20  +  H 20 :  — 16,100 
(— 16,900). A H u. /JF sind wenig temperaturabhiingig. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 
1335—43. April 1932. Bethlehem, Pennsylvania, Lehigh Univ., Charedler Chem. 
Lab.) JUZA.

W. A. Felsing u n d  P. H. Wohlford, Die Losungswarmen von gasfórmigem Methyl- 
amin. Genauer ais die C. 1930. I. 3651 angegebenen Werte. Gemessen wird bei 35° 
in e in em  versilberten W EINH O LD-Becher; oine Korrektur f iir  den W a rm eau stau sch  
m it der Umgebung wird nicht angebraeht. Titration des aufgenommenen m it I I 2 S 0 4 

u. Methylrot. Zwischen 300 u. 1000 Molen W . auf 1 Mol Methylamin (N ) gibt die 
Gleichung: Q =  10627 +  0,24193 -N  die Beobachtungen gut wieder. Unsicherheit 
etwa 1 Promille. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1442—45. April 1932. Austin, Texas, 
Univ., chem. Lab.) W. A. R o t h .

H. Diinwald und C. Wagner, Thermodynamische Unłersuchungen zum System
Eisen-Kohlaisloff-Sauerstoff. II. Enigegnung au f die Bemerkungen von W. Krings. 
(Vgl. C. 1931. II. 2975.) K r i n g s  Einwande (C. 1 9 3 2 .1. 197) gegen die niedrige Loslich- 
keit von Sauerstoff in Eisen werden diskutiert. Die A ktivitat u. der °/0 -Geh. an C 
sind einander nicht proportional. Die Rk.-Zeiton bei den Verss. der Vff. waren ge- 
niigend, um Glcichgewicht zu crlangen. Stórstellen oder Aktivzentren konnen zu zu 
hohen Lóslichkeiten des Sauerstoffs fiihren. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 205. 205—08. 
8/4. 1932. Jena, Chem. Inst., phys.-chem. Abt.) W. A. R o t h .
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S. Wliiteliead, Diclectric plienomena. III. Breakclown of solid dielcctrios. London: Benn
1032. (340 S.) 8U. 30 s. net.

A 3. K o l lo id c h e m ie .  C a p i l la r c h e m le .
Harkumar Prasad Varma und Satya Prakash, Einflufi verschiedener Słoffe au f 

die Peplisation von Ferriarsenat, -phosphat, -wolframat und -molybdat durch Ferrichlorid. 
(Vgl. 0 .1930 . I. 497; II. 3005.) Ndd. von FeUI-Arsenat, Phosphat, Wolframat u. 
Molybdat lassen sieli durch FeCI3  peptisieren u. liefern positiv geladene Solo. Es wird 
zuniichst festgestellt, in welcher Weise die Mengc des peptisierten Nd. wachst, wenn 
die FeCl3 -Konz. steigt. Bei dem Arsenat u. Pliospliat witclist die Peptisation stiirker 
ais proportional der FeCl3 -Konz., bei W olframat u. Mofybdat ist sie anniihernd pro- 
portional. Der Peptisationsgrad nimm t in folgender Reihenfolge a b : As >  P  >  
W >  Mo. Bei Zusatz von Glycerin worden die untersuchten Stoffe um etwa 25—30% 
stiirker peptisiert. Der EinfluB nimm t in folgender Reihenfoge ab: Mo >  W  >  P  >  As. 
Harnstoff u. Sulfationen setzen die Peptisation herab. Es wird sehlieBlich das Ver- 
mogen der genannten Solc, Gallerten zu bilden, untersucht u. dor Rk.-Meclianismus 
zwischen FeCl3  u. Alkaliarsenat, Wolframat, Phosphat u. Molybdat kurz besprochen. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 205. 241—50. 20/4. 1932. Allahabad, Univ., Chem. 
Lab.) JUZA.

Arthur F. Benton und T. A. White, Die Sorption von Oasen durch Kupfer. Es 
wird die Sorption von N 2, H 2 u. CO an reduziertem Cu bei Drucken bis zu 1 a t u. 
Tempp. bis — 183° herunter untersucht. Die Adsorption von N 2 ist nur physikal. Art, 
dagegen wird H , durch physikal. u. aktm erto  Adsorption u. durch Lsg. gebunden; 
der CO-Sorption liegen auch drei versehiedene Vorgange zugrunde, physikal. u. akti- 
vierte Adsorption u. entweder eine zwei te A rt yon aktivierter Adsorption oder Lsg. 
In  dem System Cu-N2 werden drei Isothermen aufgenommen, — 183, — 78,5 u. 3,0°, 
dereń Drucke rasch u. reversibel einstellbar sind u. auch alle anderen Merkmale einer 
physikal. Adsorption zeigen; die Adsorptionswarme betragt 2—4000 cal. Bei der 
physikal. Adsorption des H 2 an Cu betragt die Adsorptionswarme etwa 1000 cal (— 195°); 
Isothermen bei — 78,5 u. 0° zeigen, daB bei diesen Tempp. gróBere Mengen H 2 bei 
gleichem Druck adsorbiert werden, dieser Umstand u. langsame Gleichgewichtsein- 
stellung deuten auf ak tm erte  Adsorption. Diese beiden Adsorptionserseheinungen 
werden tiberlagert dureh eine Lsg. des H 2 im Inneren des Cu. Die Lsg. des H , in Cu 
geht aber erst bei 0° u. hóherer Temp. m it nennenswerter Geschwindigkeit vor sich. 
Es lassen sich die bei versehiedenen Tempp. nach den drei versehieenen Arten ge- 
bundenen H,-Mengen auf Grund von Verss., bei denen die Temp. des Systems in 
geeigneter Weise geandert wird, absehatzen. Die m it CO gefundenen Resultate decken 
sich im wesentlichen m it den bei H 2 gefundenen. Die Einstellungsgeschwindigkeit der 
aktiyierten Adsorption ist hier wesentlieh gróBer. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 
1373—70. April 1932. Virginia, Univ., Cobb Chem. Lab.) J u z  A.

B. Anorganische Chemie.
R. Brunetti und Z. Ollano, tJber die Konstitution der Salpelersaure in  wasseńger 

Losung. (Rendiconti Seminario Facolta Scienze Uniyersita Cagliari 1. 17—19. 1931. — 
C. 1931. I. 3437.) R. K. M u l l e r .

Ragnar Lyden, Untersuchungen uber Thalliumjodide. In  alkoh. J 2 -Lsg. wird 
T U  zu T IJ3 jodiert, das sich bei Ggw. eines t)berschusses an J 2 im A. auflóst. Zu- 
gleich entsteht eine Fallung, die aus einer Verb. der Zus. TlsJ t oder aus Gemischen 
dieser Verb. m it unverandertem T1J bestcht, je nach dem Verhaltnis zwischen den 
angewandten Mengen T U  u. J 2. — Gibt man zu einer wss. Lsg. von TlCl3 eine K J- 
Lsg., so fallt ein Gemisch von T1J3  u. T13 J 4. Zugleich wird J 2 frei u. ein Teil des Tl 
geht ais K-Thallijodid in Lsg., das bei Ggw. von uberschiissigom J  in wss. Lsg. be- 
standig ist. Die Zus. des ausgefallenen Nd. schwankt je nach dem molaren Verhaltnis 
des verwendeten T1C13  u. K J. Bei T1C13  -f  3 K J  besteht der Nd. aus 93,2% T1J3 u. 
6 ,8 %  T13 J 4, bei T1C13  +  5 K J aus 39,2% T1J3 u. 60,8°/o T13 J „  bei T1C13  +  6 K J  be
steht der Nd. aus Tl3 J 4. Gleichzeitig m it dieser Verschiebung der Zus. nimm t die Total- 
menge der Fallung m it steigender KJ-Menge ab. Analog wie T1C1 u. K J  reagieren 
K 3TlCl0 u. K J. — Alkalithallijodide (Darst. aus berechneten Mengen Alkalijodid, Thallo- 
jodid u. J 2 in alkoh. Lsg. durch Erwarmen im geschlossenen Rohr) werden von W. 
unter Entstehung einer aus hóherem Tl-Jodid (Tl : J  =  1 : 2,2—2,3) teilweise zers. 
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untcr gleichzeitigor Blclg. von freiem J 2. Diese halt den Rest des urspriinglichen kom- 
plexen Jodids unzers. in Lsg. — T) J  nimm t aus wss. Lsg. J 2 auf unter Bldg. yon T13 J,,, 
das ais ein in W . iiuBerst w), sehwarzer Nd. ausfallt. Aus hóhcren Tl-Jodiden lost W. 
boi Zimmertemp. J 2 lieraus u. es bildet sich ebenfalls die Verb. TJ3 J 4. — Die Verss. sind 
geineinsam m it Rigmor Gylling ausgefiihrfc. (Fińska Kemistsamfund. Moddelanden 
41. 34—53. 1932. Helsingfors, Univ.) W i l l s t a e d t .

W. Noll, Hydrothermalsynthese von Muscmit. Es gelang, eine der Muscovitzus. 
K 20-3A l2 0 3 -6Si02-aq entspreehende kolloide Adsorptionsverb. durch Erhitzen in 
einer Druckbombe bei Ggw. von W. (5 Tage bei 300°) zu Muscovit umzuwandeln. 
Das amorphe Ausgangspraparat war durch Sorption von K ' an einem nach S c h w a r z  u . 
B r e n n e r  (C. 1923. III . 353) dargestellten Gelkoniplex Al20 3 -2Si02-aq erhalten 
worden. Nach dom Erhitzen zeigto das P raparat Róntgeninterferenzen ausschlieBlich 
des Muscoyits. Der Weg, den die kiinstliehe Darst. genommen hat, entspricht den 
Prozessen, die in der N atur zur Bldg. von Scrizit (Muscovit) aus den Allophananteilen 
toniger Scdimente fuhren. (Naturwiss. 20. 283. 15/4. 1932. Góttingen, Minerał.- 
petrogr. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

B. Brauner und E . Svagr, Eine physilcalisch-chemische Untersuchung der Sulfale 
der sdtenen Erden. Die Reinheit der angewandten Sulfato wird durch At.-Gew.-Bestst. 
gopriift. Die moglichen Fehlerquellen, wie Hygroskopizitiit, geringer Sauregoh. u. dio 
Absorption yon 0 2 durch die Oxyde werden diskutiert. Fiir besonders gereinigtes Pr 
wird das At.-Geiv. zu 140,94 in Obereinstimmung m it dem international anerkannten 
W ert von 140,92 gefunden. Leitfiihigkeitsmcssungen werden durchgefiihrt an den wss. 
Lsgg. der n. Sulfate u. der sauren Sulfate fiir die Verdiinnungen v =  32 bis v =  1024. 
Die sauren Sulfate werden dadurch gewonnen, daB zu der Lsg. der n. Sulfate freie H 2 SO,, 
hinzugefiigt wird. Bei den n. Sulfaten ergeben die Leitfiihigkeiten fiir v =  1024 meist 
lióhere W erte bei den allmahlich verd. Lsgg. gegen frisch angesetzte. Ais Grund wird 
die einsetzende Hydrolyse angegeben. Die Basizitat der n. Sulfato wird mittels der 
Inversion yon Saccharose bei 100° u. einer Zeitdauer yon 2 bis 8  Stdn. bestimmt. 
Weitcr werden die Konstanten fiir die Katalyse yon Methylacetat fiir 1 u. 2 Stdn. 
angegeben. (Collect. Trav. chim. Tchecoslovaquie 4. 49— 6 8 . Febr. 1932. Prag, List. of 
analytical and inorg. Chem., CHAKLES’ Univ.) B r i l l .

Shoichiro Saito, Unlersuchungen iiber chemische Reaktionen nach •polentiometrisclier 
Methode. IV. Reaktion zwischen Lithiumferrocyanid und Zinksulfat. (III. ygl. C. 1931.
II . 3185.) Bei der Rk. zwischen Li,Fe(CN)c u. ZnS0 4  wird zunachst rasch Zn2Fe(CN)o 
gebildet, sodann langsamer Li^Zn^[Fe(CN)ri] 2 oder H 2Zn3[Fe(CN)s]2, ersteres bei 
liingcrem Stelienlassen einer Lsg. m it Li4Fe(CN)c-t)berscliuB, letztercs in HC1 oder 
I I 2 S 0 4 entlialtenden Lsgg. Im  Gegensatz zu HC1 u. H 2 S 0 4  befordert Essigsaure nicht 
die Bldg. von H 2 Zn3 [Fe(CN),.]2. (Scient. Papers Inst. physical chem. Res. 18. Nr. 357 
bis 358. Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 11. 61. April 1932.) R. K. Mu.

Shoichiro Saito, Unlersuchungen iiber chemische Reaktionen nach potentiometrischer 
Methode. V. Einflufl von Rubidium und Ciisium au f die Reaktion zwischen Z ink und 
AIkalife.rrocyanid. (IV. ygl. vorst. Ref.) Aus Li4Fe(CN)G, ZnS0 4  u. Rb-Salz wird in 
neutraler oder schwach saurer, auch essigsaurer Lsg. bei UborschuB an R b ’ u. Fc(CN)„"" 
«ine Verb. Rb2ZnFe[CN)a gebildet, boi raschcr Zugabe von Li4Fe(CN)6 -Lsg. zu neutraler 
oder schwach saurer Zn" u. im UbcrschuB R b ' ontlialtender Lsg. entsteht RbaZn-- 
[.Fe(CW)6]4. Die von anderen Autoren beschriebeno Verb. R b 2 Zn3 [Fe(CN ) G ] 2 wird nicht 
erhalten, ihre Existenz wird bezweifelt. Die Bldg. von Cs2ZnFe(CN)„ wird bestiitigt. 
(Seient. Papers List. physical chem. Res. 18. Nr. 357—58. Buli. Inst. physical chem. 
Res. [Abstracts], Tokyo 11. 61—62. April 1932.) R . K. Mu l l e r .

Rudolf Brill und Walter Haag, Vber Eisen-Quecksilber und Nickel-Quecksilber. 
Beim Auftropfcn yon Fe(CO) 3  auf Hg bei 300° bildet sich eine butterweiche, silber- 
gliinzende Pasto m it bis zu 10% Fe; der Fe-Geh. liiBt sich durch Zentrifugieren auf 12%, 
durch teilweises Abdest. des Hg auf 25,2% (feste, harte M. von silberglanzondor 
Bruchfliiche) erhohen. In  allen diosen Prodd. liegt der Hauptteil des Fe in krystalli- 
sierter Form ais a-Fe vor in tibereinstimmung m it dem Befund von P a l m a e r  (C. 1932. 
I . 1770). Die Rontgenanalyse eines in gleicher Weise m it Ni(CO) 4 erhaltenen Prod. 
(schon bei 8,83% Ni harte, sprode, an der Luft bestśindige mattgraue M.) ergibt, daB 
ein einfach kub. Gitter mit Gitterkonstante 3,00 A yorliegt; anscheinend besetzen 
die Hg-Atomo die Eeken der Elementarwurfel. Auch m it festen Carbonylcn (Co-, 
Mo-Carbonyl) werden auf gleiche Weise Amalgame erhalten. Alle Amalgame zers.
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stiirm . H 20 2. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 211—12. April 1932. 
Oppau, Forschungslab. d . I . G. F a r b e n i n d u s t r i e  A.-G.) R . K . Mu l l e r .

Ralph C. Young, Ein komplezes Cyanid des dreiwertigen Molybdans. Wahrend 
die Darst. von komplexen Chloriden, Bromiden u. Thioeyaniden des Mo™, bei lotzteren 
allerdings nur unter AusschluB yon Luft, gelungen ist, konnten koinplexe Cyanide 
des Moni bisher nicht hergestellt werden. Bei diesen Verss., dio bei 90° durch Um- 
setzung von K 3 MoCl6 -Lsg. m it KCN in N2-Atmosphare bzw. im Vakuum durchgefiihrfc 
wurden, erhalt man komplexe Cyanide des MoIv. Wahrscheinlich reagiert MoCl03~ mit 
OH-  unter Mo(OH)3 -Bldg. u. dicses weiter unter H„-Entw. nach der Forrnel:

H 20  +  Mo(OH) 3  +  8 CN- =  Mo(CN)s"4-  +  4 O H - +  H 
Vf. untersucht nun die gleiche Rk. bei Zimmertemp. in N 2-Atmosphare u. erhalt 
eine krystalline Verb. des Mo1 1 1  von der Eormel K 4 Mo(CN)7 -2H 20 . Die Zus. des Salzes 
wird durch grayimetr. Bestst. u. Umsetzung m it Ee-Alaun u. Zurucktitrieren m it 
Permanganat bestatigt. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1402—05. April 1932. Cam
bridge, Massachusetts, Inst. of Technology.) JUZA.

C. Mineralogische nnd geologische Chemie.
Georg Kalb, U ber Vizinalfldchen und Vizinalkanten der Krystalle. (Vgl. C. 1932.

I. 2153.) Die allgemeinen Leitsatze (iber die Morphologie der Vizinalerscheinungen 
werden bcsprochen. Beim Natrolith ist das Lageyerbiiltnis der 3 Vizinalflachen zur 
Grundflache fiir ein bestimmtes Vork. konstant, wechselt aber mit dem York. Dio 
Vizinalflachen liegen nicht in Grundzonen m it einfachen Indizes, sondern in Vizinal- 
zonen. Sie nahern sich also um so mehr den Grundzonen, je naher sie don Grundflachen 
liegen. Dies bedeutot, daB an der Krystalloberflacho nicht nur die Grundflachen mit 
einfachen Indizes durch Vizinalflachen, sondern daB auch die Grundkanten durch 
Vizinalkanten vertreten werden. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
ICristallchcm. 81. 333—41. Marz 1932.) E n s z l i n .

Georg Kalb, Die Bedeutung der Vizinalerscheinungen fiir die Kryslallmesmng. 
(Vgl. vorst. Ref.) Die Schwa.nkungen in dem Achsenyerlialtnis des Baryts sind auf das 
Auftreten yon Vizinalerscheinungen zuruckzufiihren. Beriicksichtigt man diese, so 
gelangt man zu einem Aehsenvorhaltnis a : b :c  =  0,8146: 1: 1,3130, welches mit den 
róntgenograph. Befunden gut iibereinstimmt. Bei Skolezit werden die (110) Elaehen 
durch asymmetr. yierseitigo Vizinalpyramiden yertreten. Unter Berucksichtigung dieser 
Tatsache crrechnet sich ein Achsenverhaltnis von a: b: c =  0,9778: 1: 0,3437 u. fi =  
90° 42' 15". (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 81. 
342—51. Marz 1932. Koln, Geol. mineralog. Inst. d. Univ.) E n s z l i n .

H. Buttgenbach, Neue Krystalle von Kipushit. (Vgl. C. 1927.1. 2186.) Krystallo- 
graph- Vermessung der ICipushitkrystalle von der Grube „Prince Leopold11 yon 
Kipushi (Katanga). (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 18. 43—51. 1932. 
Ltóge, Univ.) _ E n s z l i n .

G. R. Levi und D. Ghiron, Ober die Strukturformel des Hydromagnesits. (Vgl. 
C. 1925. I . 11.) Die Analyse von 4 Hydromagncsitproben aus yerschiedenen Vorkk. 
ergeben fiir das Verhiiltnis MgO: C02  einen W ert von nahezu 4 :3  im Gegonsatz zu 
dem yon M e n z e l  u . B r u c k n e r  (C. 1930. I. 2073) gegebenen Verhaltnis 5 : 4. (Gazz. 
chim. Ital. 62. 218—20. Marz 1932. Mailand, Uniy., Inst. f. allg. u. physikal. 
Chomie.) R. K. M u l l e r .

G. T am m ann und K. Seidel, Zur Kenntnis der Kohlensiiureauśbruche in Berg- 
werken. Kohlensaureausbriiche in Steinkohlen- u. Salzbcrgwcrken fuhrten zu 3 Gruppen 
von Unterss. 1. Knistersalz aus den Kalisalzlagern des Werragebietes (Zus.: NaCl 
83—88%, KC1 14,85—10,74%, CaS04  1,43—3,16%, MgCl, 1,34— 1,10%, H sO 0,8 bis
0,25%) zoigt Gaseinschliisse. Diese bestehen jedoch hauptsachlich aus Luft (75,7% N2, 
15,3°/0 0 2, 5,8% KW-stoffe). Der Anteil yon C0 2 betriigt nur 3,3% gegenuber 98°/0 
in dem Gas der Ausbriiche. Der Druck des Gases in den teils festen (KC1), teils Fl. 
enthaltenden Einsehlussen betragt 10—12 kg/qcm. Die in Kalisalzbergwerken vor- 
kommenden C 02-Ausbriiche sind nicht yerursacht von den Gaseinsehliissen des Knister- 
salzes. — 2. Dio Abgabe des yon Steinkohle absorbierten C0 2  setzt sich aus 2 Vor- 
gangen zusammen. In  den ersten Min. nach Druckemiedrigung stromt C 0 2 aus, das 
sich in den offenen Capillaren der Steinkohle befindet, in spateren Zeiten diffundiert 
das in der Kohle gel. C0 2 u. das in abgeschlossenen Hohlraumen sich befindende ab. 
Es wird mitgeteilt der Verlauf der C02-Abgabe in Abhiingigkeit von der Zeit fiir die

215*
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ersten 5 Min. nach einer Druckerniedrigung bei ausbruehsgefahrlicher u. nicht aus- 
bruehsgefahrlicher Steinkohle. Ein Unterschied in der Geschwindigkeit der C02-Abgabe 
besteht nicht. — 3. Mergellager, im wesentlichen aus CaC03, MgC03, Fe- u. Al-Silikaten, 
Kieselsiiure u. H 20  bestehend, entwickeln bei Erhóhung der Temp., wie sic auch geolog, 
durch t)berlagern von Schichten yorkommen kann, reiehliche Mengen von C02. Der 
Druckanstieg wird durch H 20-Zusatz beschleunigt. (Ztselir. anorgan. allg. Chem. 2 0 5 .  
209—29. 20/4. 1932. Góttingen, Inst. f. physikal. Chem.) E. H o f f m a n n .

W. P. Russakow, Radioaktwitat der Phosphorite und ihrer Eztrakte. Die Radio- 
ak tiv itat von Phosphoriten aus 2 verschiedenen Bezirken ergab Mittelwerte von 
89,2 • 10~ 4 u. 30,0 ■ 10“ 4 % . Dagegen zeigen dio wss. Extrakte nur Werto von 10~ 1 2  %  R a> 
die 10°/0 ig. HCl-Extrakte ctwa 10~ 10  °/o (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S. 
[russ.: Doklady Akademii Nauk S . S . S . R .] Serie A. 1 9 3 1 . 253—57.) S c h o n f e l d .

Karl Chudoba, Die Feldspiite und ihro praktische Bestimmung. Stuttgart: Scliweizerbart
1932. (X, 54 S.) gr. 8°. M. 5.—.

[russ.] Nikołaj Klementjewitscli Ignatowitsch, Pssekuper Mineraląuellen. Moskau-Leuingrad:
Geolog. Verlag 1932. (187 S.) Rbl. 5.—.

D. Organische Chemie.
M. Tiffeneau, Valenzbeanspruchung und Wanderungsleichtigke.it.' I. Mitt. All- 

gemeine Betrachtungen. Einleitung zu den naehstehend referierten Arbeiten. — Bei 
intramolekularen Umlagerungen, wie der Pinakolinumlagerung, lassen sieh die Sub
stituenten nach ihrer Valenzbeanspruchung u. ihrer Wanderungsleichtigkeit charakteri- 
sieren, Eigg., die auch in anderen Moll. sieh bemerkbar maehen konnen (z. B. die Valenz- 
beanspruchung in der Wrkg. auf die Bindungsfestigkeit von OH-Gruppen in tertiaren 
Alkoholen). Wie M e e rw e in  bekanntlich bei der Pinakolinumlagerung festgestellt hat, 
ist die Valenzbeanspruchung yon Arylen gróCer ais von Alkylen, welch letztere unter 
sieh eine Periodizitiit zeigen. Bei trisubstituierten Glykolen u. den entsprechenden 
Atliylenoxyden hat Vf. dasselbe festgestellt. Die Wanderungsleichtigkeit (aptitude 
migratrice) ist bisher relativ wenig untersucht worden. — Vf. zeigt an Hand einer Dis- 
kussion der Valenztheorien von K e k u le ,  T h ie le  u. W e r n e r  sowie der Oktetttheorio 
u. der modernen Betrachtungen von L o n d o n  u. H e i t l e r ,  wie die Festigkeit gleich- 
artiger Bindungen von Fali zu Fali, u. zwar jo nach den vorhandenen Substituenten, 
schwanken kann. Wahrend die Verwendung von Semiralenzen ( P e r r in ,  C. 1 9 2 7 . II. 
2257; R a m a r t -L u c a s , C. 1 9 2 7 . II. 2257) nach Ansieht des Vfs. keinen Fortschritt be- 
deutet — das Bindungselektronenpaar laBt sieh zwar im Gegensatz zum Valenzstrich 
noch halbieren; aber die Anderungen der Festigkeit der Athanbindung erfolgen ganz 
kontinuierlich —, kann man annehmen, dafi die verschiedene Festigkeit der Bindungen 
durch dio verschiedene Entfernung der beteiligten Atomriimpfe vom Bindungsdublett 
u. diese durch N atur u. GróBe der Substituenten bedingt ist. — Die Frage, ob die Valenz- 
beanspruchimg eine inharente Eig. des Substituenten ist, laBt sieh experimentell be- 
jahend beantworten. Die dazu notwendige Voraussetzung, daB in den Glykolen u. 
Athylenoxyden die Festigkeit der C-O-Bindung durch die N atur der Substituenten 
bedingt ist, wird gestiitzt durch die Tatsache, daB dieselbe Valenzbeanspruehungsreihe 
sieh aus der Art der Addition yon unterjodiger Saure an unsymm. Athylene ergibt. Dio 
Eliminierung des Hydroxyls in Glykolen, das AbreiBen der C-O-Bindung in Athylen- 
jDxyden u. die Aufnahme des Hydroxyls der genannten Saure erfolgt stets an dem C, 
das dio am starksten valenzbeanspruchenden Gruppen trag t u. umgekehrt. — Bzgl. 
der Wanderungsleichtigkeit ist das Verh. der aromat. Res te einerseits, der aliphat. 
andererseits dasselbe wie in der Reihe der Valenzbeanspruchung. Beim Vergleich ver- 
schiedener Alkyle hingegeń zeigt sieh uberrasehenderweise, daB die ani schwachsten 
Yalenz beanspruchenden, wie Benzyl, am leichtesten wandern. — AuBer den erwahnten 
3 Rkk. werden noch folgende beiden vergleichend untersucht: die Desaminierung von 
.Aminoalkoholen XX'C(OH)-CH 2 -NH 2 u. XX'C(OH)-CH-NH 2 -X, dio stets unter 
Wanderung yon X  oder X ' verlauft, u. die Halogenwasserstoffabspaltung aus Jod- 
Jiydrinen. Im  Gegensatz zu den drei obigen spielt hier die Valenzbeanspruchung der 
Substituenten so gut wie keine Rolle. (Buli. Soc. chim. France [4] 4 9 . 1595— 1605. 
Dez. 1931.) B ergm ann .

M. Tiffeneau, Jeanne Levy undP. Weill, Valenzbeanspruchungund Wanderungs
leichtigkeit. II . M itt AUgememe Untersuchung der Dehydratisierung von a.-Olykolen und
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ihrer Umwandlung in  Aldehyde oder Ketone Iłealilal der Semipinakolinumlagerung und 
der Yinyldehydratalion. TJnnotigkeit des Einłrelens einer Aldehyd-Kelonumlagerung. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Wahrend bei ditertiaren Glykolen der Ablauf der Umlagerung klar 
ist, kann bei bisekundaren Glykolen, sogar wenn die Substituenten gleieh sind, entweder 

Umlagerung eintreten, die, wie nebonstehend angegeben, 
iiber R -C H —C II-II dureh Wanderung von R  bzw. H  zu R 2CH- CHO bzw.

: A R  • CH? • CO • R  fiihrt, oder Vinyldehydratation, die iiber
; R-CH—C(OH)-R dasselbe Keton liefert. Fiir solche zwei-

fach aromat, substituierte Glykole (Anisyl- bzw. Piperonyl- 
phenylglykol) kann das Eintreten letzterer Rk. daraus geschlossen werden, daB das 
beobachtete Keton zu seiner Entstehung sonst Wanderung von H  verlangt, die stets yiel 
sohwerer eintritt, ais Wanderung von Aryl. Seliwierigkeiten maeht nun die Mógliclikeit 
der von DANILOW entdeckten Umwandlung yon Aldehyden in Ketone unter der Wrkg. 
von Sauren; in ahnlicher Weise haben R a m a r t - L u c a s  u . S a l m o n - L e g a g n e u r  
(C. 1928. II. 2624) festgestellt, daB, je naeh der Erhitzungstemp., Hydrobenzoin in 
Diphenylacetaldehyd u. Desoxybenzoin iibergehen u. auch ersterer sich in letzteres 
verwandeln kann. Gegen die Annahme, daB die Bldg. von Ketonen stets sekundar ist 
u. primar nur Aldehyde entatehen, sprieht die Tatsache, daB die Aldehyde haufig 
schneller in Ketone umgelagert werden ais die Glykole, vor allem aber das an sekundar- 
tertiaren Glykolen gcsammelte Beobachtungsmaterial. Hier kónnen folgende Rkk. 
e in treten : Vinyldehydratation u. Bldg. eines K eto n s oh n e Umlagerung, Eliminierung 
des tertiiiren Hydroxyls u. Bildung eines Aldehyds unter Wanderung (Semihydro- 
benzoinumlagerung), endlieh Eliminierung des sekundaren Hydroxyls u. Bldg. eines 
K e to n s  u n ter  U m la g eru n g  (S em ip in ak o lin u m lageru n g). L e tztere  R k . is t  yon O r e c h o w  
(1919) aufgefunden u. von T i f f e n e a u  u. O r e c h o w  weiterhin bestatigt worden. Sio 
widerspricht zwar dem bisher ais allgemeingultig angesehenen Satz, daB stets tertiaro 
Hydroxyle eliminiert werden, findet sich aber wieder bei der Dehalogenierung von Jod- 
hydrinen:

A r • C H J• G(OH)XX' — >  A r-C H — C X X ' — ->■ A rX .C H -C O -X '

: Ó
u. der Desaminierung von Aminoalkoholen:

A r• CH(NU.)• COH• X X ' — >  A r-C II— CXX' — y  A rX .C H .C O -X '

=' ó
Ihrc Roalitiit wurde dureh die Beobaehtungen von D a n il o w  (s . o.) in Frago 

gestellt, jedoch koimten folgendo Tatsachen gegen DANILOW entscheiden: Aus
1-o-Anisyl-2,2-dimethylglykol enteteht boi der Umlagerung o-Anisyl-2-butanon-(3) 
[Ar(CH3 )-CH-CO-CH3], wahrend o-Anisyldimethylacetaldehyd in o-Anisoylisopropan 
[Ar- CO- CH(CH3)2] iibergeht. Analoges gilt fiir die m-Verb. u. fiir l-p-Anisyl-2-methyl-
2-athylglykol, welch letzteres p-Anisyl-3-pentanon-(4) gibt [Ar- (C2H5)- CII-CO - CH3), 
wahrend p-Anisylmethyliithylacetaldehyd sich in p-Anisyl-2-pentanon-(3) verwandelt 
[Ar(CH3) • CH • CO • C2H5] (vgl. nachst. Mitt. VI u. XIV). Weiterhin konnten Mc K e n z i e  
u. R o g e r  (C. 1929. I. 3374) zeigen, daB Phenyldibenzylglykol bei der Umlagerung mit 
k. konz. H 2 S 0 4  opt. ak t .l,3,4-Triphenylbutanon-(2) [C6H5• CH(CH2CcH5)• CO• CH2• C„H5] 
liefert, was die Żwischenbldg. eines (opt. inak t.!) Aldehyds ausschlieBt. Endlieh wurde 
gefunden (vgl. nachst. X II. Mitt.), daB Phenylmethylathylglykol m it 30°/„ig. H 2 S 0 4 

Phenyl-3-butanon-(2) u. Phenylathylpropionaldehyd liefert, wahrend der Aldehyd unter 
denselben Bedingungen sich nicht umlagert, sondern jwlymorisiort. Ebenso gibt Anisyl- 
methyliithylglykol (vgl. nachst. XIV. Mitt.) m it konz. H 2 S0 4  Anisyl-3-butanon-(2), 
wahrend der korrespondierende Aldehyd unverandert bleibt. Endlieh geben 1-Phonyl- 
2-methyl-2-athyl-, Phenyldibenzyl- u. alle l-Anisyl-2,2-dialkyIglykole bei der Dest. 
Ketone, wahrend die entsprechenden Aldehyde erst unter viel energischeren Bedingungen 
sich isomerisieren. — In  analoger Weiso laBt sich zeigen, daB beim 1,2-Di-p-anisyl-l- 
methylglykol die Vinyldehydratation wirklich ein tritt u. das m it konz. H 2S 0 4  erhaltene 
Keton, das l-Anisoyl-l-anisylathan, nicht etwa primarer Umwandlung in a,a-Dianisyl- 
propionaldehyd u. sekundarem Platztausch von II  u. Anisyl seine Entstehung verdankt. 
Der genaruite Aldehyd lagert sich namlioh unter Methylwanderung in asymm. Dianisyl- 
aceton um. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 49. 1606— 17. Dez. 1931.) B e r g m a n n .

M. Tiffeneau und Jeanne Levy, Vahnzbeanspruchung und Wanderungskichłigkeił.
III. Mitt. Umfassende Uniereuchung der Yalenzbeanspruchungen. (II. vgl. vorst. Ref.)
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Vff. stcllen ihro Ergebnisse u. die anderer Autoren bzgl. des Einflusses der Valenz- 
beanspruehung von Substituenten auf die Dehydratisicrung von Glykolen, die Iso- 
merisation von Athylenoxyden u. dio Addition von unterjodiger Saurc an Athylene zu- 
sammen: Von monoalkylierlen Verbb. ist nur bekannt, daB Metliyl- u. Isopropyl- 
athylenglykol sich umlagern lassen. .Aus der Tatsache, daB die erstere Verb. beim Er- 
hitzen auf 500° oder Behandeln m it verd. Sauro oder ZnCl2 Propionaldehyd gibt, m it W. 
bei 180— 190° Aceton, wahrend die letztere stets beidc Rkk. eingeht, kann man schlieBen, 
daB die Valenzbeanspruchungen der aliphat. Reste tihnlich der des Wasserstoffs sind. 
DaB sie letztere ubertreffen, wird in der nachst. X IX . Mitt. gezeigt. Bei den mono- 
arylierlen kann man aus der Feststellung, daB Monoarylathylene JOH stets zu ArCHOH- 
CHoJ anlagern, schlieBen, daB Aryle starkere Valenzbeanspruchung besitzen ais H. 
Fettarom at. Reste (Benzyl, Phenathyl u. a.) haben hingegen eine geringerc. Denn dio 
Athylenoxyde CcH ,• (CH2 )rrC H — CII, lagern sich zuC GH 5 (CH„)n-CO-CH3 um, wahrend

Styroloxyd Phenylacetaldehyd liefert (vgl. nachst. XVI. Mitt.). Bei den asymm. di- 
alkylierten Verbb. ergibt sich aus den diirftig yorhandenen Daten, daB die Alkyle groBere 
Valcnzbeanspruchung besitzen ais Wasserstoff. Allerdings sind die interessantesten 
aliphat. Reste, die vom Benzyltyp, noch nicht untersucht, da 1,1-Dibenzylglykol m it 
verd. H 2 SO.t nur das Athyl enoxyd liefert (vgl. nachst. XX. Mitt.). Die asymm. diary- 
lierten Substanzen liefern stets Diarylacetaldehyde, wenn man von den Glykolen- oder 
Athylenoxyden ausgeht ( D e l a v i l ł e ,  C. 1927. I. 2199; vgl. nachst. VI. Mitt.) bzw. 
im Pall der Athylene, addieren JOH stets zu Ar2C(OH)-CH2J  (vgl. auch TlFFENEAU  
u. O r e c h o w ,  C. 1925. II. 290). Bei den l-Alkyl-l-arylverbb. ergibt sich ( T i f f e n e a u ,  
Ann. Chim. [3] 10 [1907]. 359), daB die Valenzbeanspruchung von einem Aryl plus 
einem Alkyl groBer ist ais die zweier Wasserstoffatome, von den symm. dialkylierlen 
sind nur die theoret. uninteressanten, Ketone liefernden Verbb. m it gleichcn Radikalen 
untersucht. Bei den symm. diarylierlen Verbb. ist bisher nur das Phenyl m it Anisyl, 
Piperonyl u. p-Tolyl verglichen worden ( T i f f e n e a u  u . O r e c h o w ,  C. 1926. I. 1165; 
vgl. nachst. VIII. Mitt.). Beim p-Tolyl entstcht nur der Aldehyd (C6H5) (C7 H 7 )-CU
CHO, so daB eine Aussage unmóglich ist, wahrend in den beiden anderen Eallen ein 
Keton entstcht, so daB sich die Uberlegenkeit der Valenzbeanspruchung der sauerstoff- 
lialtigen Aryle iiber das Phenyl ergibt. Dic Addition von JO H  konnte hier nicht aus- 
gewertet werden, weil eine Konstitutionsermittlung der Jodhydrine nicht gelang: 
m it AgN03  wurden nur dic urspriinglichen Athylene regeneriert. Der Vergleich von 
Phenyl u. Methyl bei den l-Aryl-2-alphylverbb. zeigte, daB Phenyl noch eine gróBere
V.-B. (Valenzbeanspruchung) besitzt ais Methyl, das seinerseits unter den Alphylen 
noch die gróBte V.-B. besitzt. Analoges ergab dic Kombination von Phenyl m it Athyl, 
Propyl, Isopropyl, Benzyl u. von Anisyl m it Methyl, Athyl, Propyl (TlFFEN EA U , 1. c.; 
T i f f e n e a u  u . D a u f re s n e ,  Compt. rend. Acad. Sciences 150 [1910]. 1181; B o u g a u lt ,  
Ann. Chim. [3] 25 [1902]. 496; vgl. nachst. X I. Mitt.). — Unter don irialkylierlm  Verbb. 
haben — m it Ausnahme des Trimethylathylenoxyds, das sich zu Mcthylisopropylketon 
umlagern lieB — nur dio Glykole schon Bearbeiter gefunden. Die Umwandlung von
1.1-Diiithyl- u. l,l-Dibenzyl-2-methy]glykol in asymm. Diiithyl- bzw. Dibenzylaceton 
(Lkvy, C. 192 6 .1. 2684), sowie iihnliche Beobachtungen (vgl. noch B la is e  u . H erm an , 
Ann. Chim. [8 ] 20 [1910], 178; N ic o l le ,  C. 1926. I. 2683) zeigen, daB die V.-B. zweier 
Alkyle stets gróBer ist ais dio cines Alkyls plus der eines Wasserstoffs. Die von 
J . L ev y  (1. c.) beobachtete Stabilitiit von Tribenzylglykol gegen verd. Siiuren (mit 
konz. entstcht ein KW-stoff) machte den intoressanten Vergleich von Benzyl u. H  un- 
moglieh. Von don A ryldialkylvci'hb. besitzen die des Typs (ArR)C—C(Hlt') nur gc- 
ringes Interesso, da ihre Unters. auf einon Vergleich zwischen Ar u. H herauskommt. 
ErwartungsgemaB addiert z. B. l-Phcnyl-l-athyl-2-methyla.thylen JOH zu (CGH 5 )(C2H5)- 
COH—CHJ-CH 3  (ebenso reagiert dio Anisylverb.) (vgl. nachst. XIV. Mitt.). Von don 
interessanteren Substanzen des Typs (RR')C—C(HAr) wurden untersucht: a) R =  
R ' =  CH3, Ar wcchselnd; b) Ar =  Phenyl oder Anisyl, R u. R ' weehselnd. a) Wie schon 
friiher festgestellt (T if f e n e a u , O rechow , J. LEVYr, C. 1921. III . 1464. 1926. II. 
754), reifit im l-Phenyl-2,2-dimethylathylenoxyddic Bindung an der methylierten Seite 
auf, wird im l-Phenyl-2,2-dimethylglykol das tertiare OH eliminiert u. im 1 -Phenyl-
2.2-dimethylathylen das OH der unterjodigen Siiure auf der methylierten Seite auf- 
genommen. Zwei Methyle besitzen also starkere V.-B. ais Phenyl. Beim p-Anisyl ist 
es umgekehrt (TlFFENEAU u. J . L e v y , 1. c.), beim p-Tolyl verliiuft die Isomerisation 
des Oxyds wie beim p-Anisyl, dio anderen beiden Rkk. wie beim Phenyl (nachst.
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VIII. Mitt.). o-Aiiisyl u. Piperonyl ahnoln dom p-Anisyl bzgl. der Athylcnoxydumlagc- 
rung u. der Addifcion yon JOH, bzgl. der Isomerisation des Glykols dem Phenyl. m-Anisyl 
yerhiilt sich bei der AtkylenoxydumIagerung u. der des Glykols wio Phenyl, bei der 
JOH-Addition nur zum Teil, da nebenArCHJ-C(OH) (CH3 ) 2 auch Ar-CHOH-CJ(CH 3 ) 2 

gebildet wird (vgl. nachst. VI. u. VIII. Mitt.). Man hat also die Reihe: p-Anisyl >  
Piperonyl, p-Tolyl >  o-Anisyl > ' m-Anisyl >  Phenyl. b) Bei der Umlagerung von 
l-Phenyl-2 , 2 -diiitli3 rl- oder -2-methyl-2-athyl- oder -2-methyl-2-propylathylenoxyd finden 
beide móglichen Rkk. s ta tt (vgl. T i f f e n e a u  u . J. L evy , C. 192 4 .1. 2246, u. die nachst. 
X II. Mitt.); also ist die V.-B. von C6 H 5  +  H  gleieh dor der zwei vorhandenen Alkyle. 
Da die zweior Mcthyle groBer ist, ais die von C8H 5  +  H, ist die V.-B. von Athyl u. Propyl 
kleiner ais dio von Methyl. Boi der Deliydratisierung der entsprechenden Glykolo 
liefert nur das l-Phenyl-2-metliyl-2-ilthylglykol dasselbe Resultat (beide Rkk. treten 
ein); in den boiden anderen Fallen ontsteht der Aldehyd, so daB sich ergibt: CH3  +  
C3H 7 >  C„H5  u . CjH 7 ~  CHj. Bei dor Einw. von JO H  auf l-Phenyl-2-methyl-2- 
iithylathylen geht das Hydroxyl auf die phenylierte Seite, was zu der Ungleichung 
C0H 5 -f- H  >  CHj +  C2H 5 ftihrt. Anisyl +  H  hingcgen iibertrifft (vgl. nachst. 
XIV. Mitt.) CH3 +  C2H 5 u . C2H 5  +  C3 H7. Von Intoresse ist hier dio Unters. der Benzyl- 
verbb. (vgl. naehst.__XII. u. X III. Mitt.). Ganz gloich, ob dem Phenyl nebon einem 
Benzyl ein Methyl, Athyl, Propyl oder ein zweites Benzyl gegeniibersteht, stets erweist 
sich das Phenyl ais starker yalenzbeanspruchend: Athyienoxyd u. Glykol gebon stets 
Ar(C7 H 7 )-CH-CO-R. Durch Vergleich m it den oben erwiihnten Feststellungen ergibt 
sich, daB CH3  u. C2H 5  gróBere V.-B. besitzen ais Benzyl. Unter den Diarylalkyherbb. 
hat die Unters. der unsymm. aryliertcn ergcben, daB die V.-B. von 2 Ar stets gróBer ist 
ais die von R  +  H: Beim l,l-Diplienyl-2-methyl-, -iithyl-, -propyl-, -isopropyl-, -butyl-, 
-benzylathylonoxyd reiBt stets die O-Brucko auf dor arylierten Seite ab (L a g ra v e , 
C. 1928-1. 1031), ebenso beim Di-p-anisyl-, -methyl- u. -athylatliylenoxyd (vgl. nachst.
XVI. Mitt.). Analoges gilt fiir dio Umlagerung des l,l-Diphenyl-2-benzyl-, -2-methyl-, 
-2-isobutyl-, -2-hcxyl-, -2-bonzhydrylglykols (L evy  u . L a g ra v e , C. 1927. II. 1265; 
T i f f e n e a u  u . D o r le n c o u r t ,  Compt. rend. Acad. Sciences 143 [1906]. 126; T i f f e 
n e a u  u. O r e c h o w ,  C. 1923. III . 1015; N i c o l l e ,  C. 1 9 2 6 .1. 2683; J .  L evy , C. 1926.
I. 2684) — in den einzelnen Fallen wandert zum Teil der Alkylrest, zum Teil das H-Atom
— u. fiir dio JOH-Addition an l,l-Dianisyl-2-athyl- u. -2-methylathylen. Die Unters. 
der symm. diarylierten Verbb. [ArCH—CH(Ar')(R)] erlaubt fiir Ar =  A r' Vergleich yon 
R  u. H, fiir Ar ungleich Ar' einon solchen der beiden Aryle. Letzteres ist bisher nur fiir 
Ar =  C6H5, A r ' =  p-Anisyl, R  =  C2H 5  durchgefiihrt worden. Sonst wurdon aus dieser 
Gruppe nur die Alkylhydrobenzoine C6H 5 CHOH—C(OH)(R)C6H 6 untersucht — nur vom 
a-Methylstilbon wurde die Anlagerung von JO H  u. die Umlagerung des Athylenoxyds 
studiert (vgl. nachst. XV. Mitt.); beide Małe erwies sich C„H5  +  CH3  >  C0H 5 +  H— : 
Wie O re ch o w  (Buli. Soc. ehim. France [4] 25 [1919].-183; C. 1923. I II . 1015), spater 
B i l l a r d  (C. 1921. III . 1084) gczeigt haben, hangt dio Umlagerung hier nicht nur von 
den Substituenten, sondern auch von den Bedingungen ab, u. zwar in jodom einzelnen 
Falle in anderer Weise (vgl. noch WeILL, nachst. XVI. Mitt.; Tabelle im Original). 
Dio Extremfalle stellen Methyl- u. Benzylhydrobenzoin dar; ersteres liiBt s t e t s  das 
tertiarc, letzteres stets das sekundśiro Hydroxyl austreten. Benzyl erweist sieh ais dem 
Wasserstoff untorlcgon, Methyl ist dcm letzteron stets iiborlegen, die anderen Alphylo 
sind ihm etwa gleich (bei Verwendung von verd. H 2 SO.!) oder ihm unterlegen (Athyl u. 
Isopropyl bei Verwendung yon konz. H 2 S 04). Da l-Anisyl-2-phenyl-2-athylglykol 
l-Anisyl-l-phcnylbutanon-(2) gibt (vgl. nachst. XVI. Mitt.), ist Anisyl +  H  >  CcH5  +  
C2H5. "Dio Unters. von TriaryWerbb. hat in der Reiho der Glykolc deswegen geringes 
Intoresse, weil m it h. verd. H 2 SO,i stets das tortiaro, m it k. konz. das sekundarc Hydroxyl 
austritt ( T i f f e x f , a u  u . O rech o w , C. 1924. II. 650; M c K e n z i e  u . M ills ,  C. 1930.
I. 3549). Von Athylenoxyden dieser Reiho ist das Triphenyl- u. das l,l-Diphcnyl-2- 
p-anisj'lathylonoxyd untersucht worden (LAGRAVE, 1. c.); ersterenfalls tr i t t  ZerreiBung 
auf der diarylierten, letztercnfalls auf der monoarylierten Seite ein. Es ergibt sich also, 
daB Anisyl +  II  >  2 Phenyl ist, was weniger ausgepriigt bei der Unters. des ent
sprechenden Glykols (O rec h o w  u. T i f f e n e a u , Buli. Soc. chim. France [4] 29 [1921]. 
445) zum Ausdruck kommt. Die von denselben Autoren untersuchten Verbb. Triphenyl- 
u. Trianisyliithylenglykol verhielten sich der Erwartung entsprechend; letzterenfalls 
entstand ausschlieBlich Trianisylaeetaldehyd, ersterenfalls auBer Triphenylacetaldehyd 
Triphenyliithanon, letzteres wohl durch Vinyldehydratation. — Die tctrasubstituicrtcn 
Typen R 2C—C(R ' ) 2 u. R 2C—C(RR') eignen sich gut zum Vcrgleieh der V.-B. yon II u.
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R ' — es sind hier fast ausschlieBlieh die Glykole untersucht worden —, besser ersterer 
Typ, weil bei letzterem dasselbe Keton auf zwei yerschiedenen Wegen sieh bilden kann. 
Die Unters. der asymm. Dimethyldialkylverbb. h a t gezeigt (MEERWEIN, L i e b i g s  Ann. 
396 [1913]. 252. 419 [1919]. 139. 146; P a r r y , Journ. chem. Soc., London 99 [1911]. 
1170; 107 [1915]. 108; N y b e r g , C. 1922. III . 711), daB Methyl gróBere V.-B. besitzt, 
ais Athyl, Propyl, Butyl, u. daB sieh folgende Reihe aufstellen laBt: CH3  >  C3 H , >  
C4 H 9 >  C2H 6. Ein Vergleich ist auch móglieh durch Heranziehung eines tertium  com-

p r r _prr parationis, wie das M e e r w e i n  an den Verbb.
HjCcTprT2 n 1 7 2>C(O II)—C{OH)(R) 2 (nebenst.) u. den entsprechenden Cyclopentan- 

ł 2 deriw . getan hat, wobei sieh CH3  >  C3 H 7 >
C2H 5  ergab. Die Resultate von LoCQ UlN u. L e e r s  (C. 1926. I. 3216. II. 184) an Tri- 
methylalkylglykolen werden diskutiert; die scheinbaren Widerspriiche werden durch 
Berucksichtigung der Tatsache geklart, daB hier dasselbe Pinakolin auf zwei Wegen 
entstehen kann, z. B .:

CHa> y  V CjH 5

CII CII ! I C lla\
C I I > C— ~C < C II  ™ -------------' r a  C H ^ C -C O -C II,
011* OH OH a 8  _  £ g ’> C — C < CHS ^  o 2 H6/

*  c h : > (T - 9 < c 2 h 5 s r
o

Von tetraarylierten Pinakonen ist bisher nur eines, das hier von Intercsse wiire, 
unlcrsucht worden, das Biphenylendiphenylglykol; es liefert 9,9-Diphenylphenanthron, 
zeigt also dio tJberlegenheit zweier Phenyle iiber den Biphenylenrest an. Von asymm. 
Diaryldialkylglykolen ist imtersucht die Diphenyldimetliyl-, -methylbenzyl- u. 
-methylathj'lverb. In  allen Fallen reiBt das tertiiire Hydroxyl ab. Auch die Umlagerung 
von Triphenylbenzyl- u. Triphenylmethylglykol (O r e c iio w , Buli. Soc. chim. France [4] 
25 [1919]. 179; S c h l e n k  u. B e r g m a n n , C. 1930. I. 3039) verlauft analog: AbreiBen 
auf der Seite der beiden Phenyle, also Phenyl >  Methyl u. Phenyl >  Benzyl. — 
Es werden zusammenfassend folgende Reihen angegeben: p-Anisyl >  p-Tolyl >
o-Anisyl >  m-Anisyl >  Phenyl u. o-Tolyl >  p-Tolyl >  m-Tolyl (Piperonyl gehort zu 
p-Tolyl u. o-Anisyl). — CH3  >  C3H 7 >  n-CaHs >  C2H 5 >  CH2 -C0H5. —  Anisyl >
2 CH3  >  Phenyl “  +  ^ 5 > C H 3  +  CHa-C6H5. Ferner wird auf dio Bedeutung
dieser Reihen fiir den Verlauf anderer Rklc. hingewiesen. (B u li. Soc. chim. France [4] 
49. 1617—61. Dez. 1931.) B e r g m a n n .

M. Tiffeneau und Jeanne Levy, Valcnzbeanspruchung und. Wandcnmgsleichligkcit.
IV. Mitt. Umfassende Untersuchung der Wandcrungslcichttgkeilen. (III. vgl. vorst. 
Ref.) Von T i f f e n e a u  ist zuerst festgestellt worden, daB auch dio Wanderungs
leichtigkeit eine inharente Eig. organ. Radikalo ist, jedoch hat sieh dio zuerst gemachto 
Annahme, sie sei dem Mol.-Gow. proportional, nicht bestatigt. An Hand 1. der Dchydra- 
tisierung von a-Glykolen, 2. der Isomerisierung yon Athylenoxyden, 3. der H J- 
Absjialtung aus Joidhydrinen u. 4. der Umlagerung von Aminoalkoholcn werden 
die yorhandenen RegelmaBigkeiten entwickelt. Von asymm. disubslituierten Verbb. 
ist nur die 3. u. 4. Rk. studiert worden, erstero bei Diaryl- u. Arylalkyl-, letzterc 
nur bei Diarylyerbb. Es wurden in den Jodhydrincn yerglichen Phenyl m it Tolyl 
(Ann. Chim. [8 ] 10 [1907], 322), m it Anisyl (C. 1925. II . 290), m it Biphenylyl, mit
o- u. m-Anisyl (vgl. nachst. V II. Mitt.), letztere beiden auch mit p-Anisyl. Es ergibt 
eich die Reihe o-Anisyl >  p-Anisyl, Tolyl, Biphenylyl >  Phenyl >  m-Anisyl, die 
ziemlich, aber nicht ganz mit der Reihe der Valcnzbeanspruchung ubereinstimmt. 
Vergleieh von Methyl m it Phenyl (Ann. Chim. [8 ] 10 [1907], 1345), p-Anisyl (Buli. Soc. 
chim. France 3 [1907]. 301. 729), den Tolylen (Ann. Chim. [8 ] 10 [1907]. 322) in den 
Jodhydrinen u. von Phenyl mit Methyl u. Athyl in den Chlorliydrinen zeigte, daB die 
Wanderungsleichtigkeit (W .-L .) von Arylen groBer ist ais die von Methyl u. Athyl. 
In  der Gruppe der Aminoalkohole I  ergab sieh aus Arbeiten von O r e c h o w , 
R o g e r  u . T i f f e n e a u  (C. 1925. I. 1072; vgl. nachst. X. Mitt.) sowie von L u c e  
(C. 1925. I. 1722), daB p-Anisyl, a-Naphthyl u. Veratryl ausschlieBlich wandem, 
p-Athoxyphenyl u. 3,4-Dimethoxyphenyl uberwiegend, Phenyl, o-Anisyl u. m-Anisyl 
in gleichem MaBe, 2,5-Dimethoxyphenyl nie. Von sym. disubstiluierten Verbb. 

•scheiden die dialkylierten aus, weil Bie wahrscheuilich iiber dio Vinylform II
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reagieren; boi den wenigen untersucliton DialphyIathylenoxyden hat sieli ergeben, 
daC H  eine grófiere W.-L. besitzt ais die aliphat. Reste. Bei den Diarylvcrbb. 
wandert im Hydrobenzoin u. seinem p-Methylderiy. Phenyl bzw. Tolyl ausschlieBlich 
(T iffio n e au  u . J. L evy , C. 1926. I I .  754), im p-Methoxy u. Mothylendioxyderiv, 
ebenso ausschlieBlich der Wasserstoff. Da Vff. nicht annebmen wollen, daB im einen 
Fali Vinyldehydratation ein tritt oder daB intermediar gebildeter Aldehyd erst sekundar 
zum Keton umgelagert wird, andererseits aber an der konstanten W.-L. festhrlten, 
sehlieBen sie, dafi hier die Betrachtung versagt. Aus der Unters. von Ar•CHOH• 
CHOH-R u . den entsprechenden Athylenoxyden (vgl. nachst. X I. M itt.; Ar =  Phenyl 
oder p-Anisyl; R  =  Athyl, Propyl, Isopropyl, Benzyl) ergibt sich, daB Wasserstoff 
leiehter wandert ais dio aliphat. Radikale. Boi den korrespondierenden Jodhydrinen 
CGH 5 -CHOH-CHJ-R ergab sich uberraschenderweise, dafi fur R  =  CH3  oder n-C3H, 
dąs Phenyl wandert, fiir R  =  C2H 5 oder iso-C3H 7  liingegen keine Wanderung eintritt, 
sondern iiber eino Vinylverb. C6H 5CO-CH2R  gebildet wird, u. daB fiir R  =  CH2 -C6 H 6  

beides nebeneinander stattfindet. Fiir die p-Anisylanalogen treten bei R  =  CH3 oder 
C3H 7 beide Rkk. ein, fiir R  =  C2H 6 nur Phenylwandorung (Bldg. eines Aldehyds). Audi 
die Aminoalkohole C„H5 -CHOH-CH(NH2)R sind fur den vorliegenden Zweck nicht 
brauehbar. Fiir R  =  C2H6, C3 H „ Isopropyl, Benzyl (T i f f e n e a u  u . J . L evy , C. 1927.
I. 1022; vgl. nachst. X X I. Mitt.) u. fiir R  =  CEL, (H a r tu n g  u . M unch, C. 1929. II. 
1403) entstehen (bei der Behandlung m it k. H N 02) Ketone, offenbar iiber die Vinyl- 
stufe C0H 5 ’C(OI'I)=CHR, da sonst folgen wiirdc, dafi die W.-L. von H  gróBer ist ais 
die von Phenyl. Die Verb.-Typen ArCHJ-CHOHR u. Ar-CH(NH 2 )-CHOH-R sind 
noch nicht untersucht wordon. — Trisubsliluierte Vorbb.: Von don trialkyliortcn Verbb. 
ist bekannfc, daB das Jodhydrin des Benzylcyclohexens Benzylcyclohoxanon liefert — 
so dafi Benzyl eine hohere W.-L. besitzt ais die hydroaromat. K ette — ( T i f f e n e a u  
u. P o k c h e r ,  C. 1922. I II . 1164), daB bei den Trialkylglykolen neben einer Umlagerung 
Vinyldehydratation stattfinden kann (s. unten), so daB in den Fallen des 1,1-Di- 
methyl-2-athyl-, -2-propyl- u. -2-hexylglykols priizise Aussagen nicht zu machen sind, 
u. endlich, daB von den Aminoalkoholen RR'C(OH) • CH(NII2 )R, die sich uber I I I  
umlagern, keine -von speziellom Interesse untersucht sind. Von den l-Aryl-l,2-dialkyl- 
glykolen ist l-Phonyl-l,2-diatliyl- u. -dipropylglykol untersucht worden, die Ketono 
Ar • CHR ■ CO • R  bilden (J. L evy, C. 1924.1. 2682), so daB — wenn keine Vinylzwisohen- 
stufe auftritt — H  leiehter wandert ais Athyl oder Propyl. Von den entsprechenden 
Athylenoxyden lafit sieli dasselbe fiir H  gegeniiber CH3  ableiten — l-Athyl-2 -methyl- 
1-phenyl- u. -l-anisylathylenoxyd geben A rR ’CH-COR' unter H-Wanderung (nachst.
XIV. Mitt.) — ; an Jodhydrinen ist untersucht (C0H 5 )(CH3)-C 01I-C H J’CH3, (C6H6)• 
(C2Hs)COH-CHJ-CH 3 u . (CH30  • CcH 4 )(C2He) • COH• C H J• CH3, aus dereń Umwandlung 
in Verbb. des Typs R-CO-CH(ArR/) sich ergibt, dafi Phenyl u. Anisyl leiehter wandern 
ais Methyl oder Athyl. — Bei den l-Aryl-2 ,2 -dia,lkylglykolen kann man jo nach dem Ver- 
lauf der Rk. Ar u. H  oder R oder R ' vergloichon: boi den Glykolcn Ar u. H, wenn das 
tertiare, R  u. R ', wenn das sekundaro OH austritt, bei den Oxyden Ar u. H, wenn dio

Briicke auf der dialkylierten, R u. R ', wenn sie auf der arylierten Seite roiBt, bei den 
Jodhydrinen ArCHOH• C JR R ' Ar n. H, bei A rC H J-C OH -RR ' R  u. R ', bei den Amino
alkoholen Ar-CHNH 2 -C(OH)-R-R ' — die Iśomeren sind nicht bekannt •— R u .  R '. 
Bei den Glykolen hangt der Rk.-Verlauf z. T. von den Bedingungen ab — mit verd. 
H 2 SO., t r i t t  das tertiare, mit konz. das sekundare OH aus. Eine ausfuhrlieho Tabellc 
des vorliegenden Materials (29 Glykole) ergibt: Aryle haben stets grofiere W.-L. ais II. 
Die Alkyle ordnen sich in der Reihc n-C4H 9 >  C6H 5 -CH2 >  C2H 6 >  Isopropyl, Propyl, 
Methyl >  Isobutyl. Dio Reihe ist also otwa umgekelirt wie dio der Valenz- 
beanspruehungen. Die Unters. von 17 Athylenoxyden (von denon 12 Ketone geben 
durch AbreiBen auf der arylierten Seite, 2 Aldehyde durch AbroiBen auf der arylierten,
3 nach beiden Richtungen zerfallen) fiihrt zu folgenden Regeln: Die W.-L. von Arylon 
ist grofier ais die yon Wasserstoff; die Alkyle geben die Reihe Benzyl >  Athyl >  
Methyl >  Propyl. Die analoge Unters. von 11 Jodhydrinen (Tabelle auch hier im Ori- 
ginal) h a t das Ergobnis gozeitigt, daB dio W.-L. von Arylen groBer ist ais die von H

(Ar)(Ar')C—C l^-N H , 
OH

C6 l I 6 .CH(NH2)-C < g 9 Hls 
IV  OH

RR'— C -C H -R
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u. die von Benzyl oder Athyl betrachtlicli grdBer ais die yon Methyl. Von Amino- 
calkoholen sind bisher nur dio — liicr nicht interessierenden — Verbb. m it Ar =  C0H5, 
R  =  R ' =  C2H 5  bzw. Benzyl ( B e t t z i e c h e  u . E h r l i c h ,  C. 1 9 2 6 .1. 1986; Mc K e n z i e  
u. R o g e r ,  C. 1927. I. 2906) bekannt. Letztcres bildet boi der Umlagerung das Keton 
Or>H 5CH(C-H7) • CO ■ CH2  • C#H5, ersteres nnr das korrespondiorende Glykol. — Analogo 
Oberlegungen galten fiir die Diarylalkylyerbb. vom Typus Ar-CH—CAr'R, von denen 
dieselben Formen bekamit sind wie in der yorangehenden Gruppe. Yon Glykolen sind 
11 in einer Tabelle zusammcngestellt. E s  ergibt sich, daB dio Aryle groBere W.-L. 
besitzen ais dio Alkylc u. der Wasserstoff. a-Methyl- u. a-Athylstilbenoxyd (vgl. nachst.
XV. Mitt.) lassen — nach dem AufreiBcn auf der disubstituierten Seite — nur Phenyl, 
nicht H wandern. Auch die Unters. der beiden Jodhydrine des a-Methylstilbens, dic 
nach dem Schema:

(C8H 5 )(CH3 )CJ—CHOH-C0H 5 — >  CH3CO-CH(C6H 5 ) 2 

(C6 H 5 )(CH3 )COH—c h j - c 6h 6 — y  (C6h 6 )2c(CH3) - c h o  
rcagieren, ergibt die Uberlcgenheit von Phenyl iiber Methyl u. Wasserstoff, ebenso 
dic Desaminierung der Aminoalkohole (IV), wo R  =  CH3  oder C2H 5 (Mc K e n z i e  
u. R o g e r , 1. c. u. friiher). — Dic Umlagerung von Diarylalkylathylenglykolen des Typs 
ArArC(OH)—CHOHR zu Ketoncn R- CO • CH(ArAr') gestattet keine prazisen Aussagen, 
da Vinyldeliydr8 tation eintreten kann. Die entsprechenden Athylenoxyde yorhalten sich 
yerschieden im Fali Ar =  Ar' =  C6H 5  (R,=  Methyl, Athyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Iso- 
butyl, Benzyl; L a g r a v e , C. 1928.1. 1031) u. Ar =  Ar' =  p-Anisyl (R =  CH3, C2H5) bzw. 
Ar =  CeHs, Ar' =  Anisyl, R =  C2 H 5  (vgl. nachst. XVI. Mitt.). Ersterenfalls entsteht fiir
l l  =  CH3 u. C3 H 7 unter Wanderung vonH  aussclilieBlich cin Keton [(C6H 5 )2CH ■ CO ■ R], 
fiir dio anderen Alkyle nebenher noch ein Aldehyd [(C6 H 5 )2C(R) • CHO] unter Wanderung 
des Alkyls. Mit Ausnalime des Isobutyls gilt also, daB die Alkyle um so leichter wandern, 
jo geringerc Valenzbeanspruchung sie besitzen. In  der zweiten Gruppe wandert stets 
der Wasserstoff, dessen W.-L. danach also nicht nur die des CH3, sondern auch dio 
des C2H 5 weit ubertrifft. (Zur Theoric diescr Effekte vgl. LAGRAVE, 1. c.). Bei den 
Jodhydrinen besitzt die einzige yorliegende Bcobachtung (ygl. nachst. XVI. Mitt.), 
daB aus (H3 C0-CflH 4 )2C 0H -C H JR  (R =  CH3 oder C2H5) (R)(CH3 0-C 6H 4 )-C H -C0' 
C„H4- OCH3  entsteht, hier keine Bedeutung. Auch von Aminoalkoholen sind im wesent- 
lichen nur solche m it gleiclien Arylen untersuoht; in unyeroffentlichten Vcrss. mit 
CH3  • CH(NH2) • C(OH)(C0H5)Ar (Ar =  Tolyl oder p-Anisyl) ergab sich iiberraschender- 
wcise, dąB aussclilieBlich Phenyl wandert. F ur diese wie fiir einige andere Anomalien 
steht die Deutung noch aus. — Aus Triarylglykolen wird gewohnlich das tertiare Hydr- 
oxyl climiniert, wobei ein Aldehyd, ein umgelagcrtes Keton oder cin nicht umgelagertes 
Keton entstehen kann — letztcres mógliclierweisc iiber eine Vinylstufe. An acht Tri- 
arylglykolcn lassen sich folgendo beidc Regcln ableiten: Steht in Nachbarstcllung zum 
sekundaren OH cin Phenyl, so erhalt man oin nicht umgelagertes Keton, steht dort cin 
Anisyl, so entsteht durch dessen Wanderung ein Aldehyd. Triphenylglykol kann eincn 
Aldehyd u n d ein Keton liefern, u. das 1 , 2 -Diphenyl-l-tolylglykol macht dadurch 
eine Ausnahme, daB es eine Semipinakolinumlagerung eingeht, u. zwar wandert aus- 
schlieBlich das Phenyl, nicht das Tolyl (Mc K e n z i e  u . M i l l s , C. 1930. I. 3549). Uber- 
raschend ist auch der Befund (LAGRAVE, 1. c.), daB Triphenylathylenoxyd nach 
AbreiBen der Briicke auf der disubstituierten Seite das H-Atom unter Bldg. von Tri- 
phenylathanon wandern laBt u. daB in den Aminoalkoholcn V das Ary] Ar =  p-Tolyl 
oder a-Naphthyl (Mc K e n z i e  u. M i l l s , 1. c.; vgl. C. 1929. II . 1529) uberhaupt nicht, 
sondern ausschlicBlich Phenyl wandert. — T c t r a s u b s t i t u i e r t e  Verbb. Von 
den drei Typen RR'C—CRR', RRC—CRR', RRC—R 'R " ist nur der ersto fiir den 
yorliegenden Zwcck durchgehend brauchbar, die beiden anderen nur, wenn die W an
derung am rechten C-Atom stattfindet. Hier sind nur die Glykolc niiher untersucht 
worden. Bei den symrn. Tetraalltjdglykolen sind die Dehydratisicrungsprodd. entweder 
keine Kctone, oder ihre S truktur steht nicht fest. Die einzige Ausnahme, das sym. 
Dimethyldiathylglykol, ha t gezeigt, daB Athyl eine 20-mal so groBe W.-L. besitzt wie 
Methyl (N y b e r g , C. 1922. III . 711). Aus der Unters. der Trimethylalkylglykole 
(ygl. yorst. Ref.) ergibt sich, daB dic W.-L. des Methyls zuriickbleibt hinter der aller 
anderen acycl. Reste. Von den symm. Dialkyldiarylglykolen sind nur das Acetophenon- 
u, das Propiophenonpinakon untersucht. Nur ersteres gibt — unter Wanderung des 
Phenyls — ein Keton, letztcres (m it Acetylchlorid; S t e r n , Monatsh. Chem. 26 [1905], 
1559) einen KW-stoff. Das l,l-Diphcnyl-2-mcthyl-2-athyl- u. das -2 -benzylglykol 
lassen beim Behandeln m it konz. H 2 S 0 4  ausschlicBlich dic Athyl- bzw. Benzylgruppe
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wandern, die danach grofiere W.-L. besitzen ais Methyl (MEERWEIN u . SCHWEINHEIM, 
L i e b i g s  Ann. 419 [1919]. 156; T i f f e n e a u  u . J .L ź v y ,  C .1924.1. 2246). Im  Triphenyl- 
methyl- u. -bcnzylglykol wandert ausschliefilich das Plicnyl, das also gróBere W.-L. 
besitzt ais dio beiden niclitaromat. Reste. Von den Tetraarylglykolen ist nur dic Unters. 
des Typs YI eindeutig. Auf Grund der vorliegenden Tatsachcn werden folgende seclis 
Gruppen yon Substitucnten angegeben: 1. AusschlieBlich wandert gegenuber Plicnyl u. 
p-Tolyl, yorwiegend gegenuber Naphtliyl: p-Anisyl. 2. AusschlieBlich wandert gegenuber 
Plicnyl: a-Naphthyl, Tolyl >  Bipheny lyl >  2,4- u. 3,4-Dimethoxyphenyl. 3. y o r
wiegend wandert gegenuber Plicnyl: p-Athylphcnyl, p-Isopropylphenyl, p-Fluorphcnyl.
4. In  gleichem Mafie wie Plienyl wandert: p-Jodphenyl. 5. Schwerer ais Phenyl wandert: 
m-Tolyl, m-Methoxyphenyl, p-Chlor- u. p-Bromphcnyl. 6 . Uberhaupt nicht wandert 
gegenuber dem Phenyl: o- u. m-Chlor- u. Bromphcnyl. Im  grofien Ganzen geht — 
soweit etwas daruber bekannt ist — Valenzbeanspruchung u. W.-L. bei den Arylen 
parallel. — Es werden die Ergebnisse nochmals zusammengestellt; Vff. weisen darauf 
hin, daB sich Wanderungsgesetzmafiigkeiten bei anderen ais den behandclten Rkk. 
aus den yorliegenden Tatsachcn nicht m it Sicherheit ableitcn lassen. Bei der Um- 
lagerung von Aldehyden in Ketone z. B. wandern manchmal die Aryle leichter, manchmal 
schwerer ais die Alkyle (ygl. nachst. VI. u. XIV. M itt.; ferner R a m a r t - L u c a s ,  C. 1929.
I I .  3011). Allerdings zerreifien in diesem Fali zwei Bindungen. Auch bei den behandelten 
Rkk. selbst sind die RegelmaBigkeiten nicht stets dieselben; sie hangen iiberdies 
moglicherweise von don Vers.-Bedingungen ab, jedoch sind die von R a m a r t - L u c a s  (1. c.) 
angefuhrtcn Beispiclo bis auf das des asymm. Phenyhnethylglykols — bei dem es 
sich um eine Aldehyd-Kotonyerwandlung handelt — nicht stichhaltig: Im  Fali des 
asymm. Diphcnyldimcthylathylenglykols spielen nur die Valenzbeanspruchungen eine 
Rolle, im Fali des Acetophenonpinakons nur die Wanderungsleichtigkeiten. Eine 
Deutung der Eig. „Wanderungsleichtigkeit“ kónnen die Thcorien der Glykolumlage- 
rungen nicht geben. Moglicherweise nimmt das austretende Hydroxyl sein Bindungs- 
dublett mit, das entsprechcnde C-Atom blcibt positiy zuruck u. zieht das ncgatiysto 
Radikal vom benachbarten C-Atom an sich. Das stimmt zwar fiir dic Aryle, nicht 
aber fiir die Alkyle, die um so leichter wandern, je elektropositiyer sie sind. Hicr 
konnte man annelimen, daB dic schwach ausgepragton elektr. Krafte keine Rolle mehr 
spielen, sondern nur die Bindungsfestigkeiten, dio fiir die aliphat. Radikale geringer sind. 
(Buli. Soc. chim. Franco [4] 49. 1661—1709. Doz. 1931.) B e r g m a n n .

M. Tiffeneau, Jeanne Levy und Paul Weill, Vahnzbeanspruchung und 
Wanderun (/sic i elit igke it. V. Mitt. Yalenzbeanspruchung des p-Anisylresles, bestimmt bei 
der Dchydralisierung ton Dialhyl-p-anisylglykolen und der thermischen Isomerisierung 
der entspreclienden Alhylenoxyde. (IV. vgl. vorst. Ref.) Die Valenzbcanspruchung 
des Anisylrestcs ist nacli der Oxazolmcthode ( S k r a u p , L i e b i g s  Ann. 419 [1919]. 1; 
C. 1922. I. 1235), nach der Methode der Halochromie (S k e a u p , C. 1922. I. 1231;
1923. I II . 1463), nach der Methode der NaNEL-Spaltung von Diarylketonen (Schon- 
BERG, C. 1924. I. 2121) schon friihcr gróBer ais die des Phenyls gofunden worden; 
dasselbe Ergebnis hatte die Dehydratisierung von p-Methoxyhydrobenzoin ( T i f f e n e a u  
u. ORECHOW, C. 1926. I. 1165) u. dio Isomerisierung des entsprechenden Athylenoxyds 
(TIFFENEAU u . J . L e v y ,  C. 1926. II. 754). In  der zuletzt zitierten Arbeit war auch 
das l-p-Anisyl-2,2-dimethylathylenoxyd (I) umgelagcrt worden; aus Analogio zu dem 
Phenylkorpcr war dcm erhaltcncn Prod. dio Formel II eines p-Anisyldimcthylacet- 
aldehyds zugeschricbcn worden — was zu dem SchluB gcfiihrt liat, die Valenzbe- 
anspruchung eines Anisyls sei kleincr ais die zwcier Mcthyle. In  Wirldichkeit ist es 
umgekehrt. Die fragliche Verb. ist 2-Anisylbutanon(3) (III). Dieselbo Verb. entsteht 
aus l-p-Anisyl-2,‘2-dinicthylglykol (IV). Aus l-Anisyl-2,2-dimcthylathylcn (V) entsteht
— wic danach zu erwarten — m it HO J  Verb. VI, wic sich aus ihrer Umwandclbarkeit 
in II ergibt. Dio fruheren Angabcn sind dementsprccliend zu berichtigcn.
CHaO • C0H4- C H —CiCH3), CH30  • C jII, • CtCHa), ■ CHO CH30  • CSH4 • CII • CO • CHa

I  ^  II III  CH,
0 1 1 3 0 .0 ^ -0 — C(CH3)3 _r ,/C H 3 CI^O-CJ^-CHCOH)—CJfCIIjlj

IV  ÓH ÓH V CH3 0-C 6 H ,C H _ C < CHs y i

V e r s u c h e .  p-Anisyldimethylaeelaldehyd, CnH^Oo. Aus dem Jodhydrin VI 
m it Atzkali nach den friiheren Angaben. Gibt eine zur Reindarst. niitzliche Bisulfitverb. 
Kp.ls 140—145°. Oxim, CnH^OjN, aus A. F. 104— 105°. — Anisyldimelhylessigsaure-
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nilril, Cn H 1 3 ON. Aus dem yorigen m it Acetanhydrid. K p.so 165—170° (Konst.- 
Beweis!). Der Konst.-Beweis der Verb. I I I  ergibt sich aus ihrer Niehtidentitat m it 
obigem Aldehyd u. dem friiher dargestellt-en isomeren p-IsobutjTylanisol. — In  analoger 
Weiso wurden nachstehende Verss. durchgefiihrt: l-Anisyl-2,2-diatliylalhylen, C1 3 H 1 8 0 . 
Aus 3-Athylbutanal-(4) (S o m m e l e t , Ann. Chim. [8 ] 9 [1906]. 484) m it p-Bromanisol- 
Mg; Dehydratisierung bei 150°, K p . 1 5  134°, nn is =  1,532, d„l =  0,98. — l-Anisyl-2,2- 
diathylathylenoxyd, C)3 H 1 8 0 2. Aus dem yorigen wie ublich m it Benzopersaure. K p.16156 
bis 158°, no 1 5  =  1,515. — Anisyl-3-hcxanon-(4), C1 3 H 1 8 0 2 (entspreohend III). Aus 
dem yorigen dureh Dest. iiber Infusorienerde bei Atmospharendruck oder aus 1-Anisyl - 
butanon-(2) m it Na-Amid u. Bromathyl in A. K p . J9 158— 160°, nn 1 6  =  1,523, 
d0l =  1,034. Semicarbazon, G,4 H 2 1 0 2N3, F. 138°. E ntsteht auch aus l-Anisyl-2,2- 
diathylglykol (TIFFENEAU u. J . L e v y , C. 1923. I II . 1220) dureh Dest. bei Atmos
pharendruck oder Erhitzen m it 50°/oig. H 2 SO,,. — l-Anisyl-2,2-dipropylalhylen, 
C]6H 2 20 . A us Dipropylaeetaldehyd (S o m m e l e t , 1. c.) u. p-Bromanisol-Mg; anschlie- 
Bend Dehydratisierung. Kp-iG 162—165°, d0i =  0,953, nn 1 5  =  1,528. — l-Anisyl-2,2- 
dipropyldlhylenozyd, C]6 H 2 20 2. Aus dem yorigen. K p . 1 3  162—165°, d0i =  0,995, 
n D 1 5  =  1,1512. — 4-Anisyloclanon-(5), C1 5 H 2 20 2 (entspreohend III). Aus dem yorigen 
dureh Dest. iiber Infusorienerdo bei Atmospharendruck oder aus l-Anisylbutanon-(2) 
m it Na-Amid u. Propylbromid. K p . 7 0 0 280°, d0* =  0,984, no 1 5  == 1,511. Semicarbazon, 
Ci0H 2 5O2N, F. 97°. — l-Anisyl-2,2-dipropylglykol, C1 5 H 2 40 3. A u s AnisyJglykolsaure- 
iithylestcr u. Propyl-MgBr, F. 93—94°. Dehydratisierung wie oben gibt 4-Anisyl- 
octanon-(5). — l-Anisyl-2,2-dibenzylathylenoxyd, C2 3H 2 20 2. Aus dem Athylen aus Di- 
benzylacetaldehyd m it p-Bromanisol-Mg; Dehydratisierung. des Alkohols [Kp . 20 260 
bis 265°; dickes Ol] m it Acetylchlorid; K p . J 0  250—260°) m it Benzopersaure in Chlf. 
Krystallisiert nicht. — 2-Anisyl-l,4-diphenylbulanon-(3), C2 3H 2 20 2 (entsprechend III). 
Aus dem yorigen wio oben. Aus A. Nadeln, F. 75°. Is t gegen k. H 2 S 0 4 u. h. alkoli. KOH 
bestandig. Zum Konst.-Beweis wurden folgende Deriv. dargestellt: Oxim, C2 3H 2 30 2N, 
aus A. Nadeln, F. 95°; gibt ein Acetylderiv., C2 5H 2 50 3N, F. 61—62°, das bei der Dest. 
ein Prod. F. 134—135° liefert (BECKM ANNsche Umlagerung ?). Isonitrosoderiv., 
C2 3H 2,0 3N, aus dem Keton in A. m it Na-AthyJat u. Amylnitrit, aus A. Nadeln, F. 153 
bis 154°. — Anisyltribenzylatlianol, C3 0H 3 0 O2. Aus dem Keton m it Benzyl-MgCl. 
Aus A. F. 105— 106°. — p-Dibenzylaceiylanwol, C2 3H 2 2Oa. Aus dem p-Aeetylanisol 
m it Benzylehlorid u . Atzkali bei 170°. Aiis A . F. 93—95°; Semicarbazon, F. 179—180°. — 
l-Anisyl-2,2-dibenzylglykol, C2 3H 2 40 3. Aus Anisylglykolsaureiithylester u. Benzyl-MgCl. 
Aus A . Nadeln, F. 109—110°. Dehydratisierung wie oben fiihrt zu 2-Anisyl-l,4-di- 
phenylbutanon-(3). (Buli. Soc. chim. Franco [4] 49. 1709—21. Doz. 1931. Paris, 
Lab. de Pharmacol. de la Fae. do med.) B e k g m a n n .

Jeanne Levy und R . P erno t, VaUnzbeanspruchung und Wanderungsleichligkeit.
VI. Mitt. Vergleicli der Valenzbcanspruchung von o- und m-Anisyl mit der von zwei 
Methylreslen. (V. vgl. vorst. Eef.) Der Vergleich von o- u. m-Anisyl m it Phenyl u. 
p-Anisyl war bisher nur auf Grund der Halochromie der Triarylcarbinole durchgefiihrt 
worden. Dereń Basizitat ist (Phenyl =  1) fur die p-Verb. 6,3, die ortho-Verb. 1,97, 
die meta-Verb. 1,2. Vff. bestimmen die Valenzbeanspruchung des o- u. m-Anisylrestes 
aus der Unters. des l-(o- bzw. m)-Anisyl-2-2-dimethylglykols, des korrespondierenden 
Athylenoxyds u. aus dem Verh. des entsprechenden Athylens gegen unterjodigo Saure. 
l-o-Anisyl-2,2-dimethylathylenoxyd (I) gibt bei der therm. Isomerisierung 2-o-Anisyl- 
butanon-(3) (II), die m-Verb. (III) m-Anisyldimethylacetaldehyd (Rr) u. dio II entspre- 
chendo m-Vorb., so daB o-Anisyl +  H  >  2CH3, m-Anisyl +  H  ~  2CH3. l-o-Anisyl-2,2- 
dimethjdathylen gibt m it JOH das Jodhydrin V, die m-Verb. das Jodhydrin VI neben 
dem V entsprechenden Isomeren. Die Dehydratisierung der beiden Glykole VII u. VIII 
hingegen ha t keinen Unterschied zwisehen o- u. m-Anisyl erkennen lassen. Mit h. 
verd. Schwefelsaure bildet sieh boi beiden wie beim Phenylkórper der Aldehyd IV bzw. 
das o-Isomere; die Radikale yerhalten sich also wie Phenyl u. entgegengesetzt dem 
p-Anisyl. Mit k. konz. H 2S 0 4  hingegen entsteht in beiden Fallen 2-Anisylbutanon-(3) 
(II bzw. das m-Isomere). Jedenfalls ergibt sieh die Reihe: p-Anisyl >  o-Anisyl >  
m-Anisyl >  Phenyl.

V e r s u c h e .  o-Anisylisopropylcarbinol, Cn H 1 0 O2. Aus Salicylaldehydmethyl- 
athor u. Isopropyl-MgBr. K p , 1 4  133°, d 1 6 1 0  =  1,04, nu 1 6  =  1,524. — l-o-Anisyl-2,2- 
dimeihyldthylen, Cn H 1 4 0 . Aus dem yorigen dureh Erhitzen unter Atmospharendruck 
bei Ggw. von Bimsstein. K p . 1 4  109°, d°0 =  1,01, nn 1 7  =  1,545. — Dimeres des vorigen, 
C2 2H 2S0 4. A u s  dem Alkohol beim Zers. des G aiG N A R D -A nsatzes ruit Schwefelsaure
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sta tt m it Essigsaure. K p . 1 4  212—215°, d°0 — 1,05, nn 1 7  =  1,536. — m-Anisylisopropyl- 
carbinol, CnHjgO,,. Darst. analog. K p . , 2 130°, diSw — 1,04, nn 1 6  =  1,524. — 1-m- 
Anisyl-2,2-dimethyldthylen, Cn H 1 4 0 . K p . 1 2  110°, <i1 8 1 6  =  0,97, nn 1 7  =  1,543. —
l-o-Anisyl-2,2-dimethylathylenoxyd, Cu H 1 4 0 2 (I). Aus dem Athylen m it Benzoper- 
saure in A. K p . 1 4  115°, d'i0w =  1,06, n D 1 5  =  1,517. — 2-o-Anisylbutanon-(3), Cn H 1 4 0 2 

(II). Aus dem vorigen durch Erhitzen m it Infusorienerde oder Chlorzink. K p.It 127 
bis 128°, d°o =  1,05, n D 1 5  =  1,520. Semicarbazon, Ci2H 1 7 0 2N3, F. 222°. Die Konst. 
folgt aus der Nichtidentitilt m it o-Anisyldimethylacetaldehyd u. o-Isobutyrylanisol. — 
l-m-Anisyl-2,2-dimethylathyleiwxyd, Cn H 1 4 0 2  (III). Darst. wie oben. K p . 1 7  127°, 
d 2 0 2 0 =  1,06, nn 1 5  =  1,518. — m-Anisyldimethylacetaldehyd, Cu H 1 4 0 2  (IV). Aus deni 
vorigen m it Infusorienerde oder aus dem aus l-m-Anisyl-2,2-dimethylathylen erha.lt- 
lichen Jodhydrin (-gemiseh) m it Silbernitrat. K p . 1 4  128—129°, dia1B =  1,04, ni>2° =  
1,523; Semicarbazon, C1 2 H 1 7 0 2N3, F. 162°. Gibt bei der Oxydation m -Anisyl- 
dimethylessigsaure, Cu H 1 4 0 3, F. 105°, m it konz. H 2 S0 4  m-Isobulyrylanisol, Cu H i4 0 2, 
K p . 1 2  130°, Semicarbazon, ÓuH^OjNj, F. 112°. — 2-m-Anisylbulanon-{3), Cn H J4 0 2 

(entsprechend II). Neben dem vorigen aus dem Jodhydrin, s ta tt des vorigen aus dem 
Athylenoxyd mit Chlorzink. K p . 1 0  135—136°, du 15 =  1,06, nn 1 5  =  1,522. Semicarb
azon, C1 2 H 1 7 0 2N3, F. 145°. Oxydation liefert m-Methoxyphenylaeetophenon, Semi
carbazon F. 196°. — o-Anisyldimethylacelaldehyd, Cn H 1 4 0 2 (entsprechend IV). Aus 
dem aus o-Anisyldimethylathylen erhiiltlichen Jodhydrin V m it Silbernitrat. K p . 1 4  125 
bis 126°, d°0 — 1,05, nn 1 5  =  1,528. Semicarbazon, C1 2 H i7 0 2N3, F. 192°. — o-Anisyl- 
dimelhylessigsaure, Cn H I4 0 3. Aus dem vorigen m it frischem Silberoxyd, F. 128°. —
o-Isobutyrylanisol, Cu H 1 4 0 2. Aus dem Aldehyd m it konz. Schwefelsaure. Kp. 125—126° 
(Druck nicht angegeben; d. Ref.); Semicarbazon, Ci2H 1 7 0 2N3, F. 118°. — o-Anisyl- 
glykolsaureathylester, Cu H 1 4 0 4. Aus dem korrespondierenden Cyanhydrin wie ublich 
iiber das Imidoesterchlorhydrat. K p . 1 4  168°, d'n n  =  1,16, nn 2 1  =  1,521. — 1-o-Anisyl-
2,2-dimelliylglykol, CuH ]80 3  (VII). Aus dem vorigen m it Methyl-MgJ. K p . 1 4  162— 164°, 
n D 2 1  =  1,530. Dest. unter gewóhnlichem Druck liefert II, h. 20°/oig. H 2 S 0 4  o-Anisyl
dimethylacetaldehyd (entsprechend IV) neben einer unaufgeklarten anderen Substanz, 
k. konz. H 2 S 0 4  II. — m-Anisylglykolsaurealhylester, Cn Hi4 0 4. Darst. wie oben. 
K p . ] 4  169°, d19jj, =  1,17, ud 1 9  =  1,519. — l-m-Anisyl-2,2-dimethylglykol, Cn H l60 3 

(VIII). Aus dem vorigen m it Methyl-MgJ. Kp.JS 170— 172°, nn 1 6  =  1,532. Therm. De- 
hydratisierung gibt neben Harzen m-Anisyldimethylacetaldehyd (IV), h. verd. Sehwefel- 
siiuro auCer diesem Verb. C2 2H 2 80 4, Kp-i3  222—228°, nu 2 0  =  1,548, die m it Biinsstein 
erhitzt, in IV iibergeht u. wolil ein Dioxanderiv. (dimeres Athylenoxyd) ist, endlich 
konz. H 2 S 0 4 das I I  entsprechende 2-m-Anisylbutanon-(3). (Buli. Soc. chim. France 
[4] 49. 1721—30. Dez. 1931.) B e rg m an n .

Jeanne Levy und R . Pernot, Valenzbeanspruclmng und Wanderungsleichtigkeit.
VII. Mitt. Vergleich der Wanderungsleichtigkeit von o- und m-Anisyl mit der von Phenyl 
und p-Anisyl. (VI. vgl. yorst. Ref.) Fiir den Vergleich wird die von TlFFE N EA U  u. 
O re c h o w  fiir denselben Zweck benutzte (C. 1925. II. 290 u. friiher) Halogenwasser- 
stoffabspaltung aus ArAx'C(OH)-CH2J  verwendet, boi der Ar oder Ar' wandern kann.
o-Anisyl wandert leichter ais Phenyl u. p-Anisyl, m-Anisyl sehwerer. Hier ist also dio 
Parallelitat zu der Iieihenfolge der Valenzbeanspruchung nicht vollstaridig (bei der 
gilt m-Anisyl >  Phenyl, o-Anisyl <  Phenyl). — o-Methoxybenzophenon u. 2,4'-Dimeth- 
oxybenzophenon wurden aus den entsprcchenden Hydrolen m it Chromschwefelsaure 
gewonnen, die Hydrole aus Phenyl- bzw. p-Anisyl-MgBr u. Salicylaldehydmethylather, 
m-Methoxybenzophenon u. 3,4'-Dimethoxybenzopliewm aus m-Methoxybenzylchlorid 
nach F r ie d l - C r a f t s .  — Methylphenyl-o-anisylcarbinol, C1 5 H 1 0 O2. Aus o-Methoxy- 
benzophenon u. CH3 MgJ. Aus A. Nadeln, F. 76°. — 1-Phenyl-l-o-anisylathylen, 
Ci5 H 1 4 0 . Aus dem yorigen durch Dest. F. 37°, dl 717" =  1,08, nn 1 7  =  1,607. — Methyl-o-
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anisyl-p-anisylcarbinol, C1 0 H 1 8 O3. Darst. analog. Aus A. F. 99°. — 1-o-Anisyl-l-p- 
anisyldthylen, Cj8 Hi0 O2. Aus dem vorigen. Kp.w 198°, F. 75°. — 1-Phenyl-l-m- 
anisylathylen, C1 5 H 1 4 0 . Aus m-Methoxybenzoplienon u.CH 3 MgJ. Kp 12169—170°, rfl515=
1,08, n D 1 7  =  1,606. —- l-m-Anisyl-l-p-anisylćilhylen, C1 OH 1 0 O2. Darst. wie beim vorigen. 
K p . 1 9  215—216°, d , s J 8  — 1,10, n D 1 8  =  1,606. — a>-(o-Anisyl)-acetoplienon, Cj5 H 1 4 0 2. 
Aus dem Jodhydrin des 1-Phenyl-l-o-anisylathylens (nicht isoliert) m it Silbernitrat. 
Ivp . 1 0  207—210°, d25a  =  1,13, n D 1 5  =  1,594. Semicarbazon, C1 0 H 1 7 O2N3, F. 179—180°. 
Die Konst. folgt aus der Nichtidentitat m it Phenyl-o-anisylacetaldehyd (vgl. unten) u. 
m it Benzyl-o-anisylketon, C1 5 H 1 4 0 2. Aus Salieylaldehydmethylather u. Benzyl-MgCl; 
anselilieBend Oxydation. K p . 4 202—204°, (i1 6 1 0  =  1,12, nn 1 7  =  1,591; Semicarbazon, 
C1 0 Hi 7 O2N3, F. 215—216°. —■ Benzyl-m-anisylkelon, CJ5 H 1 4 0 2. Aus dem Jodhydrin 
des 1-Phenyl-l-m-anisylathylens. K p . 1 0  208—212°, ĆZ1 7 1 7  =  1,16, nn 1 7  =  1,598; Semi
carbazon, C1 0 H 1 7 O2N3, F. 141°. Spaltung des Ketons m it alkoh. KOH liefert erwartungs- 
gemaB m-Methoxybenzoesiiure. — co-(o-Anisyl)-p-methoxyacelophcno7i, CX6 H 1 ()0 2. Wie 
die vo/igcn aus 2,4'-Dimothoxy-asymm.-dipheny]athylcn. K p . 1 3  230—232°, n ]_>1 5  =  1,59. 
Semicarbazon, C1 7 H 1 9 0 3 N3, F. 180°. Spaltung m it alkoh. KOH fiihrt zu Anissaure. —
o)-(p-Anisyl)-m-metlioxyacetoplieiwn, C1 6 H 1 6 0 2. Wie die vorigen aus 3,4'-Dimethoxy- 
asymm.-diphenylathylen, F. 61°. Semicarbazon, C1 7 H 1 9 0 3N2. F. 145—146°. Alkal. 
Spaltung gibt der Formel gemiiB m-Oxybenzocsaure. — a>-(jo-Anisyl)-u>-metliyl-m- 
vielhoxyacelophenon, C1 7 H I80 2. Aus dem vorigen m it alkoh. Na-Atliylat u. Jodmethyl. 
K p. 222—224°, n D 1 8  =  1,582, rfl 8 I 8  =  1,13, Semicarbazon, F. 185—186°, Oxim, F. 82 
bis 83°. — (o-(p-Anisyl)-(o-benzyl-m-meihoxyacetoplienon, C^H^Oo. Wie das vorige, 
F . 109—110°. Beide Kctone geben m it alkoh. Alkali m-Oxybenzoesiiure. — Dio den 
untersuehten Athylenen entspreehenden Athylenoxyde konnten nicht rein dargestellt 
werden. Im  Fali des 3,4'-Dimethoxy-asymm.-diphenylathylens konnte eine amorphe, 
bei 99° schm. Verb., wahrscheinlich das JIonobenzoylderiv. des Glykols, C2 3H 2 20 5, 
isoliert werden, die bei der Dest. im Vakuum Benzoesaure u. den korrespondierenden 
Aldehyd gab. Die vier Athylenoxyde gaben bei der Umlagerung durch Vakuumdest. 
die sehr empfindlichen Aldehyde, dio nicht konstant sieden, aber definierte Semiearb- 
azone geben; Oxydation fiihrt zu den Ausgangsketon zuriick, jedoch entstand s ta tt 
m-Methoxy- m-Oxybenzophenon. — Phenyl-o-anisylacelaldehyd, Ci5 H 1 4 0 2. K p . J0 202 
bis 206°. Semicarbazon, C1 0H 1 7 O2N3, F. 167— 168°. — Phenyl-m-anisylacetaldehyd, 
C „H ]4 0 2. K p . 1 0  205—208° (im Original 46 mm; d. Ref.), n D > 7 =  1,5995, tf1 7 1 7  =  1,16; 
Semicarbazon, Ć1 0 H 1 7 O2N3, F. 181°. — o,p'-Dimethoxydiphenylacetaldehyd, ćieH^O;.. 
K p . 1 4  230—234°, nn 1 5  =  1,596. Semicarbazon, C1 7 H I9 0 3N3, F. 183°. — o,m'-Dimethoxy- 
diphenylacetaldeliyd, Ci8H j80 2, K p . 1 9  216—222°, fZ1 6 1 0  =  1,18, ni) 1 8  =  1,527. Semi
carbazon, C1 7 H 1 9 0 3N3, F. 130°. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 49. 1730—38. Dez. 
1931.) B e r g m a n n .

M. Tiffeneau und Jeanne Levy, Valenzbeanspruchung und Wandemngsleichtigkeit.
V III. Mitt. Die relative Valenzbeanspruchung der Resle p-Tolyl und Piperonyl, bestimmt 
durch direkten oder indirekten Vergleich mit anderen aromatischen Resten. (VII. vgl. 
vorst. Ref.) Nach den bisherigen Methoden war bzgl. der Valenzbeanspruchung des 
p-Tolyl (Piperonyl war noch nie untersucht worden) nur festgestellt worden, daB sie 
grofier ist ais die von Phenyl u. m-Tolyl, kleiner ais die von o-Tolyl u. p-Anisyl. In 
den Reihen Ar-CH-CHAr' u. Ar-CH-C(CH3 ) 2 wurde die Dehydratation der Glykole, 
die Umlagerung der Athylenoxyde u. die JOH-Addition der Athylene untersucht. 
Die letzte Methode ist fiir ersteren Fali nicht brauchbar, weil Jodhydrine zwar ent- 
stehen, aber bei der Konstitutionsermittlung m it Silbernitrat die Athylene regenerieren. 
Im  ersteren Fali entstehen aus den Glykolen Aldehyde (Ar =  C„H5, Ar' =  p-Tolyl 
Ar PH p r  \r.' p f ł  PH oder Piperonyl), die aus den beiden nebenst.

, . . , Zwischenformen gebildet sein kónnen, prazise
O : : O Aussagen also nicht erlauben. Dasselbe gilt
: : fiir p-Methylhydrobenzoin, u. nur beim

Methylendioxyhydrobenzoin entsteht ein Keton, u. zwar so, daB sich ergibt: Piperonyl 
ha t gróBere Valenzbeanspruchung ais Phenyl. — Bessere Resultate zeitigten die Verss., 
mittels des zweiten obigen Typs die Radikale indirekt zu yergleiehen. In  beiden 
Athylenoxyden (Ar-CH—C(CH3)2) reiBt der Ring auf der arylierten Seite: Sowohl 

1—O— 5

p-Tolyl ais auch Piperonyl ahneln danach dem o- u. p-Anisyl u. erweisen sich dem 
Phenyl u. m-Anisyl iiberlegen. Dasselbe zeigt die HOJ-Addition an 1-Tolyl- bzw. 
l-Piperonyl-2,2-dimethylathylen: Das Hydroxyl tr it t  stets auf die arylierte Seite.



1932. I. D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 3287

Im  Gegensatz dazu liefern die beiden Glykolo [Ar-CH(OH)—C(0H)(CH3)2] unter 
AbreiGen des teętiaren OH u. Wanderung des Aryls Aryldimethylacetaldehyde, so wio 
es Phenyl, o- u, m-Anisyl tun; von ihnen allen unterscheidet sieh im Verh. das besonders 
stark Valenz beanspruchende p-Anisyl.

V e r s u e h e .  1 -Tolyl-2-phenylalhanol, F. 107— 108°, wurde aus dem p-Tolyl- 
benzylketon dureh Red. dargestellt u. durch einfaehe Dest. oder Erhitzen m it 20%ig. 
H„SO,, zu l-Tolyl-2-phenylalhylen, F. 69°, dehydratisiert (ygl. M ann, Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 14 [1870]. 1646). — l-Piperonyl-2-phenylathanol, C1 5 H 1 4 0 3. Aus Piperonal u. 
Benzyl-MgCl. F. 156—157°. — l-Piperonyl-2-phenylathylen, CJ5H i2 0 2. Aus dem 
yorigen wie oben. F. 93—94°. — l-'l'olyl-2-phenylathylenoxyd, C1 5 H 1 ,,0. Aus dem 
Athylen m it Benzopersaure in Chlf. K p . 22 190— 192°; F. 59—60°. — p-Tolylphenyl- 
acetaldehyd, C1 5 H 1 4 0 . Aus dem vorigen beim Destillieren m it etwas Chlorzink. K p . 1 4  180 
bis 185°, nn 1 8  =  1,582. Semicarbazon, ClcH 1 7 ON3, F. 157—158°; gibt aueh eine Bisulfit- 
verb. Silberoxyd fiihrt in p-Tolylphenylessigsiiure (F. 112—115°), Chromsiiure in 
p-Methylbenzophenon (F. 59—60°) iiber. Derselbe Aldehyd entsteht auch aus dem 
Oxyd des 1-Phenyl-l-p-tolyliithylens (T if f e n e a u , Ann. Chim. [8 ] 10 [1907]. 361). — 
io-(p-Tolyl)-acetophenon, Ci5 H 1 4 0 . Neben dem vorigen. F. 94—95°. Semicarbazon, 
C1 (iH 1 7 ON3, F. 128—-129°; Oxim, C1 5 H 1 5 0N, F. 109° (T if f e n e a u , 1. c.). — co-Piperotiyl- 
acelophenon, C1 6 H j20 3. Aus dem nicht rein darstellbaren Oxyd des l-Piperonyl-2-phenyl- 
śitliylens m it Chlorzink. F. 70°. Semicarbazon, C1 6 H 1 5 0 3N3, F. 187°. Is t yerschieden 
vom Piperonylphenylacetaldehyd (s. unten) u. vom Piperonylbenzylkelon, C1 5 H i20 3, 
Kp. 222—223° (Druck ist nicht angegeben. — D. Ref.), F. 91—92°; Semicarbazon, 
C1 6 H 1 5 0 3N3, F. 172°. — p-Methylhydrobenzoin A, C1 5 H 1 0 O2. Aus dem l-p-Tolyl-2-phenyl- 
iithylen durch Bromierung in CC14  u. Umsetzung des Dibromids (aus Bzl. F. 173—174°; 
wird yon Vff. ais Diastereoinerengemisch angesehen) m it Essigsaure u. Na-Aeetat 
ais krystallines Diacetylderiy. yom F. 79—80°; Verseifung m it alkoh. KOH. F. 94 bis 
95°. — p-Metliijlhydrobenzoin B, CI5H 1 6 0 2. Neben dem yorigen ais fliissiges Diacctat 
oder aus dem l-Tolyl-l-phenyIathylenoxyd m it li. angesauertom W. F. 128—129°. 
Beide Isomere geben m it h. verd. H 2 S 0 4 p-Tolylphenylacetaldehyd. — Methylendioxy- 
hydrobenzoin, C1 5 H 1 4 0 3. Darst. analog aus dem bei 186—187° schmelzenden Dibromid 
des l-Piperonyl-2-phenylathylens durch direkte Verseifung oder iiber das Diacetat 
(Kp . 2 3 235—242°). F. 92—93°. — Piperonylphenylacetaldehyd, Ci5 H 1 2 0 3. Neben 
(o-Piporonylacetophenon aus dem yorigen. K p . 1 4  214—215°. Semicarbazon, C1 0 H 1 5 O3N3, 
F. 172—173°. — l-p-Tolyl-2-methylpropanol-(l), Cn H 1 0 O. Aus p-Isobutyryltoluol 
(C laus, Journ. prakt. Chem. [2] 46 [1892]. 480) durch Reduktion. K p . 3 5  145—147°. —
l-p-Tolyl-2,2-dimetliylalhylen, Cn H14. Aus dem yorigen durch Destillation m it oder 
ohne Bimsstein. Kp. 208—210°, d0 =  0,909, nu =  1,5325 (vgl. Z e l tn e r ,  Journ. Russ. 
phys.-chem. Ges. 34 [1902]. 125). — 1 - Piperonyl-2,2-climelhylathylen, C „H i20 2. 
Dureh Dehydratisicrung des (nicht rein erhaltencn) aus Isopropyl-Mgfir u. Piperonal 
entstehenden Carbinols. K p . 1 0  134— 135°. — Dimeres, C22H 2 40 4. Neben dem yorigen, 
besonders wenn die Dehydratisierung m it Bimsstein yorgenommen wurde. — 1-p-Tolyl-
2.2-dimethylathylenoxyd, Cn H 1 4 0 . K p . 2 7 120—125°, no 2 0  =  1,5 06. Isomerisierung m it 
Chlorzink fiihrt zu 2-p-Tolylłmtanon-(3) ( D a r z e n s ,  Compt. rend. Aead. Sciences 141 
[1901]. 767) K p . 1 5  114—118°; Semicarbazon, F. 183—184°, Oxim, F. 58—70° [?. D . 
Ref.]. — l-Piperonyl-2,2-dimethyldlhylenoxyd, Cn H]20 3. Darst. wie iiblich; jedoch 
tr i t t  leieht Isomerisierung u. Bldg. des Monobenzoylderiy. des korrespondierenden 
Glykols ein. K p . 1 2  140— 145°; nn 1 8  =  1,531. — Piperonyl-2-butanon-(ii), Cu H 1 2 0 3. 
Aus dem yorigen durch Destillieren unter Atmospharendruck. Ivp . 1 2  150°; dis =  1,223, 
n 1 5  =  1,537. Semicarbazon, C1 2 H 1 5 0 3N3, F. 179— 180°. Entsteht auch aus Piperonyl- 
aceton (Darst. aus Isosafrol u. Perbenzoesiiure; K p.ls 158°; Semicarbazon, F. 157°) 
m it Na-Amid u. Jodmethyl in A. — 2-Piperonyl-2-melhylbutanon-(3), Ci2H 1 4 0 3. Aus 
dom yorigen m it Na-Amid u. Jodmethyl oder aus Piperonylaceton m it 2 Moll. der 
Reagenzien. K p . 1 7  164°, nn 1 5  =  1,526, diS =  1,232, Semicarbazon, CJ3H 1 7 0 3N3, F. 217°. 
Die Methylierung des Piperonylacetons erfolgt wesentlich leichter ais die des Phenyl- 
acetons. — 2-Mełhyl-2-p-tolylpropanal, Cn H 1 4 0. Aus l-Tolyl-2,2-dimethylathylen m it 
Quecksilberoxyd u. Jod, dann m it Silbernitrat. K p.j, 192°; rf0‘ =  0,962; Semicarb
azon, C1 2 H 1 7 0 2N3, F. 171—172°. (Ygl. A u w e r s ,  C. 1916. II. 1147.) Silberoxyd fuhrt 
in Dimethyl-p-tolylessigsaure, Cn H 1 4 0 2, F. 6 8 °, konz. Schwefelsaure in 2-p-Tolyl- 
butanon-(3) iiber. — 2-Metliyl-2-piperonylpropanal, Cn H 1 2 0 3. Analog aus 1-Piperonyl-
2 .2 -d im eth y la th y len . K p .12 148— 150°, n n  =  1 ,537, d le == 1 ,179. Semicarbazon, 
C1 2 H 1 5 0 3N3, F. 184—185°; Oxim, Cu H 1 3 0 3N, F. 90—91°. — iJimethylpiperonylessUj-



3288 D . O r g a n is c h e  Ch e m ie . 1932. I.

saure, Cn H ,20 4. Aus dem Vorigen m it Silberoxyd. I1'. 114—115°. Amid, F. 149—150°.— 
p-Tolylglykolsaureathylester, O ^ I^ O j. Aus dem aus CMoral, Toluol u. A1C13  leicht 
erhaltlichen Trichlormethyl-p-tolylearbinol ( J o t z it s c h , Journ. Russ. phys.-cliem. Ges. 
[russ.] 3 4  [1902]. 96; F. des Aceiylderiv. 107°; nebenher entsteht eine chlorlialtige Verb. 
vom F. 88—90°) durch Yorseifung m it Na-Carbonat (F. der Saure 144— 145°; nebenher 
entsteht ein chlorhaltiger Korper vom F. 75— 77°) u. Wiederyeresterung der Saure. 
K p.ls 155—158°; F. 76°. — l-p-Tolyl-2,2-dimethylglykol, Cu H i6 0 2. Aus dem yorigen 
m it Metliyl-MgJ. F. 55—60° (vgl. A u w e r s , Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 9  [1916]. 283). 
20%ig. H,SO., gibt 2-Tolyl-2-methylpropanal neben Yerb. C2 2H ,8 0 2, K p . 20 180°, aus A.

q  F. 62°, wahrscheinlich nebenst. Formel, die
PTT p  tt o p / N r i / C H ,  m it konz. H 2 S 0 4 in 2-p-Tolylbutanon-(3) ttber-
d l 3  ’ l i '  l i ^-CETa geht. Konz. H 2S 0 4 verwandelt das Glykol

JC H .C 6 H 4 .CH 3  direkt in letztere Verb. — Piperonylglykol- 
C) saureathylester, Cn H 1 2 0 5. Aus Piperonalcyan-

hydrin iiber das Imidoesterchlorhydrat. F . 70 
bis 71° (vgl. B a r g e r  u . E r w in b ,  Journ. chem. Soc., London 9 5  [1909]. 552). —
l-Piperonyl-2,2-dimelfiylglykol, Cn H 1 4 0 4. Aus dem yorigen m it Methyl-MgJ. F. 107 
bis 108°. Konz. Sehwefelsaure gibt nur Harze, yerd. 2-Piperonyl-2-methy!propanal 
neben Verb. C22H 2 40 6 (entsprechend obiger Formel), K p . 1 2  250—260°, dio bei der 
Dest. unter gewóhnliehem Druck in 2-Piperonylbutanon-(3) iibergeht. (B u li. Soc. 
chim. France [4 ] 4 9 . 1738—53. Dez. 1931.) B e r g m a n n .

A. Orecliow und Max Roger, Valenzbeanspruchung und Wanderungsleichtigkeit.
IX. Mitt. Vergleich der Wanderungsle.ichiigke.it verschiedener aronialischer Jłesle, nach 
Dehydraialionsreaklionen einiger Pinakone. (VIII. vgl. vorst. Ref.) Dio Unters. der 
Pinakolinumlagerung bei den Pinakonen des 2,4-Dimethoxybenzophenons u. des
з,4-Dimethoxybcnzophenons ergibt, daB dio beiden Reste 2,4- u. 3,4-Dimethoxyphenyl 
das Phenyl an Wanderungsleichtigkeit iibertreffen (ygl. nachst. X. Mitt.). — 1,2-Di-
l)henyl-l,2-di-(2,4-dimethoxyphenyl)-athylenglykol, C3 0H 3 0 O0. Aus 2,4-Dimethoxybenzo- 
phenon m it Zinkstaub u. Eg. oder aus Benzil u. der Mg-Verb. des 1- Jod-2,4-dimethoxy- 
tenzols. F. 192—193°. — Plienylbis-(2,4-dimelhoxyphenyl)-acetopherwn, C3 0H 2 8O5. Neben
и. aus dem yorigen. F. 148—149°. — 2,4,2',4'-Tetramelhoxytriphenylmelhan, C2 3EL,04.
Aus dem yorigen m it alkohol. KOH neben Benzoesaure oder aus dem entsprechenden 
Carbinol durch Reduktion. F. 122° (ygl. K a u f m a n n  u. K i e s e r , Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 4 5  [1912], 2335). — Phenylbis-(3,4-dimelhoxyphenyl)-acetophenon, C3 0H 2 8O6. Aus 
dem 3,4-Dimethoxybenzophenon m it Zn u. Eisessig. F. 120— 121°. — 3,4,3',4'-Telra- 
mcthozylriphenylmethan, C2 3H 2 40 4. Aus dem yorigen wie oben. F. 121— 122°. (Buli. 
Soc. chim. France [4] 4 9 . 1754—56. Dez. 1931.) B e r g m a n n .

M. Tiffeneau, A. Orechow und Max Roger, Valenżbeanspruchung und 
Wanderungsleichtigkeit. X. Mitt. Yergleich der Wanderungsleichtigkeilen verscliiedener 
aromatischer lieste, abgeleitet aus der Desaminierung von Aminoalkoliolen. (IX. ygl. 
vorst. Ref.) Die Aminoalkohole besitzen vor allem deswegen fiir dio Kenntnis der 
Umlagerungen Interesse, weil bei ihrer Behandlung m it HNOo sieher dio Aminogruppo 
austrilt, so daB es z. B. moglich war, die Existenz der Semipinakolinumlagerung bzw. 
-desamidiemng sicher zu beweisen. So wie in Aminoalkoliolen RCHNH 2 -C(OH)RR, 
muB auch in solchen des Typs NH 2 -CH2 -C(OH)RR eine Umlagerung bei der Des
aminierung stattfinden nach dem Schema:

R '> ?  VHs -------> R '> 9 “ CII3 ------R .CO -CH s.R '
OH NHa O

eine Rk., die bei den Glykolen kein Analogon hat, u. fiir den Fali R  =)- R ' den Vergleich 
der Wanderungsleiehtigkeiten yon R  u. R ' erlaubt. Die entgegenstehendo Angabc yon 
P a a l  u . W e i d e n k a f f  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 9  [1906]. 2062), die Diphenylyerb. 
obiger S truktur fiihro m it H N 0 2 zu Diphcnylatliylenoxyd, ist unrichtig; die fraglicho 
Substanz ist Desoxybenzoin. Der Vergleich von Phenyl m it o- u. p-Anisyl, o- u. p-Phene- 
tyl, 2,4-, 2,5- u. 3,4-Dimethoxyphenyl ergab: Alle Radikale wandorn leiehter ais Phenyl, 
nur o-Anisyl gleich leicht, 2,5-Dimethoxyphenyl schwerer. Uberraschenderweise ergab 
der direkte Vergleich von o- m it p-Anisyl, daB ersteres leiehter wandert, woraus Vff. 
folgern, daB die Wanderungsleiehtigkeiten keine konstanten GróBen sind. Die Reihen- 
folgo der Radikale nach wachsender Wanderungsleichtigkeit relatiy zum Phenyl ist 
diesolbo wie die der Radikale nach sinkender Yalonzbeanspruchung. — Die notwendigen
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Halogenyerbb. wurden in der ublichen Weise hergestellt — 1-Jod-2,4- u. -2,5-dimethoxy- 
benzol aus Resorcin- bzw. Hydrochinondimethylather m it Jod u. HgO, wobei letzteren- 
fails dio Ausbeuto erheblich besser ist —, die co-Aminoacetophcnone, dereń Chlor- 
liydrate bei der Grignardierung dio Aminoalkohole geben, aus den entsprechenden 
Acetopkenonen durch Red. ilircr Isonitrosoderiw. m it Zinn u. Salzsaure. — m-Amino- 
acetophenonchlorhydrat, CSH 1 0 ONC1.F. 183—184°(Rupe,Ber.Dtsch.chem. Ges.28 [1895]. 
254). — 4-Methoxy-a>-a7tiinoacelophenonchlorhydral, C9H 1 2 0 2NC1. F. 195—196°. — 
4-Athoxy-co-amiiwacetophenonchlorhydrat, C10H,.,O2NCl. F. 194—195°. — 3,4-Dimeth- 
oxy-co-aminoacelophenonchlorhydrat, C1 0 H 1 1 O3 NC]. F. 212°. —• Dio Aminoalkohole sind 
ais solchc u. ais Chlorhydrato leicht darzustellen: l-Phenyl-l-p-anisyl-2-aminodllianol, 
C1 5 H 1 7 0 2N. A u s p-Methoxy-co-aminoacetophenonchlorhydrat u. Plicnyl-MgBr. F. 134 
bis 135°. Chlorhydrał, Cj5 H 1 8 0 2NC1, F. 164— 165°. — l-Phenyl-l-o-anisyl-2-amino- 
athanol, C1 5 H i7 0 2N. Aus Aminoacetophenonchlorhydrat u. o-Bromanisol-Mg. F. 107 
bis 108°. Chlorliydral, C1 6 H i80 2NCl. F. 175—176°. — l-Phenyl-l-p-pheneiyl-2-amino- 
dfhanol,. ClaH 1 9 0 2N. Nach beiden Methoden. F. 135—136°. Chlorhydrat, C1 6 H 2 0O2NCl, 
F. 170—175°. — l-Phenyl-l-o-phenetyl-2-aminoćillianol, C1 0 HJ9 O2N. Darst. aus w-Amino- 
acetophenon u. o-Bromphenetol-Mg. F. 124— 125°. Chlorliydral, C10H 2 00 2NC1. F. 183°.
— l-Phenyl-l-(2,4-dimethoxyphenyl)-2-aminoathanol, C1 6 HJ9 0 3N. Aus a>-Aminoaceto- 
phenon. F. 108— 109°. Chlorhydrat, ClaH l0OgNCl, F. 198°. — l-Phenyl-l-(2,5-dimelhoxy- 
phenyl)-2-aminoatlxanol, Ck-H^OjN. Aus co-Aminoacetophenon, F. 131— 132°. Chlor
hydrat, CwH 20O3NC1, F. 141°. — 1-Phenyl-l-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-amino(ithanol, 
C1 0 H 1 3 O3N. Aus 3,4-Dimethoxy-co-aminoacetophenonchlorhydrat u. Phenyl-MgBr. 
F. 93—94°. — l-o-Anisyl-l-p-anisyl-2-aminoathaiwl, C1 6 H 1 9 0 3N. Aus p-Methoxy- 
co-aminoacetophenonchlorhydrat u. o-Bromanisol-Mg. F. 109—110°. Chlorhydrat, 
C1 6 H 2 00 3NC1, F. 182°. — Die Desaminierung wurdc in k. Eg. m it Na-Nitrit ausgefuhrt; 
das Prod. scheidet sich spontan aus u. wurdo in der ublichen Weise identifiziert. 
a>-(p-Anisyl)-acetophenon, C]5 H M0 2. Aus l-Phenyl-l-p-anisyl-2-aminoathanol, F. 98 
bis 99° (vgl. T i f f e n e a u  u . Or e c h o w , C. 1925. II. 290). — co-(o-Anisyl)-acetophenon, 
Ci5 H 1 4 0 2. Aus l-Phenyl-l-o-anisyl-2-aminoathanol. Kp.j., 198—202°. Semicarbazon, 
C1 0 H ,7 O2N3, F. 183°. — o-Anisylbenzylkełon, C^H^O,. Neben dem vorigen. Kp.,., 208 
bis 202°. Semicarbazon, C10 H 1 7 O2N3, F. 214°. — a>-(p-Phenetyl)-acelophenon, CicHie0 2. 
Aus l-Phenyl-l-p-phenetyl-2-aminoiithanol. F. 110—111,5°. Oxim, C1 6 H i7 0 2N, F. 121 
bis 122°. — p Phenetylbenzylkelon, C1 6H 1 6 0 2. Ncben dem vorigen in sehr geringer Mengo 
oder aus Phenylacetylchlorid m it Phenetol u. A1C13. F. 103—104°. Oxim, C1 6 H 1 7 0 2N, 
F. 103— 104°. Semicarbazon, C1 7 H 1 9 0 2N3, F. 156°. ca-(o-Phenetyl)-acetophenon, C1 6 H 1 Gb 2. 
Aus 1-Phenyl-l o-phenetyl-2-aminoathanol. Semicarbazon, C1 7 H 1 9 0 2N3, F. 172°. —
o-Phenelylbenzoylketon, C1 6 H 1 G0 2. In  geringer Menge neben dem yorigen. Kp.,., 197—198°. 
Semicarbazon, C,7H 10O2N3,F.118—119°.—co-(2,4-Dimethoxyphenyl)-acetophenon, C, eTT1 6 0 3. 
Aus l-Plienyl-l-(2,4-diniethoxyphenyl)-2-aminoathanol. F. 99—100°. Oxim, Cł0H 1 7 O3 N, 
F. 92—93°. — 2,4-Dunethoxyphenylbenzylkelon, C10 H leO3. Neben dem yorigen. F. 47 
bis 48°. Oxim, C1 6 H 1 7 0 3N, F. 120— 121°. — 2,5-Dimethoxyphenylbenzylkelon, C1 0 H 1 (iO3. 
Aus l-Phenyl-l-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-aminoathanol. F. 40°. Oxim, C1 0 H 1 7 O3N, 
F. 93°. — u)-(3,4-Dimethoxyphenyl)-acetophenon, ClaH 1 0 O3, aus l-Phenyl-l-veratryl-
2-aminoathanol, F. 61,5—62,5°. Oxim, Ci6H 1 7 0 3 N, F. 105— 106°. — co-(p-Anisyl)-
o-metlioxxjacetophenon, C1 0 H 1 0 O3. Aus l-(o-Anisyl)-l-(p-anisy))-2-aminoathanol. F. 178°.
— Ferncr wurdo dargestellt: Yeratrylbenzylketon, C1 0 H 1 0 O3. Aus Phenylacetylchlorid 
u. Veratrol m it A1C13. F. 91—93°. Oxim, C1 GH 1 7 0 3 N, F. 128—129°. Benzylderivat, 
C2 3H 2 20 3, F. 78-79°-. (Buli Soc. chim. France [4] 49. 1757—65. Dez. 1931.) B e r g .

Jeanne Levy undI)voleitzka-Gombiiiska, Valenzbeanspruchung und Wandcrungs- 
leichtigkeit. X I. Mitt. Vergleicli der Valenzbeanspruchungen von Aryl- und Alkylresten. 
(X. vgl. yorst. Ref.) Vff. untersuchen wie in den yorangehend ref. Mitt. den Typus 
Ar-CH—CH-Alk, wobei Ar meist Phenyl, manchmal p-Anisyl, Alk Methyl, Athyl, 
Propyl, Isopropyl, Benzyl ist. In  den Glykolen tr i t t  stcts das Hydroxyl am arylierten 
Kohlenstoff aus, in den Athylenoxyden reiBt stets hier der Ring auf, u. die Athylene 
addieren untcrjodige Siiure so, daB auf der arylierten Seite daa Hydroxyl eintritt, 
d. h. die Valenzbeanspruchung der Aryle ist groCer ais die der Alkyle. Bzgl. der Jod- 
hydrine wurden folgende speziellen Beobachtungen gemacht: Neben der n. Rk. 
entsteht auch gelegentlich die Verb. Ar-CO - CHjAlk, entweder indem in dem an- 

A r-CH—CH>Alk ____A r■ CH C H • A l k ________ C H - C I K ^
i i  O = 1

OH J  V O
XIV. 1 . 216
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gegcbenen Sohema nicht das Aryl, sondern der Wasserstoff wandert, oder iiber die 
Zwisckenstufe Ar-C(OH)=CH-Alk. Normale Rk. tr i t t  ausschlieClieh ein, wenn 
Ax=Anisyl, A lk=A thyl oder wenn A r=Phenyl, Alk=Methy] oder Propyl. Fiir 
A r=Phenyl, A lk=A thyl oder Isopropyl bildot sich ausschlieClieh das Keton. Fiir 
Ar=Anisyl, A lk=M ethyl oder Propyl u. fiir A r=Phenyl, A lk=Benzyl finden beide 
Umwandlungen sta tt. Fiir den Rk.-Verlauf ist also nicht nur das dem Hydroxyl be- 
nachbarte Aryl, sondern auch das entferntere Alkyl maBgebend; definitiye Erkliirungen 
kónnen jedoch nicht gegeben werden.

V e r  s u c h e. Die notwendigen Athylene wurden dureh Einw. geeigneter 
GRIGNARD-Verbb. auf Benzaldehyd bzw. Anisaldehyd u. Dehydratation der Alkohole 
(dureh Dest. fiir sich oder m it wasserfreier Oxalsaurc) dargestellt. l-Phenyl-2-metliyl- 
ulhylcn, C„HI0. K p . ;(10 176—177°, d \  =  0,935, nD 1 6  =  1,5903, Nilrosit, F. 133°, Di- 
broinid, F. 66—67°. — l-Phenyl-2-dthyldthylen, C1 0 H 12. K p . 7 0 0 190—193°, d l0 —
0,9277, iid 1 0  — 1,5381, Nilrosit, F. 214°, Dibromid, F. 70°. — l-Phenyl-2-propyl- 
athylen, Cn H „. K p . 7 6 0  210—215°, nD 1 8  =  1,5302, Nilrosit, F. 121°, Dibromid, F. 61°. — 
l-Phenyl-2-isopropyldtliylen, Cn H 14. K p.7ep 201—203°, <Z40  =  0,9191, np 1 8  =  1,532, 
Nilrosit, F. 120°, Dibromid, F. 125°. — l-Phenyl-2-benzylathylen, C1 5 H 14. K p . 1 7  175 
bis 176°, Nitrosit, F. 135°, Dibromid, F. 110°. — l-p-Anisyl-2-melhijldlhylen, CJ0H 1 2 O. 
Kp. 233°. — l-Anisyl-2-athylathylen, Cu H 1 4 0 . K p . 7C 0 244—246°, nn 1 8  =  1,548, d i0 —
0,9931, Dibromid, F. 71—72°. — l-Anisyl-2-propyldlhylen, C1 2 H ](!0 . K p . 7 6 0  2 59—2 60°, 
F. 30°, Dibromid, F. 58—59°. — l-Phenyl-2-methylaihylenoxyd, C9H 1 0 O. Aus dem 
Athylen m it Benzopersaure. K p . 1 5  87—90°, d lQ — 1,029, n D 1 6  =  1,521. — Phenyl- 
acelon, C„Hi0 O. Aus dem vorigen m it 50°/oig. H 2 S0 4  oder Chlorzink. K p . 2 4 130—134°. 
Semicarbazon, C1 0 H 1 3 ON3, F. 187°. — l-Phenyl-2-dthyldthylenoxyd, C1 0 H 1 2 O. K p . 2 1 110 
bis 111°, d*0 =  0,9987, nn 1 8  =  1,5152. — l-Phenylbulanon-(2), CI0H 1 2 O. Aus dem 
yorigen. K p . 1 5  110°. Semicarbazon, Cn H]5 ON3, a-Form, F. 146°, /?-Form, F. 152°. —
l-Phenyl-2-propylathylenoxyd, Cu H 1 4 0 . K p . , 5 114—115°, d''Q =  0,9798, nD1 8  =  1,5088.
— 1 -Phenylpenlanon-(2), Cu Hi4 0. Aus dom yorigen. Kp.7ao 223—227°. Semicarbazon, 
C1 2 H 1 7 ON3, F. 120— 121°. — l-Phenyl-2-isopropylathylenoxyd, Cn H 1 4 0 . K p . 1 7  108 
bis 110°, d \  — 0,9882, ud 1 8  =  1,5672. — 2-Phenyl-2-methylbutanon-(3), Cu HI4 0 . Aus 
dem yorigen. K p . 2 5  132°, Semicarbazon, C1 2 H 1 7 ON3, F. 139°. — l-Phenyl-2-benzyl- 
atliylenoxyd, C,5 H 1 4 0 . K p . 6 162-—165° (unter partieller Isomerisation), d i0 — 1,0826, 
no 1 8  =  1,575. —■ Dibenzylketon, C1 5 H 1 4 0 . Aus dem yorigen. F . 34—35°. Semicarb
azon, C1 6 H 1 7 ON3, F. 145—146°; Oxim, C1 5 H 1 5 ON, F. 125°. —  l-p-Anisylpropanon-{2), 
Ci„H1 2 0». Aus l-Anisyl-2-methylathylen u. Benzopersaure direkt. Semicarbazon, 
CnHjsO.Na, F. 175°; Oxim, C1 0 H 1 3 O2N, F. 174°. — l-p-Anisylbutanon-{2), Cn H 1 4 0 2. 
Analog aus 1-Anisyl-2-athylathylen. K p . 7 c 0  265— 270°. Semicarbazon, Ć1 2 H 1 7 0 2N3, 
F. 131—132°. — l-p-Anisylpe7iłanon-(2), C1 2 H 1 6 0 2. Analog aus l-Anisyl-2 -propylathylen. 
K p.7 |jQ 280—285°. Semicarbazon, C1 3 H 1 9 Ó2N3, F. 142°. — 2-p-Anisylpentanon-{3), 
C1 2 H 1 0 O2. Aus l-p-Anisylbutanon-(2) m it Na-Athylat u. Jodmethyl. K p . 1 9  152°. 
Semicarbazon, CJ3 H 1 9 0 2N3, F. 116— 117°. — 2-p-Anisylheptanon-(4), C1 4 H !0O2. Aus
l-Anisylpentanon-(2) m it Na-Amid u. Bromathyl. Semicarbazon, C1 5 H 2 30 2N3, F. 137°. — 
Die l-Aryl-2-alkylglykolewurden entweder aus denAthylendibromiden mitwss. Sodalsg. 
oder aus den Acetaten (diese aus den Bromiden) m it alkoh. Lauge oder aus den Athylen- 
oxyden m it angesauertem W. dargestellt. Dehydratisierung m it 20%ig. Schwefelsauro 
lieferte dieselben Ketone wie die Isomerisierung der zugehorigen Athylenoxyde. —
1-Phenyl-2-methylglykol, C9 H 1 2 0 2. Isomeres A: F. 52—53°, B: F. 92—93° (vgl. Z incke , 
Bor. Dtseh. chem. Ges. 1 7  [1884], 709). — l-Plienyl-2-dthylglykol, Cj0H J2O2. Isomeres A: 
F. 40—41°, B: K p . 7 2  205—208°. — l-Phenyl-2-propylglykol, Cn H 1 4 0 2. Isomeres A: 
K p . 1 4  160—170°, B: F. 36—38°. — l-Phmyl-2-isopropylglykol, Cn H 1 4 0 2. Isomeres A: 
F. 81—82°, B: F. 108°. — l-Phenyl-2-benzylglykol, Cj5 H 1 6 0 2. F. 63—64°. — 1-p-Anisyl-
2-melhylglykol, C1 0 H 1 2 0 3. F. 116°. — l-p-Anisyl-2-dtliylglykol, Cn H 1 4 0 3. Isomeres A: 
F. 75—76°, B: Kp. 220—240°. — l-p-Anisyl-2-propylglykol, Ci2H l0O3. F. 42—43°. — 
Bulyrylbenzol, Cł0 H 1 2 O. Aus l-Phenyl-2-athylathylen m it Jod u. Quecksilberoxyd, 
dann Silbernitrat. Kp-iG 130— 140°, Semicarbazon, Cn H 1 5 ON3, F. 187°. — 2-Phenyl- 
pentanal, Cn H 1 4 0 . Aus l-Phenyl-2-propylathylen. K p.2S 122— 123°. Semicarbazon, 
C1 2 H I7 ON3, F. 108°. — Isoialerylbenzol, Cn H 1 4 0 . Aus l-Phenyl-2 -isopropylathylen. 
K p . 30 97—100°. Semicarbazon, Ci2H 1 7 ON3, F. 209°. — Plienylbenzylacetaldehyd, C1 5 H 1 4 0. 
Aus l-Phenyl-2 -benz3’’lathylenjodhydrin m it HgO ais Bisulfit bindendes Prod. K p . 2 3 186 
bis 188°, Semicarbazon. ClcH I7 ON3, F. 80—90°, dann 116— 117°. Oxydation gibt 
Phcnylbenzylessigsaure, C1 5 H 1 4 0 2, aus Bzl.-PAe. F. 90°. — l-Benzyl-2-plienyldtlian,
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C1 5 H 1 4 0 . Neben dem yorigen. F. 72°. Semicarbazon, C1 0 H I7 ON3, F. 145—146°, Oxim, 
C1 5 H 1 5 ON, F. 82—83°. — 2-Anisylpropionaldehyd, C1 0 H 1 2 O2. Aus l-AijisyI-2-methyl- 
athylen. K p . 1 2  255—256°, Semicarbazon, Cn H 1 5 0 ,I\T3 , F. 131—132°; Oxim, C1 0 HJ3 O2N, 
F. 96°. — p-Propionylanisol, C1 0 H l2 O2. In  geringen Mengen noben dom vorigen. K p.2t 
160°; Semicarbazon, CUH 1 5 Ó2N3, F. 173°. — 2-p-Anisylbutanal, Cn H 1 4 0 2. K p . X7 145 
bis 146°, d0x — 1,043, nn =  1,722. Semicarbazon, C1 2 Ht7 0 2N3, F. 147°. — 2-Anisyl- 
bullersaure, Cn H 1 4 0 3. Aus dem yorigen m it Silberlsg., F. 63—64°. — 2-Anisyl- 
pentanal-(l) C1 2 H 1 0 O3. Aus l-Anisyl-2-propylathylen ais bisulfitbiiidendes Prod. 
ICp. 1 7  157—158°, r / /  =  1,0287, n D 1 8  =  1,5169. Semicarbazon, C1 3 H 1 3 0 3N3, F. 97°. —
1-Anisoylbuian, C1 2 H 1 0 O3. Neben dem yorigen. K p . 22 169—172°. Semicarbazon, 
C1 3 H 1 0 O3N3, F. 164°. — 2-Anisylvaleriansaure, CI2H 1 0 O4. Aus 2-Anisylpcntanal m it 
Silberoxyd in wss. A., F. 74—75°. — Es wird noch beschrieben: Phenyhnelliylacetalde- 
hyd, CgH wO. Kp.n  93°; Semicarbazon, C1 0 H 1 3 ON3, F. 153—154°. (Buli. Soc. chim. 
Franco [4] 49. 1765—76. Dez. 1931.) B e r g m a n n .

Jeanne Levy und A. Tabart, Yalenzbeanspruchung und Wanderungsleichtigkeit. 
X II. Mitt. Die Isomerisation von Plienyldialkyldthylenoxyden. a) Yergleich der Yalenz
beanspruchung des Phenyls mit der zweier aliphalischer Reste. b) Yergleich der Wanderungs- 
leichtigkeilen einiger aliphalischer Reste. (XI. vgl. vorst. Bef. — Vgl. auch C. 1929. I. 
1687.) Von T i f f e n e a u  u . J . L e v y  (C. 1926. I. 2339; II. 754) war festgestellt worden, 
daB l-Pheny]-2,2-dimethyl- u. -2,2-dibenzylathylenoxyd sich verschieden isomerisieren: 
ersteres gibt Phenylisobutyraldehyd, letzteres l,2,4-Triphenylbutanon-(3) — m it konz. 
Schwefelsaure entstehen in beiden Fallen Ketone. — Der Sinn der Umlagerung erlaubt 
Aussagen iiber die Valenzbeanspruchung der Substituenten. ReiCt in der Yerb. C„H5- 
CH— CRR' der Ring auf der Phenylseite, so lafit sich aus der N atur des Rk.-Prod.

ein SchluB auf dio Wanderungsleichtigkeit von R  u. R ' ziehen. Es wurden folgendc 
Fiille untersucht: R  =  Methyl, R ' =  Athyl — R  =  R ' =  Athyl — R  =  Methy], R ' =  
Propyl — R  =  Methyl, R ' =  Benzyl — R  =  Athyl, R ' =  Benzyl — 11 =  Propyl, R ' =  
Benzyl — R  =  Isopropyl, R ' =  Benzyl. In  den benzylhaltigen Athylenoxyden reiBt der 
Ring stets auf der Phenylseite auf — fiir die Valenzbeanspruchungen gilt: Phenyl +  
H >  Bonzyl +  R — , in den anderen an beiden moglichen Stellen: Phenyl +  H  ~  
R  +  R '. Dio Unters. der S truktur der gebildeten Ketone hat ergaben: Fiir R  =  CH3, 
R ' =  C2H 5 wandert nur Athyl, fiir R  =  CH3, R ' =  C3H 7  nur Methyl. Benzyl wandert 
ausschliefilich, nur bei Verwendung von konz. H.SO., ais Umlagerungsmittel tr i t t  fiir 
R =  C2H5, R ' =  CH2C0H 5  Wandorung beider Reste ein.

V e r s u c h e .  Benzyldimethylcarbinol, C1 0 H 1 4 O. Aus Phenylessigester oder 
Phenylaceton u. Methyl-MgJ. K p . 1 7  104—105°. — l-Phenyl-2,2-dimelhylathylen, CJ0H12. 
Aus dem yorigen durch Destillation unter Atmosphiirendruck. K p . 7 6 0 180—182°. — 
Benzyldialhylcarbinol, C1 2 H lsO. Aus Phenylessigester u. Athyl-MgBr. K p . ł 5  135—136°, 
dQ =  0,9782. — l-Phenyl-2,2-didlhyldthylen, C1 2 H 10. Aus dem yorigen oder aus 1-Phenyl-
2-athylbutanol-(2) (aus Diathylaoetaldohyd u. Benzyl-MgCl). K p . 7C 0 216— 218°, =
0,9038, n j 1 8  =  1,5182. — l-Phenyl-2-methylbulanol-(2), C^IIjsO. Aus Phenylaceton u. 
Athyl-MgBr. K p . 1 4  115°, d 1 8  =  0,9746, n D 1 8  =  1,5175. — l-Phenyl-2-meihyl-2-athyl- 
athylen, CUH 14. Aus dem yorigen. K p . 7 6 0  201—202°, d° =  0,224, nu 1 8  =  1,528. —
l-Phenyl-2-methylpenłanol-{2), C1 2 Hi80 . Aus Phenylaceton u. Propyl-MgBr. Kp 1 6  130 
bis 135°, rf4° =  1,081. — l-Plienyl-2-methyl-2-propyldthylen, Ci2H 16. Aus dem yorigen. 
K p . ; o 8  212—215°, i 4° =  0,9926, n D 1 7  =  1,521. — l-Phenyl-2-benzylpropanol-{2), C1 6 H 1 8 0. 
Aus Phenylaceton u. Benzyl-MgCl. K p . 20 197—198°, d ia =  1,0258, nn 1 8  =  1,5735. —
1-Phenyl-2-methyl-2-benzyldthylen, C1 6 HX6. Aus dcm yorigen. K p . 20 175— 177°, rf4° =  
1,037, nu 1 8  =  1,587. — l-Phenyl-2-benzylbulanol-(2), C1 7 H 2 0O. Aus Propionsaureester 
u. Benzyl-MgCl. K p . 1 2  208—215°, d0* =  1,064, n D 1 3  =  1,567. — l-Phenyl-2-athyl-
2-benzylathylen, Ci7 H18. Aus dem yorigen. K p . 1 4  183—185°, </4° =  1,012, ni>1 8  =  1,5785.
— 1 -Phenyl-2-benzylpentanol-{2), CI8H 2 20 . Aus Buttersiiureester u. Benzyl-MgCl. 
K p . 1 0  203—204°, rf.,2° =  1,0234, n c 1 8  =  1,559. — l-Phenyl-2-benzyl-2-propyldthylen, 
CisILo- K p . 7 0 0 315—317°, rf.,2° =  0,9775, n D 1 8  =  1,57. — l-Phenyl-2-benzyl-3-vuithyl- 
butanol-(2), ClsH 2 20 . Aus Isobuttersaureester u. Benzyl-MgCl. K p . 20 200—201°. —
l-Phenyl-2-benzyl-2-isopropylathylen, C1 8 H 20. Aus dem yorigen. Kp.j.co 315—317°, 
nD 1 8  =  1,571. — Dio folgenden Oxyde wurden m it Benzopersauro in A. oder Chlf. 
dargestellt; die benzylhaltigen miissen bei 6 — 8  mm destilliert werden, da sie sich schon 
bei 20—30 mm isomerisieren — die anderen bei 15— 25 mm; sie isomerisieren sich bei 
Atmosphiirendruck. — l-Phenyl-2,2-dimethyldthylenoxyd, C1 0 H12O (I), Kp.u  87—90°. —

216*
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1-Plienyl-2,2-didthyldlhylenoxyd, Ci2H10O (II). K p . 1 3  113—114°, d° =  0,986, n a 1 8  =  
1,508. — l-Phenyl-2-methyl-2-athyldthylenoxyd, Cn H140  (III) K p . 6 5 137— 138°, d° —
0,9827, iid 1 8  == 1,5072. — l-Phenyl-2-methyl-2-propyMlhylenoxyd, C1 2 H160  (IV). K p . 2 7  

131—132°, d 1 =  0,9652, n c 1 8  - 1,507. — l-Phenyl-2-methyl-2-benzylathylenoxyd, 
C1 6 H 160  (V). K p . 8 165—166°, dA° =  1,0631, nDi» =  1,5655. — l-Phenyl-2-dlliyl-
2-benzylalliylenoxyd, Ci7 H180  (VI). K p . 6 163—-164°, d.,° =  1,055, no 1 8  =  1,5625.
— l-Phenyl-2-propyl-2-benzylathylenoxyd, Ci8H 20O (VII). Kp.„ 195— 197°, d4° =  
1,04, n D 1 8  =  1,557. — l-Phenyl-2-isopropyl-2-benzyldłhylenoxyd, C1 8 H 20O (VIII). 
Form A: K p . 1 4  188— 189°, ilu1 5  =  1,553; Form B: F. 8 8 —90°. — Plienyliso-
butyraldehyd, C1 0 H 1 2 O. Aus I  durcli Dest. bei Ggw. von Infusorienerde (nicht ohne 
diese). Kp. 215— 218°. Semicarbazon, Cn I l 1 5 ON3, F. 176— 177°.— 2-Phenylbuianon-(3), 
CjoHjjO. Aus I  m it ZnCl2 oder k. konz. H aS04. Kp. 210—212°, d° =  0,9952, Semi
carbazon, CnH^ON,, F. 170—172°. — Isobutyrylbenzol, C1 0 H 1 2 O. K p . 1 0  91,5—92,5°; 
Semicarbazon, &nHlr,ON3, F. 167— 168°. — 2-Phenyl-2-alhylbutyraldehyd, C1 2 H 1 ()0 . 
Aus I I  durch Destillieren. Kp.u  119— 121°; Semicarbazon, C1 3 H 1 9 ON3, F. 181°. —
3-Phenylhexanon-(4), C^H^jO. Neben dem yorigen oder aus I I  m it konz. H 2 S0 4 (neben 
Harzen). K p . 1 3  114— 116°; Semicarbazon, Cj3 Hj,jON3, F. 144°. — (Didlhylacelyl)- 
benzol, Cl2H 1 5 0. Kp. 246—247°. Semicarbazon, C1 3 H 1 9 ON3, F . 172—173°. — 2-Phenyl-
2-methylbutyraldehyd, Cn H u O. Aus H I durch Erhitzen oder aus dem entsprechenden 
Glykol m it 8 %ig. HaS04. Kp. 228—230°, d° =  0,990; Semicarbazon, C1 2 H 1 7 ON3, 
F. 152°. — 2-Phenylpentanon-(3), Cn H 1 4 0 . Aus I I I  neben dem Yorigen oder m it konz. 
H 2 S 04. Kp. 225— 228°; Semicarbazon, C1 2 H 1 7 ON3, F. 136°. — 3-Phenylpentanon-(2), 
CuHj.,0. Kp. 220—225°; Semicarbazon, C1 2 H 1 7 ON3, F. 189—190°. — 2-PJienyl-2-me- 
Ihylpentanal, Ci2H 1 cO. Aus IV durch Erhitzen oder aus dem IV entsprechenden Glykol 
m it 8 %ig. IT.SO,,. Kp. 235— 240°; Semicarbazon, C)3 H j0ON3, F. 136—137°.— 2-Phenyl- 
hexanon-(3), C1 2 H 1 6 0 . Neben dem vorigen. Kp. 235— 236°, rf.,° =  0,970; Semicarbazon, 
C1 8 H]9 ON3, F. 129—130°. — 3-Phenylhexanon-(2), C1 2 H 1 6 0 . Kp. 240—242°; Semi
carbazon, C]3 H 1 9 ON3, F. 148—149°. — 2,4-I)i'phenylbutajion-(3), C1 6 H ,60 . Aus V durch 
Erhitzen .oder m it konz. H 2 S0,,. K p M 0  205—206°; Semicarbazon, C1 7 H 1 9 ON3, F. 143 
bis 145°. — l,2-Biphenylbuianon-(3), C1 0 H lcO. Ivp . 20 188— 189°; Semicarbazon, 
C1 7 H I9 ON3> F. 143—144°, dann 162°. — l,2-Diplienylpenlanon-(3), C1 7 H i80 . Aus VI 
durch Erhitzen oder m it konz. H 2 S04. Kp-i5  190—192°; Semicarbazon, CJ8H 2 1 ON3, 
F. 212—213°. — l,2-Diphenylpenlanon-(2), C1 7 H 1 8 0 . Neben dem Yorigen m it konz. 
H 2 S 04. K p , 2 5 195—198°; Semicarbazon, Ć1 8 H 2 ,ON3, F. 144—145°. — 1,2-Diplienyl- 
hexanon-(3), C1 8 H 2 0O. Aus VII. Kp. 210— 212° (Druck nicht angegeben. — D. Ref.); 
Semicarbazon, CjSH 2 3 ON3, F. 183°. — l,2-Diphenyl-4-melhylpenlanon-(3), C1 8 H 20O. 
Aus VIII. K p . 2 7 187—200°; Semicarbazon, C]9H 2 3 ON3, F. 122—123°. — Ferner werden 
beschrieben: l,2-Diphenyl-2-dtliylpropanal-(3), Ci7 H 1 8 0 . K p . 3 5  220—225°; Semicarb
azon, C1 8 H 2 1 ON3, F. 175— 176°, oxydicrbar zur l,2-Diphenyl-2-alhylpropionsaure, 
C1 7 H j80 2, F . 140° (B l o n d e a u , C. 1 9 2 4 . I. 1913; R a m a r t  u . A m agat, C. 1 9 2 8 . I. 
685) u. die folgenden Rk.-Reihen: Phenylmelhylpropylessigsdurenilril, C1 2 HJ6N. Kp •38
15o—-156°. — Plienylmelhylpropylacetamid, C1 2 H 1 7 ON. Aus dem vorigen m it 85°/0ig. 
H 2 S04. K p . 2 1 196— 197°; ii] ) 2 0  =  1,5295. — 2-Phenyl-2-melhylpenianol-(3), C1 2 H 1 8 0 . 
Aus dem vorigen m it Na u. A. K p . 22 159—160°; nD 2 0  =  1,51 28. — Phenylmetliylbenzyl- 
acetonilril, C1 6 H 1 5 ON. K p . 1 7  19f—195°. — Phenylmethylbenzylacelamid, ClcII 1 7 0 2N. 
F. 108°. — 2-Phenyl-2-benzylpentanol, C1 6 H 1 8 0 . — Phenylpropylbenzylacelonilril, 
Cj8H 1 9 N. F. 63°. — Plienylpropylbenzylacelamid, C1 8 H 2 1ON. F. 110°. ■— 2-Phenyl-
2-benzylpentanol, Ci8H 2 20 . K p . 1 5  207—210°. — l,2-Diphenyl-2-propylpropanal-{3),
C1 8 H 2 00 . Aus dem Yorigen durch Oxydation. K p . 1 5  195—200°; Ud1 8  =  1,553; Semi
carbazon, C1 9 H 2 3ON3, F. 192°. — l,2-Diplienyl-2-propylpropionsaure, C1 8 H 2 0Ó2. F. 139°. 
(B u li. Sqc. chim. France [4] 4 9 . 1776—88. Dez. 1931.) B e r g m a n n .

M. Tiffeneau, Jeanne Levy und P. Jullien, Valenzbeanspruchung und Wande- 
rungsUicldigkeit. X III. Mitt. Yergleicli der Wanderungsleichtigkeit einiger alipliatischer 
Beate, nach den Dehydratationsreakiionen der Phenyldialkylglykole. (XII. vgl. vorst. 
I^ef.) Vff. untersuehen die m it k. konz. Schwefelsaure emtretende Semipinakolin- 
Umlagerung von l-Phenyl-2,2-dialkylglykolen, CeHs-CHOH-C(OH)RR', bei der das 
sekundare Hvdroxyl austritt u. R  oder R ' wandern kann (Bldg. von C0H 5 -CHR-CO-R' 
oder C6H 5 -CHR'-CO-R). R  war Methyl, Athyl, Propyl, Benzyl, R ' Methyl, Athyl, 
Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl. Nur fur R =  CH3, R ' =  C3 H 7 wurde Wanderung 
beider Reste heobachtet — sonst verlief die Rk. einsinnig. Es ergab sich: W ar R  Methyl, 
so wanderte der andere Rest, wenn er Athyl, Isopropj'1, Butyl, Benzyl war; ist R
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Isobutyl, so wandert Methyl (im Original unrichtig — D. Ref.). Is t R  Athyl, so wandert 
es aussehlieBlich fur R ' =  Methyl, Propyl, Isopropyl, Isobutyl (also die R-cste m it 
starkcrer Valenzbeanspruchung ais Athyl). Is t R ' Benzyl, so wandert dieses zu 90%; 
ist R ' Butyl, so wandert dieses, trotzdem es etwas hóhere Valenzbeanspruchung besitzt 
ais Athyl. Is t R  Propyl, so wandert es nicht, wenn R ' Athyl u. Butyl sind, wohl aber 
(s. oben), wenn R ' Methyl ist. Benzyl, das Radikal m it sehr geringer Valenzbean- 
spruchung, wandert leichter ais Methyl, Propyl, Isopropyl, namlieh ausschlieBlich, 
u. auch ais Athyl. Im ganzen ergibt sich folgende Reihe der Wanderungsleichtigkeit: 
Butyl, Benzyl >  Athyl >  Isopropyl >  Methyl, Propyl >  Isobutyl.

V e r s u c h e .  Die verwendeten Glykole sind bereits beschrieben (T i f f e n e a u  
u. J . L e v y , C. 1928. I. 331), u. zwar in den Fallen, wo beide mogliche Isomeren kry- 
stallisiert sind. Dio Isomeren entstehen nach den Gleichungen C„H6 -CHOH-CO- 
R  +  R'MgBr u. C0H 5 CHOH- CO • R ' +  RMgBr — C„H3 • CHOH- C(OH)RR'; dio 
a-Verb. ist das Isomere, fiir das das im Ausgangsketol yorhandene Alkyl kleinere 
C-Zahl hat ais das Alkyl der GRIGNARD-Verb., das andere Isomere wird m it /? be- 
zeichnet. In  jedem Fali wird nur ein Isomeres dor Dchydratisierung untenvorfen. 
Es werden folgende Glykole beschrieben, dereń Isomere flussig sind: l-Phenyl-2-methyl-
2-propylglykol, Ci2H 1 8 0 2, /9-Form. F. 59—60°. — l-Phenyl-2-melhyl-2-butylglykol, 
C1 3 H 2 0O2, /Ś-Form. F. 49—50°. — l-Phenyl-2-methyl-2-i.sobutylglykol, C1 3 H 2 0O2, /J-Form, 
F. 87—88°. — l-Plienyl-2-methyl-2-benzylglykol, C1 6 H ,s0 2, a-Form. F. 96—97°. —
1-Phenyl-2-athyl-2-benzylglykol, C1 7 H 2 0O2, a-Form, F. 115— 116°. — l-Phenyl-2-propyl-
2-benzylglykol, C1 8 H 2 20 2, a-Form, F. 126—127°. — l-Phenyl-2-isopropyl-2-benzyl-
glykol, Ć]8H 2 20 2, a-Form, F. 90°. — Es wurden folgende Ketone erhalten (die nicht 
kursiv gedruckten sind in der vorangehcnden Mitt. beschrieben): Aus l-Phenyl-2-methyl-
2-athylglykol 3-Pheny]pentanon-(2), aus der entsprechenden Propylverb. 3-PhenyI- 
hexanon-(2) u. 2-Phenylhexanon-(3), aus der Isopropylverb. 2-Methyl-3-phenyl- 
pentanon-(4), C1 2 HhjO, K p . 28 115— 118°, Semicarbazon, C1 3 H 1 9 ON3, F. 153—154°, aus 
der Butylverb. 3-Phenylheptanon-(2), CI3 H I80 , Kp. 250—251°, Semicarbazon, c 1 4 h 2 1 o n 3, 
F. 156—158°, aus der Isobutylverb. 2-Phenyl-5-methylhexanon-(3), C1 3 H 1 8 0 , Kp. 237 
bis 240°, Semicarbazon, Ci4H 2 1 ON3, F. 147,5—148°, aus l-Phenyl-2-athyl-2-propyl- 
glykol 3-Phenylheptanon-(4), C1 3 H 1 8 0 , Kp. 242—245°, Semicarbazon, C1 4 H 2iON3, F. 106 
bis 107°, aus der entsprechenden Isopropylverb. 3-Plienyl-5-methylhexanon-(4), C]3 H i80 , 
Kp. 253—254°, Semicarbazon, CMH 2 1ON3, F. 158— 159°, aus der Butylverb. 4-Phenyl- 
octanon-(3), C1 4 H 2 0O, K p . , 0 147—150°, Semicarbazon, C1 5 H 2 3ON3, F. 104— 105°, aus 
der Isobutylverb. 2-Melhyl-5-phenylheptanon-(4), C1 4 H 2 0O, Kp. 242°, Semicarbazon, 
C1 5 H 2 3 ÓN3, F. 141—142°, aus l-Phenyl-2-propyl-2-butylglykol 5-Phenylnonanon-(6), 
Ci5 H 2 20 , Kp. 275—279°, Semicarbazon, Ci6H 2SON3, F. 100—101°, aus l-Phenyl-2-ben- 
zyl-2-methylglykol, l,2-Diphenylbutanon-(3), aus der Athylverb. 1,2-Diphenylpen- 
tanon-(3) (10%) u. l,3-Diphenylpentanon-(2) (10%), aus der Propylverb. 1,2-Diphenyl- 
hexanon-(3), aus der Isopropylverb. l,2-Diphenyl-4-methylpentanon-(3) neben einer 
unaufgeklarten Substanz vom F. 37°. (Buli. Soc. cliim. Franco [4] 49. 1788—95. 
Dez. 1931.) B e r g m a n n .

P . W eill, Valenzbeansprucliung und Wanderungshichtigkeit. XIV. Mitt. Valenz- 
beansprucliung des p-Anisylresłes und Vergleich der Wanderungsleichtigkeit von Athyl 
mit der von Methyl und Propyl bei den molekularen Umlagerungen in  der Reihe der 
p-Anisyldialkylglykole. (X III. vgl. vorst. Ref.) Im AnschluB an die Unters. des 
l-p-Anisyl-2,2-dimethy]- u. -2,2-diathylglykols (vgl. vorst. V. Mitt.) studiert Vf. die 
Umlagerung der 2,2-Methylathyl- u. der 2,2-Athylpropylverb. u. im Zusammenhang 
dam it die Isomerisation des l-p-Anisyl-2-methyl-2-athylathylenoxyds u. dio Addition 
von unterjodiger Saure an l-p-Anisyl-2-methyl-2-athylathylen. Es ergab sich, daB 
p-Anisyl eine groBe Valcnzbeanspruchung besitzt, ferner, daB in der Mcthylathy]verb. 
aussehlieBlich Athyl, in der Athylpropylverb. aussehlieBlich Propyl wandert. Im  ersteren 
Fali wandert also das schwacher, im zweiten das starker Valenz beanspruehendo 
Radikal.

V o r s u c h e .  l-Anisyl-2-methyl-2-athylglykol, C]2H 1 8 0 3, /?-Form. Aus 1-Anisyl- 
butanol-(l)-on-(2) (Mc K e n z t e ,- L u i s , T i f f e n e a u  u . W e i l l , C. 1929. II. 1528) u. 
Methyl-MgJ. K p .,5 206—208°. Wurde nicht ganz rein erhalten. — 3-p-Anisylpen- 
tanon-(2), C1 2 H ,0O2. Aus dem Yorigen durch Dest. unter gewóhnliehem Druck oder 
mit 50%ig. oder konz. H 2 S04. K p . 262—266°, d°i — 1,026, nn 1 5  =  1,5205; Semi
carbazon, Ci3H I9 0 2N3, F. 182° (s. unten). — l-Anisylpropanol-(l)-on-(2), C1 0 H 1 2 O3 . 
Aus Anisylglykolsaureamid (aus dem Ester m it NH3) u. Methyl-MgJ. K p . 2 5 135—-140°,
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no 1 5  =  1,547. — l-Anisyl-2-methyl-2-athylglykol, C1 2 H 1 8 0 3, <x-Form. Aus dem yorigen 
m it C2HtMgBr. Wurde nicht rein dargestelJt; Umlagerung wie beim /Msomeren. — 
l-Anisyl-2-methylbuianol, Ci2H 1 8 0 2. Aus Anisaldehyd u. sek. Butyl-MgBr. K p . 3 5  155 
bis 165°, =  1,022, n D 1 5  =  1,525. — l-Anisyl-2-methyl-2-athylathylen, C1 2 H i0O.
Aus dem yorigen durch Erhitzen m it Bimsstein. K p . 7(i0 248°, d \  =  0,957, nn 1 5  =  
1,542. — l-Anisyl-2-melhyl-2-tithylathylenoxyd, C]2H 1 0 O2. Aus dem yorigen m it Benzo- 
persaure. Kp.,., 135— 140°. Isomcrisation durch Erhitzen liefert 3-Anisy]pentanon-(2).
— Anisylmethyldthylacelaldehyd, C1 2 H ja0 2. Aus l-Anisyl-2-methyl-2-athylathylen durch 
Behandeln m it Quecksilberoxyd u. Jod, dann m it trockenem Atzkali. K p . , 2 145°, 
r/ ° 4 =  1,01, nu 1 5  =  1,530. Gibt eino Bisulfitverb. Oxim, C1 2 H 1 7 0 2N, F. 87°; Semi
carbazon, CJ3H 1 9 0 2N3, F. 144°. Oxydation m it Ag20  fiihrt zur entsprechenden Saure, 
dio ais K-Salz, CJ2H 1 6 0 3 K, analysiert wurde. — 2-Anisylpentanon-{3), C1 2 H i6 Os. Aus 
dem yorigen m it konz. H 2 SO., bei —10°. Kp. 262—265°, d°t =  1,047, n D 1 5  =  1,518. 
Oxim, C1 2 H 1 7 0 2N, F. 69—70°; Semicarbazon, C)3 H 1 9 0 2N3, F . 116—117°. Entsteht 
auch aus 3-Anisylpenten-(3) m it HgO u. Jod, dann m it Atzkali. — 3-Anisylpentanol-(3), 
Ci2H ,80 2. A us Anissaureester u. Athyl-MgBr. Ivp . 20 147— 148°; nicht ganz rein. — 
l-Anisyl-l-athyl-2-melhylathylen, C1 2 H 1 0 O. Aus dcm yorigen durch yorsichtiges E r
hitzen m it Bimsstein. Kp. 235°, d \  =  1,0004, nu 1 5  == 1,539. Das Athylenoxyd gibt 
bei der Isomerisation 3-Anisylpentanon-(2). -—- l-Anisylpentanol-(l)-on-(2), Cł 2H 1 0 O3. 
Aus Anisylglykolsaureamid u. Propyl-MgBr. K p . 1 2  178°, d i0 — 1,111, nu 1 5  =  1,537.
— l-Anisyl-2-dlhyl-2-propylglylcol, C1 4 H 2 20 3, /1-Form. Aus dem yorigen m it Athyl-
MgBr. F. 79—80°. — l-Anisyl-2-ałhyl-2-propylglykol, C1 4 H 2 20 3, a-Form. Aus 1-Anisyl- 
butanol-(l)-on-(2) u. Propyl-MgBr. Aus PAe. F. 91—92°. — 4-Anisyllieptanon-(3), 
Cł4 H 2 0O2. A us den yorigen wie oben oder aus l-Anisyl-l-propyl-2-athylathylonoxyd 
(s. unton) durch einfaches Kochen oder m it konz. H 2 SO.,. K p . 7C 0 273°, n c 1 6  =  1,521; 
Semicarbazon, CJ5 H 2 30 2N3, F. 129°. — l-Anisyl-l-propyl-2-ćUhylcUhylen, C1 4 H 2 0O. A u s  
Anissaureester u. Propyl-MgBr. Kp.;oo 260°, d >0 =  0,970, nn 1 5  =  1,528. — 1-Anisyl- 
l-propyl-2-atliyl(ithylenoxyd, Cx.,H2 0O2. Aus dem yorigen m it Benzopersauro in Chlf. 
K p . ] 8 150—160°, K p . 7G0 235°. — 3-Anisyllieptanon-(4), C].,H2 0O2. Aus dem Jodhydrin 
des vorvorst. beschriebenen Athylens m it Atzkali. K p . 2 5 165°, d i0 =  1,019, nu 1 5  =  1,511; 
Semicarbazon, C]6H 2 30 2N3, F. 137°, Oxim, C].,H2 1 0 2N, F. 87—88°. (Buli. Soc. chim. 
France [4] 49. 1795—1806. Dez. 1931.) B e r g m a n n .

M. T iffeneau und Jeanne Levy, Valenzbeanspruchung und Wanderungsleichtigkeit.
XV. Mitt. Wanderungsleichtigkeit des Phenyls. Delialogenierung der Jodliydrine des 
Methylliydrobenzoins. Semihydrobenzoin- und Semipinakolinumlagerung. (XIV. vgl. 
vorst. Ref.) Das aus a-Methylstilben m it unterjodiger Saure erhaltene Jodhydrin I  
gibt beim Behandeln m it Silbcrnitrat unter Semipinakolinumlagerung 1,1-Diphenyl-

1 oh > C- CHJ-C8rl6 (g5J6>CJ-CHOII.C„H6
3 OH " III

c 0h : > c h - c ° - c h 3 c( $ p > c — C H .C 9H6 C A > C< c S b
II O IY V

propanon-(2) (II), F. 61°, Semicarbazon, F. 165°, wahrend das Isomere III, das aus 
a-Methylstilbenoxyd (IV) u. Jodwasserstoff entsteht, Semihydrobenzoinumlagerung 
erleidet u. a,a-Dipheny)propionaldehyd (V) liefert. In  beiden Fallen wandert also 
das Phenyl, in ersterem leiehter ais Methyl, in lctzterem leichter ais Wasscrstoff. Der 
Aldehyd V entsteht auch aus Methylhydrobenzoin m it h. verd. I I 2S 0 4  (TIFFENEAU u. 
D o r l e n c o u r t ,  Ami. Chim. [8 ] 16 [1909]. 237) u. aus IV durch Erhitzen, das Keton II 
laGt sieh zwar nicht aus Methylhydrobenzoin gewinnen, aber bei den anderen Alkyl- 
hydrobenzoinen findet direkt die Bldg. von II entsprechenden Ketonen sta tt. — a-ilfe- 
thylstilbenoxyd, C1 5 H I4 0 . Aus a-Methylstilben u. Benzopersaure in Chlf. Aus A. 
F. 45—46°. Erhitzen unter gewohnlichem Druck liefert V, Erwarmen m it schwach 
angesauertem W. Methylhydrobenzoin. (Buli. Soc. chim. France [4] 49. 1806— 11. 
Dez. 1931.) ” ' B erg m an n .

P . W eill, Valenzbeansprucliung und Wanderungsleichtigkeit. XVI. Mitt. Vergleich 
der Wanderungsleichligkeiten von Alkylresten unter sieh und mit denen von Arylresten. 
Uber den Ęinflufi des p-Anisylrestes auf die Dehydratation einiger Diarylalkylglykole 
und auf die Isomerisation der zugehórigen Athylenoxyde. (XV. ygl. vorst. Ref.) Bei 
der Umlagerung von Verbb. des Typs Ar-CHOH-C(OH)RR' kann Semipinakolin-, 
Semihydrobenzoinumlagerung u. Vinyldeliydratation eintreten. Vf. untersucht den
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EinfluB des Anisylrestes auf die Umwandlungen yon Verbb. des Typs Ar-CHOH- 
C(OH)ArB u. Ar»C----- CHR, u. zwar von 1 - Anisyl-2-phenyl-2-athylglykol (I), 1,2-Di-

anisy]-2-ilthylglykol (II), l,2-Dianisyl-2-methy]glykól (III), l-Anisyl-l-phenyl-2-athyl- 
iithylcnoxyd (IV), l,l-Dianisyl-2-methyl- u. -2-athyliithj'lenoxyd (V u. VI). I  erleidet 
Semipinakolinumlagerung unter Wanderung des Phenyls, so daB also die Valenz- 
beanspruehung von Aiiisyl +  H  grofier ist ais die von Phenyl +  Athyl. Bei I I  u. III  
treten alle drei moglichen Rkk. ein, durch Erhitzen u. m it verd. H 2 S0 4 bei I I  Semi- 
hydrobenzoin- u. Semipinakolinumlagerung, bei I I I  nur erstere, mit konz. I1.SO,, 
bei I I  Semipinakolinumlagerung, boi I I I  Vinyldehydratation. Das zweitc Anisyl in 
der Naohbarsehaft eines sek. Hydroxyls yermindert dessen Stabilitat — wie schon be- 
kannt ist —, betraehtlieh, dagegen weniger, wenn auch dem tert. Hydroxyl ein Anisyl 
benachbart ist. — Bei den Athylenoxyden findet die AufreiBung des Rings stets auf 
der arylierten Seite s ta tt. In  allen Fallen wanderte der Wasserstoff, nicht der Alkylrest. 
Der Vergleich mit den von L a g r a v e  (C. 1 9 2 8 . I. 1031) untcrsuchtcn Phenylanalogen 
zeigt Ubereinstimmung im Fali V (Methyl wandert nicht), wahrend im l,l-Diphenyl-2- 
iithylathylenoxyd, das VI entspricht, Athyl u n d  Wasserstoff wandern.

V e r s u c h e .  l-Phenyl-l-anisylbutanon-(2), C1 7 H 1 8 0 2- Aus den beiden l-Anisyl-2- 
phenyl-2-athylglykolen (Mc K en z ie , L u is, T i f f e n e a u  u. W e il l ,  C. 1 9 2 9 . I I . 1528) 
durch Erhitzen, 50°/„ig. oder konz. H 2S 04, Kp. 320°; Semicarhazon, C1 8 H 2 10 2N3, 
F. 189°. Alkoh. Kalilauge liefert Anisylphenylmcthan. — 1,2-Dianisyl-l-athylglykol, 
C]8H 2 20 4, /?-Form. Aus Anisoin u. Athyl-MgBr. Aus A. F. 111—112°. — 1,2-Dianisyl-l- 
athylglykol, C18H 2204, a-Form. Aus Anisylpropionylcarbinol u. Anisyl-MgBr. Ol. — 
Dianisylalhylacelaldehyd, C1 8 H 2 0O3. Aus den vorigen durch Erhitzen oder m it verd. 
Schwefelsaure, K p.a 190—191°; Semicarhazon, Cj9H 2 30 3N3, F. 182°. Reduziert Silberlsg., 
wird von konz.H 2 SO,, in l,l-Dianisylbutanon-(2) iibergefiihrt. — l,l-Dianisylbulanon-(2), 
C1 8 H 2 0O3. Neben dem yorigen; ausschlieBlich m it konz. Schwefelsaure. F. 51°; Semi
carhazon, CI9H 2 3 0 3N3, F. 192—193°; O mm,, C1 8 H 2 1 0 3N, F. 99°. Oxydation fiłhrt zu 
Dianisylketon. — l-Anisoyl-2-anisylpropan, C1 8 H 2 0O3. Aus dom Jodhydrin des
l,l-Dianisylbutcn-(l) m it Silbernitrat. K p . 1 7  180—200°, nu 1 5  =  1,560; Semicarhazon, 
C1 0 H 2 3O3N3, F. 150°. — l,l-Dianisylhutanol-(l), C]8H 2 20 3. Aus Dianisylketon u. 
Propyl-MgBr. F. 138°. — l,l-Dianisylhuten-(l), C1 8 H 2()0 2. Aus dem yorigen durch 
Erhitzen m it Bimsstein auf 300°. Kp.ls 225°, dl0 =  1,072, n D 1 5  =  1,588. — 1,2-Di- 
anisyl-l-melhylglykol, C1 7 H 2 0O4, p-Form. Aus Anisoin u. Methyl-MgJ. 01, K p . 3  190°. — 
Dianisylmelhylacelaldehyd, C1 7 H 1 8 0 3. Aus dem yorigen durch Erhitzen oder m it yerd. 
ILSO.,. K p . 2 170—172°, nj) 1 5  =  1,585; Semicarhazon, C,8H 2 1 0 3N3, F. 184°; Oxim, 
C1 7 H i9 0 3N, F. 125°. — l,l-Dianisylpropanon-(2), C1 7 HJ80 3. Aus dem yorigen m it konz. 
II 2 S04, F. 71°; Semicarhazon, C1 8 H 2 10 3N3, F. 110—157° (? D. Ref.); Oxim, C1 7 H 1 9 0 3N, 
F. 125°. Oxydation fiihrt zu Dianisylketon. ■—■ l-Anisoyl-2-anisylathan, C1 7 H 1 8 0 3. 
Aus I I I  m it konz. Schwefelsaure oder aus dcm Jodhydrin des l,l-Dianisylpropen-(l) 
(C1 7 H 1 8 0 2, F. 100—101°) m it Silbernitrat. K p . 1 4  222°; Semicarhazon, C1 8 H 2 10 3N3, 
F. 162—163°. — l-Anisyl-l-phenyl-2-dthylathylen, C1 7 HJ80 . Aus p-Methoxybenzo- 
phenon u. Propyl-MgBr (Carbinol F. 59—60°). K p . 3 0  220—222°, d \  — 1,056,
nu 1 5  =  1,589. — l-Phenyl-l-anisyl-2-dthylathylenoxyd, C1 7 H]80 2. Aus dem yorigen 
m it Benzopersiiure. Nicht rein darstellbar; isomerisiert sich zu 1 -Anisyl-l-phenyl- 
butanon-(2). — Aus den gleichfalls nicht rein darstellbaren Oxyden des l,l-Dianisyl-2- 
iithyl- u. -2-methylathylens entstand durch Umlagerung l,l-Dianisylbutanon-(2) bzw. 
-propanon-(2). (Buli. Soc. chim. France [4] 4 9 . 1811—23. Dez. 1931.) B e r g m a NN.

Jeanne Levy und J. Sfiras, Valenzbeanspruchung und Wanderungsleichtigkeit.
XVII. Mitt. Vergleich der Valenzheanspmchung der Reste II= ■  (CII2)n mit der 
des Wasserstoffs. Isomerisalion der Atliylenozyde li-G H — CII.,. (XVI. vgl. yorst. Ref.)

" 'O - '"
(Vgl. C. 1 9 2 7 . II. 567; 1 9 3 0 .  II. 2127.) Im  Gegensatz zum Styroloxyd, das sich nach 
T i f f e n e a u  u. F o u r n e a u  (Compt. rend. Acad. Sciences 1 4 6  [1908]. 697) zu Phenyl- 
acetaldehyd isomerisiert, zerreiBt in den Athylenoxyden C0H 6 -(CH2 )n‘CH— CH2

(n =  1, 2, 3, 4) der Ring stets auf der unsubstituierten Seite u. cs entstehen unter 
Wanderung des Wasserstoffs Methylketone. Benzyl, Phenylathyl, Phenylpropyl u. 
Phenylbutyl haben also geringere Valenzbeanspruchung ais Wasserstoff. Die am 
schwersten isomerisierbaren Oxyde reagieren iiberrasehendenvcise m it Dimethylamin u. 
Ammoniak schon bei Zimmertemp. g la tt: ersterenfalls entstehen Aminoalkohole mit
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tertiarem Stickstoff, dereń Benzoylderiw. lokalanasthet. Wrkg. besitzen, letzterenfalls 
solche m it primarem, selcundarem oder tertiarem Stickstoff.

V o r  s u c h  e. Allylbenzoloxyd, C0H 3 0O. Aus Allylbenzol m it Benzopersaure 
(ygl. FoURNEAU u. TlFFENEAU, Compt. rend. Acad. Sciences 140 [1905]. 1595). 
K p ,,  98— 100°, d io =  1,0059. Im  Gegensatz zu friiheren Angaben liefert Umlagerung 
(m it Chlorzink oder bei 260° m it Ahiminiumoxyd) Phcnylaceton. — l-Phenyl-3- 
butenoxyd, C1 0 H 1 2 O. Aus dem Athylen (Darst. aus Allylbromid u. Benzyl-MgBr). 
K p . 1 4  106—109°, <2a 0 =  1,0259, nn 1 8  =  1,684. — l-Phenylbutanon-(3), C1 0 H j2 O. Aus 
dem vorigen wie oben. K p . 2 5 134—138°; Semicarbazon, Cu H 1 5 ON3, F. 141°; Oxim, 
CJ0H I3 ON, F. 8 8 °. — l-Plienyl-4-pentenoxyd, Cn Hu O. Aus dem Athylen (Darst. aus 
Allylbromid u. Phenylathyl-MgBr). K p,„ 122°, d \  =  1,0477, nDls =  1,517. — 
1-Phenylpentanon-(4), Cn H 1 :10 . Aus dem yorigen, K p . ] 7  132—135°; Semicarbazon, 
C1 2 H 1 7 ON3 ,..F. 127—128°; Oxim, Cn H 1 5 ON, F. 52°. — l-Phenyl-5-hexenoxyd, C1 2 H 1 6 0. 
Aus dem Athylen (Darst. aus Allylbromid u. Phenylpropyl-MgBr), Kp-i5  136—139°, 
d 'J 0 =  1,013. — l-Phenylhexanon-(5), C1 2 H 1 0 O, Kp-i7 150—153°; Semicarbazon,
CJ3H 1 9 ON3, F. 136—-137°. — Mit konz. NH 3  wurde nur aus l-Phenyl-4-butenoxyd 
efcwas von einem primaren Amin erhalten; da die sonst gewonnenen nachstchenden 
Prodd. nicht dest. werden konnen, wurden nur ihre Chlorhydrate gereinigt: Di-(2-oxy-3- 
phenylpropyl) - aminchlorhydrat, Cj8H 2 10 2NC1. Aus Allylbenzoloxyd, F. 140°. — 
Tri-(2-oxy-3-phe7iylpropyl)-aminchbrhydrat, C2 7H 3 1 0 3NC1. Neben dem yorigen; F. 160 
bis 161°. — Di-(2-oxy-4-plienylbutyl)-aminchlorhydrat, C20H 2 8O2NCl. Aus l-Phenyl-3- 
butenoxyd, F. 137—139°. — Tri-(2-oxy-4-plienylbviyl)-aminchlorliydrat, C3 0H 3 4 O3NCi. 
Neben dem yorigen; F. 136°. — Tri-(2-oxy-5-phenylpeiUyl)-aminclilorliydrat, C3 3 H 4 0 O3- 
NC1. Aus l-Phenyl-4-pcntenoxyd; F. 148°. — Tri-(2-oxy-6-phenylhexyl)-aminchlor- 
hydral, C3 0H 4 0 O3NCl. Aus l-Phenyl-5-hexenoxyd, F. 78°. ■— Die Umsetzung mit 
Dimethylamin «urdo in Bzl. durchgefiihrt (vgl. FOURNEAU, Journ. Pharmac. Chim. 
20 [1904]. 489; J . v . B r a u n  u . M u n c h , C. 1926. II. 2587); die Prodd. wurden durch 
Dest. gereinigt u. ais Chlohydrate sowie ais Chlorhydrate der Benzoylderiw. charak- 
terisiert: 3-Dimelhylamino-l-phenylpropanol-(2), C1 1 H 1 7 ON. Aus AUylbenzoloxyd.
K p . 22 1 40°. Chlorhydrat, Cn H ]sONCl, F. 95° (des Benzoylderiv. F. 155—156°). — 
4-Dimetliylaniino-l-phenylbulanol-{3), C1 2 H i3ON. Aus l-Phenyl-3-butenoxyd, K p . ] 4  145°. 
Chlorhydrat, C1 2 H 2 0ONC1, F. 60° (155°). — 5-Dimelhylamino-l-plienylpcntanol-(4), 
C1 3 H 2 1ON. A u s  l-Phenyl-4-pentenoxyd, ICp. J 3  155—158°. Chlorhydrat, Ci3H 2 2ONCl, 
F. 75—76° (136°).— 6-Dimeihylamino-l-phenylhexanol-(5), C1 4 H 2 3ON. Aus l-Phenyl-5- 
hexenoxyd, K p . 1 7  171°. Chlorhydrat, CI4 H 2 40NC1, F. 104° (126°). (Buli. Soc. chim. 
France [4] 49. 1823— 30. Dez. 1931.) B e r g m a n n .

Jeanne Łevy und J. Sfiras, Valenzbeanspruchung und Wandcrungsleichligkeit.
X V III. Mitt. Die Isomerisation des Phenylcyclohexenoxyds und des l-Phenyl-4-methyl- 
cyclohexenoxyds. Molehilare Umlagerung unter Ubergang eines Sechsrings in einen 
Fiinfring. (XVII. ygl. vorst. Ref.; ygl. auch C. 1928. II. 763; 1930. II. 2127.) Die 
Umlagerung der Joclhydrine yon substituierten Cyclohexenen in substituierte Cyclo- 
pentanaldehyde war yon ihrem Entdecker T i f f e n e a u  (Buli. Soc. chim. France 15 
[1913]. 80; Compt. rend. Acad. Sciences 159 [1914]. 771) so formuliert worden, dafl 
am selben C-Atom H u. J  abgespalten werden u. eine der Rctropinakolinumlagerung 
analoge Stabilisierung cin tritt (Schema A). Vff. weisen nach, daB (gemiiG Schema B) 
auch hier die iibliche Umwandlung offenkettiger Jodhydrine stattfindet. Sie beob- 
achteten namlieh, daB bei der Umlagerung der Oxyde yon Phenylcyclohexen u. 4-Mothyl- 
l-phenylcyclohexen naturgemaB die Briicke auf der phenylierten Seite aufreiBt u. 
mm gleichzeitig H  u. CH2 (das nachste Ringglicd) wandert, was zur Bldg. yon Phenyl- 
eyclohcxanon u. Phenylcyclopentanaldchyd (bzw. ihrer p-M ethylderiw.) fuhrt. Da 
Aldehyd nur in geringer Menge entsteht, muB Wasserstoff gróBere Wanderungsleichtig- 
keit besitzen; sie tr i t t  in der nicht phenylierten Verb. — die fruher untersucht wurde — 
noch mehr hervor. Auch p-standiges Methyl yermindert die Ausbeute an Aldehyd.

E-™ < c S ;r c cH P C fl0H ^  ć> c h o h + « ' ® 4 h 5 cho

E- c H< c I ; : c H j > CH0 H + K -CH< c S ; - r a i > c H- °  + e - ° h < c h ; I 6 h . c h o
V e r s u c h e .  l-Phenylcyclohexen, C1 2 H,,,. Aus Cyclohcxanon u. Phcnyl-MgBr 

(ygl. L e  B r a z i d e c , Compt. rend. Acad. Sciences 159 [1914]. 774), K p . 2 0 133°, d l0 =
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1,008, nj>17 =  1,569. Oxydation liefert Benzoylmleriansaure (F. 77—78°; Semicarb
azon, F . 183°; vgl. B a u e r , Compt. rend. Acad. Sciences 155 [1912]. 288). — l-Phenyl-4- 
methylcycloliexen, CJ3H ,0. Aus 4-Methylcyclohcxanon u. Phenyl-MgBr (vgl. S a b a t ie r  u. 
M a ilh e , Ann. chim. phj'sique 10 [8 ] [1907]. 528). ICp. 2 3 147°, n B 1 7  =  1,536. Oxydation 
liefert 3-Hetliyl-l-benzoylvaleriansaure, CJ3Hlc0 3, F. 53°; Semicarbazon, C jH ||0 3N3, 
F. 214°. — Phenylcyćloliexenoxyd, C]2H 1 4 0 . Darst. m it Benzopersaure. K p . I 5  136°, 
d \  =  1,0875, nu 1 5  =  1,5434. — 1-Phenylcyclopenlanaldehyd, G[2H j4 0 . Aus dcm 
vorigen dureh Dest. unter Atmospharendruck, arn besten m it Chlorzink oder Bimsstein; 
neben dem folgendcn in der Fraktion vom K p . 1 5  133— 138°. Reinigung u. Trennung 
iiber das Semicarbazon, C]3 HJ7 ON3, F. 196,5°, K p . 1 5  134°. — Phenylcyclohexanon-(2), 
C1 2 H 1 4 0. Neben dem yorigen; aussehliefllich in der Fraktion yom K p . J 5  145— 146°, 
F. 61—62°. Semicarbazon, C1 3 H 1 7 ON3, F. 196°. Oxydation fiihrt zu Benzoylvalerian- 
siiuro. — 1-Phenylcyclopeniancarbonsaurc, C,2H I4 0 2. Aus dem Aldehyd; F. 156— 157°. 
Amid, C1 2 H I5 ON, F. 108°. — l-Phenyl-4-meihylcyclohexenoxyd, C1 3 HJ60 , K p . 1 5  140 
bis 141°, F. 36°. — l-Phenyl-4-methylcyclopentanaldehyd, C3 3H 1 0 O. Aus dem yorigen 
neben dem folgendcn wie oben, in der Fraktion vom K p . J 5  140—143°. Trennung u. 
Reinigung iiber das Semicarbazon, C1 4 H i9ON3, F. 172°. Oxydation gibt l-Phenyl-4- 
methylcydopentancarbonsaure, C,3H j0O2, F. 124°. — l-Phenyl-4-methylcyclohexanon, 
Cj3H ]6 0 . Neben dem yorigen; ausschlieBlich in der Fraktion K p.15150—165°. F. 62°; 
Semicarbazon, C1 4 H 1 9 ON3, F. 217°. Oxydation gibt 3-Methyl-l-benzoylvaleriansaure. — 
l-Phenyl-l-oxy-2-a?ninocyclohexan, Ci2H 1 7 ON. Aus dcm Phenylcyclohexenoxyd m it 
Ammoniak unter Druek; F. 105°. Chlorhydrat, Ci2HjsONC1, F. 140°. Das entsprechendc 
sekundare Amin entsteht gleichfalls; konntc jedoch nicht rein erlialten werden. —
l-Phenyl-l-oxy-2-amino-4-melliylcyclohexan, Ci3H 1 0 ON. Darst. analog; K p . 1 7  185°; 
Chlorhydrat, C1 3 H 2 0ONC1, F. 135°. — Bis-(l-oxy-l-phenyl-4-methylcyclohexyl)-amin, 
C2 0H 3 6N. Noben dem yorigen, K p . J 5  220—230°; Chlorhydrat, C2SH 3 6NC1, F. 156°. —
l-Phenyl-l-oxy-2-dimethylaminocyclohexan, C1 4 H 2 1 ON. Aus Phenylcyelohexenoxyd u. 
Dimethylamin in Bzl. unter Druek, Kp.ls 172—173°; Chlorhydrat, CJ4 H 2 20NC1, F. 174°; 
Chlorhydrat der Benzoyherb., C2 1H 2 60 2NC1, F. 154°. — l-Phenyl-l-oxy-2-dimelliylamino-
4-methylcyclohexan, Ci5H 2 3ON. Darst. analog. F. 103°. Chlorhydrat, C1 6 H 2 10NC1,
F. 187°. Chlorhydrat der Benzoyherb., C2 2H 2 80 2NCI, F. 190°. (Buli. Soe. chim. Franco 
[4] 49. 1830—38. Dez. 1931.) B erg m an n .

Jeanne Levy und R. Pernot, Valenzbeanspruchung und Wanderungsleichtigkeit.
XIX. Mitt. Vergleich der Valenzbeanspruchung von Am yl und Isoamyl mit der von 
Wasserstoff. (XVIII. vgl. yorst. Ref.) Zum Vergleich m it don Ergebnissen der vorvorst.
XVII. J litt. untersuchon Vff. dic Oxyde des a-Heptens u. a-Isoheptens. Beide werden 
beim t)berleiten iiber Infusoricnerde boi 270—280° zu Aldehyden isomerisiert. Die 
Valenzbeanspruchung yon Amyl u. Isoamyl ist also groCer ais dio yon Wasserstoff. 
Dieselbe Folgerung ergibt sich aus der Tatsache, daC Isohepten unterjodige Siiure zum 
Jodhydrin der Formel C6Hn - CHOH- CH2J  anlagert. — Dio Athylenoxyde waren bereits 
von B ra u n  u. S c h irm a c h e r  (C. 1923. m .  1362) bzw. von D e to e u f  (C. 1922. III . 
40; das Prod. von R e s s e g u ie r ,  Buli. Soc. chim. France 16 [1914]. 184, diirfte unrein 
gewesen sein) beschrieben; Vff. haben sic mittels Benzopersaure hergestellt. Hepten- 
oxyd gab bei der Isomerisierung Onanthol (Semicarbazon yom F. 109°), Isoheptenoxyd 
Isolieptanal, Semicarbazon, C8H 1 RON3, F. 114°. Die Verb. ist jedcnfalls yerschieden yom 
Isoheptanon, (CH3 )2CH-CH 2 -CH2 -ĆO-CH3  (Semicarbazon F. 141—142°; D a rz e n s , 
Compt. rend. Acad. Sciences 140 [1905]. 132), das auch aus dem oben erwahnten Jod
hydrin des Isohcptens m it Silbernitrat erhalten wurde. (Buli. Soc. chim. France [4] 
49. 1838—40. Dez. 1931.) B eegm ann.

M. Tiffeneau, A. Orechow und Jeanne Levy, Valenzbcanspruchung und 
Wanderungsleichtigkeit. Die Valenzbeanspruchung des Benzylrestes. XX. Mitt. Unler- 
suchung des asymmetrischen Dibenzylglykols und des zugehorigen Athylenoxyds. (XIX. 
vgl. yorst. Ref.) Dureh die besonders geringe Valcnzbcanspruchung des Benzyls wird 
erkliirlich, daB im asymm. Dibonzylglykol das tertiare Hydroxyl abnorm fest ist. 
Wahrend konz. Sehwefelsaure yerharzend wirkt, fiihrt verd. Saure zum 1,1-Dibenzyl- 
athylenoxyd, das gleichfalls sohr stabil ist (mit angesauertem W. nicht das Glykol 
regeneriert, m it Chlorzink sich nicht umlagort). Analoges scheint stets einzutreten, 
wenn die beiderseitigen Substituenten, hier also Benzyl u. Wasserstoff, etwa gleiche 
Valenzbeanspruchung besitzen. Ob bei der Bldg. des Oxyds das tertiare oder das sekun
dare Hydroxyl hcrausgenommen wird, laBt sioh nicht entscheiden.

V e r  s u o h  e. Asymm. Dibenzylglykol, CleH 1 8 0 2. Aus Glykolsaureiithylester u.



3298 D . Or g a n is c h e  C h e m ie . 1932. I.

Benzyl-MgCl. Aus PAe.-Bzl. oder A. Nadeln, F. 100— 101°, K p . ; c 0  359—360°. —
l,l-Dibenzyldthylenoxyd, C1 (iH 1 8 0 . Aus dem yorigen m it 20%ig. Schwefelsaure oder 
wasserfreier Osalsaure. Nadeln, F . 75°. —  Dibenzylacetaldehyd, CJ6H 1 6 0 . Aus Benzyl- 
MgCl u. Methoxyessigester; Verseifung des primar gebildeten Athyliithers des Dibenzyl- 
glykols m it Ameisensilure. Reinigung iiber die Bisulfitverb. K p . 20 2 1 7—218°. Leicht 
oxydabel (zu Dibenzylessigsaure, F. 86—87°). Semicarbazon, C1 7 H 1 9 ON3, F. 122—123°; 
Oxim, C1 6 H 1 7 ON, F. 70—71°. — l,4-JHphenylbutanol-(2), C1 0 H 1 8 O. Aus /9-Phenylathyl- 
MgBr u. Phenylacetaldehyd. K p . J 9 190—220°; aus PAe. Nadeln, F. 41—42°. — 1,4-Di- 
phenylbutanon-(2), C1 0 H 1 0 O. Aus dcm yorigen m it Chromsaure u. Eisessig. Reinigung 
iiber das Semicarbazon, Cn H i9 ON3, Nadeln, F. 130—131°. F. 42— 43°. Oxim, C1 0 H 1 7 ON, 
scheint in 2 Formen zu existieren, A vom F. 120— 121° (vgl. G o ld sc h m id t u . K rczm ak, 
Monatsh. Chem. 22 [1901]. 665), B vom F. 80—85° (noch nicht ganz rein). (Buli. 
Soc. chim. France [4] 49. 1840—-46. Dez. 1931.) B erg m an n .

M. Tiffeneau und Jeanne Levy, yalenzbeanspruchung und Wanderungsleichtigkeit. 
XXI. Mitt. U ber die Desaminierung einiger Phenylaminoalkohole C0H5-CIIOH- 
GH(NH2)li. Intermediares Auftrelen von VinylalkohoUn. Bildung ton acyliertem Benzol 
ohne Umlagerung. (XX. ygl. vorst. Ref.) Die Desaminierung von Verbb. Ar-CHOH- 
CH(NH2)-R  h a t zwar weder fiir dic Frage der Valenzbeanspruchung, noch fiir die der 
Wanderungsleichtigkeit Bedcutung, kann aber iiber den Mechanismus der Dehydrati- 
sierung analoger Glykole AufschluB geben, insbesondere iiber die Frage, wann 
Vinylzwischenstufen auftreten. Uber diese kann aus obigem Aminoalkohol nur Ar - CO - - 
CH j-R entstehen, das in  den yier untersuchten Fallen (Ar =  C0H6, R  =  Athyl, Propyl, 
Isopropyl, Butyl) auch gefunden wurde — doch wiirde dasselbe Prod. gebildet werden,

. p,T t> wenn in dem intermediaren Radikal (nebenst.) der linkę Wasser-
r ' V ; stoff wandert. Vff. nehmen fiir die yorliegenden Falle Bldg.

0  : einer Vinylstufe an, die danach auch bei Glykolen — natiirlich
nicht bei allen — moglich ist. — l-Plienyl-2-aminobutanol-(l) 

CI0H 1 5 ON. Aus dem Oxiin des Phenylpropionylcarbinols m it Na u. A. oder m it Na- 
Amalgam oder endlich m it Nicltel u. Wasserstoff. K p . 2 5 120—130°. Chlorhydrat, 
F. 225—226°; Chloroaurat, F. 157°. Desaminierung liefert Butyrylbenzol (S o rg e , 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 35 [1902]. 1074). — l-Phenyl-2-aminopentanol-(l), Cn Hi,ON. 
Analog aus Phenylbutyrylcarbinol. Chlorhydrat, F. 170°. Desaminierung liefert
1 -Benzoylbutan (L a y ra n d , Buli. Soc. chim. France [3] 35 [1906]. 227). —  1-Plienyl-
3-methyl-2-aminobutanol-(l), Cn H 1 7 ON. Analog aus Phenylisobutyrylcarbinol. Chlor
hydrat, F. 159—160°. Desaminierung fuhrt zu Isovalerophenen (C laus, Journ. prakt. 
Chem. [2] 46 [1892]. 489). — l-Phenyl-2-aminahexanol-(l), C1 2 H 1 9 ON. Aus Phenyl- 
yalerylcarbinol. Chlorhydrat, F. 140—141°. Desaminierung ergibt 1-Benzoylpentan 
(S c h r o te r ,  Bor. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907], 1603). (Buli. Soc. chim. France [4] 49. 
1847—51. Dez. 1931. Paris, Lab. de Pharmacologie de la Faculte de Medecine.) B e rg .

G. Wittig und W. Hopf, Uber die Isomerisation des Tetraphenylbemstcinsaure- 
dinitrils. Tetraphenylbernsteinsauredinitril (I) dissoziiert — ebenso wie scin Tetra- 
p-methoxyderiy. (LÓw e n b e i n , C. 1926. I. 1155) — in hoclisd. Losungsmm. in Radi- 
kale, u. zwar in sd. Naphthalin (0,12-mol. Lsg.) zu 22%, in selimelzendem Campher 
(0,12-mol. Lsg.) zu 16%. In  bas. Losungsmm. (Anilin, Toluidin) yersehwindet die 
Farbę des Radikals beim Kp. plotzlich u. irreyersibel; I  geht in eine andere, bei 161° 
(statt 223—224°) schmelzende Yerb. iiber. An Red. durch das Lósungsm. ist bei diesem
F. nicht zu denken, weder zu Diphenylacetonitril noch zu Tetraphenylbernsteinsaure- 
dialdehydazin (II), schon deswegen nicht, weil die Rk. auch in tert. Basen eintritt. 
Es handelt sich um eine Isomerisierung. Das Isodinitril C2 8H 20N 2  gibt m it Permanganat 
in Aceton eine Verb. C2 7H 1 9 ON, die p-Benzoyltriphenylacetonitril (III) ist, wie sich 
zunachst aus der Tatsache ergibt, daB bei der Einw. von K-Na-Legierung (Aufnahme 
yon 4 Alkaliatomen), Hydrolyse u. anschlieBenden Cr0 3 -0xydation p-Dibenzoylbenzol 
entsteht, u. wie durch Synthese aus p-Benzoylbenzotrichlorid (IV) uber p-Benzoyl- 
triphenylchlormethan (V) bewiesen wurde. Das Isodinitril ha t danach Formel VI 
eines p-(Plienylnitrilomethyl)-triphcnylacetonitrils; es entsteht analog wie p-Benz- 
hydryltetraphenylmethan aus Hexaphenylathan. Ob die Isomerisation eine Rk. des 
Radikals Diphenylnitrilomethyl oder seines Dimeren ist, laBt sich noch nicht ent- 
scheiden; jedenfalls geniigt die Radikaldissoziation allein nicht zur Umlagerung, dazu 
muB eine bas. Substanz (Py., Diathylamin in Xylol oder auch Dimethylpyron auBer 
den schon erwahnten) yorhanden sein.

Y e r s u c h e .  p-(Phenylnitrilomethyl)-triphenylacetonitril, C2 8H 2 0 N 2  (VI). Aus I
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(Darst. nach V . M e y e r  u . K. v . A tjw ers , Ber. Dtsch. chem. Ges. 2 2  [1889]. 1227; 
aus Anisol Nadeln, F. 223—224° [Eintauchen boi 218°]) in bas. Losungsmm. (s. oben, 
ferner Dimethylanilin u. -p-toluidin) oder solehen m it bas. Zusatzen. Aus Eg.-Methanol 
F. 161—161,5°. Rcduktion u. Oxydation wie angegeben fiihrt zu p-Dibenzoylbenzol, 
F. 159—162°. — p-BenzoyltriphenylchlormelJian, C2 8H 1 9 0C1 (y). Aus p-Benzoylbenzo- 
trichlorid (IV, T h o rn e r ,  L ieb ig s Ann. 1 8 9  [1877]. 92), Bzl. u. Aluminiumchlorid. 
Aus Eg.-Acetylchlorid F. 123—125°. — p-Benzoyltriphenylcarbirwl, C2cH 2 0O2. Aus 
dem vorigen in Eg. m it W. aus Methanol oder Essigsaurc, F. 131—132°. LieB sich 
nicht aus p-Dibenzoylbenzol gewinnen, das stets an beiden Carbonylgruppen reagierte, 
cbensowenig aus Benzoylchlorid u. Triphenylacetonitril m it A1C13. — p-Benzoyltri- 
plienylacelonitril, C2;K 19ON (III). Aus V mit Quecksilbercyanid oder aus VI mit 
KMnO.i in Aceton. Aus Metlianol Schuppen, F . 122—123°. Reagiert nicht m it Nitro- 
phenylhydrazin in Eg. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 760—66. 4/5. 1932. Marburg, 
Chem. Inst.) B e rg m an n .

K. Ziegler und Ph. Orth, Zur Kenntnis des „dreiwerligen" Kohlcnstoffs. 
X I. Mitt. t/ber labile Radikalperozyde. (X. ygl. C. 1 9 3 0 . I. 3674.) Die Bldg. der 
Triarylmcthylsuperoxyde, die relativ stabil sind, diirfte kaum durch DreierstoB zu- 
stande kommen, sondern uber eine Zwischenstufo (Ar)3 C—O—O— verlaufcn, wie 
eine solche bekanntlich H a b e r  u . W lLLSTATTER (C. 1 9 3 2 . I. 778) im Wirkungs- 
mechanismus der oxydat. Enzyme annehmen. Die Bldg. eines labilen, stark  oxy- 
dierenden Peroxydś ergibt sich aus der K inetik der Sauerstoffabsorption durch Hexa- 
phenylathan, die Z i e g l e r  u. E w a l d  (C. 1 9 3 0 .1. 3674) studiert haben. Unter Beriick- 
sichtigung der bekannten Zerfallsgeschwmdigkeit des Athans konnte festgestellt werden, 
daB die Absorptionsgeschwindigkeit groBer ist ais die Zerfallsgeschwmdigkeit (bei 
1 a t Druck 2- bis 4-mal so groB), daB also ein Teil des Hexaphenylathans direkt m it 
Sauerstoff reagiert. Fiir letzteren Vorgang nehmen Vff. folgendcs Schema an:

R  • O • O — +  R - R — >- R - 0 ' 0 R  +  R — y  R — >  +  0 2  == R - 0 - 0 — y  
Analoges ergibt sich aus folgenden Beobaehtungen: Chloranil reagiert mit Phenyl-

p  t t_p  tt fluorenyl unter Bldg. von Tetrachlorhydrochinon-bis-9-phenyl-
■1̂ * - 6 4 fluorenyl]-athor (Formcl s. nebenst.). Das liiBt sich bei Ver-

C—C6 H6 wendung von etwas uberschussigem Chloranil quantitativ  fest-
q  stellen durch spektralphotometr. Best. des auf Zusatz von Di-
i methylanilin aus dem UberschuB entstehenden blauen, bei ). =

Cl_/ ' N —Cl 6400—6450 gut meBbaren Chinhydrons. Der formulicrte Kórper
I oi bcstandig, auch an der Luft — wenn nicht uberschussiges

^  ^  Phenylfluorenyl bzw. sein Dimeres vorhanden ist, also mit un-
q  zureiclicnden Chloranilmengen gcarbcitct worden war. Dann
i bildet niimlich eine solche Lsg. rasch Chloranil, wic man durch

C—C6 II6 Zusatz yon Dimethylanilin u. darauffolgendes Einschutteln von
tr  Luft feststellen kami ^tiefblauc Farbę). Es tr i t t  offenbar die Rk.

"I! l R-O-CoCli O-R +  Oo-— y- O =  CcCl4  =  O +  R O-O R
ein; u. zwar diirfte ein labiles Peroxyd des Phenylfluorenyls ais Glied einer Rk.-Kettc 
fungieren. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 5 . 628—31. 20/4. 1932. Heidelberg, Chem. Inst. 
d. Uniy.) B e rgm ann .

G. Wittig, W. KairiesundW. Hopf, Uber das p-BmzoyUriphmylmethyl. (Gleich- 
zciłirj ein Beilrag zur Valenzłautonierie ungesatligter Systeme.) Radikale, welche einer 
Valenztautomerie nach dem Schema A fahig sind, zeiclmen sich durch groBe Be- 
standigkeit aus, die fiir Aroxyle verstandlicli ist, fiir die Ketometliylformcn durch 
einen antioxygenen EinfluB der C =0-G ruppe auf das Radilcalatom erkliirt werden 
kann. Vff. untersuchen die Eigg. eines Radikals, in dem die C =0-G ruppe vom Radikal- 
Kohlenstoff durch einen Bzl.-Kern getrennt ist. Das p-Benzoyltriphenylmethyl (I) 
sollte dem Benzoyldiphenylmethyl (II, LowENBEIN u. ScHUSTER, C. 1 9 3 0 . I I . 1861) 
iihnlich sein; es wurde aus dem Chlormethan in Bzl. oder Chlf. mit Kupferbronze in
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tiefroter Lsg. erhalten, aus der es in dunkelroten Prismen krystallisiertc. Phenyljodid- 
clilorid liefert das Chlormethan zuriick. Das Radikal I  erweist sich dem Triplienyl- 
methyl ahnlicher ais dem Eadikal II, da 0 2 g la tt ein Peroxyd gibt. So wie p-Benzoyl- 
triphenylmethan m it Phenyllithium p-Benzhydryltriphenylcarbinol (III) liefert, ent- 
steht aus I  mit Phcnyllitlilum ein Carbinolradikal IV, das ais Peroxyd identifiziert 
wurde. Das Radikal II, das von 0 2 nicht angegriffen wird, wird von Phenyl-MgBr 
in anormaler Bk. zu Tripkenylilthanon reduziert. Ob trotz dieser Ergcbnisso in den 
Lsgg. von I  auch die tautomere Form V vorlianden ist, sollte auf absorptionsspektroskop. 
Wego festgestellt werden. (Die fiir die Ultraviolettabsorption sauerstoffempfindlicher 
Substanzen notwendige Apparatur vgl. im Original.) p-Benzoyltriphenylmethan u. 
p-Benzoyltriphenylchlormethan haben die gleiche Extinktionskurve wie Benzophenon 
(Maximum bei 330 /t/t [Carbonylbandc] u. 255 /i/i [Benzolbande]; die Absorptions- 
maxima sind nur um ca. 10 /t/t nach dem Sichtbaren verschobcn. Das Radikal I  da- 
gegen zeigt zuniichst eine betrachtlich groBeres Absorptionsfeld (bis 400 /t/i), ferner 
im Sichtbaren eine neue Bandę (Maximum 600 /t/i, steiler Abfall nach Rot), die sicher- 
lich dem Radikal-Kohlenstoff zukommt. Die Carbonylbande tr i t t  bei 340 /t/t auf, 
ist aber auffallend hoeh, wahrscheinlich weil sie auf den Kurvenabfall (nach dem 
Ultrayioletten) einer anderen Bandę m it dem Maximum bei 400 /i/t aufgesetzt ist. 
Diese u. eine weitere Bandę (bei ca. 550) lassen sich zunaclist nicht zuordnen. Ob 
sie zur Form V gehoren, kann aus der Verschicbbarkeit der Extinktionsmaxima bei 
Temp.-Anderungen u. beim Wechsel des Lósungsm. geschlossen werden. Bei Vor- 
liegen zweier Molekelarten im Gleichgewicht werden die Maxima bei Verlagerung 
des Gleiehgewiehts durch Temp.-Andenmg nur in der Hóhe, nicht in der Lage ver- 
schoben; handelt es sich nur um eine einzige Molekelart, die zu einer Deformation 
unter Verschiebung der Valenzelektronen befahigt ist, so wird eine Verlagerung der 
Kuryenschcitclpunkte eintreten. Boi Wechsel der Lósungsmm. kann auBerdem De
formation der Moll. durch das Solvens das Bild komplizieren. Vff. haben die Ver- 
iinderung der Nuance beim Ubergang von Bzl. (gelbstichig rot) in Chlf. (blaustichig 
ro t m it leuchtend roter Fluorescenz) yerfolgt; doch sind endgultige Feststellungen 
noch nicht getroffen.

. > C —C— > C —C — j  n t r  , n o _ /  \ _q< ^ 0 0 H6

A (i  ; (J 1  0 0  \ _ _/  Y< C ?Hs

I I  c 6 h 5• c o  • c < q 6 j j '  1 1 1  ( C e H ^ c - /  ^ - c i T t c j - r ^; 8 6

IV  (CaH6)aC - /  ^ - c ^ n ^  V c , h 5 • ę = < 0 = C ( C 6 H6,
OH ; Ó

V e r  s u c h e. p-Benzoyllriphenylmethyl, C2 8H i0O (I). Aus p-Benzoyltriphenyl- 
ehlormethan u. Itupferbronze in Chlf. oder Bzl., Ausfallen m it PAe. F. 170°. — p-Bcn- 
zoyltriphenyhmtliylperoxyd, C5 2 H?80 4. Aus dem yorigen mit 0 2. Krystallpulyer,
F. 175—177° (Zers.). — p-(Diphenyloxymeihyl)-triphenylmelhylperoxyd, C6 iH 5 0 O4. 
(entspr. IV). Aus I  m it Phenyllithium; Rk. m it Sauerstoff. Mkr. Pulver, F . 169 bis 
171°. — p-Benzhydryltriphenylcarbinol, C3 2H 20O (III). Aus p-Benzoyltriphenylmethan 
(Darst. aus dem Carbinol m it A. u. konz. H 2 S 04, F. 164°) u. Phenyllithium. Aus 
Methanol F . 131—134°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 767—76. 4/5. 1932. Marburg, 
Chem. Inst.) B e r g m a n n .

Sudhir K um ar B a n e rje e , Die Kondensalion von Acetbernsteinsaurediathylesler 
mit Phenolen. A cetb ern ste in sa u re d ia th y lester  (I) kondensiert sieh ebenso wie A cetessig -  
ester leicht m it Phenolen +  konz. H,SO., zu a-Pyronderivv. So cntsteiit bei der Einw. 
auf a-Naphthol 4-Methjd-l,2-a-naphthapyron-3-essigsaureathylcster (U). Diese Verb. 
gibt bei der Verseifung u. C02-Abspaltung 3,4-Dimethyl-l,2-a-naphthapyron, dessen 
Konst. durch Synthese aus a-Naphthol u. Methylacetessigester bewiesen wurde. Analog 
verlauft die Umsetzung m it Besorcin. Im  Gegensatz zu den Cumarin-4-essigsauren 
reagieren die aus I  u. Phenolen erhaltenen Cumarin-3-essigsiiuren nicht m it aromat. 
o-Oxyaldehyden nach der Methode von K n o e v e n a g e l ; der Unterschied laBt sich 
m it Hilfe der induzierten alternierenden Polaritaten erklaren. Die Kondensation laBt 
sich aber nach dem PER K IN schen Verf. erzielen. — Acelbernsleinsduredidthylesler (I). 
Die Darst. aus Na-Acetessigester u. CH2C1' C0 2C2Hc; n ach  R u h e m a n n  (Journ. chem . 
Soc., London 71 [1887], 330) wird yerbessert. K p . 2 5 150°. — 4-Methyl-l,2-a-naphtha-
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I  CH3 • CO • CH(C02CaII5) • CH.
CO

0,-''”'>sj|« C • CHj • COjCjH j

II A  J-C • CH, III

pyron-3-essigsduredthylesler, C1 8 H ,80 4  (II), aus I u. a-Naphthol in konz. H 2 S 04. Nadeln 
aus yerd. A., F. 137°. Durch alkoh. KOH 4-Methyl-l,2-a.-naphthapyron-3-essigsdure, 
C1 6 I I 1 2 0 4, Blattchen aus Eg., F. 258°. AgC,8Hn 0 4. — 3,4-Dime.thyl-1,2-<x-naphthapyron, 
C1 5 H 1 2 0 2, aus 4-Methyl-l,2-a-naphthapyron-3-essigsaure beim Erhitzen iiber den F. 
oder aus a-Naphthol u. Methylacetessigester. Nadeln aus Eg., F. 199°. — 7-Oxy-
4-melhylcumarin-3-essigsduredthylester, C1 4 H 1 4 0 6, aus Resorcin u. I  in H 2 S 04. Nadeln 
aus A. +  Aceton, F. 162°. Acelyherb., C1 8 H 1 8 0 8, Blattchen aus verd. A., F . 98°. 
Benzoylverb., C2 1H 1 8 0 8, Tafeln aus A., F. 127°. Methylather, C1 6 H 1 8 0 6, Tafeln aus 
verd. A., F. 78°. — 7-Oxy-4-indliylcumarin-3-essigsaure, C1 2 H 1 0 O5, aus dem Ester m it 
alkoh. KOH. Nadeln aus verd. A., F. 268°. AgC1 2 H 0 O6. Anilid, C2 2H i,0 3N, aus dem 
Ester u. sd. Anilin. Nadeln aus Eg., F. 285°. — 4-3Iethyl-3-[cumarinyl-(3)]-l,2-o:- 
naphtliapyron, C2 3H 1 4 0 4 (III), aus dem Na-Salz der 4-Methyl-l,2-a-naphthapyron-
3-essigsaure beim Erhitzen m it Salicylaldehyd, Na-Acetat u. etwas J , erst auf 120°, 
dann auf 180°. Krystalle aus Pyridin, F. 311°. — Verss., I I  m it Salicylaldehyd in Ggw. 
von Piperidin umzusetzen, waren erfolglos. (Journ. Indian chem. Soc. 8 . 777—82.
1931. Caleutta, Seottish Church College.) Os t e r t a g .

Heinrich Biltz und Paul Nachtwey, tlber die Bereilung von Dimethylalloxantin. 
Vff. weisen naeb, daB im Gegensatz zu den Angaben von B llL M A N N  u . M y g in d  
(C. 1 9 3 0 . II. 1376) die von B i l t z  (Bor. Dtsch. chem. Ges. 4 5  [1912]. 3674) angegebene 
Vorschrift fiir Dimethylalloxa,ntin zuverlassig ist. Wesentlich ist die genaue Befolgung 
der Angaben bzgl. der Red. des aus Theobromin zunachst entstehenden Methylalloxans 
u. Berucksichtigung der Neigung des Dimethylalloxantins zur Bldg. iibersattigter 
Losungen. Die so erhaltenen Praparate erwiesen sieh ident. m it einem aus Methyl- 
alloxan u. Methyldialursiiure in ausgekochtem W. hergestellten Prod., bei langsamer 
Krystallisation Prismen odor Tafeln m it rhomb. Flachen, F . 210—215° (Zers., Gelb- 
farbung ab 195°). Methyldialursiiure hingegen bildet ais H ydrat Faserbuschel, F . 167 
bis 168°, wasserfrei (aus A.). Rhomboeder, F . 184—185° (oline Zers., ab 200° Rot- 
fiirbung). Da Dimethylalloxantin m it 4 H aO krystallisiert ( M a ły  u . A n d r e a s c h ,  
Monatsh. Chem. 3 [1882]. 107), kann es analyt. von Methyldialursaure untersehieden 
werden. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 5 . 565— 67. 6/4. 1932. Breslau, Chem. Inst. d. 
Univ.) B e r g m a n n .

Remo de Fazi, F. MonJorte und F. Pirrone, tlber die chemische Konstilution 
des Choleslerins. V II. Mitt. Einwirlcung von Silber- und Kupferchlorid auf Cholestcrin. 
(VI. vgl. P i r r o n e ,  C. 1932. I. 2721.) Vff. besprechen die Methoden zur Dehydro- 
genation des Cholcsterins u. dio bei den Verss. zur Aufspaltung bisher erhaltenen Prodd. 
(Literatur im Original). Besonders interessiert eine Arbeit yon M a u th n e r  u . S u id a  
(Monatsh. Chem. 17 [1896]. 42), die beim Erhitzen von Cholesterylchlorid HCl-Entw. 
u. Zers. bemerkten. Durch fraktionierte Dest. erhielten sie geringe Mengen einer Verb. 
vom Kp. 110— 130° u. einer Substanz yom Kp. 355—370°. E rstere erwies sieh ais 
Gemiseh von Octan u. Octylen, letztere ais KW -stoff C19H„S. Vff. interpretieren dieses 
R esultat folgendermaBen: Wenn dem Cholesterylchlorid Formel I  zukommt, so entsteht 
durch HCl-Abspaltung ein Cholesterylen II, u. durch Abspaltung der groBen Seitenkette 
entweder Isooctan u. KW -stoff Olal l 2(., oder 2-Metbylhepten-(6) u. KW -stoff CJSH2S 
(vgl. H). Die yon M a u th n e r  u . S u id a  erhaltene Fraktion vom Kp. 110—130° kónnte 
Isooctan u. 2-Methylhepten enthalten haben, die Fraktion yom Kp. 355—370° das 
Oemisch der KW-stoffe ClaH 2a u. ClttI I2R. Die Verss. von M a u th n e r  u. S u id a  werden 
wiederholt. Dureh 2-std. Erhitzen von Cholesterin m it CuCl2  auf 240—260° wird ein 
oliges Prod. erhalten, aus dem neben einem harzigen Prod. Cholesterylen (F. 78°), eine 
Vcrb. yom F. 193° u. eine vom F. 201° isoliert werden konnten. Der Verb. vom F. 201° 
geben Vff. die Formel C1 9 H 3 0 O. Sie liefert boi der Einw. von Brom in Chlf. eine Verb. 
ClfjH30OBr2, F . 166—167°, u. eine Verb. (C13H30O)2Br2, F. 152—153°. Acetylderif. der 
Verb. vom F. 201°, F . 191—193°. Durch Verseifen konnte die Verb. yom F. 201° wieder- 
gewonnen werden. Aus diesen Rkk. ergibt sieh, daB die Verb. yom F. 201° die sek.
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u
Alkoholgruppe des Cholesterins, die unyeranderte Doppelbindung u. den tetranuclearen 
Rest des Cholesterins, somit wahrscheinlicli die chem. Konst. des Cholesterins ohne die 
groCe Seitenkette aufweist. Beim Erhitzen von Cholesterin m it AgCl auf 250—260° 
konnte nur Gholeslerylen u. ein harziges Prod. isoliert werden. (Gazz. chim. Ital. 62. 
108— 18. Febr. 1932. Messina, Univ.) F i e d l e r .

Remo de Fazi und Laura de Fazi Guerci, Ober die chemische Kcmstiłution des 
Cholesterins. V III. Mitt. Einuńrkung von o-Iiresol und von Salzsaure au f Cholesterin. 
(VII. vgl. vorst. Ref.) Vff. lassen Cholesterin u. o-Kresol in konz. wss. HCl-Lsg. 4 Stdn. 
bei gewohnlicher Temp. miteinander reagieren. AuCer uiwerandcrtem Cholesterin u. 
unycrandertem o-Kresol werden 4 Substanzen isoliert: geringe Mengen einer Verb. 
Ct7H„OCl, F. 136— 137°. Zu etwa 40% des angewandten Cholesterins eine ahnliche 
Verb. C^H^OCl, F . 158— 158,5°. Spuren einer Verb. vom F. 161— 163°. Ferner eine 
braune, olige Substanz m it Kresolgeruch. Vff. nehmen an, dafi sich zuerst Additions- 
yerbb. von Cholesterin m it HC1 bilden, die dann weiter mit o-Krcsol reagieren u. Hydro-

HC-OH CH, H-C-OII CH2

chólesteryl-o-kresol (I) liefern, u. zwar je mehr, je langer die Rk. dauert. Es werden zu- 
nachst die Additionsprodd. yon Cholesterin m it HC1 untersucht. Das bisher einzige 
Cholesterinhydrochlorid wurde von M a u t h n e r  (Monatsh. Chem. 27 [1906]. 306) her- 
gestellt, der es Cholesterinhydrochlorid oder Chlorcholestanol nannte u. F. 154—155° 
angibt. Es wurde von W iNDAUS u. Mitarbeitern (C. 1927. I. 3197) in Allocholesterin 
iiborfiihrt. Unter denselben Bedingungen entsteht aus dem yon Vff. je tzt gewonnenen 
Hydrochlorid vom F . 136—137°, sowie ebenfalls bei Einw. yon AgN03  Cholesterin u. 
eine Verb. vom F. 138— 140°, anscheinend Meiacholesterin. Hierdurch zeigt sich, daB 
die beiden Cholesterinhydrochloride yerschiedene chem. Konst. besitzen miissen. Fiir 
das Cholesterinhydrochlorid vom F. 158— 158,5° wird die Konst. eines 13-Chlordihydro-
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alloclwlastcrins (II) angenommen. Durch G-std. Koelicn m it K-Acetat in absol. A. wird 
es in Allochohsterin, F . 116—117°, iiberfuhrt. Dio Verb. vom F. 136—137° erweist sich 
ais 7-Chlordihydrochohslerin\(\\\). Boi der Einw. von K-Acetat in absol. A. entsteht 
Cholesterin, F . 144—147°, u. eine Verb. vom F. 138—140°, scheinbar Metacholesterin, 
yielleieht abcr auch ein neues Isomeres des Cholcsterins. Bei der Einw. von AgN03 

auf 13-Chlordihydroalloeholesterin entsteht neben geringen Mcngen nicht untersuchter 
Prodd. Choli.ste.rin u. etwas Allocholesterin. Unter denselben Bedingungcn wird aus 
7-CMordihydrocholesterin neben geringen Mengen anderer Prodd. Cholesterin u. wenig 
Metacholeslerin erhalten. Beim Erhitzen beider Hydrochloride in yerschiedenen 
Losungsmm. entsteht m it oder ohne Ggw. von Cu Cholesterin. (Gazz. chim. Ital. 6 2 . 
118—26. Febr. 1932. Messina, Univ.) F i e d l e r .

A. Guiteras, Ziro Nakamiya und H. H. InhofJen, Uber die Einwirkung einiger 
Oxydationsmiltel au f Derivate des Ergosterins. I. O x y d a t i o n s v e r s u c l i e  m i t  
O z o n .  Die durch Umlagerung m it HC1 gebildeten Isomeren des Ergosterins, das Ergo- 
sterin B 1 u. B 3, die Ultrayiolettbestrahlungsprodd. Lumisterin, Vitamin D2 u. die 
Suprasterine I  u. I I ,  ferner dio Maleinsaureanhydrid-Additionsprodd. des Ergosterins, 
des Deliydroergosterins u. des Tachysterins liefern bei der Oxydation mit Ozon Isopropyl- 
methylacetaldehyd (I), wie dies fur das Ergosterin selbst R e i n d e l  u . K i p p h a n  (C. 1 9 3 2 .
1. 2049) zeigten. Daraus folgt, da<3 bei der Isomerisation mit Mineralsauren u. durch 
Ultrayiolettbestrahlung dio in der Seitenkette yorhandene Doppelbindung an derselben 
Stelle verbleibt u. daB das System konjugierter Doppclbindungen, das im Ergosterin 
u. Dehydroergosterin vorhanden ist u. Maleinsaureanhydrid zu addieren yermag, nicht 
mit der Doppelbindung der Seitenkette in Beziehung steht. Auch das bei der Hydrierung 
des Ergosterins m it Na u. A. gebildete Dihydroergosterin liefert bei der Ozonisierung I. 
Dic Hydrierung m it Na u. Alkohol setzt daher erwartungsgemaB an den konjugierten 
Doppelbindungen des Ringsystems an. Das aus Ergosterin durch katalyt. Hydrierung 
entstandene Teirahydroergosterin (a-Ergostenol) liefert m it Ozon kein I  (sielic auch 
R e i n d e l  u . K lPPH A N , 1. c.); die Doppelbindung der Seitenkette ist abgesatt. Ais 
Formei fiir Ergosterin ist C2 8H410  gcwahlt (W lNDAUS u. A. LUTTRINGHAUS, Nachr. 
Ges. Wiss., Góttingen 1932). Ozonisiert wurde das Sterin oder sein Acetat in der 
10-fachen Menge Eisessig m it uberschiissigem 6 °/0 ig. Ozon bei Zimmertemp. F . des 
Semicarbazons yon I: 129—130°; [oc] d 14 =  —52,2° (Alkohol). I  racemisiert sich bei 
langerem Stehen in schwach alkal. Lsg.

II. O x y d a t i o n s v e r s u c h e  m i t  C h r o m s a u r e a n h y d r i d .  Bei 
der Oxydation yon a-jErgostenolacetat u. von Ergostanol m it Chromsaureanhydrid in 
Eg. entsteht ein fliichtigcs, opt.-akt. Keton m it 9 C-Atomen. Semicarbazon'. F. 156°; 
[oc] d 18 =  —16,45° (CHCI3). Mit Jod u. KOI! gibt das Keton Jodoform, besitzt also 
yermutlich die Gruppe COCH3. Da es aus der Seitenkette des Ergosterins hervor- 
gegangen ist, muB es die Gruppierung (CH3 )2CH'CH(CH 3 )'C H 2— enthalten u. muB 
demnach die Formei {CHĄ2CH ■ CI1(CH^) ■ C1I2■ CII2■ CO■ C1I:I besitzen. E in racem. 
Keton dieser Formei, das Dihydrothujaketon, wurde von O. W a l l a c h  ( L ie b ig s  Ann. 
3 8 1  [1911]. 81) beschrieben; es ist der opt.-akt. Komponento sehr ahnlich. — Chole
sterin gibt bei der Osydation m it Cr0 3 das Meihylisohexylketcm (A. W lN D A U S u. R e s a n ,  
Ber. Dtsch. chem. Ges. 46 [1913]. 1246). Aus einem dem Sitosterin ahnliclien Sterin 
aus Riibol erhielt R e s a n  (Diss., Freiburg i. Br., 1915, S. 20) ein Keton m it 10 C-Atomen. 
Da Cholesterin 27, Ergosterin nach W lN D A U S u. L u t t r i n g h a u s ,  1. c., 28 u. Sitosterin 
nach SANDQUIST u. BENGTSSON (C. 1 9 3 1 . II. 2743) 29 C-Atome enthalten, wird die 
Moglichkeit erwogen, daB das 4-Ringsystem in den 3 genannten Sterinen ident. u. nur 
die Lange u. der Bau der Seitenketten yorschicden ist.

I II . O s y d a t i o n s T e r s u c h o  m i t  S a l p e t e r s a u r e .  Es wird gezeigt, 
daB dio Saure, welche R e i n d e l  u . N i e d e r l a n d e r  (C. 1 9 3 0 . II. 3419) boi der Oxy- 
dation von Ergosterin m it h., lconz. Salpetersaure erliieltcn, keine Cyclopentadientri- 
carbonsiiure ist, wie dic genannten Autoren yermutoten, sondern eine Metliylbenzol-

tetracarbonsaure der Formei I oder
II. Gegen Permanganat ist diese 
Saure, entgegen den Angaben yon 
R e i n d e l  u . N i e d e r l a n d e r  
(1 . c.) unbestandig; es entsteht 
Benzolpentacarbonsdure. yerm ut
lich ist im Ergosterin ein Sechs- 

ring mit einem System konjugierter Doppelbindungen yorhanden, der bei der Einw.

COOH COOII

COOH — COOH
H 3C — COOH H O O C - l ^ ^ - C H ,  

COOII COOH
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von starker Salpetersaure zum Benzolring deliydriert wird. Aucli Lumisterin u. Dehydro- 
ergosterin geben bei der Oxydation m it Salpetersaure Methylbenzoltetracarbonsaure, 
nicht dagegen Ergosterin 22, u. B3 u. das reine krystallisierte anlirachit. Vitamin ( Viła
mi ji D2). (L i e b i g s  Ann. 494. 116—26. 20/4. 1932. Góttingen, Allgem. Chem. Univ.- 
Labor.) W a g n e r -J a u r e g g .

Ziro Uraki, Photobiologische Eigenschaften der Gallensdure. I. Bildung der (1-Chol- 
siiure aus Cholsaure durch Uliraviolettstrahlen. Auf Grund des gcnet. Zusammenlianges 
von Sterinen u. Gallensauren (YONEMURA, C. 1927. II. 285), u. auf Grund der Tatsache, 
daB die Wintergalle von Króten (dio im Wintcrschlaf ja vom Sonnenhcht nicht getroffcn 
werden) aus rechts-, die Sommergalle aus linksdreliender Bufodesoxycholsaure besteht, 
untersucht Vf. den EinfluB yon Quarzquecksilbcrstrahlen auf Cholsauremethylester 
in Chlf. Es t r i t t  Gelbfarbung, Verminderung des spezif. Drehung bis zu einem kon- 
stanten Endwert u. Erhóhung der Lóslichkeit in Methanol ein (ahnlich wie beim Ergo
sterin). Es wurde durch fraktionierte Krystallisation (i-Clwlsauremethylester, F. 162°, 
[a]ir° =  +25,0 (in Chlf.) erhalten, der m it Digitonin nicht fiillbar war, dio P e t te n -  
k o p e r - ,  N ak ag aw a- u. die HAMMERSTEN-Rk. fiir Cholsaure gab, die M ylius-RIc. 
hingegen nur verzógert. Neben unverandertem Cholsaureester wird (durch Verseifung) 
ein gelbes Harz erhalten, das in A. 1. ist u. ein yiel groBeres Mol.-Gew. bei der Titration 
zeigt ais Cholsaure (591,7 s ta tt 408,3). Hydrolyse des /3-Esters m it 6 %ig. Kalilauge 
liefertc nur a-Cholsaure. Vf. nimmt an, daB im Ring I I I  die sekundare Alkoholgruppo 
einen Konfigurationswechsel bei der beobachteten Umlagerung erleidet. Das wird 
durch die Beobachtung gcstiitzt, daB Desoxycholsaureester sich nicht isomerisiert u. 
daB Cr03-Oxydation aus a- u. /S-Cholsauremethylester denselben Dehydrocholsaure- 
methylester liefert, der auch aus Dehydrocholsaure u. Diazomethan entsteht. Chol- 
silure in A. u. Na-Cholat in W. werden durch ultraviolette Strahlen nicht verandert. 
(Ztsclir. physiol. Chem. 207. 16—24. 20/4. 1932. Okayama, Japan. Physiol.-ehem. 
Inst.) B e rgm ann .

W. Borsche und B. K. Blount, Untersuchungen uber die Bestandteile der Kawa- 
mirzel. X II. Mitt. Uber Yangonalacion und 'Triacetsaure. (XI. vgl. C. 1930. II. 3159.) 
Yangonin, Ci5 H u 0 4  (I), liiBt sich iiber das Yangonalacton Cu H 1 2 0., (H) (aus O-Acetyl- 
yangonalacton [JLII] aus I  bzw. Yangonasaure) synthetisieren (vgl. IX . Mitt. C. 1929.
II . 2684). An Stello von HI, CjJI^O s, F. 133°, war 1. c. ein Isomeres („Acetyliso- 
yangonalacton"), F. 185—186°, erhalten worden, das nunmehr auch aus ILI oder direkt 
aus II m it Essigsaureanhydrid u. Pyridin dargestellt wurde, analog dem tlbcrgang der 
Triacetsaure (IV) in Dehydracetsaure (V), u. also das letzterer cntsprechende G-Acetyl- 
deriv. des Yangonalactons (p-Methoxystyryl-6-acetyl-3-pyro7ion-2,4, VI) darstellt. Dics 
folgt auch aus der Rk. zwischen VI u. Phenylhydrazin, die ólme Acetylabspaltung 
in Eg. nach C1 0 H 1 4 O5 +  2 C6 H 5 -N H -N H 2 =  Cn U u OsN A (F. 265—266°, IX) +  2 H 20  
yerlauft. IX kann auch iiber die isomeren Zwischenstufen VII, C'2 2//„0O,,i\ r 2 (durch 
Kochen der Komponenten in aąuimolaren Mengen in A., F. 185—186°) — /■ VIII (durch 
Umlagerung von VII durch Eg., F. 185°) — ->- IX (aus VHI in Eg. m it 1 Mol. Phenyl
hydrazin) erhalten werden. Bei der katalyt. Hydrierung wird IH entacetyliert, VI 
liefert dagegen ein Dihydroderiv., C1 0 H 1 (iO5  (VI, C9 Hn O sta tt C9 H 9 0) (1. c.), das jetzt 
auch aus Dihydroyangonalacton durch Acetjdieren dargestellt wird, gegen Phenyl
hydrazin sich wie die nicht hydrierte Verb. verhalt u. durch rauchende HC1 in Methyl-
2-[fi-p-methoxyphenyldthyl]-6-pyron-4, C1 5 H 1 6 0 3  (X), F. 93°, nach Entwasserung 122°, 
ein dritter Beweis fiir die Konst. yon VI. Acylierung von H in Pyridin m it Benzoyl- 
u. Cinnamoylchlorid gibt kein C-Acylderiy.; m it Phenylhydrazin in Eg. bildet sich 
nach: II +  2 C0H 5 'NH -N H„ =  C26H ,,0 2N, -f  2 H„0 wohl das Phenylhydrazid der 

CO CO CO
H C ^ ^ C I I ,  H C ^ ^ C H

11 R-C'i J c O  111 R - c l  JC-O -CO  
O O ć u ,
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Phenyl-l-[7nelhoxy-4-styryV\-5-pyrazolylessigsdure-3 (XI, R  =  C9 H 9 0), F. 166— 168°, 
zweimal aus A., F. 174°. Mit Diazobenzol kuppeln I I  u. sein Dihydroderiy. in soda- 
alkal. Lsg. zu lebkaft gefarbten, soda-unl. Azoverbb., die m it Phenyl hydrazin zu den 
farblosen Phenylhydrazonen von 1,5-disubstituierten Pyrazolyl-3-glyoxylsaurephenyl- 
hydraziden (XII) zusammentreten. Beide Lactone kondensieren sich auch in Eg. m it 
aliphat. u. aromat. Aldehyden, doch sind die (besonders leicht zuganglichen) vom
CH,0 abgeleiteten Prodd. der Anhydrisierung zu Stoffen m it 3 kondensierten Pyron- 
bzw. Pyranringen (XIII), die der von VORLANDER u. K a l k o w  (L i e b i g s  Ann. 309 
[1899]. 384) beobachteten Bldg. yon Octohydroxanthendionen entsprache, nicht zu- 
ganglich. — Triacetsaure (IV) (H. Weber), F. 185°, aus V m it 90%ig. H 2 S04, wurde 
m it Diazomethan zu Methyl-2-methoxy-6-pyron-4 (F. 81°), m it Benzaldehyd zu Benzal- 
bistriacetsaure, Ch H 1 6 0 , C6H,;-CH-(C0H5()3)2, F. 215°, kondensiert u. m it Diazobenzol 
zu Benzolazotriacetsaure, C1 2 H 1 0 O3N2, F. 188—189°, gekuppelt, welche sich m it 2 Moll. 
Phenylhydrazin zu einer Verb. C2 4H 2 2ON„ (XII, R  =. CH3), F. 183—184°, yereinigtc. 
Mit Phenylhydrazin lieferte IV die krystallisierte Verb., C1 8 H 1 8 ON4, F. 153—155°, ver- 
mutlich das Phenylhydrazid der Melhyl-5-phenyl-l-pryrozolylessigsaure-3 (XI, R  =  CH3), 
von COLLIE (Journ. chem. Soc., London 59 [1891]. 607) yielleicht in unreiner Form 
erhalten. Methylenbistriacetsaure, C1 3 H 1 2 0 6  (aus IV u. CHaO, F. 251°; Diacelylderiv.,
F. 192°) wird m it 2 Moll. Diazobenzol zu Benzolazotriacetsaure, F. 188—189°, ge- 
spalten; dem RingschluB naeh VORLANDER (s. o.) ist sie nicht zugiinglich. — O-Benzoyl- 
yangonalacion, C2 1H 1 6 Os, F. 147°; wird von KOH in CH3OH bei Raumtcmp. gespalten. — 
O-Cinnamoylyangonalacton, C2 3H 1 8 0 5, F. 157°; ebenfalls lcicht spaltbar. — Verb. 
C20H 1 0 O4N2, aus I I  u. Diazobenzol, F. 233—234°; gibt m it CH2N 2 ein Harz, m it Phenyl
hydrazin terb. C3 2 H 2 80 2N 6 (vgl. XII), von 100° ab zu einem zahen Harz zusammen- 
schmelzend. — Methylenbisyangonalacton, C2 9H 2 40 8, F. 269° (Zers.), aus n  u. CH20. 
Monoacetylderiv., F. 252°. — Metliylenbisyangonin, C3 1 H 2 80 G, aus I  u. CH20 , F. 253 bis 
254°. — O-Acetyldihydroyangonalacton, C1 0 H 1 0 O5 , F. 64°. — C-Acetyldihydroyangona- 
lacton (,,Dihydroacetylisoyangonalacton“ ), F. 107—108°. Aus dem O-Isomeren oder 
direkt aus Dihydroyangonalacton m it Acetanhydrid +  Pyridin. Gibt m it Phenyl
hydrazin a) das n. Phenylhydrazon, C2 2H 2 20 4N 2 (VII, R =  CH3 0-C 6H 4 -CH2 -CH2),
F. 161°, b) die isomere Pyrazolcarbonsaure, C2 2H 2 20 4 N 2 (VIII, R  =  C9H n O), F. 8 8 °, 
c) das Phenylhydrazon der Pyrazolcarbonsaure, C28H 2 80 3N 4 (IX, R  =  CoH^O), F. 222°. — 
Benzolazodihydroyangonalacton, C20H ]8O4N2, F. 154°. — Methylenbisdihydroyangona- 
lacton, farbloses Harz; Monoacetal, C3 1 H 3 0 O9, F. 162°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 
820—28. 4/5. 1932. Frankfurt a. M., Univ.) H e l l r i e g e l .

E. Biochemie.
Ludwig Nicolai, t)ber Sicht ba mm chung, Verlauf und chemische Kinetik der Oxy- 

hainoglobinreduktion im  lebenden Oewebe, besonders in der menschlichen Haut. Es wurde
XIV. 1. 217
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Yersucht, die Dissoziation des Oxyhamoglobins im lebenden Gewebe zu messen, Aus 
dem Licht einer KROMAYER-Quarzlampe wurden die Linien 759 ,1 . 577 ,0  u. 546,1  fjj-i 
durch Filter isoliert. Die Red. des H b-0 2 in einer abgeklemmten Schwimmhautpartie 
der menschlichen Hand wird durch die Intensitatsanderung des nichtabsorbierten 
mono- oder dichromat. Liehtes m it der Zeit verfolgt. Hierzu wurde ein neues photo- 
metr. Prinzip venvendet: Durch period. Unterbrechung des zu messenden Lieht- 
stromes wird der in einer Cs-Photozelle auftretende elektr. Strom so gestaltet, daB 
er mittels Niederfrequenzverstarkern verstarkt u. nach Gleichriohtung leicht gemessen 
werden kann. In  Ubereinstimmung m it den in yitro an verd. Hb-Lsgg. von ROUGHTON 
u. HARTRIDGE erhaltenen Befunden wird ein monomolekularer Verlauf der H b 0 2-Red. 
gefunden. Jene Autoren bestimmten die Halbwertzeit des Vorganges in vitro zu
0 .025  sek. Vf. findet sie in vitro zu 8 sek. Dies sprieht unter Beriicksicktiguńg der
mittleren Capillarenlange u. Blutstrómungsgeschwindigkeit fur einen geringen Grad 
der Ausnutzung des der H aut dargebotenen Sauerstoffs. (PFLUGERs Arch. Physiol. 
229. 372— 84. 15/2 . 1932. Góttingen, Univ.) S t e r n .

G. Frank und S. Salkind, Einige Bemerkungen zur Arbeit von M . Moissejewa-. 
„Zur Tlieorie der mitogenelischen Strahlung.1' Die K ritik von M . MOISSEJEWA (C. 1932.
1. 1102) an der Methode von GURWITSCH wird ais unbereehtigt zuriickgewiesen.
(Biochem. Ztschr. 246- 247—48. 15 /3 . 1932. Leningrad.) K r e b s .

A. Gurwitsch und L. Gurwitsch, Die mitogenelisćhe Speklralanalyse. IV. Mitt. 
Das milogenelische Spektrum der Nucleinsaurespaltung. (III. vgl. C. 1931. II. 3349;  
vgl. auch C. 1932. I. 242 .) Das , .nucleolyt. “ Spektrum des Carcinombreies u. des 
Cornealepithels fallt gegenuber den bisher studierten glykolyt., oxydativen u. proteolyt. 
durch seine relative Langwelligkeit auf. Die zwei Streifen von je 20 A Breite (2460  
bis 2480 u. 2480—2500) erweitern in bedeutendem Mafie die bisher bekannte Grenze 
der biol. mitogenet. Strahlung. Der optimale W ert fiir die nucleolyt. Strahiung der 
beiden Gewebe scheint ca. 6 — 8  Minuten zu betragen, fiir das glykolyt. Spektrum ca.
2 Minuten. (Biochem. Ztschr. 246. 124—-26. 15 /3 . 1932. Leningrad, Inst. f. experim. 
Medizin.) SlMON.

A. Gurwitsch und L. Gurwitsch, Die Fortleitung des mitogenetischen Effektes iii 
Lósungen und die Besiehungen zwischen Fermenttatigkeit und Strahlung. (Vgl. vorst. 
Ref.) Die spektrale Zus. der angeregten u. fortgeleiteten Sekundiirstrahlung der Nuclein- 
saure ergab eine yollstandige t)bereinstimmung m it dem durch Fermentspaltung der 
Carcinomnuclease gewomienen Spektrum. Beaehtenswcrt ist der Umstand, dafi bei 
Bestrahlung m it 3220 A das angeregte Spektrum in seiner Totalitat kurzwelliger ais 
das anregende Licht ist. Nach Ansicht der Vff. ist die Fermentwrkg. durchaus nicht 
immer eine „Kontaktwrkg.“, sondern eine Kettenrk. (,,Fernwrkg.“ ), der eine gegen- 
seitige Anregung der Moll. durch Anstrahlung zugrunde liegt. (Biochem. Ztschr. 246. 
127—33. 15 /3 . 1932. Leningrad, Inst. f. experim. Medizin.) SlMON.

Ej. Enzym cfcem ie.
Albert Wassermann, Ubertragung von perozydisch gebundenem Sauerstoff auf 

Schwefelwasserstoff durch Eisen. (Vgl. C. 1931. II. 2986.) Die Oxydationsgeschwindig- 
keit von H sS durch H 20 2 ist von der Anwesenheit von Katalysatoren abhangig. Ins- 
besondere ist Eisen ais FeCl3  zugesctzt, sehr wirksam. Auch Uamin beschleunigt. 
Die Oxydation von H 2S liefert S u. H 2 S04. Da die enzymat. Wirksamkeit der Per- 
oxydase (eine Eisen-Porphyrinverb., vgl. K u h n , H a n d  u .  FLORKIN, C. 1932. I. 1675) 
durch H ,S gehemmt werden kann, soli in solchen Systemen keine peroxydat. 0 2-Uber- 
tragung auf H sS erfolgen. (Ber. Dtseh. chem. Gos. 65. 704—05. 4 /5 . 1932. Heidel
berg, Kaiser-W ilhelm-Institut f. med. Forsch. Inst. f. Chemie.) SCHOBERL.

Mario Ghiron, Enzyme und Immunitdt. Vf. beobachtete vermindertes u. ver- 
iindertes Wachstum von Tuberkelbazillen auf Kulturmedien, denen an Stelle des Gly- 
eerins eine Lsg. von Zeftercs/erasepraparaten vcrschiedener Tiere (bereitet nach W lLL- 
STATTER) in Glycerin zugesetzt war. Die Resistenz der derart gezuchteten Bazillen 
gegenuber Siiuren erwies sieh ais herabgcsetzt. Enzymhaltige Bouillonkulturen von 
Tuberkelbazillen wurden von Meersehweinehen im Gcgensatz zu nicht enzymhaltigen 
K ulturen selbst bei wiederholter Inokulation ohne Schaden vertragen. Die Einbringung 
des Enzyms in yerkaste tuberkulose Herde bewirkte rasche Hydrolyse u. Reinigung 
der K avitat. (Journ. trop. Medieine Hygiene 3 4 . 164—66. 1931. Rom, Univ.) S t e r n .

Robert Ełman , Blutamylase. und Erkranhungen der Pankreasdriise. (Arch. internal 
Med. 48. 828—35. Nov. 1931.) S t e r n .
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Ryokichi Tsuji, Studien iiber die Blutesterase. Dio Zcrstórung des Acetylcholins 
u. des dicsem nahestehenden Vagusstoffes, der im Gewcbo durch parasympath. Nerven- 
roizung gebidet wird, durch Blut wird der Blutesterase zugeschrieben. Adrenalin, der 
natiirliche Antagonist des vagalen Erregungsstoffes, hemmt merkwiirdigerweise in 
hohen Dosen (40—400 mg/100 ceni Serum) das Tributyrin- u. Acetylcholinspaltungs- 
yermogen des Serums in vitro. In  vivo wird nach Zufulir von Adrenalin oder Cholin, 
Hautreizung, Nebennieren- u. Vagusreizung eine geringo Abnahme der Esterspaltung 
gefunden. Es stellte sich heraus, daB dio Ursache in den Bluleninahmen selbst lag. 
Nach jeder Blutcntnahmo strom t estorasearme Lymphe in dio Blutbahn u. sotzt so 
den Esterasetiter durch Verdunnung herab. (PFLUGERs Arch. Physiol. 2 2 9 . 344—53. 
15/2. 1932. Innsbruck, Univ.) S t e r n .

Konrad L. Zirm, Fritz Reuter und Harry Willsiaedt, Zur Kenntnis der per- 
oxydatischen Wirkung. I. Mitt. Eine quantitative Bestimmung der peroxydatischen 
Wirkung mittels Benzidin. Es wird eine colorimetr. Methode angegeben, m it Benzidin 
ais Substrat die peroxydat. Wrkg. von Peroxydaso aus Meerrettich u. von Hamin zu 
bestimmen. Durch Einw. yon Kaliumpermanganat auf Benzidin untor bestimmten 
Bedingungen wird derselbe Farbstoff wie durch dio peroxydat. wirksamon Kórper 
erzeugt; die durch Meorrettichperoxydaso u. Hamin gebildeten Farbintensitaten werden 
m it dieser Farbstofflsg. ais Standardyergleichslsg. verglichen. Es werden, unter 
Benutzung dieser Methode Einheiten festgelegt, die gestatten, analog der von W ill-  
STATTER u. PoLLINGER gewahlten Nomenklatur, die peroxydat. Wirksamkeit eines 
Kórpers zu bestimmen. (Biochem. Ztschr. 245. 290—98. 29/2. 1932. Berlin, Chem. 
Abt. d. Patholog. Inst. d. Charitó.) K oB E L.

E s. P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k t e r io lo g ie .
Diaz Aguirreche und A. Castillo, Absorptionsversuche an Pflanzen. V. Mitt. 

Untersuchung des Ammoniumnitrats und seines Einflusses auf die Kaliabsorplion. (IV. 
vgl. C. 1 9 3 2 . I. 1678.) Bei Zugabe konstanter Mengen K N 0 3  u. wechselnder Mengen 
N H ,N 0 3  zum Boden wird m it steigender NH 4N 0 3-Menge die Kaliabsorption der Pflanze 
geringer u. damit parallel geht das Pflanzengewicht zuriick. NH.,N03  allein iibt eino 
deutlich tox. Wrkg. aus, ebonso NH 4 C1 u. (NH 4 )2 S 04. (Anales Soc. Espanola, Fisica 
Quim. 3 0 . 228—35. Marz 1932.) W i l l s t a e d t .

Gustav Klein und Hans Linser, Verteilung und Wandel des Asculins in Aesculus 
hippocastanum L. Auf Grund fluorometr. Methodik wird die Verteilung des Acsculins in 
Aesculus hippocastanum zu yersehiedenen Jahreszeiten quantitativ yerfolgt. Die 
Hauptmenge findet sich in der Rinde u. in den Knospenschuppen. Im Lauf des Alterns 
der Pflanzen steigt die Aesculinmengo dauernd an, nur zeitweise wird Aeseulin auch 
yerbraucht, so beim Treiben u. vor dem Laubfall. Doch wird m it dem fallenden Laub 
nur wenig Aeseulin aus der Pflanze entfernt, so daB ihm keine Ausschęidungsfunktion 
zugesproohen werden kami. Das Aeseulin wird m it dem Strom der Reservestoffe 
mitgefiihrt u. ist immer dort in groBerer Menge zu finden, wo eine Stauung von Assi- 
milaten (Ringolungsverss.) auftritt. Das Aeseulin ist also kein unbrauchbares Endprod., 
sondorn kann zeitweise wieder in den Stoffwechsel einbezogen werden. (Ztsehr. wiss. 
Biol. Abt. E., Planta. Arch. wiss. Botanik 1 5 . 767—816. 16/1. 1932. Biolab. Oppau d.
I. G. Farbenind. A.-G. Ludwigshafen a. Rh.) L i n s e r .

R. D. Coghill und Dorotea Barnes, Untersuchung der Nucleinsaure des Diphtherie- 
bacillus. Die Darst. der Nucleinsaure aus den Diphtheriebaeillen erfolgte nach der yon 
Co g h il l  (C. 1 9 3 1 . I. 3249) fiir die Darst. der Nucleinsaure aus Timothcegrasbaktorion 
entwickelten Methode. Die Ausbeute betragt (unter Beriicksichtigung des Feuchtig- 
keitsgeh. der Nucleinsaure [12—14%]) 0,81%- Di0  getrocknete Substanz enthalt 
14,39—14,73% N  (K j e l d a h l ), 7,82—8,28°/0 P. Ghianin ist zu 9,32—9,50% vorhanden, 
Adenin sehr wenig. An Pyrimidinbasen wurden Cytosin, Uracil u. Thymin naehgewiesen. 
Der Pentosengeh. betragt 12,4—13,8%. Die Rk. yon F e u l g e n  (C. 1 9 1 8 . I. 450.
1 9 2 4 . I I . 6 6 ) in der Modifikation yon W i d s t r o m  (C. 1 9 2 9 . I. 1242) zeigte, daB 26 bis 
29% Thymusnucleinsaure yorhanden sind. Der Vergleieh der Analysenergebnisse mit 
denen der Hefenucleinsaure, der Nucleinsaure des Timotheegrasbakteriums, des Tuber- 
kulosebakteriums u. der Thymusnucleinsaure zeigt, daB die Nucleinsaure des Diphtherie- 
bacillus eng m it den Nueleinsauren des pflanzSchen Typus zusammenhangt, was an- 
gesichts der bakteriolog. Zusammengehórigkeit von Tuberkulose- u. Diphtheriebaeillus 
iiberraschond erseheint. Allerdings zeigt die Nucleinsaure des Diphtheriebaeillus zum 
Unterschied von den pflanzliehen Nueleinsauren eindoutig die Thyminrk. u. die
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FE U L G E N -R k., die fiir die Hexosegruppe im Molekiil charakterist. ist. (Anales Soc. 
Espanola Eisica Quim. 3 0 . 208—21. Marz 1932. New Hayen [Conn.], Yale Ujiiv., 
Sterling Cliem. Lab.) WlLLSTAEDT.

Aldo Castellani, Ober einen Bacillus, der Rhamnose unter Gasbildung vergdrt, nicht 
aber andere Kolilenhydrate, Alkohol oder liydroaromatische Vtrbindungen einer Serie 
von 28 gepriifien Subslanzen. Verwendung dieses Bacillus zur Erkennung und Identi- 
fizierung von Rhamnose. (Journ. trop. Medicine Hygiene 35- 81—85. 15/3.1932. London, 
Ross Inst. — C. 1 9 3 2 . I. 694.) S im o n .

Selman A. Waksman, Principles of soil microbiology. 2 nd ed. London: Bailliere 1932.
52 s. 6 d. net.

E 6. T ie r p h y s io lo g ie .
Guy Frederic Marrian und Geoffrey Arthur Dering Haslewood, Die Chemie 

des Oestrins. 5. Mitt. Der Hechanismus der Umwandlung von Triozyoestrin in  Kelooxy- 
oestrin. (4. vgl. C. 1 9 3 0 . II. 3798; vgl. auch C. 1 9 3 2 .1. 829.) Das Oestrushormon ist be- 
kanntlieh von M a b r ia n  ais Trioxyverb. C1 8 H 2 1(OH)3, von D o iS Y , B u t e n a n d t  u . 
anderen ais Ketooxyverb. Ci8H 2 20 2 beschrieben worden. Die beiden Verbb. koinmen 
nebeneinander im Schwangerenliarn vor. Bzgl. ihres Zusammenhangs hat BUTENANDT  
(C. 1 9 3 1 . I. 2074; 1 9 3 2 . 1. 3191) festgestellt, daB dio Trioxyverb. beim Sublimieren im 
Hochvakuum m it K-Bisulfat Ketooxyoestrin liefert. Vff. untersuchen, ob die beob- 
achtete Aciditat des Hydroxyls im Ketooxyoestrin auf die phenol. N atur der OH- 
Gruppe zuriickgeht oder auf eine Enolisation des Carbonyls; letzteres hat B u t e n a n d t  
(1. c.) angenommen. Eine solche Enolform muB intermediar nach Ansicht der Vff. 
auch bei der Dehydratation der Trioxyverb. auftreten. Dio tlberlegungen von T h a y e r ,  
L e v i n  u. D o i s y  (C. 1 9 3 1 . II. 2175), die aus der Alkaliunlóslichkeit des Ketooxy- 
oestrinmonomethylathers auf saure N atur des Hydroxyls sehlossen, sind nicht stich- 
haltig, da das Enol-OH methyliert sein kann. Aus diesen Verss. ergibt sich nur, daB 
die saure N atur des Ketooxyoestrins nicht g l e i c h  z e i t i g  durch Enolisation u. 
ein phenol. Hydroxyl bedingt sein kann. — Wenn im Ketooxyoestrin ein phenol. OH 
yorliegt, muB die W.-Abspaltung aus der Trioxyverb. an den beiden nichtsauren 
Hydroxylen stattfinden. Is t die Ketooxyverb. ais Enol sauer, muB bei der Dehydra
tation das phenol. m it einem alkoh. Hydroxyl W. abspalten. DaB ersteres zutrifft, 
zeigen Vff. durch die Feststellung, daB, nach der Methode von B u t e n a n d t  dehydrati- 
siert, der Monomethylather der Trioxyverb. den Monomethylather des Ketooxyoestrins 
ljefert.

V e r s u c h e .  Es wird die Reindarst. von Trioxyoeslrin beschrieben. Aus wss. A. 
P. 279,5—280,5° (schwache Zers.) [a]54012- in Py. 42,9°, in A. 73,6°, [a ] 5 4 0 1 2 3  in Py. 78,3°, 
[a ] M 8 1 2 1  in A. +  78,3°. Wirksamkeit 7630000 Einheiten pro Gramm. Das Kelooxy- 
oeslrin hatte  F . 242—246° (Zers.), in A. [a] 6 4 0 1 1 9  =  +188°, Wirksamkeit: 16300000 u. 
19400000 pro Gramm. — Trioxyoestrinmonomethyldther, C1 9 H 2 60 3. Aus Trioxyoestrin 
m it "Dimethylsulfat u. Lauge. Aus A. F. 162,5—164°. [a]610119=  +64,8°, [a ] S 4 0 1 =  
+  65,8° (in A.), + 2 9 ,9 °  (in Py.). — Kelooxyoestrinmonomethyl<ither, Cj,jH2 4 0 2. Wie 
das yorige oder aus letzterem m it K-Bisulfat im Hochyakuum. Aus wss. A., dann 
Methanol F. 164—167°; [a ] 6 4 e l 2 0  in Chlf. u. [o05 .I ( i l 2 1  in Chlf. 171°. Oxim, C1 9 H 2 5 0 2N, 
m it Hydroxylaminchlorhydrat u. Na-Acetat hergestellt, aus A. m it W. F. 182— 187°. 
(Biochemical Journ. 2 6 . 25—31. 1932. London, Univ. Coli., Dept. of Physiol. and 
Biochem.) B e r g m a n n .

Y. Ohnishi, U ber den Einflufi der endokrinen Drusen auf die Entwicklung der 
Huhnerembryonen. V. Mitt. Ober den Einfluft des Hyjmphysemorderlappens. (IV. vgl. 
C. 1 9 3 1 . II. 3505.) Durch Injektion von Hypophysenvorderlappenextrakt vom Rind 
in das EiweiB wurde die Entw. der Huhnerembryonen nicht beeinfluBt. Die Schild- 
driisen zeigten histolog. ein dor Kolloidstruma ahnliches Bild. (Folia endocrinologica 
Japonica 7. 67—68. 1931. Kyoto, Univ., I. med. Klin.) W a d e h n .

Y. Ohnishi, Ober den Einflufi der endokrinen Drusen au f die Enluńcklung der 
Huhnerembryonen. VI. Mitt. Ober den Einflufi der Schilddriise. (V. vgl. vorst. Ref.) 
Durch Injektion von Schilddriisenextrakt in das EiweiB wurde die Entw. der Huhner
embryonen beim Bebriiten gehemmt. Die Schilddriisen dieser Embryonen zeigten 
histolog. hiiufig kleinere, rundliche Follikel m it dicker Kolloidmasse im Innem, ab- 
geplattetes Follikelepithel m it plattem Kern. Die Hoden zeigten Merkmale be- 
schleunigter Entw. (Folia endocrinologica Japonioa 7. 168—69. 20/11. 1931. Kyoto, 
Univ., I. med. Klin.) W a d e h n .
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T. Wada, Ober den Einflu/3 von verschiedenen Capillargiften auf die Atem- 
bewegung des Kaninchens. Senfól, Cantharidin, Crotonol u. Cobragift ergebcn dio 
glcichen Atmungskurven wio die Histamindyspnoe beim Kaninehen. Sie werden ebenso 
wie beim Histamin durch kleino Dosen Adrenalin yollstandig behoben, durch groBo 
Dosen Atropin aber nicht. Dio durch die untersuchten Gifte heryorgerufeno Atemnofc 
ist also einfaeh eine Folgeerscheinung des durch die Dilatation u. Transsudation der 
Lungencapillaren liervorgcrufenen reflektor. Bronchialmuskelkrampfes. — Pituitrin 
hemmt ebenso wie Adrenalin die Histamindyspnoe. (Folia endocrinologica Japonica 7. 
71—72. 1931. Kyoto, Univ., I. med. Klin.) W a d e h n .

S. Kubo, Uber den Einflu/3 der Cyankalivergiftung au f den Fett- und Lipoidgelialt 
des Blutes, insbesondere uber den Einflu/3 verschiedener Ilormone auf die Cyankaliwirkung.
I. Mitt. Uber den Einflu/3 des Insulins, der Schilddriisensubslanz wid des Adrenalins auf
die Cyankaliwirkung. Nach Injektion yon Cyankalilsg. stiog beim Kaninehen der 
Fett- u. Lipoidgeh. des Blutes. Durch Insulininjoktion oder perorale Verabreichung 
von Schilddriise wird diese Vermehrung gehemmt, durch Adrenalininjektion verstiirkt. 
(Folia endocrinologica Japonica 7. 169—70. 20/11. 1931. Kyoto, Univ., I. med. 
Klin.) W a d e h n .

S. Kubo, Ober den Einflu/3 der Cyankalivergiftung auf den Fett- und Lipoidgehali 
des Blutes, insbesondere iiber den Einflu/3 verschiedener Hormone auf die Cyankaliwirkung.
II. Mitt. Uber den Einflu/3 der Oeschleclitsdrusen auf die Cyankaliwirkung. (I. ygl. vorst.
Ref.) Extrakte aus Hoden, Oyarien u. Teilen von Ovarien wurden auf ihren EinfluB 
auf die lipoidsteigerndo Wrkg. des Cyankaliums untersucht. (Folia endocrinologica 
Japonica 7. 170—71. 20/11. 1931.) W a d e h n .

S. Kubo, Ober den Einflu/3 der Cyankalwergiftung auf den Fett- und Lipoidgelialt 
des Blutes, insbesondere uber den Einflu/3 verschiedener Hormone auf die Cyankaliwirkung.
III . Mitt. Ober den Einflu/3 der Injektion von Exlrakt der Nebennierenrinde und weiter
den der Thyreoideklomie auf die Cyankaliwirkung. (II. vgl. yorst. Ref.) Durch In- 
jektion von Nebennierenrindenextrakt wird bei Kaninehen dio durch Cyankaliyergiftung 
verursachte Yermehrung des Fett- u. Lipoidgeh. gehemmt; nach Schilddriisenentfernung 
wird die Vermehrung des Fett- u. Lipoidgeh. nach Cyankaliyergiftung yerstarkt. (Folia 
endocrinologica Japonica 7. 188—89. 20/2. 1932.) W a d e h n .

Robert Daniel Lawrence und Robert Alexander Mc Cance, Die Wirkung von 
Hunger, Phlorrhizin, Schilddrusensiibstanz, Adrenalin, Insulin und Pituitrin au f die 
Verteilung des Glykogens bei der Ratte. Durch Hunger wurde der Glykogengeh. yon 
Herz, Niere u. Magen nicht yermindert. Nach Phlorrhizin sank der Glykogengeh. 
von Leber u. Muskel unter den Hungerspiegel, das Glykogen in Herz, Magen u. Niere 
blieb unyerandort. Verfuttorung yon Schilddriise senkt don Glykogengeh. des Hcrzens; 
Herz u. Leber derart behandelter Tiere yerlieren die Fahigkeit, Glykogen zu spciohorn, 
auch dann, wenn yiel Kohlehydrat zugefuhrt wird; der Muskel m it Schilddriise be
handelter, 24 Stdn. hungernder Tiere ha t seine Fahigkeit zum Glykogenaufbau behalten. 
Adrenalin yermehrt das Loberglykogen u. yermindert das Muskelglykogen hungernder 
Tiere, auf das Glykogen der anderen Organe ist es ohne Einw. Insulin yermindert 
leieht Leber- u. Muskelglykogen, der Glykogengeh. von Herz, Magen u. Niere ist un- 
yerandert. P ituitrin  hatte  iiberhaupt keinen Effekt auf das Glykogen. (Biochemical 
Journ. 25. 570—78. 1931. King's College Hosp., S. E. 5., Biochem. Dep.) W a d e h n .

J. K. Lewis und Donald Mc Eachern, Ober das Erlialtenhleiben der beschleu- 
nigten Schlagfolge im  isolierten Herzen und Aurikel des thyreotoxischen Kaninchens; die 
Einwirkung von Jodiden, Tliyroxin und Adrenalin a u f diese Erscheinung. Die isolierten 
Herzen u. Aurikel von Kaninehen, die langere Zeit unter der Einw. yon Sehilddrusen- 
medikation sieh befanden u. bei denen der Herzschlag stark boschleunigt war, zeigen 
eine deutlich schnellere Schlagfolge ais P raparate von n. Tieren. Jod u. Jodide 
(1: 100000 bis 1: 4000000) hatten auf die Aurikel keine Einw., yerlangsamten aber in 
einer Reihe von Fallen den Herzschlag u. verkleinerten die Amplitudę. Dies war 
sowohl bei n. ais thyreotox. Herzen der Fali. Thyroxin u. Dcsjodothyroxin hatten in 
keinem Falle eindeutigen Effekt. Adrenalin steigerte bei den thyreotox. Herzen 
Schlag u. Amplitudę starker ais bei den n. Bei sehr hohen Verdiinnungen des Adrenalins 
(1: 100000000) bestand dieser Unterschied nicht melir. (Buli. Johns Hopkins Hospital 
48. 228—41. 1931. Johns Hopkins Hosp. and Uniy., Cardiograph. Lab.) W a d e h n .

Tomosada Sato, Der Einflu/3 ton synthelisch dargestelltem Thyroxin auf das 
Wachstum von gezuchtetem Oewebe. Synthet. Thyroxin „R  o c h  e“ befordert das Wachs- 
tum  geziichteten Herzgewebes, der Fibroplasten von Hiihnerembryonen, des ge-
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ziichteten Lungengewebes yon Kaninchenembryoncn u. des Huhnermyxosarkoms. Dio 
yerwandten Konzz. lagen zwischen 1: 100000 u. 1: 1 Million. — Zum Studium der 
Wrkg. einzolncr Hormone sind gezuelitetc Gewebe besondors geeignet, da diese dem 
Wechselspicl der Hormone des Organismus entzogen sind. (Acta Scliolae med. Univ. 
imp. Kioto 13. 39—44. Kioto, Univ. Mikrobiol. Inst.) W a d e h n .

Esme Gilroy, Die Wirkung von Arginin auf das Kórpergewicht von Mdusen, die 
Thyroxininjektionen erhielten und denen dann der Twmor M  63 im/plantiert wurde. (Vgl.
C. 1931. I. 110. 1130.) Dic Injcktion von Arginin yerhinderte den Gewichtsabfall, der 
nach Thyroxininjektion bei den implantierten Tieren cinzutrctcn pflegt. Arginin dtirftc 
zur Bldg. von Zucker benutzt werden, der bekannterweise dio Thyroxinwrkg. auf den 
Stoffwechsel modifiziert. (Biochemical Journ. 25. 414—17. 1931. Edinburgh, Univ., 
Dep. of Animal Genetics.) W a d e h n .

S. Kubo, Uber den Einfluft der Epinephrektomie auf den Fettgehalt verschiedcner 
Organe, insbesondere uber den Einflufi des Schwefels auf diesen Fellgehall der epinephreklo- 
mierten Tiere. Nach Epinephrektomie war bei B atten dio Zunahme des Kórpergewiehts 
geringer ais bei Kontrollen, der Fettgeh. von Herz, Leber, Niere u. Skelettmuskcl 
niedriger. Die Fiitterung der epinephrektomierten B atten m it S bewirkte eine bessero 
Zunahme des Kórpergewiehts u. Hebung des Fettgeh. der Organe. (Folia endocrino- 
logica Japonica 7 . 189. 20 /2 . 1932. Kyoto, Univ., I . med. Klin.) W a d e h n .

S. Kubo, Vber den Einflufi der innersekreiorisćhen Drusen auf den Schwefelgehalt 
in  den verschiedenen Organen. I. Mitt. Ober den Einflufi des Schwefels, des Insulins und 
der Schilddrusensubstanz. Nach S-Fiitterung u. nach Insulininjektionen zcigte der 
Gesamt- u. Neutral-S-Geh. in den meisten Organen, besonders in den Nebennieren, 
in denen auch der Sulfatgeh. erhóht war, deutliche Vermehrung. Nach Schilddriisen- 
fiitterung kam es in den meisten Organen, darunter in der Nebenniere, zur Abnahme 
des Gesamt- u. Neutral-S-Geh., der Sulfatgeh. war in der Nebenniere u. cinigen anderen 
Organen yermehrt. (Folia endocrinologica Japonica 7. 176—77. 1931. Kyoto, Univ.,
I. Med. Klin.) W a d e h n .

S. Kubo, Ober den Einflufi der innersekreiorisćhen Drusen auf den Schwefelgehalt 
in  den verschiedenen Organen. II . Mitt. Ober den Einflufi der Nebenniere. (I. vgl. yorst. 
Bef.) Dio Verfiitterung von Nebennierenpulyer u. die Injektion yon Interrenin (Neben- 
nierenpriiparat) bewirkte bei Kaninchen in den meisten Organen u. besonders stark 
in der Nebenniere eino Zunahme von Gesamt- u. Neutral-S, in  der Nebenniere auch 
yon Sulfat-S. Bei Adrenalininjektion kam es in den meisten Organen zur Verminderung 
des Gesamt- u. Neutral-S, dagegen zur Yermehrung des Sulfat-S in Schilddriise, 
Parotis, Leber u. Hoden. (Folia endocrinologica Japonica 7. 178. 1931. Kyoto, Univ.,
I. med. Klin.) W a d e h n .

S. Kubo, Ober den Einflufi der innersekreiorisćhen Drusen auf den Schwefelgehalt 
in den verschiedenen Organen. III . Mitt. Ober den Einflufi der Oeschlechtsdrusen. (II. vgl. 
yorst. Bef.) Die Fiitterung mannlicher Kaninchen m it Hodenpulycr yermindert in 
den meisten Organen den Gesamt-, Neutral- u. Sulfat-S, nur im Hoden steigt der 
Sulfat-S an. Fiitterung weiblicher Kaninchen m it Zwischengewebe des Oyariums yer
mindert den S-Geh. der meisten Organe, Futterung m it Corpus luteum-Substanz 
bewirkt Vermehrung des S-Geh. (Folia endocrinologica Japonica 7. 179. 1931. Kyoto, 
Univ., I. med. Klin.) W a d e h n .

Edward L. Corey, Die Permeabilitat der Plazenta der weiflen Patie fiir  Insulin. 
Wahrend des letzten Drittels der Tragzeit ist die Plazenta der weiCen B attc sehr per- 
meabel fiir Insulin, sowohl auf dem Wege von der M uttcr zum Fótus ais auch auf 
dem umgekehrten Wege. (Physiol. Zoólogy 5. 36—48. Jan . 1932. Uniy. of Virginia, 
Physiol. Lab.) W a d e h n .

J. Feigenbaum, Einige ungewohnliche Erscheinungen bei der Insulinwirkung. 
Bericht iiber einen Fali, der nach Insulininjektion langdauernde BewuCtlosigkeit, 
Krampfe u. psych. Stórungen anderer Art aufwies. Das Neryensystem scheint primar 
in die Insulinwrkg. einbezogen zu werden. (Canadian med. Assoc. Journ. 26. 410—13. 
April 1932. Montreal.) W a d e h n .

Soren L. 0rskov, Der Oehalt an Milchsaure und „X-Sauren“ im Blul und in 
Organen bei Ruhe, nach Muskelarbeit und bei lerminderler Sauersloffzufuhr. Die Differenz 
zwischen der Gcsamtmenge der atherlóslichen Sauren u. der Milchsaure wird ais „X- 
Sauren“ bezeichnet. Muskelarbeit sowie 0 2-Mangel bewirken eine Zunahme des Milch- 
saure- u. X-Saurengeh. bei Kaninchen. (Biochcm. Ztsehr. 245. 239—51. 29/2. 1932. 
Kopenhagen, Uniy., medizin.-physiol. Inst.) SlMON.
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Kareł Kaci, Der EinfluP der Muskelarbeit auf den Kreatin- und Kreatiningehalt im  
Blule normaler Menschen. Unmittelbar nach Beendigung einer kórperliehen tłbung 
yermehrt sich das praformierte Kreatin in nur um 0,05 mg-%, das Gesamtkreatinin 
jedoch um 0,47 mg-% u. das Kreatin um 0,48 mg-%. Nach 1 Stde. Ruhe betragt 
der Zuwachs des praformierten Kreatinins 0,14 mg-%, der des Gesamtkreatinins
0.26 mg-% u. des Kreatins 0,13 mg-%. Unmittelbar nach Beendigung der Muskel-
anstrengung zeigen die beiden letzteren Komponenten eine bedeutende Zunahme. 
Nach einer 3-std. Ruhepause kehren alle Werte zum Ursprungsstand zuriick. Bei 
Sport ausubenden Personen ist der EinfluB korperlicher Anstrengung kleiner ais bei 
den iibrigen. Dio Zunahme des Kreatins u. Kreatinins im Blute entspricht nicht der 
GroBe der Anstrengung. (Biochem. Ztschr. 245. 452—58. 29/2. 1932. Prag, Univ., 
medizin.-chem. Inst.) SlMON.

Zacharias Dische und Helene Goldhanmier, Uber die Wirkung verschiedener 
Kohlenhydratgaben au f den Blulzucker und Blutphosphor bei Muskelarbeit. Muskel
arbeit bewirkt bei Hunden betrachtliche Abnahme des Blutzuckers, Sinken des anorgan. 
P  u. Steigerung des saurelóslichen- P. Perorale Rohrzuckerzufuhr hobt dio Blutzucker- 
senkung auf, dio Abnahme des anorgan. P  ist geringer, dor saurelósliche P  nimmt 
doutlich ab. Glucose, Maltose, Dextrin u. Lavuloso fiir sich allein sind ohne EinfluB 
auf diese Erscheinung. (Biochem. Ztschr. 247. 8 —34. 15/4. 1932. Wien, Univ., Physiol. 
Inst.) S i m o n .

E. A. Wladimirowa und E. E. Martinson, Vergleichendes Studium der Wirkung 
von essigsaurem Natrium und Calcium bei Einfiihrung in  den Magen au f die Zusammen- 
setzung des Hanis und die Alkalireserve des Blutes. Na-Acetat erhoht auBerordentlich 
stark die H arnalkalitat u. die Menge der anorgan. Basen, der P-Geh. wird in den ersten 
Stdn. kaum veriindert. Einfiihrung von Ca-Acetat laBt dio Harnrk. unyerandert, das 
Saure-Basengleichgewieht wird nicht stark nach der bas. Seite verschoben, die P-Menge 
wird stark yermindert. (Biochem. Ztschr. 247. 153—60. 15/4. 1932. Omsk, Medizin. 
Inst., u. Leningrad, Wassiliostrowsches Hospital f. Infektionskrankheiten.) SlMON.

L. J. Del Baere, Ober den Mechanismus der Blutgerinnung. Mittels Kataphorese 
wird gezeigt, daB Thrombin positiye elektr. Ladung besitzt, wahrend Prothrombin 
negatiy geladen ist. Die Blutgerinnung wird daher ais eine Ausflockung des negativ 
geladenen Fibrinogens durch das positiy geladene Thrombin angesehen. Kolloidosmot. 
Messungen ergeben, daB, obwohl durch Einw. yon Thrombin keine Ausflockung der 
SerumeiweiBkórper erfolgt, doch eine Kupplung zwischen beiden Korpern stattfindet. 
An Verss. von B u n g e n b e r g  d e  J o n g  (C. 1930. I. 1443. 1931. I. 2028) wird aus- 
einandergesetzt, daB ohne Thrombinneubldg. nach der Gerinnung mehr Thrombin 
vorhanden sein kann ais vorher. (Biochem. Ztschr. 246. 38—45. 15/3. 1932. Sumatra, 
Bindjei Bangkatanspital.) SlMON.

Bernhard Stuber und Konrad Lang, Untersuehungen zur Lehre von der Bhd- 
gerinnung. XXIV. Mitt. Ober die Hemmung der Blutgerinnung durch Liąuoid. Dio 
hemmende Wrkg. des Liąuoids (polyanetholsulfosaures Na) auf die Blutgerinnung 
beruht auf der Bldg. von Liąuoid-EiweiBsalzen, dio z. T. sogar durch Hitze nicht mehr 
koagulabel sind. Ahnlich dem Liąuoid wirkt Germanin. (Biochem. Ztschr. 244. 214 
bis 221. 12/1. 1932. Kiel, Stadt. Krankenanstalt.) K r e b s .

Alexander Partos, Gesetzmafjiger Zusammenhang zwischen Blutzuckergehalt und 
Blutgerinnwigszeit. V III. Uber die Oerinnungstheorie von Stuber und Lang. (Vgl. C. 1931.
1. 1631.) Friihere Unterss. des Vfs. zeigten einen Zusammenhang zwischen B 1 u t  -
z u c k e r g e h .  u. Blutgerinnungszeit; S t u b e r  u . L a n g  (C. 1929. I. 406) halten dio 
bei der Glykolyse entstehende Milchsaure fiir die wirksame Ursache bei der Grerinnung. 
Vf. halt die Methodik von STUBER u . L a n g  fiir fehlerhaft; bei Anwendung seiner eigenen 
Methodik konnte ein Zusammenhang zwischen Glykolyse u. Gerinnung nicht fest- 
gestellt werden; die Menge der entstehenden Milchsaure ist kein MaB fur die Glykolyse. 
Die Gerinnungstheorie yon STUBER u . L a n g  wird abgelehnt. (PFLUGERs Arch. Physiol. 
229. 336—43. 15/2. 1932. N itra, C S R .) H. W o l f f .

K. Hoesch, Uber die Friihazidose bei ahuter aklamptischer Nephrilis und iiber die 
Konzenlration und Dissoziationskonstanie der auftretenden Sauren. Mit Hilfe der elektro- 
metr. Titration des Serumultrafiltrats konnte bei akuter eklampt. Nephritis eine 
Saurezunahme des Blutes nachgewiesen werden. Bis zu etwa 25% ist die Milchsaure 
die Ursache der Friihacidose. Fettsauren sind bei der Saurezunahme nur in ganz 
geringer Menge beteiligt, P 20 6, Acetesśigsaure u. Oxybuttersaure kommen nicht in
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Betracht. Vielleicht ist die Zunahme der Sauerung auf aromat. Oxysauren zuriick- 
zufiihren. (Ztrbl. inn. Med. 53. 484—90. 16/4. 1932. Dusseldorf, Mcd. Klin.) F r a n k .

Jui-wu Mu, Expcrimenieller Beitrag zur Therapie allergischer Erkrankungen. 
Uber die Beeinflussung der Salvarsanuberempfindlichkeit des 3Ieerschweinchens dureh 
Calcium, Nalriumacełat und Ammoniumchlorid. Die experimentelle Uberempfindlieh- 
keit des Meerschweinchens gegen Neosalvarsan naeh F r e y  wird dureh Ca-Zufuhr weder 
in ihrer Friih-, noeh in ihrer Spatrk. yerandert. Dasselbe trifft fur die Friihrk. zu fur 
CH3COONa u. N H .fil. Bei der Spatrk. sieht man jedoch unter besonderen Versuchs- 
bedingungen eine gewisse Abschwaehung der Uberempfindlichkeit, wobei die erst- 
genannte Verb. die wirksamere war. (Arch. Dermat. Syphilis 165. 27—36. 17/2.
1932. Ziirich, Hautklinik.) SCHNITZER.

A. Demnitz und W. Scholz, i]ber die Resorption von Heilserumprdparalen mit 
verschiedener Eiweifikonzentration. Die Geschwindigkcit der Resorption von Heilserum- 
praparaten steht im umgekehrten Verhaltnis zum EiweiBgeh. der Sera. Die Verwendung 
eiweiparmer Sera ist daher fiir die intramuskulare u. vor allem fiir die subeutane An- 
wendung yon besonderer Bedeutung. (Klin. Wehschr. 11. 588—90. 2/4. 1932. Marburg 
a. d. Lahn, Inst. f. experim. Therapie.) F r a n k .

S. Schmidt-Nielsen und Arnold Johansen, Uber die Zusammensetzung des 
Urins der Walfische. II. Erganzung. Bestimmt wurden Gesamt-N, Proteinę, NH3, 
Harnstoff, Harnsaure, Hippursaure, Kreatin, Gesamt-S, S oxydiert, S-Ather, P 2Or,,
Cl, CaO, MgO, Na2 0 , K 2 0 , Asehe. (Kong. Norske Vidensk. Selskab Forkandl. 4. 
121—123. 1931. Sep.) ( Ch. S c h m id t .

Tomiji Osuka, t)bcr die Beeinflussung des Kohlensloff- und Oxydationsquotienten 
des llarns dureh enlerale Zufuhr von Aminosauren. In  physiolog. u. patholog. Harnen 
sind die Sehwankungen der O : IST- Quotienten immer gróBer ais die der C : N- Quotienten. 
Fiir Stoffwechselverss. sind bcide Quotienten gleieh gut zu yerwerten, wenn man yon 
dem Vorteil der einzelnen Methode absieht. Es ist anzustreben, beide Quotienten gleieh- 
zeitig zu bestimmen. (Biochem. Ztschr. 246. 104—16. 15/3. 1932. Berlin, Uniy., Ex- 
perim.-biolog. Abt. d. Patholog. Inst.) S im o n .

G. DreBler, Quantiiative Untersuchungen iiber die C02- Wirkung am normalen und 
morphinisierlen Atmungszenirum. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 160. 238—54. 1931. 
Leipzig, Uniy., Pharmakolog. Inst.) W a d e h n .

E. B. Forbes und Max Kriss, Uber die Analyse der Kurve der Warmeproduktion 
in  Beziehung zur Ernahrungsart. Die Warmeproduktionskurvc des Rindes im Verlauf 
vom Hungerzustand bis zum dreifaehen der zum Gleichgewicht notigen Futtermenge 
wurde zerlegt, soweit sie von den Komponenten Protein, F e tt u. Kohlehydrat abhangt, 
ferner wurde untersucht, in welcher Weise die Warmeproduktion in Abhangigkeit vom 
Verbrauch der Korpersubstanz vor sich geht. F e tt liefert etwa 83—86% der gesamten 
Warme. Die Lieferung von Warme dureh die Kohlehydrate war unter allen Bedingungen 
die gleiehe u. war dem F ett gegeniiber eine Erganzung. Die Zus. bzw. Herkunft der 
Kórperwarme in den yerschiedenen Phasen der Kurve vom Hungerzustand bis zu drei- 
facher Zufuhr der Erhaltungsration wird eingehend diskutiert. (Journ. N utrit. 5. 183 
bis 197. Miirz 1932. Pennsylvania, S tate Coli., Inst. Animal Nutr.) ScHWAIBOLD.

Van Stoik, J. Guilbert und H. Penau, Carotin und Vitamin A . Vff. haben im 
unverseifbaren Anteil der Karottenlipoide folgende yier Substanzen nachweisen konnen: 
fl-Carolin, opt. inakt., Absorptionsmaxima bei 4907, 4619, 4300; a  -Carotin, [a ] 6 8 5 0  =  
+  233°, Absorptionsmaxima gegen die des /?-Carotins um ca. 60 A naeh langen Wellen 
yerschoben, ein noch unbekanntes Pigment, das bei 4284 u. 4046, also bei kiirzeren 
Wellenlangen ais ^-Carotin Absorptionsmaxima besitzt, u. ein Sterin, das [a]o =  — 19° 
zeigt. Es gibt positive L i e b e r m a n n -B u r c h a r d - u . SALKOWSKI-Rk. (Chim. et Ind. 
27- Sond.-Nr. 3 bis. 550—553. Marz 1932.) B e r g m a n n .

Ottar Rygh, Zur Chemie des C-Vitamins. (Vgl. C. 1932. I. 834.) Zusammen- 
fassender Bericht iiber die Arbeiten des Vf. Das o-Diphenol-Methylnornarcotin, das 
antiskorbut. Wrkg. besitzt, yermag in ganz schwach alkal. Lsg. aus Glykokoll, aber 
nicht aus Tyrosin oder Tryptophan NH 3  abzuspalten, kann also ais Oxydationskataly- 
sator auftreten. Es geht m it L uft-0 2 in ein Chinon iiber, wobei die — schwach alkal. — 
Lsg. dunkelbraun wird. Hiermit hangt moglicherweise seine Wirksamkeit im Organismus 
zusammen. (Angew. Chem. 45. 307—09. 23/4. 1932.) B e r g m a n n .

A. G. van Veen, Die empirisehe Formel des antineuriłischen Vitamins. V. Mitt. 
iiber das antineuritische Vitamin. (IV. ygl. C. 1931. II. 1876.) Das naeh dem Verf. 
des Vf. aus Reiskleie gewonnene Vitaminchlorhydrat krystallisiert wie das von J a n s e n
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u. D o n a t h  in reinem Zustand in Nadeln, in unreinem in Nadelbiischeln. Es schm. 
bei 250° unter Zers. u. wird 6— 10° vorher gelbbraun. Mischprobe m it dem viel un- 
scharfer schm. P raparat von JANSEN u . D o n a t h  ergab dio Identitiit. Das P raparat 
des Vf. gibt keine PAULI-Rk., was auch S m it h  u . S e i d e l l  (C. 1 9 3 1 . I. 3371) u. 
K i n n e r s l e y  u . P e t e r s  (C. 1 9 3 1 . II. 264) festgestellt haben. Pikrolonat u. Chloro- 
aurat hattcn  glcichfalls gloiche Eigg. wio die von JANSEN u . D o n a t h  beschriebenen 
Verbb. Das aus A.-Methanol am bestcn umzukrystallisierende Chlorhydrat halt 
anorgan. Verbb. sehr fest u. bringt beim Vers. der Hydricrung P t  u. Pd in kolloide Lsg.- 
Beim Trockncn bei 100° tr i t t  otwas Verfarbung u. Klcbrigwerden ein; doch andern 
sich Analysenwerte u. Wirksamkeit nicht. Fiir C, H u. N  wurde durchschnittlich 41,
5,9, 15,2% gcfunden, also viel weniger ais von J a n s e n  u . D o n a t h .  Das Goldsalz 
zeigte 41,3% Gold, 15,3% C, 2,2% H, 5,8% N. Es kommen fiir das Chlorhydrat die 
Formeln (C6 H 10 N 2 0 2 -HC1)X oder (Ci3 H 20N.,O5 '2HC1)X in Frage; erstero wird fiir wahr- 
scheinlicher gehalten. Der von JANSEN u . D o n a t h  bcobachtcte Nd. m it Quecksilber- 
sulfat wird yon den reineren Praparaten des Vf. nicht gegeben bzw. nur in geringer 
Menge. Allmahlich wird auch das Vitamin niedergeschlagen. Beim Behandeln der 
Hg-Salz-haltigen Lsg. m it ILS wird viel Vitamin von Queeksilbersulfid adsorbiert; 
nur bei schncllem Arbeiten kann man (80%) Vitamin aus dem F iltra t gewinnon. 
Dabei schoint die Wirksamkeit etwas zugenommen zu haben. Mit anderen Sauren 
gelang es nicht, Salze zu gewinnen. — Vf. halt es nicht fiir unmóglicli, daB das vonihm  
isolierte Prod. nur das Provitamin ist, u. daB das wirksame Prinzip der Hefe nicht 
m it dem der Reiskleie ident. ist. (Rcc. Trav. chim. Pays-Bas 5 1 . 265—72. 15/2. 1932. 
Batavia-Centrum, Java.) BERGMANN.

A. G. van Veen, Die EigenscJuiften des antineuritischen Vilamins der Reiskleie.
VI. Mitt. iiber das anlineurilische Vitamin. (V. vgl. yorst. Ref.) Das nicht m it Queck- 
silbersulfat gereinigte Vitamin halt mchr ais 1 Aquivalent Salzsaure zuriick — was 
die S tabilitat erhóht —, gibt m it Ferrichlorid, Pikrinsaurc, Sodalsg., Glyoxylsaure u. 
Schwefelsaure u. Nitroprussidnatrium (nach Zufiigen von Formaldehyd, Aceton oder 
Alkali) keine Farbrk. u. keine Biuretrk. u. liefert kein wl. Cuprisalz. Wolframsaurelsg. u. 
ebenso Goldchlorid gibt noch in einer Verdunnung von 1: 10000 einen Nd., wahrend 
die Platinchloridverb. in W. 11. ist, ebenso die Cadmiumchloridverb. Das Vitamin ist 
sehr oxydabcl, besonders gegenuber saurer Permanganatlsg., Bromlauge u. H 20 2, u. 
yerharzt leicht (unter Inaktivierung). Es wird geschlossen, daB das Mol. keine Amino-, 
Carbosyl-, Hydroxyl-, Carbonyl- u. Iminogruppen besitzt; ebenso ist es frei von Methyl- 
imid u. Methoxyl. Konz. Schwefelsaure inaktiviert schon bei 0°, ebenso Erhitzen, 
besonders in neutralem oder schwach alkal. Medium. 1 Aquivalent Chlorhydrat ver- 
braucht fast 2 Aquivalente Lauge, doch ist der Titrationsendpunkt unscharf. Erhitzen 
m it konz. HC1 gibt ein gut krystallisiertes, inakt. Chlorhydrat vom F. 210°. Benz
aldehyd reagiert m it dom Vitainin nicht. — Das Chlorhydrat wird durch Kohle bei 
P h  =  6  u. saure Erde bei pn =  4— 5 gut adsorbiert. —  Beim Reduzieren m it Zinn, 
Zink, Magnesium oder Eisen in Saure, ebenso m it Acetylchlorid, Acetanhydrid, Thionyl- 
chlorid entstehen inakt. Ole; boi der katalyt. Hydrierung wird mindestens 1 Mol. H 2 

aufgenommen. Mit Benzolsulfochlorid, Benzoylchlorid, Formaldehyd u. Ninhydrin 
tr i t t  keine Rk. cin. Von salpetriger Saure wird das Vitamin bei 0° kaum, bei 30—40° 
lebhaft angegriffen; ebenso scheint m it diazotierter Sulfanilsaure Kondensation ein- 
zutreten (trotz der negativen PAULI-Rk.). Casein adsorbiert das Vitamin sehr glatt. 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 5 1 . 279—83. 15/2. 1932. Batavia-Centrum, Java.) B e r g .

Pearl Summerfeldt, Uber den Wert einer erhóhten Zujulir von Vitamin B 1 und Eisen 
bei der Ernahrung von Iiindern. Die tagliche Verabreiehung von etwa 1 / 8 kg eines Spezial- 
cerealiengemisches (enthaltend 53%  Weizenmehl, 18°/0 Hafermehl, 10% Roggemnehl, 
15% Weizenkeimlingc, 2° / 0 Knochenmehl, 1% Biauereitrockenhefe u. 1% Alfalfablattcr- 
mehl) an Kinder hatte im Laufe von 10 Wochen eine 3,57-mal hóhere Gewichtszunahmo 
bewirkt ais bei den Kontrollkindern bei Ernahrung m it gewóhnlichen Cerealien. Beim 
Vertauschen der Erniihrungsweise wandelten sich die Gewichtskurven entsprechcnd. 
Die Hamoglobinkonz. verhielt sich etwa wic 11,29% (bei den Versuchskindern) zu 10,3 
(Kontrollen). Die Wrkg. wird zuruckgefiihrt auf die reichliche -Zufuhr von Ca, P, Fe, Cu 
u. der Vitamine A, Bj, B 2 u. E m it dem Spezialgemisch. (Amer. Journ. Diseases Children 
4 3 . 284—90. Febr. 1932. Toronto, Univ., Dep. Paediatrics.) S c h w a ib o l d .

Minerva Kellogg und Walter H. Eddy, Besitzt Vitamin B 1 eine Bedeutung bei 
der Verhuiderung von Caries ? In  verschiedenen Verss., in denen B-frei ernahrte R atten 
Zusatzo von Citronensaft erhielten, tra t Zahncaries auf. Bei Tieren, die auBerdem
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noch Vitamin-B-haltigc Prodd. (Orangensaft, Hefc) crhielten, tra t Carics nicht auf. 
Diese Befunde weisen darauf hin, die Pragę zu klaren, ob einerseits der saure Citronen- 
saft Carics yerursacht u. andcrerseits Vitamin B eine derart starkę Caries verhindernde 
Wrkg. hat. (Dental Cosmos 7 4 . 334. April 1932. New York, Columbia Uniy.) S c ii w a i b .

Elizabeth M. Koch und F. C. Koch, Uber den Vitamin-C-Oehalt von Orangemnark- 
getrdnk. Unterss. an Meerschwcinchcn m it yerschiedenen Zubercitungen hatten folgende 
Ergebnisse: HandelsmaCig ausgepreCter Orangensaft hatte gloichcn C-Geh. wie m it 
der Hand hcrgcstcllter. Bei Aufbewahrung im gefrorcnen Zustand oder im Eisschrank 
tra t in 3 Wochen starker Verlust an C ein, nach 3 Monaten war allcs zerstort. Wurdo 
Orangenmark m it Zucker, Citronensaure, etwas Konservierungsmittel (Na-Benzoat) 
u. Farbstoff (Endvol. des urspriinglichen Marks 1,7) versetzt, so war nach 3 Monaten 
allcs Vitamin C erhalten, wahrscheinlich wegen der Aciditiit u. des Zuckergeh. Bei 
Verdunnung m it W. auf das 12,3-fache (bei der handelsmaBigen Hcrst. ais gebrauchs- 
fortiges Getrank) yerlor das Prod. allmahlich scinen C-Geh. Bei Verdunnung unter 
LuftausschluB u. niedriger Temp. tr i t t  spater keine Zerstorung der C-Wrkg. ein. (Ind. 
engin. Chem. 24. 351—52. Marz 1932. Chicago, Univ., Dep. Physiol. Chem. u. Phar- 
macol.) S c h w a ib o l d .

J. Schmidt und H. Vogel, Milchviehfuttenmgsversuche mit Palmkern- und Cocos- 
kuchen und einem Gemisch beider Olkuchen. Es tra t in allen Fallen der angegebenen 
Zufiitterung (3 kg taglich) eine merkliche Steigerung des Fettgeh. der produzierten 
Milch ein, die individuell sehr yerschieden war u. am hóchsten bei Verabreichung des 
angefiihrten Gemisches. ( B i e d . Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B . Tiererniihrung 3 . 520—39. 
Jan. 1932. Góttingen, Uniy., Inst. Tierzucht u. Molkereiwesen.) SCHWAIBOLD.

Nikolaus Remer, Uber die Beifiitterung von Kohlenhydraten an Saugkdlber unter 
Beriicksichtigung der Milcheiweipausnutzung. Kartoffelflocken m it Brennereimalzzusatz 
konnen ais Beifiitterung bei sonstiger Vollmilehfutterung von der ersten Lebenswocho 
an gegeben werden, spater bis 400 g taglich, wodurch 2 1 Vollmilch ersetzt werden. 
Die MilcheiweiBausnutzung wird so in geringem MaBe herabgesetzt, ebenso, aber starker, 
die EiweiBzers. im Korper (vergleichende N- u. S-Bilanzen). ( B i e d . Ztrbl. Agrik.- 
Chcm. Abt. B . Tiererniihrung 3 . 463— 506. Jan. 1932. Breslau, Uniy., Agrikulturchem. 
u. Bakteriolog. Inst.) SCHWAIBOLD.

Philip J. Schaible, Die Plasmalipoide bei Milch gebenden und nicht Milch gebenden 
Tieren. Bei Milchkuhen sind die Zahlen fiir Gcsamtfettsauren, Lipoid-P u. Neutralfett 
im Plasma hóher ais bei jungen Ochsen u. nicht Milch gebenden Kiihen. Individuello 
Schwankungen im Geh. der cinzelnen Substanzen blieben yon der Milchbldg. un- 
beemfluBt. Unabhangig von der Milchbldg. zeigten dio Fettsauren des Plasmalccithins 
einen viel schwiicher ungesatt. Charakter ais die Cholesterinester, wahrend die JZ. der 
Fettsauren des Neutralfesttes dazwischen lag. — Vielleicht spielen daher die Chole
sterinester eine Rolle im Fetttransport. Aus den Ergebnissen wird geschlossen, daB 
dic Lactation nur eine gróBore Menge F e tt yerlangt, nicht aber Unterscliiede in der 
Vcrteilung oder in der A rt der Fette bedingt. (Journ. biol. Cliemistry 95. 79—8 8 . 
Febr. 1932. Ithaca, Comell Univ.) Ch. S c h m id t .

N. Berend, Uber die Rolle der stark ungesattiglen Fettsauren im  Organismus. (Vgl.
C. 1931. I. 1630.) Im  n. Hundeblut betrilgt dio Menge der stark ungesatt. Sauren, ais 
Triarachidonat berechnet, 18 mg-°/0, also 3,5—4% des Gcsamtfettes. 57° / 0 des Tri- 
arachidonats sind im Serum, der Rest in den Formelementen enthalten. Bei Hunger 
sind dio Werte um 25% yermindert, im Hohepunkt der Fettrcsorption um 25% erhoht. 
Milch cnthalt 30—50 mg-% stark  ungesatt. Fettsauren, also 1—2%  des Gesamtfettgeh. 
Das Verhaltnis: Gesamtfett/Triarachidonat betragt normalenveise 3,5—4% . Bei 
Pankreasdiabetes sinkt der Quotient bis auf 0,3. GroBe Dosen Insulin crhóhen dio 
Verhaltniszahl wieder auf den n. Wert. (Biochem. Ztschr. 246. 117— 23. 15/3. 1932. 
Budapest, Univ., Physiolog. Inst.) SlMON.

R. Stohr und M. Henze, Die Umwandlung der Acetessigsdure durch Methylglyoxal.
I I I .  Mitt. Das Keiol(CcTIwOz) ais Glykogenbildner. (II. ygl. C. 1 9 3 1 .1. 924). Hungernde 
R atten  zeigten nach Verfutterung yon 0,10 g Ketol =  3-Oxyaceionylaceton, CH3 -CO- 
CH2 -CH 0H -C 0-C H 3  pro 100 g Kórpergewicht eine Steigerung des Leberglykogens 
yon 0,123 auf 0,470 g-% . Die Glykogenspeicherung erwies sich abhangig yon der 
resorbierten Menge, welche durch Abzug des im Magen u. Darm gefundenen Ketols 
yon der yerfutterten Menge erm ittelt wurde. Hóhere Ketoldosen sind tox. u. bewirken 
keine Steigerung oder sogar Abnahme des Glykogens. Vff. nehmen an, daB das Ketol 
im Organismus analog den Yerss. in vitro zuerst zum Triketon CH3 -CO-CO-CH2-
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CO CHj oxydiert wird, das unter Zerfall in 2 Moll. CH3 -CO-CHO oder CH3 -C 0-C 02H 
in Glykogen iibergeht. Mit der intermediaren Bldg. von CH3 -CO-CHO stiinde auch 
der Glykogenschwund nach hóheren Ketoldosen im Einklang, da Methylglyoxal ebenfalls 
mobilisierend auf das Leberglykogcn wirkt u. zu ahnlichen tox. Erscheinungen fuhrt. 
Aceton oder Acetessigsaure lieBen sich im Harn nicht nachweisen. Der Blutzucker 
erfahrt einen leichten Anstieg, doch blieb unentschieden, ob es sich um neu gebildeto 
Glucose u. mobilisiertes Leberglykogen oder um eine hyperglykam. Wrkg. des Ketols 
handelt. Die kombiniertc Anwendung einer titrim etr. u. colorimetr. Blutzuckermethodo 
ermóglichte es, unverandertes Ketol neben dcm Blutzucker zu bestimmen. (Ztschr. 
physiol. Chem. 206. 1—14. 18/3. 1932. Innsbruck, Univ.) G u g g e n h e i m .

R. Stohr, Beitrage zur Kennlnis des physiologischen Verhaltens der Triosen und 
ihnen naheslehcnder Verbindungen. I. Mitt. Vermehrung des Leberglykogens nach Yer- 
fiillerung von Methylglyoxal und Brenztraubensaure. (Vgl. vorst. Ref.) Das Lcbcr- 
glykogen hungernder R atten erhóhte sich von 0,123 g-%  nach Yerfutterung von 0,10 g 
CH3 'C O ’CHO pro 100 g Kórpergewicht auf 0,521 g-%. 0,150—0,2 g fuhrten zu einer 
Glykogcnausschiittung, die wahrscheinlich durch eine starkę Milchsaurebldg. bedingt 
wird. CH3  CO-CHO gibt m it F o l in s  Phosphor-Molybdansaurereagens eine Blau- 
fiirbung, die m it KM n0 4  verschwindet. Mit dieser Rk. lieB sich Methylglyoxal 3 Stdn. 
nach der Darreichung im Blut nicht mehr nachweisen. Der Blutzucker zeigte keino 
wesentlichen Yeranderungen. Nach Zufuhr von 0,10—0,85 g CII3- CO - CO.Na pro 
100 g Kórpergewicht stieg das Leberglykogen auf 0,771 g-%- Der Blutzucker blieb 
unverandert. (Ztschr. physiol. Chem. 206. 15—24. 18/3. 1932.) G u g g e n h e i m .

R. Stohr, Beitrage zur Kennlnis des physiologischen Yerlialtens der Triosen und 
ihnen naheslehender V erbindungen. II . Mitt. Yermehrung des Leberglykogens nach Yer
futterung von Glycerinaldehyd. (I. vgl. vorst. Ref.) 3 Stdn. nach Vcrabreichung von 
0,2—0,3 g Glycerinaldehyd pro 100 g Kórpergewicht an hungernde R atten stieg der 
Glykogengeh. der Leber von 0,051 auf 0,792 g-%- Der Blutzucker blieb entweder 
unverandcrt oder zeigte starken Anstieg. Unveranderter CHjOH-CHOH-CHO war 
m it dem Phosphormolybdanreagens von E o l in  3 Stdn. nach der Verfiitterung nicht 
mehr nachweisbar. (Ztschr. physiol. Chem. 206. 211—16. 2/4. 1932.) GUGGENHEIM.

Caspar Salvadori, Der Einflu/i Meiner Mengen elemertiaren, Jods auf den Energie- 
und Eiweiflumsalz des Ilundes. Je  nach der Menge des verabreichten Jods konnte Vf. 
Ansteigen bzw. Absinken des Grundumsatzes feststellen. Die Wrkg. des Jods scheint 
demnach eine rein quantitative zu sein. Stoffwechselverss. ergaben N-Retentionen nach 
Verfiitterung von Jod. (Biochem. Ztschr. 245. 314—44. 29/2. 1932. Bonn-Poppelsdorf, 
Landwirtschaftl. Hochsch., Tierphysiolog. Inst.) SlMON.

Albert H. Hegnauer, Milchsiiurebildung bei Starrkrampfen. Isolierte Erosch- 
muskeln (Sartorius; Ileofibularis; Semitendinosus) weisen bei Starrkrampf durch Einw. 
von Acelylcholin einen crhóhten Milchsauregeh. auf. Ebenso war dio Milchsaurckonz. 
(im Durchschnitt um 0,032%) erhóht, wenn 0,01%ig. HCl einwirkte. Wurden die 
Muskeln nach Bchandlung m it Jodessigsaure (0,01%ig. Lsg.) in eine 0,026%ig. Coffein- 
oder eine 0,9%ig. KCl-Lsg. golegt, so war dio Kontraktionskraft u. die 0 2-Aufnahme 
der Muskeln im selben Umfange gesteigert wic bei Muskeln, die nicht m it Jodessigsaure 
vorbehandelt waren, dagegen die Milchsaurckonz. nicht erhóht. (Journ. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 42. 99—105. 1931. Rochester, New York; Dep. Physiol., Univ. 
Rochester, School Med. and Dentistryr) M a h n .

Wallace O. Fenu, Die Sauerstoffaufnahme des Froschmuskels bei ćhemischem 
Starrkrampf. Die Sauerstoffaufnahme der Muskeln (Sartorius, Ileofibularis oder Semi
tendinosus) von R. pipiens u. R. clamitans ist auch beim Starrkrampf durch chem. 
Stimulierung mittels Saurcn (IICl, H 2SOt, Essigsaure, Brenztraubensaure), Alkalien 
(NaOH, N H tOH), hyperton. AfaCi-Lsg., W., isoton. Lsgg. von K-Sulfat, KCl, Na-
Rhodanid, Na-Sulfat, NaF, Na-Oxalat, Coffein, Chinin, Saponin, Acelylcholin u. Nicolin
erhóht. Bei der Berechnung des Verhaltnissos 0 2/T lt (SauerstoffuberschuB/Kraft- 
Zeit-Muskellange) wird beim Starrkrampf durch elektr. Stimulierung ein W ert von 
0,005—0,009 u. beim Starrkrampf durch chem. Stimulierung ein W ert von 0,03 erhalten. 
Diese W erte zeigen also, daB entsprechend der ungefiihr gleichen GróBenordnung beider 
Werte der Mechanismus fur beide Krampfformen der gleiche ist, daB aber die Energie- 
ausniitzung bei der chem. Stimulierung unókonom. ist. (Journ. Pharinacol. exp. Thera
peutics 42. 81—97. 1931. Rochester, New York; Dep. Physiol., School Med. and Den- 
tistry, Univ. of Rochester.) Ma h n .
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Rudolf Hober, tlber die Hemmung der Farbstoffkonzentrierung in  der Leber durch 
organische Niclitleiter und organische Salze. Bekanntlich vermag dic isolierte Froseh- 
leber bei Durchstromung m it isoton., verd. Farbstofflsgg. die Farbstoffe konzentriert 
in die Gallenwege abzusondern. Bei Zusatz lipoidlosl., eapillarinaktiver organ. Nicht- 
leiter (z. B. Hezosen, Hexite, Pentosen, Penliłe, Disaccharide, Aminosauren) in ge- 
ringer Konz. wird dio Sekretion, insbesondere die Farbstoffkonzentrierung reversibel 
gehemmt. Dio Hemmung ist bis auf einige Aminosauren, dereń abweichendes Verh. 
durch ihrc Ampholytnatur erklart wird, ungefahr proportional dem Molekularyolumen. 
Auf Grund stiitzender Vcrss. iiber Eindringen versehiedener Substanzen in Leber- 
lappen wird yermutet, da(5 der Nichtleitcreffckt m it der Porenpermeabilitiit der Driise 
verkniipft ist. Ahnlich wie die Nichtleiter m it relatiy groGem Molekularyolumen ver- 
haltcn sieh dio Na-Salze einfacher aliphat. Sauren. An der Froschniere ist der Effekt 
nicht nachweisbar. (P p l u g e r s  Arch. Physiol. 229. 402—21. 15/2. 1932. Kiel, 
Univ.) S t e r n .

E. K. Marshall jr., Die Ausscheidung von Phenolrot durch die Niere des Sduge- 
tiers. (Amer. Journ. Physiol. 99. 77—86. 1931. Johns Hopkins Univ., School of Med., 
Labor. of Physiol.) W a d e h n .

E. Fourueau, J. Trefouel, Daniel Bovet und G. Benoit, Beitrag zur Chemo- 
iherapie des Sumpffiebers. Studien uber die „Calfats“ (Reisfinken). Die Verss. wurden 
an Hamoproteus orizivorii, dem Parasiten des Reisvogels (-finkens, ,,Calfat“ ), durch- 
gefiihrt. Zunachst wurden Versuchstechnik, W ert u. Yorteile dieser neueren Methode 
gegeniiber der alteren Methode m it Plasmodium relictum, khn. Entw. der Infektion 
wahrend der Bchandlung u. Wrkg. der Medikamente auf die Morphologie der Parasiten 
erlautert. Zur Unters. selbst wurden Aminomelhoxy-, Aminoathoxychinolin u. an der 
Aminogruppe substituierte Verbb. herangezogen. Ais Substituenten dienten dialky- 
lierte Aminoalkyle m it folgenden Variationen: Lange der Alkylkette, Verzweigung 
an den yerschiedonen Alkyl-C-Atomen u. verschiedene Alkylgruppen an der end- 
standigen Aminogruppe. Verss. u. Vergleich zwischen Wrkg. u. chem. Konst. der 
untersuchten Verbb. ergaben folgendes: Die Methoxygruppe am Kohlenstoffatom 6 
des Chinolinringes schcint nicht unbedingt nótig zu sein. Dagegen scheint Ersatz der 
Methoxygruppe durch die Athoxygruppe stets den therapeut. W ert zu vermindern. 
Ersatz der Dimethylaminogruppe dureh eine Diathylaminogruppe setzte in dem einen 
Falle die Toxizitat etwa um das zehnfache herab. Das Vorhandensein einer Ather- 
gruppe ais Seitenkette zwischen den beiden Aminogruppen verminderto eindeutig die 
therapeut. Wrkg. (Ann. Inst. Pasteur 46. 514—41. 1931.) M a h n .

P. Mascherpa, Uber den Synergismus zwischen Chloroform und Radiumemanation. 
Ra-Emanation begunstigt nach Verss. an Hunden die Absorption des Chlf., so daG 
dieses rascher in den Kreislauf ein tritt u. sieh in groGerer Menge im Blute des radio- 
aktivierten Tieres befindet ais im Blute des n. Tieres. So erfolgt nicht nur schnellero
u. tiefere Narkose, sondern die Erscheinungen (wie Blutdruekabnahme, physiol. Wrkg. 
des Chlf.) treten auch m it starkerer In tensitat auf. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 164. 
518—28. 10/3. 1932. Genua, Pharmakol. Inst. d. Univ.) Ma h n .

Carl A. Johnson, Die Wirkung des Amylniłrils auf das Fingervolumen. (Journ. 
L a b . c lin . Med. 17. 59—61. 1931. C hicago, Dep. of Med. of Northwestern Univ. u. 
S t . L u k e s  Hosp.) P a n t k e .

A. Beck, Beitrag zur Wirkung des Colchicins. Nach Verss. an Kaninehen lieG 
sieh die Wrkg. cinmaliger Verabreichung von Colchicin auf das Blutbild (Zahl u. Ver- 
teilung der Leukocyten) iiber einen Zeitraum von etwa 8 Tagen verfolgen. Bereits 
wenige °/0 der letalen Dosis zeigten beim Kaninehen deutliche Veranderungen des Blut- 
bildes. Kleine, an sieh unwirksame Colchicingaben wurden bei wiederholter Darreichung 
durch Kumulierung wirksam. Parallelverss. m it Zimtsaurc ergaben, daB sieh die Wrkg. 
des Colchicins von der der Zimtsauro hinsichtlich der Dauer der Wrkg. betrachtlich 
unterschied. Kiinstlich erzeugte Entziindungszustande der Kniegelenke bei Kaninehen 
durch Injektion von Pferdeserum oder Senfol wurden durch Colchicin erheblich yer
mindert bzw. verhindert. Verwendet wurde Colchysat „Burger11. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 165. 208—16. 18/3. 1932. Leipzig, Pharmakol. Inst., Univ.) M a h n .

Herbert Herxheimer und Richard Kost, Die Wirkung von Ephetonin auf die 
Atmung Oesunder unter Orundumsatzverhallnissen und C02-Einwirkung. Nach Ver- 
abreiehung von Ephetonin ist die Ventilation unter Grundumsatzverhiiltnissen regel- 
maGig, wenn auch in yerschiedener Hohe u. unter Zunahme der Atemfreąuenz, ge- 
steigert. Die CO.-Werte sind erhebhch, die 0 2-Werte deutlieh erhóht. Entsprechend
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liegt auch der R.-Q. hóher. Bei Kolilensaureatmung m it Torgeschaltetem Schlauch 
nehmen die Atemvoll. regelmaBig zu, wahrend keine Freąuenzzunahme bcobachtet 
wird. Da hierbci die Zunahme der C 02- u. 0 2-Werte gleich groB ist, wird der R.-Q. 
durch Ephetonin nicht mehr geiindert. Aus diesen Ergebnissen wird geschlossen, daB 
es sich bei der Ephetoninwrkg. um eine primarc Stoffwechselsteigerung wie beim Adre
nalin handelt, die nicht nur einer Steigerung des Gasaustausches, sondern vielmehr 
gesteigerter Oxydation entspricht. Das Ephetonin wurde in einer Dosis von 0,05 g 
subcutan gesunden Mcnschen injiziert. Der Spritze wurde 0,1 mg Adrenalin zugesetzt. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 165. 111—13. 18/3. 1932. Berlin, II. Medizin. Klin. 
d. Charite.) M a h n .

Herbert Herxheimer und Richard Kost, Die Wirkung des Morphins auf die 
Atmung Oesunder und Herzkranker bei Grundumsalzi:erhaUnissen und COt-Almun<j. 
Beim gesunden Menschcn setzte Morpldn (Dosis 0,015—0,02 g) unter Grundumsatz- 
bedingungen das Atemvol., den Sauerstoffverbrauch u. vor allem die C02-Ausseheidung 
herab. Unter den Bedingungen der C02-Hyperventilation iibte zwar Morphin die gleiche 
Wrkg. aus, doch war die Retention geringer. Auch bei Kranken m it Kreislaufdekompen- 
sation war dio Wrkg. des Morphins im wesentlichen die gleiche. Kleinere Morphindosen 
(0,005—0,01 g) wirkten weder beim Gesunden, noch beim Herzkranken merklich auf 
den Gasstoffwechsel ein. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 165. 114— 19. 18/3. 1932. 
Berlin, II. Medizin. Klin. d. Charitó.) Ma i i n .

H. Kreitmair, Ist die Papaverinwirkung eine. Benzylreaktionl Zur Priifung, ob 
die Papavcrimvrkg. durch die Benzylgruppe verursacht wird, wurde die Wrkg. einiger 
papaverinahnlicher Verbb. m it u. ohne CH2-Gruppe (Piperonylmelhyl-3-methyl-6,7-me- 
thylendioxyisochinólin-HCl, Piperonyl-3-methyl-6,7-methylendioxyisochinolin-HCl, 1-Phe- 
nylmełhyl-3 - mełhylmelhylendioxyisochinolin - HCl, l-P]ienyl-3-methylmeihylendioxyiso- 
chinolin-HCl, l-((i-Pyridyl)-3-methyl-6,7-methylendioxyisochinolin u. l-Phmyl-3-melhyl- 
isochinolin) auf den isolierten Dunndarm u. auf den Diinndarm in situ an Kaninchen
u. auf das isolierte Kaninchenherz studicrt. Nach den Versuchscrgebnissen wirken die 
Isochinolinverbb., die keine CH2-Gruppe enthalten, auf den Dunndarm starker er- 
schlaffend ein ais die entsprechenden Benzylverbb., so daB dio Papaverinwrkg. wohl 
nicht von der Benzylgruppe abhangt. Ebensowenig ist die betśiubende u. die koronar- 
gefaBerweiternde Wrkg. von der Methylgruppc abhśingig. Nach Verss. an Mausen ist 
die Giftigkeit der methylfreien Verbb. geringer, so daB die Benzylgruppo in den papa- 
vcrinahnlichen Verbb. dic pharmakolog. Wrkg. u. therapeut. Wirkiingsbreite sogar 
yermindern kann. Bei Ersatz der CH2-Gruppe durch die CH2—CH2-Gruppe (1-Phenyl• 
athyl-3-niethyl-6,7-methylendioxyhydroisochinolin) stehen s ta tt der rein erschlaffenden 
Darmwrkg. Erregung u. Vermehrung der Darmkontraktion u. Tonussteigerung u. s ta tt 
der Betiiubung Erregung u. klin.-ton. Krampfe im Vordergrund des Wirkungsbildes. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 164. 509—17. 10/3. 1932. Darmstadt, Pharmakol. Abt. 
d. E. M e r c k -D .)  Ma h n .

John Masson Gulland, Die spermatotende Wirkung von Chinonen und łlydro- 
chinonen. „Tódliche Konz.“ ist dio geringste in der Reilie 1: 50, 1: 100, 1: 200, 1: 900 etc. 
die in 4 Experimenten alle Spermen yon Meerschweinchen in einer Glucose-Salzlsg. 
(Ph =  8,1) bei 37° innerhalb 30 Min. unbeweglich macht. Phenol ist wenig wirksam 
(tódliche Konz. 1:200), eine Mischung von Kresolen starker (1:400), am meisten 
Thymol (1:3200). Auch die keimtótende Wirksamkeit steigt vom Phenol zu seinen 
Alkylhomologen. Hydrochinon (1:6400) ist erheblich wirksamer ais Brenzcatechin 
(1:200), dieses starker ais Besorcin (1:100). Hexylresorcin (1:6400) ist wieder 
betrachtlich wirksamer ais seine Muttersubstanz. Die Monomethylather der Dioxy- 
benzolo sind nicht wirksamer ais Phenol. Phloroglucin u. Pyrogallol (1:50) sind 
prakt. unwirksam, Oxyhydrochinon (1: 6400) ist hingegen wirksamer ais Hydrochinon. 
Methoxyhydrochinon (1:25600), Methylhydrochinon (1:25600) u. Butylhydrochinon 
(1:12800) sind sehr wirksam, 2,6-Dimethoxyhydrochinon wenig. Diese Tatsachen, 
die in einer lufthaltigen Lsg. festgestellt wurden, veranlaBten eine Unters. der Chinone. 
Von neun untersuchten zeigten sechs (Toluchinon, Butylchinon, Methoxychinon, 
Athylchinon, Chinon u. p-Xylochinon) m it 1: 51200 eine starkere Wrkg. ais Sublimat, 
das bislier wirksamste Agens. Dio disubstituierten Chinone, 2-Methoxy-5-methylchinon 
(1:6400) u. Thymochinon (1:12800) waren weniger wirksam, ebenso Duroehinon 
(1:25600). Yon chinoiden Earbstoffen zeigte Malachitgriin (1:12800), nicht aber 
I<!rystallviolett u. Pyronin G eine Wrkg.; unwirksam waren auch Nitrobenzol u. 
Dinitrobenzol. Da p-Phenylendiamin (1: 100), ortho- (1: 50) u. meta- (nicht bei 1: 50)
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so gut wie wirkungslos sind, konnen sie trotz ilirer betrachtlichen Oxydabilitat nicht 
m it den Hydroxylverbb. in Parallele gesetzt werden. —  Wahrend Formaldehyd 
(1: 25600) sehr wirksam ist, zeigen Aeetąldehyd u. Chloral (1: 100) kaum Aktivitilt. 
Ebenso sind Salieylaldehyd, Methoxy- u. Athoxysalicylaldehyd (1: 6400) etwa 16-mal so 
akt. wie Vanillin, Isovanillin, p-Oxy- u. p-Dimethylaminobenzaldehyd. Phloroglucin- 
aldehyd steht zwischen beiden Gruppen. — Fiir die Unterschiede in der Wirksamkeit 
miissen bei der groBen Ahnlichkeit der Substanzen chem. Griinde gesucht werden. 
Ein Verglcich mit den chem. Eigg. der untersuchten Verbb. fiihrt zur Auffassung, 
daB auch m it den Zellen chem. Rkk., u. zwar solehe der Chinone, eintreten, z. B. mit 
dereń Aminogruppen, so wie Glykokollester u. Glykokollanilid m it Cliinonen reagicrt 
(F is c h e r  u. S c h r a d e r ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 43 [1910]. 525; H i lp e r t ,  C. 1926. 
I. 2011), oder aber mit SH-Gruppen (vgl. P o s n e r ,  L ieb ig s Ann. 336 [1904]. 85. 149) 
oder Aldehydgruppen (ygl. K l in g e r  u . K o lv e n b a c h , Ber. Dtsch. chem. Ges. 31 
[1898]. 1214). Ferner konnen dio untersuchten Verbb. in die Oxydations-Red.-Prozesse 
eingreifen. Die Hydrochinono werden m it groBer Wahrscheinlichkeit zuerst zu Chinonen 
oxydiert (ygl. oben). Die geringe Wirksamkeit des Brenzcatecliins fiihrt Vf. darauf 
zuriick, daB sich o-Chinon leicht polymerisiert; ebenso wird die Tatsache, daB Oxy- 
hydrochinon weniger wirksam ist ais Methoxyhydrochinon auf die groBe Labilitat des 
Mol. in alkal. Lsg. zuruckgefiihrt. Im  allgemeinen besteht gerado bei Chinonen u. 
Hydrochinonen gute Parallelitat zwischen spermentotender u. chem. A ktiyitat. — 
Bzgl. der o- u. p-Oxyaldehyde konnte man annehmen, daB sie im biol. Yers. wie durch 
Wasserstoffsuperoxyd (D akin , Journ. Amer. chem. Soc. 42 [1909]. 477) in o- u. 
p-Dioxybenzole yerwandelt werden. Diese Erklarung muB aber auf Grund der 
Beobachtung aufgegeben werden, daB Vanillin 16-mal weniger wirksam ist ais o- 
Vanillin. Eine bessere Deutung existiert bisher nicht. — Neu beschrieben werden 
folgende Yerbb.: 2,S-Dioxyphenylpropylketon, Ci0H12O3. Aus Hydrochinondimethyl- 
ather, Buttersaurechlorid u. A1C13 in Schwefelkohlenstoff; Entmetliylierung m it Eg.- 
HBr. K p.w 193°; aus CC14 gelbe Tafeln, F . 87—89°. — 2,5-Dioxybuiylbenzol, C10H 14O2. 
Aus dcm yorigen nach CLEMMENSEN; K p.20 180— 185°; aus CC14 Nadeln, F. 89°. — 
Bulyl-p-chinon, C10H12O2. Aus dem yorigen m it Eisenchlorid in W. Reinigung durch 
Sublimation. Orangegelbe Nadeln, F. 32°. (Biochemical Journ. 26. 32—45. 1932. 
London, The Lister Inst.) B e rg m an n .

Margarete Bulów und Erie G. Holmes, Die Sauerstoffaufnahme. und Aminoniak- 
bildung von Gehirn bei Gegenwart narkolisch wirkender Sloffe. Die 0 2-Aufnahme von 
Kaninchengehirn bei Ggw. narkot. wirkender Stoffe wird gemessen. Narkot. Gas- 
gemische (Athylen, Acetylen, Propylen, N20  unter hoherem Druck, im Gemisch m it 0 2) 
bewirken keine Hemmung der 0 2-Aufnahme gegenuber einem N 2-0 2-Gemisch gleicher 
Konz. Auch A. zeigt erst in viel hoheren Konzz. ais den narkot. wirksamen eine deut- 
liehe Beeinflussung. Athylurethan hemmt bei niederen Konzz. — bis zu l° /0 — iiber- 
haupt nicht, obgleich die narkot. Dosis tiefer liegt. Das NH3-Bldg.-Vermógen des Ge- 
hirns wird durch Narkose nicht beeinfluBt. AuBer freiem NH3 ist noch eine Substanz 
im  lipoid- u. eiwciBfreien F iltra t yorhanden, die m it starkerem Alkali NH3 abspaltet. 
(Biochem. Ztschr. 245. 459—65. 29/2.1932. Cambridge, Univ., Pharmakolog. Lab.) Sim.

Erich Endrejat, Zur Enłgiftung des Avertins bei Hund und Pferd nach intravenoser 
Gabe. Vf. konnte m it einer yon ihm besonders entwickelten Methode feststellen, daB 
bei intrayenoser Avertinnarkose sowohl beim Hund ais auch beim Pferd auf kurze 
Zeit eine hohe Avertinanflutung im Blute stattfindet, die sich durch die noch nicht 
geniigend stattgefundene Verteilung des Narkotikums erkliirt. Deshalb sinken die 
Ayertinwerte auch schnell bei auBerdem rasch eintretender Entgiftung durcli Paarung an 
Glukuronsaure. Die Ayertinkonz. liegt schon in der 7. Narkose-Min. nur etwa 3 mg% 
iiber der narkot. Grenze, die bei mindestens 9 mg-% liegt. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 
40. 212—15. 192. Leipzig, Uniy.-Tierpoliklinik.) F r a n k .

Mario Deveze, Kann dasAdrenalin in den zur Lokalandsłhesie verwendełen Losungen 
durch Ephedrin ersetzt werden 1 Ephedrin yermag in jeder Hinsicht m it Vorteil das 
Adrenalin bei der Lokalanasthesie zu ersetzen. (Semana medica 38. 766—69. 1931.) S t.

T. Gordonoff und H. Merz, Uber den Nachweis der Wirkung der Expekloranłien. 
I. Mitt. Die Ausseheidung oder die Auflósung yon Lipiodol, das Kaninchen in den 
Bronchialraum eingefiihrt wurde, wird rontgenolog. yerfolgt. Die Wrkg. der Expek- 
torantien kann so sehr deutlich gemacht werden. (Klin. Wchschr. 10. 928—30. 1931. 
Bern, Univ., Pharinakol. Inst.) W a d e h n .

W. Gennerich, Uber das kolloidale Hg-Sulfid Hille bei der Syphilisbehandlung.
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Klin. Bcobachfcungen iiber die Bckandlung m it einem kolloidal gel. IlgS  (Colloidal Mer- 
eury Sulfide Hille), das per os, intramuskular u. intravenós gegeben werden kann. (Arch. 
Dermat. Syphilisl65 .209—24.Amer. Journ. S yph ilis l6 .198—217.1932.Kiel.) S c h n it z .

L. van Itallie, A. Harmsma und L. W. van Esveld, Die Uniersuchung von 
Aborliva, besonders „Apiol“. In  .4pioi-Muśtem, die nacb einer Einnahme von 135 
bis 450 Tropfen, in einem Falle von 24 Tropfen, scliwere Polyneuritis hervorriefen, 
konnten 28—50% Tri-o-krcsylphospliorsaurecster nachgewiesen werden. Vergleiehende 
Tierverss. m it soleh einem tox. Apiolmuster u. m it Tri-o-kresylphosphorsaureester an 
Kaninchen, Hiihnern, Hunden u. Affen zeigten, daB sowohl die tox. Apiolprobe wie 
der reine Ester bei peroraler u. subeutaner Verabreichung im Gegensatz zu reinem 
Apiol typ. Lahmungserseheinungen hervorriefen. Die erstcn Krankbeitssymptome 
traten nach einer Latenzperiode von 7 bis 25 Tagen auf. Das Gift wirkte kumulativ. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 165. 84— 100. 18/3. 1932. Leiden u. Utrecht, Pharma- 
zeut. Lab. d. Univ. u. „Centr.-Lab. y. de Volksgezondheid“ U.) M a h n .

C. E. Schuntermann, Uber den Einflup von Mineralsalzen auf die Digitalis- 
wirkung. Mittels der Digitalistitrationsmethode an Tauben nach BuRN wurde dio 
Abhangigkeit des /Jigitaiis-Effektes vom Grade der Mineralisation des Organismus 
studiert. Na-, Ga- u. Mg-Chlorid erhóhten die Empfindlichkeit bei gleichen Digitalis- 
dosen. Weder K-Chlorid ais Ca-Antagonist, noch Entionisierung des Ca durch Alkali- 
sierung m it Na-Bicarbonat hatte  eine sichere Wrkg. auf den Digitaliseffekt. Wohl 
aber war ein sicherer antagonist. Effekt fiir das intakte Tier durch Vorbehandlung mit 
Na-Oxalat oder K-Bicarbonat zu erreichen. Ais Digitalispraparat wurde Digalen- 
Cloelta verwandt, die mittlere Dosis betrug 0,2 ccm/kg. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
165. 185—90. 18/3. 1932. Konigsberg, Univ., Pharmakol. Inst.) Ma h n .

Werner Lipschitz, Uber die Toxizilał des Chlorałs. An Katzen wurde wahrend 
chroń. Chlorat-Zuiuhr fortlaufend Kórpergcwicht, Erythrocyten-, Leukocytenzalil, 
Hamoglobingeh. u. Blutbild studiert, wobei der prozent. Anteil der Lymphocyten 
besonders beobachtet wurde. Die Verss. ergaben, daB Na- bzw. K-Chlorat fiir Katzen 
bei peroraler Zufuhr eine sehr geringe tox. Breite hatte. Wahrend wochenlange Fiit- 
terung mit taglich bis zu 0,5 g/kg gesteigerten Dosen — auch am Blutstatus — symp- 
tomlos blieb u. eine einmalige Gabe von 1,13 g/kg nur geringe Erscheinungen ausloste, 
wirkten 1,35— 1,94 g/kg Na-Chlorat unter schweren dyspnoischen Anfallen, Methamo- 
globiniimie u. briiunlicher Verfarbung der Schleimhaute tódlieh. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 164. 570—75. 10/3. 1932. Frankfurt a. M., Pharmakol. Inst. d. Univ.) Ma h n .

Alexander Hasskó, ExperimenteUe Uniersuchung en iiber die akute Giftwirkung der 
Arsenobenzole. Beim experimentell erzeugten Arsenobenzolshock der weiBen Mause 
spielen die in der Blutbahn entstandenen Arsenobenzolpraeipitate eine entscheidende 
Kolie. Der Ausfall des Salvarsans wird durch die Blutelektrolyte hervorgerufen u. von 
den BluteiweiBstoffen sensibilisiert. Vorhergehende Adrenalindosen sensibilisieren dio 
Tiere gegenuber einer naehfolgenden Salvarsaninjektion. Durch Adrenalin werden die 
Zirkulationsstórungen beim SalYarsanshoek aufgehoben. Die Verteilung der Silber- 
arsenobenzolverbb. im Tierkorper hangt wesentlich von ihrem Ag-Geh. ab. Fiir die 
shockerzeugendo Wrkg. der Silberarsenobenzole ist ausschlicBlich dereń Ag-Geh. ver- 
antwortlich zu maehen. (Ztschr. ges. exp. Medizin 80. 730— 43. 12/2. 1932. Budapest, 
Tierarztl. Hochsch., Pharmakolog. Inst.) SlMON.

Helen R. Downes und George T. Pack, Die Verteilung des Blul-Cholesterins 
beim Krebs. Weder der Cholesteringeh. des Gesamtblutes noch die Verteilung des 
Cholesterins zwischen Plasma u. Zellen war bei Krebskranken verandert. (Amer. 
Journ. Cancer 16. 290—96. Marz 1932. New York, L ittauer Fund f. Caneer 
Res.) K r e b s .

Alfred Goerner und M. Margaret Goerner, Der Stoffwechsel von Sulfhydryl- 
verbindungen in Tumorgewebe. Ratten, die cystinarm ernahrt waren, zeigten mehr 
erfolglose Implantationen vón F l e x n e r - J o b l in g s  Carcinom ais n. ernahrte Ratten. 
Der Glutathiongeh. der Carcinome wechselte. (Amer. Journ. Cancer 16. 360—65. 
Marz 1932. Long Island Coli. of Med.) K r e b s .

I. Berenblum, Die anticarcinogene Wirkung von Dichlordidłhylsulfid (Senfgas). 
Senfgas hemmt die krebserzeugende Wrkg. von Teer im Mausevers. — Es handelt 
sich nicht um eine chem. Wrkg. des Senfgases auf den Teer, da die anticarcinogene 
Wrkg. auch dann nachweisbar ist, wenn beide Stoffe so aufgetragen werden, daB eine 
gegenseitige Beruhrung vermieden wird. (Journ. Pathol. Bacteriol. 34. 731—46. Nov.
1931. Leeds, Univ.) H. WOLFF,
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Lulu G. Graves, Foods in healtli and disease. New York: Macmillan 1932. (399 S.) 8°. 
S 3.50.

V. C. Lamy, Pratique do l’oxygónothórapie. Paris: 6 . Doin et Cie. 1932. (52 S.) Br.: 8 fr. 
M. Loeper et Ch. Michel, Formulairo pratiąue de tliórapeutique et de pharmaeologie. 33 ed.

Paris: G. Doin et Cie. 1932. (970 S.) Cart.: 28 fr.
Hermann Schall, Nahnmgsinittel-Tabcllc zur Aufstellung und Bereehnung von Diat- 

verordnungen. Fiir Krankenhaus, Sanatorium und Praxis. 10., verb. Aufl. Leipzig: 
Kabitzsch 1932. (VIII, 126 S.) gr. 8°. nn. M. 5.40.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Ludwig Kroeber, Beitrdge zum Studium heimischer Arzneipflanzen. Mitt. iiber 

Kennzahlen u. Verh. von yersehiedenen Fluidextrakten. (Pharmaz. Ztg. 77. 241—42. 
2/3. 1932.) S c h o n f e l d .

Frank Wokes, Die Bedeutwu/ des Mutte.rkonis in der Pliarmazie. Gesehichtlioher 
Riickblick iiber Eińfiihrung, Anwendung u. Unters. des Mutterkorns. Betraehtungen 
iiber Darst. des Fluidextraktes naeh yerschiedenen Arzneibiiehern, seine begrenzte 
H altbarkeit u. die daraus sich ergebende Frage, ob die Darst. des Fluidextraktes zweck- 
miiCig sei. Methoden der Priifung. (Pharmac. Journ. and Pharmacist 128. 203—06. 
12/3. 1932.) P. H. S c h u l t z .

H. A. Mitchell, Der Bericlit des „Sub-Committee“ iiber Mutterkom. K rit. Stellung- 
nahmo zu der von dem Pharmacopoea Commission Sub-Committee fiir Mutterkorn 
yorgesohlagenen colorimetr. Methode der M utterkorn-Standardisierung. (Pharmac. 
Journ . and Pharm acist 128. 45—46. 16/1. 1932.) SCHONFELD.

J. Rutherford Hill, Atliaimilfonsaures Ergotoxin ais standardisiertes Mutterkom. 
Vf. t r i t t  ein fiir die Verwendung von iithansulfonsaurem Ergotoxin an Stelle galen. 
M utterkom praparate. (Pharmac. Journ. and Pharm acist 128. 83—85. 30/1.1932.) S c h o .

John C. Krantz und James C. Munch, Bezieliung zwisehen Wirksamkeil und 
Wasserstoffionenkonzentration der Digitalistinklur. Vorl. Mitt. (Vgl. C. 1931. II. 
3358.) Mit absol. A. hergestellte E xtrakte von Digitalisbliittern hatten ein hoheres 
P h ais die m it 80°/„ig. A. bereiteten Tinkturen. Die Differenz betriigt bei frischtfn 
Tinkturen 1,5— 2,3 p h . Ein m it absol. A. hergestellter Extraktionsriickstand ergab 
m it 80%ig. A. dasselbe pa wie eine unm ittelbar m it 80%ig. A. bereitete Tinktur. Die 
Asche besteht im wesenthchen aus K 2C03. Vermutlich sind dio organ. Salze der Bliitter 
teihveise an K  gebunden, u. bei Anwendung des verd. A. geht mehr Alkalisalz in Lsg. 
Die m it 80%>g- A. hergestellte T inktur zeigte naeh 1 Jahre Zunahme des ph, die Tinktur 
in absol. A. erfuhr keine Veranderung. Eine m it absol. A. hergestellte Tinktur, pn =  3,40 
hatto nur 1/3 der biolog. AktiyitiŁt einer T inktur von pn =  5,75. Die Asche enthielt 
76%  K 2C03, 0,3%  CaO, 3%  P 20 5 u. 1% Saureunl., ferner 9,7%  Cl u. war frei von Mg; 
sie zeigto positivo Na-Rk. u. gab einen Nd. m it Zinkuranylacetat. ( Journ. Amer. 
pharmac. Assoc. 21. 16—20. Jan. 1932. Baltimore, Maryland, State Dept. 
Health.) S c h o n f e l d .

L. Rosenthaler, Untersuchungen iiber Bestandteile von Abfiihrdrogen. IV. (III. 
vgl. C. 1931. II. 3118.) Das Vcrf. von H a u s e r  (C. 1931. II . 1709) zur Spaltung von 
Aloin  dureh Borax ergibt schlechte Ausbeuten; es wurde folgendermaBen abgeandert: 
5 g Aloin werden m it 10 g Borax, 2 g Phenylhydrazin-HCl u. 100 g W. 2%  Stdn. 
erhitzt, m it HC1 yersetzt u. ausgeathert. Das aus A. beim Einengen ausfallende rotę 
Pulver wird aus Bzl. umkrystallisiert. Das Prod. hatte die Zus. C]5H120 4, entspreohend 
der R k .: C20H 20O8 (Aloin) +  I I20  =  CiJT^O., (Aloeemodinanlhranol) +  Arabinose. Das 
Prod. ha t den F. 195—200° (Zers.); die Boraxlsg. zeigt griinliche Fluorescenz; dieso 
ist auch in der orangefarbenen Na.OH-Lsg. zu beobachten, die an der L uft ro t u. purpur- 
farben wird; lotztere Farbung tr i t t  raseh bei Erwarmen der Alkalilsg. m it H 20 2 cin. 
Mit TuNM A NNschom  Reagens wird das Spaltprod. braun, die FI. wird dann schwarz- 
blau u. schwarz; das Prod. zeigt also die Rk. des Anthranols. (Pharmac. Acta Helv. 7. 
19—20. 30/1. 1932.) S c h o n f e l d .

J. Wiihrer, Triorthokresylpliosphat in Apiol. In  einer ostdeutschen Probe von 
Apiolkapseln konnte Trikresylphosphat nachgewiosen werden. Die Feststellung erfolgt 
dureh Nachweis von Kresoi u. H3PO.,. Ein alkoh. E x trak t von 5—6 Kapseln wird 
3 Stdn. m it 30%ig. alkoh. KOH gekocht. Naeh Verdampfen des A., Ansauern u. Aus- 
schiitteln m it A. wird der A. vordampft; derR uckstand zeigt* Kresolgeruch. Im  wss. 
Teil w’ird Phosphorsiiure in bekannter Weise nacligewiesen. (Apoth.-Ztg. 47. 232. 
24/2. 1932.) S c h o n f e l d .
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Aye, Apiolkapseln. (Vgl. vorsfc. Ref.) Die von einer weniger bekannten Firma 
bezogenen Apiolkapseln waren stark  m it Tri-o-h-esylphosplml yerfalscht. (Apoth.- 
Ztg. 47. 285. 5/3. 1932.) S c h o n f e l d .

H. V. Arny, Abraham Taub und Abraham Steinberg, Zerselzung gewisser Medi- 
kamerUe unter dem Einflufi des Liclits. Die Zers. von 35 Arzneimitteln unter dem 
EinfluB des Liehts wurdo in 8 verschiedenen Gliisem untersucht. Dereń spektroplioto- 
metr. Unters. ergab, daB blaues u. griines Glas von allem Licht bis zu 340 m/t mindestens 
40% durclilicBen, wahrend die Durchliissigkeit der braunen Gliisor bei 460 m/i absclinitt. 
ErwartungsgemaB bewiihrten sich diese Glaser u. ein fast undurchsichtiges griines, 
das von keiner Wellenliinge mehr ais 15% durehlieB, am besten. Parallclverss. wurden 
im direkten u. im zerstreuten Tageslicht u. im Dunkeln ausgefiihrt. Neben der Wrkg. 
des Liehts spielen atmosphar. Oxydation, Verdampfung u. Unremigkeiten der Luft 
eine Rolle bei einzclnen der gepriiften Mittel. Einige weitere Verss. wurden m it Spezial- 
glasern u. bei Ggw. von Stabilisatoren ausgefiihrt. Bzgl. der Einzelheiten bei den ver- 
schiedenen Chemikalien u. galen. Zubereitungen muB auf das Original verwiesen werden. 
(Journ. Amer. pharmac. Assoc. 20. 1014—23. 1153—58. Nov. 1931. Columbia, 
Univ.) _ H e r t e r .

James A. Todd und Helen L. Smith, Die baktericide Wirksamkeit einiger ge- 
brauchlicher Medikamenle. Trotz der bei den meisten Chemikalien beobachteten bakteri- 
ciden Wrkg. auf die vegetativen Formen der pathogenen Bakterien erscheint wegen 
der Widerstandsfiihigkeit der Sporen Sterilisation aller fiir Einspritzungen bestimmten 
Lsgg. erforderlich. (Pharmac. Journ. and Pharmacist 128. 185—86. 5/3.
1932.) P. H. S c h u l t z .

R. Dietzel, F. Schlemmer und V. Hamann, Eigenscliaften und Desinfektions- 
uiirkung der Adsorptivdesinfizientien. (Vgl. C. 1927. I. 2107.) Es wird iiber die Ergeb- 
nisse der Verss. mit Argocarbon u. Silargel berichtet. Durch die Verss. solltc die kolloide 
N atur dieser Stoffe u. die Beziehung zwischen Ionisationsgrad u. Desinfektionswrkg. 
aufgekliirt werden. Uber die elektrometr. Best. der Ag-Ionenkonz. ygl. im Original. 
Maximale Ag-Ionenkonz. stellt sich bei wss. Aufschlammungen von Argocarbon bereits 
nach einmaligem Schiitteln des dio Aufschliimmung enthaltenden ElektrodcngefiiBes 
ein. Hohe Argocarbonkonzz. (200 mg in 10 g W.) wirken auf die Dauer der lonisation 
des Ag ungiinstig; bei mittleren Konzz. (50 mg in 10 g W.) bleibt dio EK. 24 Stdn. auf 
ihrem Anfangswert stehen u. sinkt dann ab. Bei kleinen Argocarbonkonzz. (bis 0,25 mg 
in 10 g W.) niikort sich die [Ag-] der GróBcnordnung, wie sie in reinem W. bzw. reiner 
AdsorptionskoJih bei Anwendung von Ag-Elektroden yorliegt. Mit steigender Temp. 
findet rasche Abnahme der EK . sta tt. Die Vcrmutung liegt nahe, daB das Abklingen 
der Ag-Ionenkonz. auf dieKohle u. den relativhohen Geh. an kolloidem Ag zuruckzufiikren 
ist durch dereń Oberflachenaktivitiit Ag' fixicrt wird. Die Ag-Ionenkonz. wss. Silargel- 
aufschlammungen war niedriger ais diejenigc des Argocarbons. Dies ist bemerkenswert, 
da das Silargel in der Desinfektionswrkg. dic metallisierten Kohlepraparate iibertrifft. 
Dies liiBt sich durch die gróBere Oberf]achenaktivitat des Kieselsauregels erklaren, das 
eine stiirkere Fixierung der Ag-Ionen bewirkt ais die A-Kohle. Im iibrigen yerhalten 
sich AgCl-Kieselsiiureadsorbentien in bezug auf lonisation ahnlich wie Kolile-Ag- 
Praparate. Ultramkr. Unterss. lieBen den kolloiden Charakter der Praparate deutlich 
erkennen. Aus den Desinfektionsverss. folgt, daB der Yerwendungszweck oft eine vcr- 
schiedene Auswahl in der Eignung der Praparate bedingt. Fiir Desinfektionen, bei denen 
die Bakterien fixiert u. aus dem Korper entfem t werden sollen, wird Kohle, besser 
Kieselsiiuregel diesen Anforderungen geniigen. Soli m it der Adsorption auch eine keim- 
schadigende Wrkg. yerbunden sein, so yerdienen die impragnierten Praparate, vor allem 
Silargel, dann Argocarbon u. Adsorgan, den Vorzug. In  der Gesamtwrkg. yerdient 
Silargel den Yorzug. (Apoth.-Ztg. 47. 244—47. 261—63. 283—85. 5/3. 1932.) S c h o n f .

E. V. Romaine, Die wesentlichen Faktoren der Kiefernlerpentinoldesinfektionsmittel. 
Ais solche betraehtct Vf. 1. die Hohe der bakterientotenden Wrkg. des Oles, 2. die 
Emulsionsfahigkcit des Oles u. 3. die Emulsionsfahigkeit der ais Basis angewandten 
Seife oder Sulfonate. (Soap 8 . Nr. 2. 105—09. 80. Febr. 1932.) S c h o n f e l d .

I. D. Riedel-E. de Haen Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darstellung ion Verbindungen 
der Alkalisalze C,C-disubstiluierter Barbilursauren mit Pyrazolonen, dad. gek., daB 
man solche C,C-disubstituierten Barbitursauren, welche Halogen an doppelt gebun- 
denem C-Atom enthalten, ais Alkalisalze in Lsg. m it mindestens 1 Mol eines Pyrazolons, 
insbesondere l-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazoton (I), yersetzt, worauf man die ent- 
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standenc Verb. auskrystallisieren oder durch Eindampfen bzw. Fallen zur Abscheidung 
bringen kann. — Man erhalt z. B. aus I u. sek.-butyl-fS-bromallylbarbilursaurem N a  (II) 
(in absol. A.) eine Verb. 1: 1, F . 218—219°, aus I  u. isopropyl-p-bromallylbarbitursaurcm 
N a  eine Verb. vom F. 238—239°, aus I  u. fi-clilorallyliscpropylbarbitursaurcm Na  eine 
Verb. vom F. 237—238°; aus II u. der I entsprechenden 4-Dimethylaminoverb. eine 
Verb. Tom F. 204—206°. — Die Verbb. sind in wss. Lsg. (Ampullen) sehr haltbar. 
(D. R. P. 547 984 KI. 12p vom 21/10. 1930, ausg. 6/4. 1932.) A l t p e t e r .

Masajiro Mizutani, Japan ,Gewinnung ton Glykokinin. Man versetzt 2 Gewichts- 
teile frische Bierliefe (50% W.) m it 1 Teil einer wss. gesatt. Lsg. von Pikrinsiiure, schiit- 
te lt 1/2 Stde. u. setzt dann 2 Gewichtsteile A. (95°/0ig.) zu. Nach nochmaligem Ver- 
mischen filtriert man (F iltrat A), setzt zum Ruckstand 50%ig. A. u. trennt das F iltra t B 
ab. Hierauf mischt man A mit B, setzt ein gleiches Vol. A. 95%ig zu, wobei das Pikrat 
des gesuchten Stoffes ausfiillt; aus dem Pikrat setzt man die Verb. m it Na-Phosphat 
in Freiheit. Man erhalt etwa 0,1% der frischen Hcfe Ausbeute. Das Prod. soli therapeut. 
verwendet werden (Wrkg. auf Blutzucker). (F. P. 720 268 vom 16/7. 1931, ausg. 
17/2. 1932.) A l t p e t e r .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder Hans Walter, Konstanz i. B.), Herstellung von wasserldslichen Abkómm- 
lingen des Sanlalols dad. gek., daB man Hexamethylentetramin (I) auf Verbb. des San- 
talols (II) m it Arylsulfonsauren oder Halogenfettsauren einwirken laflt. — Z. B. erhiilt 
man aus I  u. dem Brom- oder Chloressigsaureester vonH  (dargestellt aus den Saurehaloge- 
niden u. H in  Chlf. unter Zusatz von Chinolin) in Chlf. ein zu 14% in W. 1. Prod., F. 187°.
— Die Verb. aus I u. dem Benzolsulfonsdureester von II ist in W. bei 20° zu etwa 5%  
1. F. etwa 179°. — Der p-Toluolsulfonsaureesłer yon II liefert m it I eine Verb. vom
F. etwa 182°, zu 5%  in W. 1. — Die Prodd. sind therapeut. ohne Reizwrkgg. ver\vend- 
bar. (D. R. P. 548 374 KI. 12p vom 29/1. 1926, ausg. 15/4. 1932.) A l t p e t e r .

E. Merck, Darmstadt, Darstdlung von Isochhwlinabkotmnlingen. Hierzu vgl. 
E. P. 348 956; C. 1931. II. 1196. Nachzutragen ist folgendes: Aus dem Am id  (CH3)2- 
C6H3-CH2-CH(CH3)-N H -C0-CH 2-C6H3-0 2CH2 (F. 110°) erhalt man m it POCl3 in 
Toluol eine Dihydrobase vom F. 114°, die durch Dehydrierung ein Isochinolinderiv. 
vom F. 168—169° liefert, F. des Hydrochlorids 223°. — Aus dem Amid  der Zus. 
(CH30 )2-C6H3;CH2 CH(CH3)-NHC0CH2-C6H3(0CH3)2 liiBt sich in gleiclier Wcise ein 
Isochinolinderiv. vom F. 136° erhaltcn, F . des Hydrochlorids W.-haltig, 88— 95°, W.- 
frei 235°. (Schwz. PP. 151178, 151179, 151180 vom 8/3. 1930, ausg. 16/2. 1932.
D. Prior. 24/8. 1929. Zus. zu Schwz. P. 148289; C. 1932. I- 1953.) A l t p e t e r .

A. E. Tschitschibabin, U. S. S. R., Herstellung von Isochinolinderivaten aus 
Bergenin oder semen Umwandlungsprodukten. Bergenin o. dgl. wird m it wasserfreiem 
NH3 oder in wss. oder alkoh. Lsg. bei n. oder erhóhtem Druck erhitzt. Es werden 
z. B. Trimełhoxy-isocarbostyril u. Trimetlioxy-isocarbostyril-carbonsaure erhalten, die 
fiir pharmazeut. Zwecke an Stelle von natiirlichen Alkaloiden Verwendung finden sollen. 
(Russ. P. 15110 vom 1/2. 1929, ausg. 30/4. 1930.) R ic h ter .

Heinrich Buer und Carlheinz Buer, Koln-Marienburg, Haltbarmachung von 
Lecithin und Lecilhiiuilbumin, dad. gek., daB man reines Pfefferminzól m it Lecithin 
oder Lecithinalbumin in geeigneten MischgefaBen, gegebenenfalls unter Erwarmen, 
innig vermischt, bis sich eine klare Lsg. gebildet hat. — Es gelingt, 10—20%ig. k. Lsgg. 
oder bis 50%ig. w. Lsgg. herzustellen, die fiir pharmazeut. Zwecke fiir sich oder z. B. 
nach Zusatz von Zucker ver\vendet werden kónnen. (D. R. P. 548 437 KI. 12q vom
1.5/6. 1927, ausg. 12/4. 1932.) A l t p e t e r .

M. Moskovits und Krausz-Moskovits Egyesiilt Ipartelepek r.—t., Budapest, 
Verfahren zur Herstellung von biologisch aktiv wirkenden Hefepraparalen, dad. gek., 
daB man in weiterer Ausbildung des Verf. des H auptpatents die zu behandelnde Hefe 
bzw. Hefeprodd. vor, wahrend oder nach der Behandlung der Einw. yon ultravioletten 
Strahlen aussetzt. (Ung. P. 103 414 vom 5/1. 1929, ausg. 1/9. 1931. Zus. zu Ung. P. 
101 49G; C. 1931. 1. 2691.) G. K on ig .

E. Merck, Darmstadt, Herstellung wasserlóslicher, physiologisch mrksame Stoffe 
enthaltender Zubereitungen aus Keimdriisen oder sonstigen, Sexualhormone enthaltenden 
Stoffen durch Verseifung des Rohmaterials oder daraus hergestellter Extrakte, dad. gek., 
daB m it fliichtigen Basen, insbesondere NH3, bei erhohter Temp. verseift wird. — 
Z. B. wird ein aus Schwangerenham mit A. hergestellter E xtrak t nach Abdest. des A. 
in A. gel., m it NH3 (D. 0,950) versetzt u. die M. 1 Stde. in N2-Atmosphare am RiickfluB 
gekocht. Aus dem vom A. befreiten E strak t erhalt man die wirksamen Stoffe z. B.
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durch Ausfilllen oder Extraktion. — Ein von Leeithin u. Cholesterin befreiter Pla- 
centcnextrakt wird m it wss. (C2H5)2NH oder wss. NH:l gekocht. — Bei dem Verf. tr i t t  
keine Verharzung der Stoffe auf. (D. R. P. 548 821 KI. 12p vom 18/9. 1928, ausg. 
20/4. 1932.) A l t p e t e r .

M. Foldes, Budapest, ChoUsterinlialtiges Haarpflegemittel. Cholesterin wird in 
A thylaeetat gel., die Lsg. eine Weile sieli selbst uberlassen, hierauf mit A. verd. u. nach 
abermaligem Stehenlassen Perubalsam hinzugefugt. (Ung. P. 103 586 vom 6/2. 1931, 
ausg. 16/11. 1931.) ■ G. K o n i c .

R. Eiterer, Budapest, Mittel gegen Fufischweifl. 130 g W., 30 g Lysoform (oder 
das entspreehende Gemenge der Bestandteile), 20 g Formaldehydlsg. (40%ig) u. 5 g 
Borsśiure werden bis zur beginnenden milehigen Emulsion innig vcrmischt. (Ung. P. 
87 069 vom 23/6. 1923, ausg. 1/5. 1931.) K o n i g .

G. Analyse. Laboratorium.
H. Hoek, Das Berkefeld-Siebfilter, ein neuer Filterapparat. Besehreibung, An- 

wendungsgebiet. (Apoth.-Ztg. 47. 318. 12/3. 1932.) P. H. S o h u l t z .
W. Maass, Bestimmung des spezifischen Oeunchts von slarren Korpern. S ta tt des 

Senkkorpers wird bei Einstellung der W ESTPHALsehen W aage die G ew ich tssclm le  
mit einem darunter befindlichen leeren Stannioltiegel eingehiingt u. in W. der Tiegel 
ganz eingetaueht. Die Substanz wird luft- u. waaserfrei in einen Stannioltiegel gleichen 
Gewiehts eingefiillt u. die D.-Best. in iiblicher Weise ausgefiihrt. (Seifensieder-Ztg. 5 9 .
102—03. 17/2. 1932.) S c h o n f e l d .

B. Rhode, Die Bestimmung des kolloiden Anteils in Suspensionen und hochdispersen 
Systemen mittels des Zweischenkel-Flockungsmessers. Vf. empfiehlt die Verwendung 
des „kinet. Floekungsmessers“ von OSTWALD (vgl. Kolloid-Ztsclir. 30 [1922]. 62) fUr 
Dispersitiitsmessungen an teehn. Kolloidlsgg. (Photogr. Industrie 28. 124—26.
1930.) _ L e s z y n s k i .

Edwin E. Jelley, Mikrophotographie. Vf. berichtet iiber einige neuere Beleucli- 
tungsanordnungen fiir Mikrophotographie. Die Punktlichtlampe wird ais Liehtquelle 
empfohlen u. der „U ltropak“ der Firma E. L i n k  besehrieben. (Photographic Journ. 
72. Sond.-Nr. 17—20. April 1932.) F r i e s e r .

B. A. Brodsky, Uber den Ersatz von verdicktem Cedernholzol durch synthetische 
Produkte. Ais Immersionsól laCt sieh eine Lsg. von Monobromnaphthalin in poly- 
merisiertem Rieinusól venvenden. (Pharmaz. Ztg. 77. 243—44. 2/3. 1932.) S c h o n f .

Andre Chevallier und Pierre Dubouloz, Inlensitatsmessungen im Ultrai-ioletl 
mit Hilfe einer mii Natriuinsalicylat sensibilisierten photoelektrischen Zelle. (Vgl. 
C. 1932. I. 1806.) Es wird an einigen Beispielen gezeigt, daB man m it Monochromator 
u. entsprechend sensibilisierter Photozelle die Intensitatsverhaltnisso in Ultraviolett 
mit fiir viele Zweeke genugender Genauigkeit direkt messen kann. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 452—54. 1/2. 1932.) B o r is  R o s e n .

A. Mazzucchelli, Bimetallische Elektroden mit Nickelchrom in der potentiometrischen 
Acidimetrie. Vf. beschreibt eine Anordnung fiir potentiometr. Titration mit einem 
geraden P t-D raht u. einem spiralig gewundenen feinen Ni-Cr-Draht ais Elektroden u. 
Elektronenróhro ais Indicator. Die Ni-Cr-Elektrode enveist sieh ais im Potential 
prakt. unabhiingig vom pj;. Vor der acidimetr. Titration wird der zu untersuchenden 
Lsg. etwas vcrd. H20 2-Lsg. zugefugt. Es werden — auch bei gleiclizeitiger Anwesenheit 
von CHjCOO' u. NH4‘ — stets seharfe u. auf 0,1 ccm genaue Umschlagspunkte erhalten. 
(Gazz. chim. Ital. 62. 265—70. Marz 1932. Pisa, Univ., Inst. f. physikal. Chem.) R.K.Mii.

Rene Madru, Praktische Anwendung des p\i in der Technik. Erkliirung des 
PH-Begriffs u. Oberblick iiber die Anwendung in der Gerberei, Zuckerindustrie, Keramik, 
Galvanoplastik, Papierindustrie, Backerei, Weinbereitung, Photograpliie, Bodenkunde u. 
Fischzucht, Besehreibung der pa-Best. m it dem WULFFschen Colorimeter. (Rev. Chim. 
ind. 41. 66—71. Marz 1932.) R. K. M u l l e r .

S. Kamei, Ein neues Feuchtigkeitsdiagramm fu r  Dampf-Luftgemisch. Vf. gibt ein 
Diagramm fiir die prozentualc Feuchtigkeit, das spezif. Vol., das gesatt. Vol. u. die 
teilweise gesatt. Voll. der Luft fiir Dampfgehh. von 0,01 bis 0,15 kg pro kg Luft in 
Abhangigkeit von der Temp. (0—100°) ,die Anderung der spezif. Warme mit der 
Feuchtigkeit der Luft u. ferner die adiabat. Abkiihlungslinien mit Anwendungsbei- 
spielen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.j 3 5 . 51 B—57 B. Febr. 1932. Kyoto, 
Univ., Chem. Teehn. Abt.) R. K. M u l l e r .
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S. Kamei und T. Sedohara, Bestimmung des hygroskopischen GJeichgewichts- 
zustandes einiger japanischer Materialien. Vff. zeigen diagrammat. dic Anderung des 
Gleiehgewichtswassergeh. einiger Proben von Seife, Tonerde, Holz u. Papierstoff mit 
der relatiyen Luftfcuchtigkeit. Es werden S-Kurven erhalten, aus denen sich ergibt, 
daB dasBestrebeil, Eeuchtigkeit aus der Atmospharc aufzunehmen, bei den yerscliiedenen 
Materialien ahnlich ist. An beiden Enden der Kurve herrscht kriiftige Adsorption. 
Bei gleicher Luftfeuelitigkeit ist der W.-Geh. des Materials um so geringer, je hólier 
die Temp. ist. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 5 . 57 B—64 B. Febr. 1932. 
Kyoto, Univ., Chem.-techn. Abt.) R. K. M u l l e r .

H. R. Amhler, Tragbarer Apparat fu r  die gtnaue Gasanalyse. Vf. beschreibt eine 
tragbare Form des friiher (C. 1 9 2 9 . II. 2349) beschriebenen gasanalyt. App. Der 
geschlossene Kasten des App. nimmt einen Raum von ca. 38-30,5-11,5 cm ein bei einem 
Gewieht der ganzen Anlage von 3850 g. Die erreichbare Genauigkeit der Analyscn 
betragt 0,1%. (Journ. scicnt. Instruments 8. 369—73. Doz. 1931. Woolwicli, Calori- 
metrie Section, Research Department.) D u s i n g .

H. R. Ambler, Kompensator fiir  mit konstantem Volumen arbeilende Gasburetlen. 
Der friiher (C. 1 9 2 9 . II . 2349) beschriebene App. zur Gasanalyse bei konstantem Vol. 
ist mit einem Kompensator yorsehen worden, um Veranderungen yon Druck u. Temp. 
auszugleiclien. Die beschriebene Zusatzeinrichtung ist auch fiir App., die bei konstantem 
Druck arbeiten, zu verwenden. (Journ. scient. Instruments 8. 374—76. 1931. Woolwicli, 
Calorimetric Section, Research Department.) D u s i n g .

Heinrich Tramm, Ober eine neue Gasabsorptionspipette. Beschreibung einer 
Pipette, die bei einmaligem Durchgang des Gases dieses yiermal wasclit. (Brennstoff- 
Chem. 1 3 . 146—47. 15/4. 1932. Holten.) S c h u s t e r .

E le m e n t e  u n d  a n o r g a n is c h e  V e r b in d u n g e n .
A.Lassieur, Trennungen mit Schwefelwasserstoff. (Vgl. C. 1 9 2 5 . I. 1771.) In 

einer Lsg. yon pa =  1,2 wird Z n" von H 2S erst nach etwa 1 Stde. gefallt, yollstandig 
ist die Fiillung erst nach mehrstd. Stehenlassen, in Lsgg. von pn =  1,02 betragt selbst 
nach 40 Stdn. Ruhe die Fallung erst 96% der Theorie, bei ph =  0,86 werden nur 
6%  erreicht, bei pn =  0,52 tr i t t  iiberhaupt keine Fallung mehr ein. PbS wird in stark 
sauren Lsgg. (pn =  0,68—0,18) auch nach 18 Stdn. noch nicht yollstandig gefallt, 
ahnlich verha.lt sich Sn. Die Trennung yon Pb u. Zn gelingt in einer Lsg., dio auf 
200 ccm 7 ccm HC1 (D. 1,19) enthalt, boi 1-std. Durchleiten von H 2S u. 18 Stdn. 
Ruhc vor der F iltration des PbS; Zn wird im F iltra t durch Elektrolyse in Ggw. von 
KCN bestimmt. In  derselben Weise erfolgt die Trennung von Zn u. Sn. Die Trennung 
von Sn u. Ni m it H 2S in saurer Lsg. gelingt loicht, ebenso die Trennung von Pb u. 
Ni, sowie von Mn u. Pb. Auch Zn u. Fe lassen sich leicht trennen, indem bei pn =  1,2 
ZnS durch H 2S (1 Stde. Durchleiten, 18 Stdn. Ruhe) gefallt wird; das F iltra t wird von 
H 2S befreit, m it Na2C03 gefallt, Fe2Ó3 in H 2S 04 gel. u. nach Red. durch Zn m it KM n04 
titriert. (Chim .etlnd.27. Sond.-Nr.3bis. 153- 56.Marz 1932.Paris, Stadt.Lab.) R .K .M u.

E. Macciotta, Unterscheidung von Lithium und Strontium durch ihre Flammen- 
fdrbung. Der Vf. empfiehlt, m it einem Pt-D raht ein wonig Substanz aufzunehmen 
u. in den unteren Teil einer B u N S E N -F lam m e zu bringen. Bei Ggw. von Li tr i t t  so- 
fortige intensive Rotfarbung der ganzen Flamme auf. Befeuchtet man kurz danach 
die Substanz m it HC1 u. erwarmt sie nochmals im unteren Teil der Flamme, so tr i t t  
bei Vorhandensein von Sr plótzlich ein roter Spriihregen ein. Dio Farbung wird be- 
stiindig bei starkem Erwarmen der Substanz im oberen Teil der Flamme. Die An- 
wendbarkeit dieser Methode ist an das Fehlen von Ba u. Na gebunden. (Rendiconti 
Seminario Facolta Scienze Uniyersita Cagliari 1. 55—56. 1931.) SCHNURMANN.

W. Werz, Ein Beitrag zur elektrometrischen Chrom,-Vanadinbestimmung in  Ferro- 
Ugierungen und Edelstdhlen nach dem Prinzip des konstanten gegengeschalteten Umschlag- 
potentials. Es werden die Bedingungen ermittelt, unter denen sich die potentiometr. 
Titration yon Cr u. V nach dem Verf. des gegengeschalteten Umschlagpotentials durch- 
fiihren laBt. Bei der Best. von Cr im Ferrochrom wird der storende EinfluB des MnOa 
durch Filtrieren iiber eine Glasfilternutsclie aufgehoben, auBerdem wird durch dio 
elektrometr. Erkennung des Endpunktes eine gróBero Sicherheit u. Genauigkeit 
erreicht. Es wird auch eine Arbeitsmethode zur Best. des V in Ferroyanadin durch 
potentiometr. Titration mitgeteilt. Durch einen gróBeren Zusatz von H3P 0 4 wird einer 
Versehiebung des Umschlagpotentials entgegengowirkt. Ferner wird die Best. von Cr 
u. V im Stahl nebeneinander beschrieben, u. cs wird der EinfluB der anderen im Stahl
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yorkommenden Elemento auf dio Verschiebung des Umsch lagpotentials crmittelt. 
Bei der Cr-Titration stort keins der Elemente. Bei der V-Best. fallen die Werte bei 
Ggw. gróBerer Wolframmengen zu niedrig aus. Wird aber das Wolfram vorher entfernt, 
so lassen sieli Cr u. V gleichzeitig nebeneinander gut bestimmen. Ein wesentlieher 
Vorteil des Verf. m it konstantem gegengeschaltetem Umsehlagspotential besteht darin, 
daB dor Endpunkt der Titration sofort abgelesen werden kann. Dadurck fallt das 
Ausmessen des Potentialsprungs naob dem Kompensationsverf. fort, so daB die potentio- 
metr. MaBanalyse sich einfacher, sicherer u. mit groBerer Schnolligkeit ausfiihren laBt. 
(Ztschr. analyt. Chem. 86. 335—44. 1931. Remscheid, Firm a W. F e rd .  K l ik g e l N'- 
b e r g  S o h n e .) E d e n s .

H. Wdowiszewski, Die Bestimmung des Wolframs in SchneUdrehstahlen ais 
Wolframsaure im Gooclitiegel. Nach einer Beschreibung der iiblichen Methode, W  in 
W-Stahlen oder Cr-W-Stiihlen zu bestimmen, bei welcher der citronengelbe H 2W 04- 
Nd. durch ein Blaubandfilter filtriert u. nach dem Auswasohen getrocknet u. im Pt- 
Tiegel zu W 03 verbramit u. gewogen wird, te ilt Vf. ein Verf. mit, bei dom s ta tt des 
Gluhens im Pt-Tiegel der Nd. im Gooclitiegel gesammclt u. gowogen wird. Dor auf 
einen m it Asbesteinlagc yersolicnen, getrockneten u. gowogenen Gooclitiegel m it einer 
Luftpumpe abfiltrierto H 2WO.,-Nd. wird m it 1—2%  HC1 u. dann zweimal mit 96% A. 
ausgewaschen, bei 100—110° getrocknet u. gewogen. Gewicht des Nd. multiplizicrt 
m it dem Faktor 0,736 ergibt die W-Menge. In  einer Tabelle sind die Ergebnisse der 
nach beiden Verff. in yerseliiedenen Stahlen bestimmten W-Gehh. verglichen. — 
Weiterhin wird die Entfernung der letzten Spuren des H2W 04-Nd. aus dem Beoherglas 
beim Filtrieren bosproclien. Bei dem Verf. m it dem Gooclitiegel gibt man einige ccm 
II20 , 1—2 Tropfen NH3 (1: 3) in das Becherglas u. lóst den anhaftenden Nd. Zu dieser 
Lsg. gibt man 2—3 eem HC1 (D. 1,19), dampft die FI. auf die Halfte ein, wobei sieh der 
Nd. zusąmmcnballt, u. filtriert durch donsolben Gooclitiegel. — Fernor wird dann noch 
das Reinigen des Nd. erórtcrt. Der im Goocbtiegel gesammelte, getrocknete u. gewogono 
H 2W 04-Nd. wird in verd. h. NH3 (1 :3 ) gol., wobei S i02, Fe20 3 u. Cr20 3 im Tiegel 
bleiben, wahrend H2W 04 in Lsg. geht. Das F iltra t wird m itH 2S 04 noutralisiert, u. dio 
Lsg. wird zur Abscheidung des W m it Benzidinlsg. versetzt. Dor abfiltrierto, aus- 
gewaschcne u. getrocknete Wolframsaurebenzidin-Nd. wird nach dem Verbrennen 
gogluht u. ais reines W 03 gewogen. (Ztschr. analyt. Chem. 87. 36—38. 1931.) E d e n s .

C. Drotschmann, Ober die Bestimmung des depolarisierenden Anleils im  Braunslein 
fiir  die Praxis der Batterieinduslrie. Die Methode von MEYER u . KANTERS (Diss. 
Breslau 1930), ein kiinstliches Gemisch von Mn-Oxyden durch Oberfuhrung yon M n02 
boi 600° in Mn20 3 u. Umwandlung des Mn20 3 in Mn30 4 u. Best. der Gew.-Differenzen 
zu analysieren, liiBt sieli boi Naturbraunstein nicht anwenden, da die 0 2-Abgabe boi 
koinem Punkto haltmacht. Vf. fiihrt alle Oxydo durcli 4—8-std. Erliitzen auf 800° 
in Mn30 4 iiber u. erlialt aus dem Gew.-Verlust die Summę von M n02 u. Mn20 3. Da 
der Mn30 4-Geh. bei dem zur Herst. von Batterien verwendeten 85—90%'g- Braunstein 
zu yernachlassigen ist, kann die Zus. aus dieser Summę u. dem nacli der Oxalsaurc- 
KM n04-Methode ermittelten scheinbaren M n02-Geh. auf Grund einer empir. Kuryen- 
schar fiir die bei „81—90%ig. M n02“ einer bestimmten Gew.-Abnahme entsprechenden 
%  wahrenM n02 gefunden werden. Die Werte werden durch Kochen der Probe m it 10%ig. 
H 2S 04, Fallung des m it NaOH neutralisierten F iltrats m it ZnO-Aufschlammung, noeh- 
malige Filtration u. Titration des m it 2 Tropfen konz. H N 03 angesauerten F iltrats 
m it KM n04 in  der Siedehitze, ebenfalls an Hand einer Kurvenschar, kontrolliert. 
(Chcm.-Ztg. 56. 234—36. 23/3. 1932.) R. K. M u l l e r .

Vladimir2Majer, Ober den storenden Einflup von Chlor und Ammonsalzen bei der 
colorimelrischen Bestimmung kleiner Quecksilbermengen mit Diphenylcarbazon. In  An- 
wesenheit von Cl oder NH4-Salzen versagt die colorimetr. Best. des Hg m it Diphenyl
carbazon yollstandig. Zur Entfernung des Cl empfiehlt Vf. starkes Einengen der Hg- u. 
Cl-haltigen Lsg. im Exsiccator uber P 20 5 u. Natronkalk. Um den EinfluB der NH4- 
Salze auszuschalten, muB das Hg aus der von Cl bofreiten Lsg. auf einem Cu-Draht 
abgesehieden, gewasehcn, getrocknet u. abdest. werden. Nach wiederholtem Auflosen 
des Hg in Cl-W. wird in der vom Cl befreiten FI. colorimetriert. GroBe Genauigkeit ist 
m it diesem Verf. nicht zu erreichen, die mikrometr. Methode ist ihm weit ubcrlegen. 
(Ztschr. analyt. Chem. 87. 352—56. 1932. Aussig, CSR.) E c k s t e i n .

A. Jilek und V. Vicovsky, Die Yerwendung von Oxychinolin, Strychnin und 
Brucin zur grarimelrischen Bestimmung ton Vanadium und von Chinolin zur Trennung 
von Yanadium und Chrom. V kann durch Fallung einer Lsg. von Alkaliyanadat
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m it einer essigsauren Lsg. von o-Oxychinolin bestimmt werden. Der Nd. wird naeh 
Waschen u. Gliihen ais V20 5 gewogen. Strychnin, Brucin u. Chinolin eignen sich 
ebcnfalls. Zur Trennung von V u. Cr wird V in der Lsg. von Alkaliyanadat u. Alkali- 
chromat m it einer essigsauren Lsg. von Chinolin gefiillt u. wie oben ais V20 5 bestimmt. 
Im F iltra t wird das Cr naeh Bed. m it S 0 2 dureh Fallung m it NH3 u. Gliihen im H 2- 
Strom ais Chromoxyd bestimmt. (Vgl. auch C. 1932. I. 1807.) (Collect. Trav. chim. 
Tehćcoslovaquie 4. 1—7. Jan. 1932. Briinn, Cech. Techn. Hochsch.) Ma u t n ee .

O r g a n isc h e  S u b s ta n z e n .
Elizabeth Dyer und Oskar Baudisch, Eine neue Farbenreaktion a v f Cystein. 

Ebcnso wie Naphthochinon reagiert auch o-Bcnzochinon m it Cystein spezifisch. Die 
Lsg. des o-Chinons in Chlf. wird m it der wss. Cysteinlsg. geschuttelt u. farbt sich zu- 
nachst gelb, dann tiefrot, wahrend die wss. Sehicht farblos bleibt. 5 cem einer Lsg. 
von Cystein, 1: 105 geben noch eine deutliche Bk. (Journ. biol. Chemistry 95. 483 
bis 489. Marz 1932. New Haven, Yale Univ.) Oh le .

G. Klein und H. Linser, Colorimetrische Methode zur quantitativen Bcslimmung 
von Olykokołl. Vff. haben dio von ZlłlM ERM ANN (C. 1930. II. 275) angegebene Farbrk. 
m it o-Phthaldialdehyd zu einer colorimetr. Bestimmungsmethode fiir Glykokoll modi- 
fiziert. Sie stellen fest, daB man sich sehr genau betreffs Konz. u. Einwirkungsdauer 
an die von ihnen ermittelten Werto lialten muB, um konstanto Besultate zu erzielen. 
Bei der Bk. scheinen versehiedene Farbstoffc gebildet zu werden. Ein griiner Farbstoff 
liiBt sich m it Chlf. ausschutteln, u. diese Lsg. wird zur Colorimetrie benutzt. — Aus- 
fiihrung: Zu der in 0,5 ccm W. gel. Probe (die Lsg. muB neutral reagieren) 0,75 ccm 
eines (frisch hergestellten) Gemisches von 25 Teilen 1/1B-m. Phosphatpuffer ph =  8,0 u. 
75 Teilc o-Phthaldialdehydlsg. geben u. gut umsehutteln. Nacli genau 2 Minuten 
1 ccm eines (frisch hergestellten) Gemischs aus 5 Teilen konz. H 2S 04 u. 30 Teilen 96°/0ig. 
A. zugeben, dann naeh weiteren 2 Minuten 5 ccm Chlf. Griine Farbung ausschutteln. 
Die Chlf.-Lsg. abtrcmien. Vor dem Colorimetriercn gibt man zu je 3 ccm der Chlf.- 
Lsg. 0,5 ccm A. Das Colorimetrieren erfolgt m it Hilfe der Mikroeinriehtung des L e i t z - 
schen Colorimcters. Empfindlichkeit 0,15 mg Glykokoll. (Eine andere, weniger empfind- 
liche A usfiih ru n gsform  vgl. im O riginal). Dio Bk. wird gestórt dureh  Tryptoplian 
u. N H fil,  die ebcnfalls m it Chlf. ausschtittelbare Farbungen liefern. (Aufziihlung der 
untersuehten nicht stórenden Verbb. vgl. Original.) Vff. empfelilen nocli die Benutzung 
des Z E ISSschcn Stufenphotometcrs anstatt eines Ćolorimeters. (Ztschr. physiol. Chem. 
205. 251—58. 4/3. 1932. Ludwigshafen, Biolabor. Oppau d. I. G. Farbenindustrio 
Akt.-Ges.) WlLLSTAEDT.

A. Heiduschka und W. Biethan, Beitrage zur Kenntnis der Bcduklionsverhaltnisse 
von Fehlingscher Lósung. Die bei der Zuekerbest. m it FEHLINGscher Lsg. stattfindendo 
Bk. verlauft nicht stóchiometr., da yersehiedeno Einfliisse, insbesondere dio Selbst- 
red. (vgl. Schaee , Chem.-Ztg. 27 [1904]. 912) der Lsg. eine Bolle spielen. Unterss. 
der Vff. ergaben, daB die Verlangerung der Kochzeit, Steigerung der Cu-Konz. oder 
der A lkalitat die Bed. erhohen, wahrend der Geh. an Seignettesalz ohne wesentlichen 
EinfluB ist. Dureh Zusatz von Kaliumferrocyanid wird eine gesteigerte Oxydations- 
wrkg. auf Zuckerlsgg. crreicht; auBerdem verlauft die Bk. mm stochiometr., unab- 
hangig sowohl yon der Kochzeit ais auch von der Konz. an CuS04, Alkali u. K.,Fc(CN)c, 
wenn man dureh Einleiten eines indifferenten Gasstromes fiir absolute Fernhaltung des 
Saueretoffes sorgt. Die Anderungen der Gesamtred., die sich bei Variation der Ver- 
suehsbcdingungen ergeben, gehen lediglich auf Kosten der Selbstred. — Ausfiihrungs- 
Jorm: Man orhitzt in einem 300 ccm-Erlenmeyerkolben im sauerstoffreien N2-Strom 
ein Gcmisch aus je 30 ccm FEHLlNGscher Lsg. I  u. II, W. u. */., molarer K.,Fe(CN)(j- 
Lsg. zum Sieden, fiigt 25 ccm Zuckerlsg. hinzu, die nicht mehr ais 0,5%, u. nicht 
weniger ais 0,1% Glucose enthalten soli, laBt 2 Min. kochen u. titriert die blauo Lsg. 
im N3-Strom auf farblos m it n/10 Hydroxylaminsulfatlsg. Der Verbraueh an N H2OH 
ist von dem Verbrauch eines unter gleichen Bedingungen vorgenommenen Blindvers. 
abzuziehen. Der Umschlag kann dureh Tiipfeln gegen eine stark alkal. Lsg. von 
Nesslees  Beagens (Schwarzfarbung bei t)berschufi von NH2OH) deutlicher gemaeht 
werden. 1 Mol Glucose nimmt unter diesen Bedingungen 4 Atome Sauerstoff gegen- 
iiber 2—21/) Atoinen in der urspriinglichcn FEHLINGschen Lsg. auf. — Bei Verwen- 
dung einer Lsg. yon 112,9 g Glycerin +  125 g KOH im Liter an Stelle der Seignette- 
salzlsg. steigt der W ert fur die Selbstred. sehr stark an, dagegen entspricht der Bed.- 
W ert der Glucose auch in diescr Lsg. 4 Atomen Sauerstoff, sofern der Zuckergeh. in



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

den obigen Grenzen bleibt. (Journ. prakt.Chem. [2] 133. 273—83. 21/4. 1932. Dresden, 
Tcchn. Hochschule.) B e r s i n .

Ligor Bey, Uber eine Vervollkommnung der Reaktion von Carrobio zum Nachweis 
von Spuren Resorcin. (Vgl. C. 1931. I. 110 u. friihcr.) Genannte Rk. besteht darin, daB 
man eine ath. Rcsorcinlsg. auf eine ammoniakal. ZnCl2-Lsg. schichtet; an der Be- 
riihrungsstełle entstcht eine blaue Farbung. Vf. ha t untersucht, ob das Kation Zn das 
empfindlichste ist, u. ob das Anion eine Rolle spielt. Zahlreiche Verss. m it ZnS04, 
CdS04, ZnCl2 u. CdCl2 in verschiedcncn Konzz. u. m it ath. Resorcinlsg. von vcrschiedener 
Konz. haben ergeben, daB das ZnCJ2 vorteilhaft durch CdS04 ersetzt wird. Denn crstens 
ist mit diesem die Rk. 8-mal empfindlicher, so daB sich noch 0,0003% Resorcin nach- 
weisen lassen, u. zweitens erstreckt sich diese Empfindliehkeit — im Gegensatz zu der des 
ZnCl2 — iiber ein sehr groBes Intcrvall von Konzz., namlich von ca. 0,1-n. bis 0,S-n. 
Diagramme im Original. (Buli. Soo. chim. France [4] 51. 230—33. Febr. 1932. Stambuł, 
U n iv .)  L i n d e n b a u m .

B e s t a n d t e l l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T le r e n .
J. Bettencourt Ferreira, Konserińerungsfliissigkeiten fiir anatomische, bolanische 

und zoologische Praparalc. (Bevista Chim. pura applicada, Porto [3] 4. 87—94.) WlLLST.
A. Gignon, M. Noverraz und E. Hoffmann, Calorimetrische Bestimmungen im  

Blute, Blutkorperchen, Blulserum und Blutplasma bei gesunden und kranken Menschen 
und beim Tier. (Biochem. Ztsehr. 245. 440—51. 29/2. 1932. Bascl, Medizin. Univ.- 
Poliklinik.) SlMON.

Knud O. Meller, Zur quantitativen Bestimmung kleiner Bromidmengan in  Blut und 
Hani. Die angegebene Methode, der das Verf. von T0X0PEUS (C. 1930. I. 3451) zu- 
grunde liegt, gestattet mit groBer Genauigkeit die Best. der Bromidkonz. in 1 ccm Serum 
oder Totalblut oder in 1 ccm Harn. (Biochem. Ztsehr. 245. 282—89. 29/2. 1932. Kopcn- 
hagen, Univ., Pharmakolog. Inst.) SlMON.

Hans J. Fuchs und M. v. Falkenhausen, Eine neue Mikrostickstoffbestimmungs- 
methode und ihre Anwendung bei der „CaR“ (Krebsreaktion). Vff. bcschrciben eine 
Mikro-N-Best.-Methode auf colorimctr. Basis, dereń Genauigkeit die der bisherigen 
erheblich iibertrifft. (Biochem. Ztsehr. 245. 304—13. 29/2. 1932. Berlin, Physiolog. Inst. 
d. Tierarztl. Hochsch., u. Breslau, Medizin. Univ.-Poliklinik.) SlMON.

G. Popoviciu, Bestimmung von Phosphor in  kleinen Seruminengen. Modifikation 
des Verf. von B r e h m e -L e p s k i  (C. 1927. II. 2411). (B u li. Soc. Chim. biol. 13. 548 
bis 551. 1931. Heidelberg, Kinderklin.) OPPENHEIMER.

E. Spaeth, Fortschritte und Erfahrungen au f dem Gcbicle der Untersuchung und 
Beurteilung des Hams. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 270. 49—68. 
Jan . 1932.) S c h o n f e l d .

Karl Becher, Die mikropliotographische. Aufnahme des Harnsedimenłs. Beschreibung 
der Herst. eines fiir die mikrophotograph. Aufnahme gecigneten Harnsediments. 
(Pharmaz. Ztg. 77. 419. 16/4.1932.) S c h o n f e l d .

E. Ubrig, Die. qualitative Untersuchung von Harnkonkrementen unter Anwendung 
mikrochemischer Reaktionen. Beschreibung der verschiedenen Steine u. des Ganges 
der Unters. (Apoth.-Ztg. 47. 363. 23/3. 1932.) P. H. S c h u l t z .

Marguerite Champagne und Gilberte Mourot, Dic Bestimmung des Allantoins 
imtierischen Harn. Es wird ein Verf. beschricbcn, bei dem das Allantoin in 50 ccm Harn 
m it Cjuecksilberacetat gefiillt wird. In  dcm filtrierten u. m it dest. W. gewaschenen 
Nd. wird der Stickstoff nach P r e g l -K j e l d a h l  bestimmt. (Buli. Soc. Chim. biol. 13. 
86—93.1931. StraBburg, Inst. de Physiol. generale de la Faeulte des Sciences.) Za c h e Rl .'

J. Puyal und Isabel Torres, Bestimmung des Uroseleclans im  Harn. Das Prinzip 
des Verf. ist folgendes: Im  H arn wird durch Zusatz von n. HC1 im UberschuB das Uro- 
sclcctan ausgefiillt. Nach dem Filtrieren bestimmt man durch Biicktitration des F iltrats, 
wieviel HC1 zur Ausfallung des Uroselcctans verbraucht wurde. 1 ccm 0,1-n. HC1 ent- 
spricht 29 mg Uroselectan. Bei jeder Best. ist es erforderlich, vor der Injektion des Uro
selcctans auch Harn zu entnehmen, um entsprechend dessen natiirlicher Alkalinitat 
oder Aciditat eine Korrektur anzubringen. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 30. 
222—23. Jlarz 1932. Santa,nder, Casa de Salud Valdecilla, Chem. Lab.) W i l l s t a e d t .

— , Glycuralor. E in vom S a c h s i s c h e n  S e r u j i w e r k  A.-G., Dresden, her- 
gcstellter App. zur Zuckerbest. im Harn. Prinzip der Best.: Red. u. Titration ohne Vor- 
bchandlung des Harns. (Pharmaz. Ztg. 77. 66. 16/1. 1932.) S c h o n f e l d .

J. Thomann, Die Bestimmungen betreffend Sterilisałion der Pharmacopoea Hehetica 
Editio guinla. (Pharmac. Acta Helv. 7. 25—40. 27/2. 1932.) S c h o n f e l d .
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F. Wratschko, Zur Alkoholberechnung in der Jodlinktur. (Vgl. C. 1931. II. 3(544.)
Bcrichtigung u. Ableitung der 1. e. angogebenen Formei. Der dort bereclmete Werfc 
fiir  die theoret. D. der Jodtinktur bleibt unverandert. (Pharmaz. Presse. Wiss.-prakt. 
H c ft . 1931. 164. Nov.) H e r t e r .

G. N. Thomis, Uber eine neue Methode der Gesamlanalyse der Salze des Chinins.
Zur Ausfiilirung der Analyse bedient man sich des Spezialextraktionsapp. „System 
Thomis". Man kann dam it bei einer einzigen Einwaage eines Chininsalzcs (z. B. in 
Gestalt von Dragees) ebenso gut die betreffende Base, ais auch Saure ermitteln. Zur 
Zcrlegung des Salzes verwcndet man NH3, zur Extraktion des Alkaloids A. Das Chinin 
wird nach Ycrjagen des Losungsin. gewogen, wobei die Saure, dic im Extraktionsapp. 
in Form des Ammoniaksalzes zuruckbleibt, volumetr. bestimmt wird. (Praktika 6. 
394—98. Nov. 1931.) F r i e s e .

Peter Valaer jr., Eine Unlersuchung der Emodingruppe der Kathartica. Aromatisclies 
Cascara-Fluideztrakt. Teil II. (I. vgl. C. 1930. II. 1742; vgl. auch C. 1932. I. 1277.) 
Proben von aromat. Cascara-Fluidexlrakt in gróBercr Anzahl wurden colorimetr. u. 
grayimetr. untersucht. Der von der U. S. P. X. vorgeschricbene Zusatz von Ca(OH)2 
unterbleibt besser, da er den Gch. an Emodin stark herabsetzt. (Journ. Amer. pharmac. 
Assoc. 20. 1210—18. 1931.) H e r t e r .

H. L. Greenberg, Die Wertbestimmung des Pepsins. Dic amerikan. Arzneibuch-
methode zur Priifung von Pepsin liefert schwankendc Werte. Fehlcrąucllcn sind 
das verschiedenc Altcr der Eier, der schwankende Wassergeh. des EiweiB, der vcr- 
schiedcnc Crad sciner Zerkleinerung u. Untersehiede in der Starkę u. Haufigkeit des 
Schiittelns. Gute, reproduzierbare Resultate erliielt Vf. nach der folgenden titrimetr. 
Methode: 25 ccm einer 0,l°/0ig. Caseinlsg. von pn =  1,4 (mit HC1 eingestellt) werden 
m it 25 ccm einer frisch bereiteten 0,l°/„ig. Lsg. des Pepsins 15 Min. bei 40° gchalten. 
Dann gibt man 25 ccm neutrales 40°/oig. Formalin zu, schwenkt 2 Min. u. titriert nach 
Zusatz von 100 ccm 0,02-n. NaOH mit 0,02-n. HC1. 100 (ccm N aO H : 3) =  Starko 
des Pepsins in %  der amerikan. Pharmakopoefordorung. — Die Methode von GROSS 
(Beri. klin. Wchschr. 45 [1908]. 643) u. ihre neueren Modifikationcn sind ungenau; dic 
danach erhaltenen Werte sind nicht reproduzierbar. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 20. 
1032—36. 1931. Univ. of Maryland.) H e r t e r .

W. Peyer und F. Gstirner, Die Bestimmung der Lobeliaalkaloide. 10 g grob 
gepulvertc Drogę werden m it 100 g A. u. 7 g NH3 yersetzt u. bei 1/2-std. Maceration 
kriiftig geschuttelt. Der A. wird dann durch W atte filtriert. Durch AufgieBen von 
einigen ccm W. auf den Brei im Trichter verdriingt man den A. Von 70 g iith. Fl. =  7 g 
Drogę wird der A. abdest. u. der Kolben gewogen. Man lóst den Ruckstand in 10 ccm A., 
fiigt 30 ccm HC1 (1 Teil 25%ig. HC1 +  99 Teile W.) hinzu, schwenkt um u. vertreibt 
den A. Nach Erkalten erganzt man das Gcwicht der Fl. auf 35 g m it HC1 (1 +  99) u. 
filtriert. 30g F iltra t =  6g Drogę werden m it 10%ig. NH3 sehwach alkal. gemacht u. 3-mal 
m it je 25 ccm A. geschuttelt u. die ath. Fl. filtriert. Abdest. des A., Lósen des Riick- 
standes in 10 ccm A., Zusatz yon 25 ccm W. u. 3 Tropfcn Methylrot, Titriercn mit 
1/10-n. HC1. 1 ccm HC1 =  0,03372 g Alkaloide, berechnet auf Lobelin. — Die Alkaloide 
in Tinktura Lobeliae werden wie folgt bestimmt: 50 g Tinktur werden im Vakuum 
bei 30—40° auf einige ccm eingeengt, der Ruckstand in 10 ccm HC1 (1 +  99) gel. u. 
filtriert. Die HCI-Lsg. wird mit NH3 schwach alkalisiert, m it A. ausgeschiittelt, die 
ath. Lsg. filtriert u. der A. abdest. Der Ruckstand wird in A. gel. u. wie oben titriert. 
(Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 270. 44—48. Pharmaz. Presse 37. 
33—36. Marz 1932. Halle a. S .) S c h o n f e l d .

William Crowell Bray and Wendell Mitchell Latimer, A course in generał chemistry; including 
an introduction to qualitative analysis; for use in colleges; rev. cd. New York: Mac- 
millan 1932. (169 S.) 8°. fab. $ 1.60.

G. Fowles, Introduction to volumetric analysis. London: Bell 1932. (32 S.) 8°. 1 s. 4 d. 
Martin Klopstock und Albert Kowarski, Praktikum der klinisclien, chemisehcn, mikro- 

skopischen und bakteriologischcn Untersuchungsmethoden. 10. umgearb. u. verm. Aufl. 
Berlin, Wien: Urban & Sehwarzenbcrg 1932. (VIII, 552 S.) S°. Hhv. M. 12.50.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

K. Hiller, Zur Frage des Energieauficandcs bei der Herstellung von Jestem Kolilen- 
dioxyd. Fiir die Umwandlung gasfórmiger in feste CO£ erreehnet sich ein minimaler
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Arbeitsaufwand (bei vollkommen umkehrbarom IdealprozeB) von 73,72 kcal/kg bzw.
11,55 PS-Stdn./lOO kg (bei fi. C02 ais Ausgangsstoff 25,94 kcal/kg bzw. 4,11 PS-Stdn./ 
100 kg). Vf. untersucht, wie weit sieh die prakt. ausfiihrbaren Verff. diesen Idealwerten 
annahern. Es ergeben sieh folgende Zahlen fiir den GesamtprozeB, ausgehend von gas- 
fórmiger C02, in kcal/kg: einfache Entspannung ohne Gegenstromer 292,7, m it Gegen- 
stromer 224,2, zweifache Entspannung je nach Arbeitsweise 183,6 bzw. 181,5, dreistufige 
Entspannung ohne Sehneebldg. 167,5, m it 50°/o Schnecbldg. im Tripelpunkt 156,3, 
m it 100% Sehneebldg. 145,6. Die Zwischenentspannung auf Tripelpunktsdruek unter 
Sehneebldg. erfordert dem nach den geringsten Arbeitsaufwand, der noch herabgesetzt 
werden kann, wenn fl. C 02 bei tiefen Tempp. zur Verfiigung steht. (Ztschr. ges. Kalte- 
Ind. 39. 35—39. 58—61. April 1932. Siirth b. Koln.) R. K. Mu l l e r .

August Pahl, Berlin-Wilmersdorf, Hcrstellung von Filtem  aus poroś gesin'ertem 
Glas, 1. dad. gek., daB auf den siebartig durehlochten Boden eines MetallgefiiBes Glas- 
pulver in gleichmaBiger Schiclit aufgebracht wird, worauf in bekannter Weise das 
GefaB m it der Glaspulverschicht auf so hohe Temp. erhitzt wird, daB das Glaspulver 
porós zusammensintert u. sieli dabei gleichzeitig fest m it den GefaBwandungen ver- 
bindet. — 2. gek. durch Verwendung eines m it gelochtem Boden versehenen emaillierten 
MctallgefaBcs, dessen Emaillescliicht bei der Sinterungstemp. des Glaspulvers erweieht.
— 3. dad. gek., daB in die Offnungcn des Metallrostes P latten aus poroś gesintertem 
Glas eingebracht u. m it dem Metallrost durch Sinterung verbunden werden. — 4. Metall- 
rosfc nach 3, gek. durch zickzackfórmige Ausbldg. der Rostflaohe. — Durch dieses Verf. 
wird die Herst. groBer Filter ermóglicht, ohne daB dereń Festigkeit durch auftretende 
Spannungen beeintrachtigt wiirde. (Hierzu vgl. E. P. 281 879; C. 1928- I. 1445.) 
(D. R. P. 548 737 KI. 12 d yom 8/11. 1927, ausg. 18/4. 1932.) D rew s .

Soc. Franęaise des Constructions Babcock & W ilcox, Paris, Gasfilter. Die 
Anlage enthalt ein in kontinuierlicher Bewegung befindliches Filterelement, welches 
transversal zur Bichtung des Gasstromes angeordnet ist. AuBerdem weist die Anlago 
einen feststehenden Isolations- u. Reinigungsraum auf, in welchem ein Filterelement 
koaxial zum Gasein- bzw. -austritt in das Inncre eines erweiterten Teilcs des Gas- 
weges angeordnet ist. Die gesamte Anlage wird naher beschrieben. (Hierzu vgl. F. PP. 
671 863 u. 671 917; C. 1930. II. 1108.) (E. P. 368492 vom 13/2. 1931, ausg. 31/3. 
1932. F. Prior. 13/2. 1930.) Drew s .

Corhart Refractories Co., V. St. A., Giepen hochschmelzendcr Sloffe. Die in einem 
Ofcn geschm. Stoffe werden nicht unmittelbar in die GuBform, sondern zunachst in 
einen kippbarcn beclier- oder muldenfórmigen Zwischenbehalter geleitet, welchcr eine 
ctwas oberhalb seines halbkugelfórmigcn Bodens befindliche AusfluBschnauze besitzt. 
Es wird Verspritzen der GuBmasse gegen die Wandę der Form vermieden. (F. P. 
718 531 vom 11/6. 1931, ausg. 26/1. 1932. A. Prior. 14/6. 1930.) K u h l in c .

Emil Barthelmess, Diisseldorf-Oberkassel, Trocknen von stiickigem Gut yer- 
schiedener Kórnung durch Fórdcrung in einem h. Gas- oder Luftstrom, 1. dad. gek., 
daB vor dem Austrag des Guts eine Abscheidung der Gutsteilehen aus dem Fórder- 
gasstrom nach ihrer KorngróBe u. ihrem Feuchtigkeitsgeh. durch Trennvorr. sta tt- 
findet, u. daB die ausgefallenen Teilehen entsprechend ihrer Form u. Beschaffenheit 
dem Trockenluft- bzw. Gasstrom an verschiedencn Stellen seines Wcges wieder zu- 
gefuhrt werden. — 2 weitere, auf die Vorr. beziigliche Anspriiche. — Das Yerf. findet 
besonders vorteilhaft Anwendung, wenn ein móglichst grobstuekiges Fcrtigprod. erzielt 
werden soli. (D. R. P. 548 665 KI. 82 a vom 15/5. 1930, ausg. 16/4. 1932.) Dr ew s .

Molier & Pfeifer, Berlin, Trocknen von hilzeempfindlichcn Stoffcn in Trocken- 
trommeln, 1. dad. gek., daB das Gut zwei hintercinander geschaltete Trockentrommeln 
durchliiuft u. in der ersten Trommel den Trockengasen im Gleichstrom, in der zweiten 
im Gegenstrom ausgesetzt wird. — 2. dad. gek., daB die Trockengase fiir beide Trocken- 
trommeln in einem gemcinsamen Heizofen erzeugt werden. — 3. dad. gek., daB der 
Gleiclistromtrommel ais Troeknungsgase dio Abgase der Gegenstromtrommel zugefiihrt 
werden. — 4. dad. gek., daB der Gegenstromtrommel ais Troeknungsgase die Abgase 
der Gleichstromtrommel zugefiihrt werden. — Das Verf. eignet sieli insbesondere 
zum Trocknen chem. Substanzen. (D. R. P. 548 729 KI. 82 a vom 17/7. 1927, ausg. 
18/4. 1932.) D r ew s .

Sven Harald Ledin und Erik Oman, Wasserdampfdestillation von Ilarzen oder 
Fcttsauren in Kolonncn. Die Boden der Kolonne werden indirekt dureh eingelegto
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Heizschlangcn oder durch elektr. Heizung auf yerschicdencn Tempp. gchalten. (F. P.
712 416 vom 2/3. 1931, ausg. 2/10. 1931. Prior. 3/3. 1930.) Jonow .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin (Erfinder: Franz Lauster, Hanau a. M.), 
Eleklrodynamische Bewegung von leitendeh Fliissigkeiten, 1. dad. gck., daB ais Fil. 
Amalgame von lioher elektr. Leitfiihigk. u. geringer Zahigkeit vcrwendet werden, mit 
Ausnahme der Amalgame der Leichtmetalle. — 2. dad. gek., dafi z. B. Cd, Au, Ca, 
Te, Sn, Pb, Bi im Hg gel. werden. — 3. dad. gek., daB mehrere Metalle, mit Ausnahme 
der Leichtmetalle, gleichzeitig im Hg gel. werden. — Das Vcrf. findet Anwendung 
zur Erzielung von Kaltewrkgg. u. fiir den Betrieb von Pumpen o. dgl. (D. R. P.
548 379 KI. 17 a vom 4/1. 1929, ausg. 12/4. 1932.) Drew s .

IV. Wasser; Abwasser.
Alexander Houston, Wasserreinigung, ein Riickblick. Vf. gibt einen Oberblick 

iiber dic in den letzten 25 Jahren in der W.-Versorgung Londons erprobten Neuerungen 
(Uberchlorung, Ammoniak-Chlorvcrf., Bcseitigung von Geschmack m it KMnO., u. Cl, 
Algenbekiimpfung, Vcrbcsscrung des Themsewassers etc. durch Speichcrbeckcn u. durch 
Vorfiltration sowie bakteriolog. Forschungsarbeiten). (Munic. Sanitation 3. 148—53. 
April 1932. London, Metropolitan W atcr Board.) MANZ.

Henry A. Allen, Liiften und Mischen bei der Wasser reinigung. Beschreibung 
einer neucn auf dcm Injektorprinzip beruhenden Vorr. zur Luftung u. gleichzeitigcn 
Beimischung von Chcmikalien im Wasserwerk Waukegan, Ul. (Canadian Engineer 62. 
Nr. 14. 15—17. 5/4. 1932. Chicago.) Manz.

Jean Moritz, Die unmittelbare eleklrolytische Herslellung von Eau de Javel fiir  
die Verdunisalion des Wassers. Beschreibung einer aus Lósebehalter u. Elektrolyscur 
m it Graphitelektroden, Kiihlschlangcn u. Zelleneinbau bestchenden Apparatur zur 
Herst. von Bleichlauge fiir Ausbcuten von 9 bis 290 g Chlor je Stde. Die erhaltenc 
Blcichlsg. (von 2,7 bis 3,1 franzos. Graden) ist infolge ihres geringen Geh. an freiem 
Alkali von wenigen mg/Liter fiir die Vcrdunisation des W. besonders gceignct. (Chim. et 
Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis 209—10. Marz 1932.) Manz.

Philippe Bunau-Varilla, Die Verdunisaiion des Wassers. Ersle Darslellung der 
Biostrahlungschemie. Der Zusatz von Cl in Bruchteilen des Chlorbindungsvermogens 
bewirkt bei plótzlieher u. heftiger Yerteilung durch ultraviolctte Strahlung eine 
sofortige Entkcimung u. durch Einw. der Strahlung auf den nicht verseifbaren Teil 
des kolloid gel. Fettes die Bldg. von Vitamin. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis 
211—13. Marz 1932.) Manz.

W. Steffens, tiber Abwasserfragen der Zellstoff- und PapierIndustrie. Vortrag. 
Eine gute mechan. Klarung ist fiir die Abwasser der Papierindustrie die ausreichcndc, 
fiir dio Abwasser der ZelJstoffindustrie die einzig mógliche Reinigung, da die Bcmuhungen 
zur wirtschaftlichen Vonvertung der Kocherlauge bisher erfolglos waren. (Papicr- 
fabrikant 30. Nr. 16. Verein d. Zellstoff- u. Papicr-Chemikcr u. -Ingenieure 266—69. 
17/4. 1932. Bautzen.) Manz.

M. Horn, G. Jordan, F. Meinck und P. Sander, Die chemische Untersuchung 
von Abicasser unter Beriicksichiiguńg der Schlammanalyse und der Vorfluteruntersuchung. 
Ausfiihrliche Beschreibung der an der Landesanstalt benutzten Verff. fiir physikal. u. 
chem. Best. der in Oberflachenwasser u. Abwasser vorhandenen Stoffe, einschlicBlich 
der nur in Sonderfallen gegebonen Verunreinigungen. (KI. Mitt. Ver. Wasser-, Boden-, 
Lufthygienc 8 .1 —115. Jan ./Jun i 1932. Berlin, PreuB. Landesanst. f. Wasser-, Boden- u. 
Lufthygiene.) Manz.

Dr. H. Baumgartner & Co., Basel, Herslellung eines Mittels zum Entkalken von 
Kall- und Warmicasseranlagen, dad. gek., daB es ein Gemisch yon mindestens zwei 
aliphat. Sauren, einem aliphat. Alkohol u. einem aromat. Aldehyd enthalt, z. B. 
Ameisensaure, Essigsaure, Methylalkohol u. Benzaldehyd. (Schwz. P. 150 019 vom 
21/8. 1930, ausg. 16/12. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Deutsche Abwasser-Reinigungs-G. m. b . H., Stadtereinigung, Wiesbaden, 
Verfahren zur biologischen Reinigung von Abicdssern durch Einfuhrung von PreBluft, 
dad. gek., daB die das Abwasser durehstromende Luft gestaut wird, um sie zum 
langeren Aufenthalt im Beliiftungsraum zu zwingen. Die Beliiftung erfolgt evtl. unter 
Erwarmung des Abwasscrs. Die Vorr. ist eingehend besclirieben. (Schwz. P. 149 434 
vom 22/10. 1929, ausg. 16/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .
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Sip, Industrie-Gesellschaft fiir Prodorite, Pratteln, Schwciz, Gelrennte Ab- 
scheidung ton Scliwimm- und Sinkstoffen aus Abwdssern in Frischwasserklaranlagen. 
Zwecks Abscheidung der Schwimmstoffe aus dem Abwasser durchflieBt das W. vor 
der eigentliehen Kliirung in den Absitzraumen vor seinem E in tritt in die Absitzraumo 
eine Leitrinne, die mindestens eine iiberdeekte Selilitzóffnung besitzt. Dazu mehrcro 
Abb. (Schwz. P. 150 319 vom 15 /9 . 1930, ausg. 2 /1 . 1932.) M. F . M u l l e r .

Carl Busch Thorne, Hawkesbury, Canada, Yerfahren zum Absclieiden und Wieder- 
gewinnen fester Stoffe aus Abwdssern, dad. gek., daB die Abwasser durch ein Sicb- 
abteil geleitet werden, welches Siebkammern enthalt, die, dam it das Abwasser durch 
dio Siebkammern flieBen kann, gesonkt werden, wobei die auf den Siebflachcn nieder- 
geschlagene Stoffschicht von Zeit zu Zeit aus dem Wasserstrom entfernt wird. Dio 
Einrichtung ist naher beschrieben. (Schwz. P. 150287 vom 24/2. 1930, ausg. 2/1. 
1932.) M. F. Mu l l e r .

V. Anorganische Industrie.
Erik Schantl, Ein interessanies Jodtorkommen. Auf Java werden neuerdings 

selir J-reiche Tiefenwasser zur J-Gcwinnung ausgenutzt. Das W. wird m it S 0 3 im 
Gegenstrom behandelt u. dann m it Cu-Drahtbundeln in Beruhrung gebracht, wobei der 
J-Geh. des W. beinahe quantitativ (95— 98%) ais Cu2J 2 nicdergeschlagen wird; inter- 
mediar wird an der Cu-Oborflachc Cu2S 04 gebildet. Der Nd. wird mit N aH S03-haltigem 
W. ausgewnschen, filtriert, getrocknet u. fein gemahlon, das rohc Endprod. enthalt 
52—55% J . Das nicht in C u,J2 iibergegangene Cu wird regeneriert. (Chem.-Ztg. 56. 
341—42. 30/4.1932.) '  R. K. Mu ller .

Heinrich Pincass, Ausbau und Vertollkommnung des Liljenrołh-Prozcsses. Uber- 
sicht iiber die wesentlichsten Verff. der Umsetzung von P  m it H 20 , dio auf Grund dor 
Patento besprochen werden. (Metallbórse 22. 337—38. 16/3. 1932.) S u v e r n .

R. H. Aguilar, Zcrsetzung von Hypochloriten. (Textile Colorist 54. 192— 93. 
199. M arz 1932. M anila . — C. 1932. I . 2216.) R . K . M u l l e r .

A.-R. Frank, Das Carbid ton Moissan und die chemische Industrie. Vortrag iiber 
die Entw. der Industrie des CaC2, CaCN., C2H 2 u. der aus C2H 2 gewonnenen Prodd. 
(Cl-Doriw., Acetaldehyd, A., Essigsaurej. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 120 
bis 127. Marz 1932. Berlin.) R. K. Mu ller .

Raymond R. Ridgway, Temperalurmessun-gen in geicóhnlichen Siliciumcarbiddfen. 
In  einen Ofen zur Herst. von SiC wurden 3 Graphitrohre liineingesenkt, dio durch 
Pumpon von Dampfen freigehaltcn w urden zur Temp.-Messung. Die hóchst gemesseno 
Temp. betrug 2600° nach 16— 18 Stdn., am Rand dor Sandzono im SiC 1940° nach 
43 Stdn. gemessen. Bei 2600° diirfte die Verdampfung, bei 1950—2050° die Bldg. u. 
Rekrystallisation stattfinden. (Trans, electrochem. Soc. 61. 12 Scitcn. April 1932. 
Cliippawa, Ontario, Canada, Norton Co. Sep.) S a l m a n g .

Eugene Royer, Lyons, Herstellung ton Ozon. Die auBero Elektrodę stellt einen 
ringfórmigen Fl.-Bohalter dar, W'elcher eine zylindr. Wand umgibt, innerhalb deron, 
getrennt durch einen Luftzwischenraum, eine festc inncrc Elektrodo angebracht ist. 
Die leitende FI. bestcht z. B. aus einem Gemisch von 93% W. u. 7%  H„SO,. (E. P. 
368 298 vom 25/11. 1930, ausg. 31/3. 1932.) Dr ew s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Joseph Bayer, Ludwigs- 
hafen a. Rh., Alfred Haltmeier, Koln, und Karl Hencky, Leverkusen), Ausfiihrung 
exothermer katalytisclier Iieaklionen, insbesondere der katalyt. Oxydation von Sehwefol- 
dioxyd, in Rohrbiindelvorr. m it Rolrren beliebiger Querschnittsform, 1. dad. gek., 
daB die Kontaktmasse zum Teil innerhalb der Rohre, zum Teil in den Raumen zwischen 
den Rohren angeordnet ist, u. daB die Rk.-Gase nach partiellem Umsatz in einem 
der beiden Teile der Kontaktmasse zwecks Temp.-Ausgleich in einen Sammelraum, 
wo gegebenenfalls eine Erniedrigung oder Erhóhung der ausgeglichenen Temp. vor dem 
weiteren Umsatz vorgenommen wird, u. dann nach Umkehr der Strómungsrichtung 
in  den anderen Teil der Kontaktmasse geleitet werden. — 5 weitere Anspriiche. 
(D. R. P. 548 962 KI. 12 i vom 1/3. 1930, ausg. 21/4. 1932.) Dr ew s .

I. G. Farbenindustrie A. G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Jaeger, Bittcr- 
feld), Herstellung ton lagerbeslandigem Chlorkalk durch rasches Entwassern von Chlor- 
kalk beliebiger Herkunft bei hóheren Tempp., dad. gek., daB der fertige Chlorkalk 
im Gleichstrom m it strómenden Luftmcngen, die auf mindestens etwa 150°, vorteil-
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haft zwischen IGO u. 180°, erbitzt sind, plotzlieh in mogliohst feiner Verteilung in Be- 
riihrung gebraolit u. nach cincr Beruhrungszcit von hochstens wenigcn Sekunden 
von der Trocknungsluft getrennt wird. (Hierzu vgl. z. B. F. P. 705 393; C. 1931. II. 
1617.) (D. R. P. 544 959 KI. 12 i vom 27/10. 1929, ausg. 1/3. 1932.) Dr ew s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Joseph Arthur Musgrave Wood- 
cock Mitchell, Runcorn, und Francis Thomas Meehan, Liverpool, Herstellung ton  
calciumhypochlorilhaltigen Produktcn. CaCI2 u. Ca(OCl)2 enthaltende wss. Lsgg. werden 
m it dem Alkalisalz einer solchen Saure beliandelt, welehe ein unl. oder wj. Ca-Salz 
bildet, z. B. mit Na2C03, Na2SO.,. Der Nd. wird abgetrennt, wahrend die Lsg. auf 
krystall. Ca(OCl)2 verarbeitet wird. Das Endprod. ist prakt. frei von CaCl2 u. vollig 
in W. 1. (E. P. 368 306 vom 3/12. 1930, ausg. 31/3. 1932.) D rew s .

William Arthur Bone, St. Albans, AJctiver Stickstoff und Stickozyde. Der N 
wird unmittelbar der Einw. der durch die Explosion eines Gemisches von CO u. 0 2 
unter einem Anfangsdruck von wenigstens 30 a t erzeugten Energie ausgesetzt. An- 
schlieBend wird das Gasgemiseh schnellstens gekiihlt u. die Stickoxyde werden ab- 
geschieden. Es werden mehrere Ausfuhrungsformen des Yerf. beschrieben. (Hierzu 
vgl. C. 1924. I. 2912.) (A. P. 1639 584 vom 19/2. 1924, ausg. 16/8. 1927. E. Prior. 
28/2. 1923.) Dr ew s .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstellung eines Nalrium und Bor im VerliaUnis von etwa 1 : 2 entlmltenden Perborales, 
1. dad. gek., daB der Borax m it der etwa 3- bis 5-facheri Mol-Menge H20 2, vorzugs- 
weiso unter Zugabe eines Stabilisators, wie z. B. Mg-Silicat, u. zweckmaBig bei Unter- 
druek, zur Trockne gedampft wird. — 2. dad. gek., daB bei Tempp. unterhalb 80°, 
vorzugsweise solchen unterlialb 60°, gearbeitet wird. — Das Abdampfen des iiber- 
sekiissigen H 20 2 erfolgt auBer in Al-GefiiBen in sonstigen sich indifferent yerhaltenden 
Apparaturen, z. B. solchen aus Glas, Quarz, Sn o. dgl. Das gewonnene Perborat ist 
prakt. vollkommen gesclimack- u. geruchlos u. weist den besonderen Vorteil auf, keiner- 
Jei Reizwrkg. auf dio H aut oder die Schleimhaute auszuiiben; seino Alkalinitiit ist 
geringer ais die des Borax. (D. R. P. 548 432 KI. 12 i vom 17/10. 1929, ausg. 12/4. 
1932. A. Prior. 17/10. 1928.) Drew s .

Philipp Schilling, Kóln-Dellbruek, Herstellung ton Kolilenoxydgas. Man laBt 0 2 
in einem feinen Strahl von hoher Stromungsenergie auf gluhende Kohle, z. B. in  Form 
von Koks, einwirken. Der 0 2 wird unter erheblichem Druck zugefiihrt. (Schwz. P.
149 398 vom 29/9. 1930, ausg. 16/11. 1931.) Drew s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Specketer,
Fritz Rossteutscher und Conrad Rosenberger, Frankfurt a. M.-Griesheim), Her- 
slellung ton Tonerde unter gleichzeitiger Gewinnung ton Salzsaure und Alkaliverbindungen. 
(D. R. P. 547 695 KI. 12 m vom 22/8. 1926, ausg. 5/4. 1932. — C. 1928. II. 1253 
[F. P. 639177].) Dr ew s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Specketer,
Frankfurt a. M.-Grieslieim), Herstellung ton Tonerde. Zu E. P. 300 184; C. 1929. I. 
1140 ist nachzutragen, daB zum AufschluB entweder ein Gemisch von H 2SO., u. HC1 
verwendet oder der Behandlung m it Alkalichlorid ein Gemisch getrennter Aufschlusse 
mit H 2SO! u . HC1 unterworfen wird. Die AufschlieBung des Tons wird zweckmaBig 
so geleitet, daB die AufschluBlsg. bas. wird. Die II2SO., u. das Alkalichlorid kónnen 
ganz oder teilweise durch Alkalisulfat ersetzt werden. (D. R. P. 548 455 KI. 12 m vom 
20/2. 1927, ausg. 20/4. 1932. Zus. zu D. R. P. 547 695; vgl. vorst. Ref.) D rew s.

Carlo Adamoli, Mailand, Gewinnung ton Berylliumterbindungen aus Erzen, dad. 
gek., daB diese in feinst gemahlenem Zustand m it viel W. u. C02 bei Ggw. oder Ab- 
wesenheit saurer oder bas. Katalysatoren bei gewóhnlicher Temp. oder in der Warme 
unter n. oder erhohtem Druck beliandelt werden u. die erhaltene Lsg. in an sich bekannter 
Weise auf Be-Verbb. weiterverarbeitet wird, wobei dieser ExtraktionsprozeB mehr- 
fach wiederholt werden kann. (D. R. P. 541544 KI. 12 m vom 17/1. 1931, ausg. 
7/4. 1932.) Drew s .

Fichet (Bournisien, Beau & Cie.), Frankreich, Herstellung ton reinem Zirkonoxyd. 
Das ais Ausgangsstoff dienende Zr-haltige Minerał wird nach dem Zerkleinern in der 
Warme m it HC1 behandelt, m it W. gewaschen u. danach der Einw. von H F  ausgesetzt, 
falls der SiOs-Geh. gering ist. Bei hohem S i02-Geh. verwendet man ein Gemisch 
von F  u. H 2S 04. Dio erhaltene Fl. wird m it tiberschussigem Na2C03 Yersetzt; das 
abgeschiedene Zr-Hydrat wird filtriert, gewaschen u. calciniert. (F. P. 719 823 vom
13/10. 1930, ausg. 10/2. 1932.) Dr ew s .
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VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Marion W. Blair, Die Venvendung von Naturgas beim Brennen von keramischen 

Bausloffen. (Journ. Amor. cerani. S oc. 15. 2C1-—G3. April 1932. Terre Haute, 
Ind .) S a l m a n g .

Clyde E. Williams, Wirkung der Temperatur auf die in der Olasindustrie gebrauchlen 
Metalle. Besclireibung der fiir die yerscliiedenen Geriite u. Apparaturen gebraueliten 
Metallc u. ihrer Beanspruchung dureh Hitze. (Ceramic Ind. 18. 225—27. April 1932. 
Columbus, Ohio, Battellc Memoriał Inst.) S a l m a n g .

A. Felise und B. Kindt, Bearbeitung von Glas mil Widiawerlczeugen. Glas liiCt 
sich wie Metal] abdrehen. Es werden keine Spiine abgehobcn, sondern kleine Splitter 
ausgebrochen. Die Wrkg. wird an Bildern gezeigt. (Glastechn. Ber. 10. 193—200. 
April 1932. Osram G. m. b. H.) S a l m a n g .

F. W. Preston, Die Form von Rissen in Flaschen. Besclireibung der Formen u. 
Ursachen der Itisse. (Journ. Amer. eeram. Soc. 15. 171 — 75. Marz 1932. 
Butler, Pa.) SALMANG.

P. P. Budników und M. J. Ssolomonow, iiber die Bildung und Beseiligung ton 
Felilern von glasierten Steinguterzeugnissen bei der Einfiihrung ton Quarzsaild in die 
Masse. Dureh Verwendung vorgebrannten Sandes oder dureh Erhohung der Brenn- 
temp. um 1 Segerkegel wurden die dureh Umwandlung des Quarzsandes verursachten 
Nadelsticlie vollig beseitigt. (Spreehsaal 65. 218—19; Ceramics and Glass [russ.: 
Keramika i steklo] 7. Nr. 7/8. 41—42. 24/3. 1932. Charków, RuBl.) S a l m a n g .

Rudolf Lorenz, Teilcliengrofie, Teilclienform und Aufteilungsgrad von Kaolinen. T. 
Teilchengrópe. (Vgl. C. 1932. I. 1942.) Ubersicht iiber die Metlioden zur Best. der 
TeilchengróBe. Dio beschriinkte Giiltigkeit der beiden Sedimentierformeln von 
SCHONE u. S to k e s  wird eingehend erórtert. Fiir mittlere TcilehengróBen ist die 
ScHONEsche Formel, fur kleinste Teilchen die STOKESsche Formel vorzuzielien. 
Die Pipettiermethoden leiden daran, daO es besonders bei schnellem Ansaugen nicht 
gelingt, eine bestimmte Schicht der FI. unvermischt anzusaugen. Vf. gibt eine ver- 
besserte Pipette an. Diese ergab dieselben Ergebnisse wie das WlEGNERsche Fallrohr. 
(Ber. Dtsch. keram. Ges. 13. 124-—39. Marz 1932. Kóthen, Anhalt.) S a l m a n g .

Ellis Lovejoy, Der Einflu/3 der Entliiflung auf die Festigkeit bildsamer Massen im  
feuchlen Zustande. An Hand von Bildern wird gezeigt, daB die Biegsamkeit von Ton- 
massen dureh Entliiftung stark verbessert wird. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 231—33. 
April 1932. Columbus, Ohio, Standard Pyrometr. Cone Co.) S a l m a n g .

— , Die Bedtulung der Schamotle beim Losen der Probleme der Tonlrocknung. 
(Vgl. C. 1930. II. 605.) An Hand der Methode von BoDIŃ u. GAILLARD wurden 
verschiedene Ziegeltone naeh Zusatz von 25% gebranntein Ton untersucht. Ihre 
Trocknung ging leichter vor sich. Sie konnten schneller u. aueh hoch gebrannt werden. 
(Brit. Clayworker 40. Nr. 480. 12—14. 15/4. 1932.) S a l m a n g .

A. B. Wolle, Trockenkuldung, angewandt in der Zement- und Kalkinduslrie. 
Empfehiung der Ausnutzung der Abliitze zur Dampfgewinnung m it Bereehnungen u. 
Abbildungen. (Rock Products 35. Nr. 6.66—68.26/3. 1932. New York, N. Y.) S a l m .

R. E. Davis und G. E. Troxell, Die in Masseribeton enlmckelten Temperaluren 
und ihr Einflu/3 au f die Druckfestigkeił. Wahrend des Abbindens wird in allen Beton- 
massen eine betrachtliche Warme entwickelt, die dem Zementgeh. proportional ist. 
Die Temp.-Erhohung kann bis iiber 40° boi reichen Mischungen betragen. Zemente 
von ycrsehiedener Temp.-Erhohung konnen in Betonmassen umgekehrte Temp.-Wrkg. 
liaben ais im reinen Zustande. In  kleinen Mengen tr i t t  das Maximum der Temp.- 
Erhohung naeh 24 Stdn., in groBen Massen viel spater auf. Die Wiirfel-Druckfestigkcit 
liegt zucrst immer viel tiefer ais die Druekfestigkeit groBer Massen, doch gleichen sich 
die Festigkeiten naeh 28 Tagen aus. In  der M. wirkt sich die Verschiedenheit der Druck- 
festigkeiten yerschiedener Zemente starker aus ais bei der Normenprobe. Hohe Anfangs- 
tempp. fiihren anfangs bei reichen Massen zwar zu Steigerungen, naeh langer Zeit 
aber zu Minderungen der Festigkeit. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 31. P art II. 
576— 94. 1931. Berkeley, Cal. Univ.) S a l m a n g .

Willis A. Slater, Versuche mit Beton aus einer Zentralmischanlage. Konsistenz 
u. Festigkeit einer 21/2 Stdn. lang in einer rotierenden Trommel beforderten Beton- 
mischung wurden untersucht. Die M. wurde in der 1. Stunde dicker, was erwiinscht 
war. Verluste an W. traten nicht ein. Die Festigkeiten nahmen bis Ende des Transports
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zu. (Procced. Amer. Soc. testing Materials 31. P art II. 510—33. 1931. Bethlehem, 
Pa., Lchigh Univ.) SALMANG.

Ephrem Viens, Die Anwendung von Beton in hoch beanspruchten Bauten. An Hand 
von Bildern wird der EinfluC der Herstellungsweise auf die Haltbarkeit gezcigt. (Procecd. 
Amer. Soc. testing Materials 31. P art II. 725—44. 1931. Ottawa, Can., Departm. Public 
Work.) ___ SALMANG.

T. Chesne, Belgicn, Rotes Schleif- mul Farbmittel, bestehend aus einem Gemisch 
von Eisenozyden, das erhalten wird durch Auflosen von Eisenspanen oder -Mineralien 
in einer Siiure, durch Zersetzen des Eisensalzes mittels Warmebebandlung in Oxydc, 
Mahlen u. Dekantieren in mehrere Klassen Eisenoxyd. (Belg. P. 362775 vom 2 /8 .
1929, Auszug veróff. 1 2/3 . 1930.) M. F . Mu l l e r .

Claire Finkelberg und Lina Warmund, Frankreich, Kiinstliche Wetzsteinmasse, 
bestehend aus Leinól, BleiweiB, Terpentinol, Siccatiy, Seesand, Carborundum u. 
(oder) Schmirgel. (F. P. 719 911 vom 9/7. 1931, ausg. 12/2. 1932.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Verbundglas, dad. gek., daB 
man Umsetzungsprodd. zwischen Maleinsaureanhydrid oder Maleinsaureanhydrid 
liefernden zweibas. Sauren u. mindestens 3 C-Atome enthaltenden zweiwertigen Alko- 
liolen oder dereń Wasserabspaltungsprodd. zum Verbinden der glasartigen Prodd., ge- 
gebenenfalls in Mischung m it Cellulosederiw. oder ihren Lsgg., verwendet. Man kann 
auch ais Bindemittel die Bk.-Prodd. zwischen mehrbas. Siiuren u. mehrwertigen Alko- 
holen verwenden. (F. P. 715 684 vom 18/4. 1931, ausg. 7/12. 1931. D. Priorr. 19/4., 
5/5. u . 25/6. 1930.) E n g eroff .

Ludwig Schiff jr., Berlin-Lichterfelde, Verfahren zur Herstellung von Verbundglas, 
bei welchem die eine Flachę einer bzw. beider Glastafeln m it einer aus Celluloid, Acetyl- 
cellulose o. dgl. bestehenden Schicht uberdeckt wird, dad. gek., daB die AuBenflache 
dieser aus Celluloid, Acetylcellulose o. dgl. bestehenden Schicht vor ihrer Vereinigung 
m it der anderen Tafcl plan gestaltet wird. (D. R. P. 547 800 KI. 39 a vom 9/1. 1930, 
ausg. 2/4. 1932.) E n g ero ff .

Ludwig Schiff jr., Berlin-Lichterfelde, Verfahren zur Herstellung von Verbundglas, 
bei welchem die eine Flachę einer bzw. beider GJastafeln m it einer aus Celluloid, Acetyl
cellulose o. dgl. bestehenden Schicht uberdeckt wird, dad. gek., daB die einzelnen Glas
tafeln erst dann auf die gewiinschte GróBe u. Form zugeschnitten werden, naclidem 
ihre eine Flachę m it einer aus Celluloid, Acetylcellulose o. dgl. bestehenden Schicht 
uberdeckt wurde, jedoch vor der Yereinigung zweier Glastafeln zu einer Verbundglas- 
tafel. (D. R. P. 547 801 KI. 39 a vom 9/1. 1930, ausg. 2/4. 1932.) E n g ero ff .

British Celanese Ltd., London, Uberzugsmasse fu r  zerbrechliche Gegenstande, 
insbesonders Glas (Verbundglas), Porzellan, keram. Erzeugnisse u. dgl., bestehend aus 
Kunstharz (Phenol-Aldehyd-, Diphenylolpropan-Aldehyd-, Harnstoff-Formaldehyd-, 
Toluolsulfonamid-Formaldehydharz), einem Cellulosederiv., Weichmachungs- u. Ló- 
sungsmm. Das Harz wird in einer Dicke von 0,025—0,0015 mm aufgetragen. — Man
1. z. B. 20 Teile Celluloseacetat, 6 Teile Toluolsulfonamid-Formaldehydharz u. 3 Tcile 
Athyltoluolsulfonamid in 100 Teilen Aceton. (E. P. 345 758 vom 11/2. 1930, ausg. 
23/4. 1931. A. Prior. 12/2. 1929.) E n g ero ff .

Gottlieb Schwarz, Konolfingen, Scliweiz, Verfahren zum Verhindern des An- 
laufens von durchsichtigen Sclieiben, dad. gek., daB die Scheiben mit einem durch- 
sichtigen Uberzug von regenerierter Cellulose versehen werden, der z. B. an den Scheiben- 
randem  festgeleimt wird. Ais Uberzug dient z. B. Cellophane. (Schwz. P. 149 934 
vom 24/11. 1930, ausg. 1/12. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Jules Franek, Zurich, Baukorper. Zementmórteln werden neben den iiblichen 
Fullmitteln, wie Sand, Steinmehl u. dgl., nicht abbindende, feste, Feuchtigkeit ab- 
sorbierende Stoffe, wie Si02, Aluminiumsilicat, Kieselgur, Ton o. dgl., in feinster, 
vorzugsweise kolloider Verteilung zugesetzt, die M. in iiblicher Weise angemacht u. 
geformt. Das Abbinden u. Erharten wird verlangsamt, Sehwinden der Formstiicke 
vermieden. (Schw. P. 149 348 vom 22/7. 1930, ausg. 16/11. 1931.) K u h l in g .

Eugen Krach, Pappenheim, Bayern, Verfaliren zur Herstellung von Wandbelag- 
platlen aus Stein mit gehdrtełem Kunstharziiberzug. Z. B. wird eine Bohplatte aus 
bruchrauhem, geblumtem Solnhofer Abraumsehiefer mit gefarbtem Kunstharz iiber- 
zogen, erhitzt, angeschliffen, mit farbloser Kunstharzglasur uberzogen u. nochmals 
erhitzt. Es sind noch einige abgeanderte Ausfuhrungsformen beschrieben. (Schwz. P. 
150 558 vom 26/7. 1930, ausg. 16/1. 1932. D. Prior. 7/10. 1929.) M. F. Mu ller .
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R. J. Lavaud und G. stas de Richelle, Belgien, Herstellung von Bausteinen, 
Dachziegeln, Fliesen, Schwellen u. dgl. Durch Verpressen u. Trocknen von Sand, Ton, 
Fe-Oxyd, Ca-Silicat, Schwefclantimon u. W. (Belg. P. 363 903 vom 20/9. 1929, 
Auszug veroff. 12/3. 1930.) M . F. M u l l e r .

Eugtae Freyssinet, Neuilly-sur Scine, iibert. von: Jean Seailles, Paris, Ge- 
formte Mórtelmassen. Im Innern einer aus mchreren Teilen bestehenden Form werden 
ein oder mehrere dehnbare, z. B. aus Stahlbleeh bestehcndo u. m it Kautschuk 
iiberzogene hohle Kerne angeordnet, der bzw. die Zwischenriiume zwischen dem bzw. 
den Kernen m it Mortelmasse ausgefiillt, die Form geschlossen, das Ganze Erschiitte- 
rungen u. anschliefiend zugleich einem von den elast. Kernen ausgehenden Druek 
ausgesetzt. Uberschiissiges W. wird durch Offnungen der Form ausgepreBt oder von 
ad- oder absorptionsfahigen Stoffen aufgenommen. (E. P. 366 544 vom 3/9. 1930, 
ausg. 3/3. 1932. D. Prior. 4/9. 1929.) K u h l i n g .

Nathaniel M. Elias, New York, Porige gefonnie Massen. Alkalisilieatlsgg. werden 
bis zu einem Wassergeh. von hóchstens 27% eingedampft, der Riickstand in eine Form 
gefiillt u. in einem geschlossenen Ofen 5—30 Min. bei 550—700° erhitzt. Das ent- 
standene, porige, oberflachlicli geschmolzcne Erzeugnis wird bis zur annahernden oder 
volligen Trockenheit bei 400—500° erhitzt u. dann abgekiihlt. (A. P. 1842 083 vom 
12/8. 1929, ausg. 19/1. 1932.) K u h l i n g .

Hermann Plauson, Darmstadt, Verfaliren zur Herstellung von verkieseltem Bau- 
holz aller Art, 1. dad. gek., daB Bauholz beliebiger Form unter Druck u./oder erhohter 
Temp. m it kolloidalem Kieselsiiurehydrat u. wss. Dispergiermittel m it oder ohne Zu- 
satz yon eine Fallung hervorrufenden oder die Versteinerung besciileunigenden Mitteln 
impragniert u. dann durch Lagern an der Luft oder durch Druck u./oder erhóhto 
Temp. versteinert wird. — 2. Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., dafl durch Einw. von 
gasfórmigen Sauren aus der Wasserglaslsg. in neutraler u. kolloidaler Yerteilung aus- 
geschiedene Kieselsiiurc nebst den genannten Zusiitzen verwendet wird, worauf die 
wasserl. Salze sofort nach der Impragnierung oder Vorverkieselung durch Auslaugen 
m it W. entfernt werden. — Anspruch 3 beschreibt die Verkieselung yon Holzstiimmen 
m it aufmontierten Stalilklammern. — Es wird nach der Erfindung hydratisierte Kiesel- 
saure, die in der Kolloidmiihle dispergiert ist, verwendet. Diese kolloidale Kieselsilure 
greift das Holz nicht an, sie ermóglicht erst die Impragnierung des Holzes m it Kiesel- 
saure unter Druck. (D. R. P. 548 015 KI. 38h vom 7/10. 1930, ausg. 5/4. 1932.) B r.

Adol! Eppler, tlber das elastische Verhalten von Eisenbetonralimen unter dcm EinfluB un-
gleicher Erwilrmung. Stuttgart: Wittwer 1932. (62 S.) gr. 8°. M. 3.50.

vn. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
Władysław Vorbrodt, Mehl aus polnisclien Phosphoriten ais Diingemittel. Er- 

gebnisse von in den Jahren 1927— 1931 ausgefuhrten Felddiingeverss. (Komisja Fos
forytowa Związku Rolniczych Zakładów Doświadczalnych Rzplitej Polskiej 1931.
3—39. S ep .) Ł S c h o n f e l d .

John O. Hardesty und John T. Scanlan, Farbę in Diingemilteln. Zur Farbung 
von Diingemitteln eignen sieh am besten Triphenjdmethanfarbstoffe. Der Zusatz 
erfolgt entweder zur geschmolzenen M., durch Zumischung in konz. Lsg. oder in Sub- 
stanz. (Ind. engin. Chem. 23. 1431—33. Dez. 1931. Washington, D. C.) Gr im m e .

Walter Thomas, Die reziproken Wirkungen von Stickstoff, Pliosphor unh Kalium  
in bezug au f die Absorption dieser Elemente durch die Pflanzen. An Hand verschiedener 
Vers.-Daten wird die Luxusaufzehrung eines Niihrstoffes durch gewisse Pflanzen 
bewiesen, wenn Mangel an iibrigen Nahrstoffen herrscht. Ein optimales Niihrstoff- 
verhaltnis ist dann yorhanden, wenn durch erhohte Vermehrung eines einzelnen 
Nahrstoffes keine erhohte Ausnutzung der iibrigen Nahrstoffe mehr yerursacht wird. 
(Soil Science 33. 1—20. Jan. 1932. Pennsylvania State Coli.) W. S c h u l t z e .

Bernhard Rademacher, Zur Rolle. des Kaliums im Wasserhaushalt der Pflanze. 
Vf. fiihrt die WeiBahrigkcit des Hafers auf ungeniigende Wasserzufuhr zuriick. Weifi- 
ahrigkeit konnte durch rcichliche Kalidungung erheblich eingeschrankt oder ganz 
beseitigt werden. (Ernahrung d. Pflanze 28. 147—51. 15/4. 1932. Kiel, Biolog. Reichs- 
anst. f. Land- u. Forstwirtsehaft.) , W. S c h u l t z e .

A. Bruno, Kalimange.1 bei den Pflanzen. Zusammenfaasende Darst. unter be-



3 3 3 6  H v„i A o u ik u l t o k c h e m ik ; D O n g e m i t t e ł ; B o d e n . 1 9 3 2 .  I .

sonderer Beriicksichtigung der aiiCcron Merkmale des Kalimangels bei den einzelnen 
Pflanzengattungen. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 809—11. Marz 1932.) W. S c h u l t z e .

A. Lochner, Die iMgerschutzwirkung wul QualiUUsverbesserung durch Kali. .Die 
Parzellen m it einer Gabe von GO—90 kg K ,0 /ha  zu Sommergerste zeigten keine Lager- 
frucht mehr. Erhóhte Widerstandsfahigkeit gegen Getreiderost u. Meltau, dio in der 
Umgebung sehr groBe Scliiiden yerursachten. Dio reiclilicho Kaligabe hatte  auch eino 
Zunahme des Tausendkorngcwichtcs von 45 g auf 51 g zur Folgę. (Ernahrung d. Pflanze
28. 121—24. 1/4. 1932. Erbaehshof bei Wiirzburg.) W. S c h u l t z e .

A. Arland, Kalidungung und Frostscliulzwirkung. Ungediingto Pflanzen besitzen 
hohere Tranśpiration ais gedungte. Bei gefrorenem Boden konnen die Pflanzen keine 
neuen W.-Mengcn aus diesem aufnehmen, so dafi ein langsames Absterben ais Folgę 
zunckmender Verwelkung einsetzt. (Ernahrung d. Pflanze 28. G1—64. 15/2. 1932.
Leipzig, Uniy., Inst. f. Pflanzenbau u. Ziiehtung.) W. SCHULTZE.

F. Munter, Kalidiingmigsversuche in Gefaficn und auf dem Felde. Zahlreicho Fold- 
u. Topfyerss. m it Chlorkalium, Kainit, schwefelsaurem Kalium u. sehwefelsaurer 
Kalimagnesia zu Kartoffeln, Weizen u. Gerste. Vf. mabnt zur Vorsicht bei der t)ber- 
tragung von GcfśiBverss. auf Feldverss., da bei GefaByerss. m it viel hóheren Salzkonzz. 
gearbeitet wird. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. B. 11. 118—31. Marz 1932.
Halle, Agrikulturchem. Vers.-Anst.) W. SCHULTZE.

L. Schmitt, Betraclitungen uber die Ursache und Abhilfe der unvollkommenen 
Wirksamkeit des Superphosphals au f kalkarmen sauren Mineralboden. Gefafiyerss. mit 
kalkarmen Sandboden unter Verwendung von Senf u. Gorstc ais Vers.-Pflanze. 
Thomasmehl war dem Superphosphat weit uberlegen. Durch Kalkung konnten dic 
Ertragsunterschiede ungefahr wieder aufgcholt werden. Die Ursaclien der unzurei- 
chendcn Wrkg. des Supcrphosphates, die hauptsiichlich durch die Bldg. von unl. 
Fe- u. Al-Phosplmten zustando kommt, werden eingehend besprochen. (Lańdwirtschl. 
Jahrbch. 75. 437—47. 1932. Darmstadt, Landw. Yers.-Stat.) W. S c h u l t z e .

John W. Ames und K. Kitsuta, Die Brauchbarkeit von Bohphosphat, wie sie durch 
die Phosphorassimilation von Pflanzen angezeigt wird. Mehrjahrige Diingungsverss. 
mit Rokphosphaten. Weizen vermochte wolłl Dicalciumphosphat, aber wenig Roli- 
jihosphat zu assimilieren, Buchweizen dagegen in weit hóherem MaBe. Wurden Phos- 
pliat u. Kalli dem Boden gleichzeitig zugesctzt, so ging die P20 6-Ausnutzung sowohl 
beim Rohpliosphat ais auch beim Superphosphat erheblich zuruck. Eine vorher- 
gehende Kalkung verursaelite nur geringen Seliaden. Die Feinheit des Rohphospliat- 
mehles beeinfluBt die P 20 5-Ausnutzung erheblich. (Journ. amer. Soc. Agronomy 24.
103—22. Febr. 1932. Ohio, Agricult. Exp. Stat. Woostcr.) W. S c h u l t z e .

M. C. Sewell und P. L. Gainey, Einflup der Ackerbehandlung auf den Gelialt 
des Bodens an Stickstoff und Kohlensloff. Die friihe Auflockerung dos Bodens im Juli 
(statt im September) fiihrt zu groBerer Nitratbldg. im Boden u. erheblich hóheren 
Weizenertragen. Aus 20-jiihrigen Feldyerss. gelit hervor, daB die Kohlcnstoff- u. Stick- 
stoffrcseryen des Bodens durch eino friihe Beackerung erheblich mehr beansprucht 
werden u. sehr bald abnehmen, wenn sie nicht durch Grundungmig wieder neue Zufuhr 
orhalten. (Journ. amer. Soc. Agronomy 24. 221—27. 30/3. 1932. Kansas Agricultural 
Experiment Station.) W. SCHULTZE.

Georges Truffaut, Die Bodenheizung vom biologischen Gesichlspunkt. Zahlen- 
angaben iiber dio optimalen Keim- u. Wachstumst-cnipp. von Fruhgemuse u. Gewaehs- 
hauspflanzen. Die Erliohung der Bodentemp. hat den Naehteil, daB auch die Entw. 
u. Vermehrung yieler Pflanzenschadlinge schneller vor sich gcht. Es wird eine yorher- 
gehende Sterilisation des Bodens empfohlon. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 852. 
Milrz 1932.) W. S c h u l t z e .

Georges Truffaut, Die elektrische Bodenheizung und ihr Einflufi au f die biologisclie 
Tatigkeit des Bodens. Rentabilitatsberechnungen iiber die Erzeugung von Bodenwarme 
durch Elektrizitat, Dampf oder Mistbeotkulturon. (Chim. et Ind. 27- Sond.-Nr. 3 bis. 
849—51. Marz 1932.) W. S c h u l t z e .

R. M. Woodman, Versuclie mit Lecitliin ais Emulgator und einige Bemerkungen 
iiber die Tropfenmethode zur Bestimmung des Emulsionstyps. (Vgl. C. 1932. I. 2373.) 
Wss. Lecithinemulsion bildet mit KW-stoffen, HCC13, CC14, 01iven- u. Leinól duale 
Emulsionen, m it Olsiiure Emulsionen des Typs W.-in-Ol, u. Ol-in-W.-Emulsionen 
mit Anilin u. seinen Homologen, sowie mit Phenol. Lecithin ist also ais Emulgator 
zur Bereitung insekticider Spruhemulsionen ungeeignet, da fiir diese Zwecke nur stabile
Ol-in-W.-Emulsionen yerwendbar sind (vgl. C. 1930 .1. 2064). — Die Ergebnisse sprechen
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zugunsten der Losliclikeits- oder Verfceilungstlieorie der Emulgierung (vgl. C. 1929.
II. 3056). — Die unmittelbar nach Bldg. der Emulsion durchgefiikrte Tropfenmetliode 
kann zu falsehen Ergebnissen fiiliren. Am sicliersten wird der Test in der Ol- u. in der 
W.-Phase nach Alterung der Emulsion ausgefiihrt. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. Trans- 
act. 95— 100. 18/3. 1932. Cambridge, U nir. Horticultural Research Station.) L o r e n z .

R. M. Woodman, Die IFertbestimmung von Schwefehuspensioncn zu Spritzzwecken. 
Zur Wertbest. kommen folgende Faktoren in Frage: 1. K o n z .  d e r  S u s p e n s i o n .  
Je  gróGer der Geh. an freiem Schwefel, desto rentabler. — 2. F e i n h e i t s g r a d  
d e s s u s p e n d i e r t e n S c h w e f e l s .  Je  hoher der Feinheitsgrad, desto groBer 
die fungicide Wrkg. — 3. S e d i m e n t i e r u n g s d a u e r  n a c h  d e m  V e r  - 
d ii n n e n. Je  langsamer die Scdimentierung, desto energ. die Spritzwrkg. u. desto 
geringer die Spritzkosten, da das schwierige u. zeitraubende Umriihren wegfiillt. Je 
feiner die Mahlung des Schwefels u. jc effektiver das Schutzkolloid, desto langsamer 
die Sedimentierung. — 4. B e f e u c h t u n g s k r a f t  d e r  S u s p e n s i o n .  — 
Im  Original Prufungsbcrichte iiber zahlreiche Schwefelpriiparate. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 51. Transact. 103—07. 1/4. 1932. Cambridge.) G r im m e .

Jakob Turk, Laibach, Phosphataufschlu/3. Die aufzusclilieBenden Pliosphate 
werden fein gepulvert, m it ebenfalls fein gepulverten Streckungsmitteln, wie Gipsmehl, 
Kieseritmehl o. dgl. gemiseht u. dio Mischung in diinner Schicht oder zerstaubt der 
Einw. feinst verteilter AufscliluBsaure unterworfen. Infolge VergroBerung der Angriffs- 
flache ist der AufschluB yollstandiger ais bei den bekannten Verff. Besonders wirksam 
soli die Verwendung physiolog. saurer Salze ais Strcckungsmittel sein. Derartige 
Misehungen schlieBen sich bei ihrer Benutzung ais Diingemittel infolge der Aufnahme 
des besonderen Bestandteils des physiolog. sauren Salzes durch die Pflanzen selbst- 
tatig auf. (Oe. P. 127 379 vom 29/11. 1930, ausg. 25/3. 1932. D. Prior. 28/11.
1930.) K u h l i n g .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges. (Gampel und 
Basel), Basel, Diingemittel. Rohphosphat wird m it H N 03 aufgesehlossen, u. die Be
dingungen werden so gewahlt, daB nach dem Erkalten auf etwa 60° eine bildsame M. 
entsteht. Diese wird in den Drehtrommeln ahnlichen Vorr. bei Ggw. yon fein ver- 
teiltem gleichartigem, aber vollig erkaltetem Stoff auf die fiir Diingezwecke geeignete 
KorngroBe yerarbeitet. Der fein yerteilte Stoff ist bei friilieren Verarbeitungen ais 
Nebenprod. gewonnen worden. Er wirkt abkiihlend, krystallisationsbeschleunigend 
u. verhindert die Abgabe von Salpetersauredampfen fast yollstandig. (Schwz. P. 
150 627 vom 2/8. 1930, ausg. 1/2. 1932.) K u h l i n g .

Nikodem Caro und Albert R. Frank, Berlin, Diingemittel. CaC03 oder CaC03 
enthaltende Stoffe, wio Kalkstein, Dolomit u. dgl. werden bei Tempp. von 500—850° 
im Strom yon Ammoniakgas erhitzt u. das bei der Rk. neben CaCN2 entstandene
CaO mittels gasformiger Verbb. von C u. 0 2 in CaC03 yerwandelt. Die Einw. der C
u. 0 2 enthaltenden Gase kami auch gleichzeitig m it der Einw. des NH3 geschehen; 
bei nachtraglicher Einw. der ersteren kónnen Abgase der Rk. des CaC03 m it NH3 
yerwendet werden. (Schwz. P. 149 430 vom 13/10. 1927, ausg. 16/11. 1931. D. Priorr. 
23/10. 1926 u. 3/3. 1927.) K u h l i n g .

Karl Wichtl, Wien, Diingemittel. Gemische von Keliricht, Kanalschwimmstoffen 
u. ahnlichen Abfallstoffen werden durch geregelte Zufuhr yon, gegebenenfalls vor- 
gewarmter, Luft auf eine Temp. von etwa 80° gebraeht, dann durch Drosselung der 
Luftzufuhr, Befeuchten o. dgl. auf eine Temp. von etwa 40° abgekiihlt u. der Einw. 
der noch yorhandenen Bakterien iiberlassen. Die Hitze yon 80° soli die schiidlichen 
Bakterien yernichten, die niitzlichen aber nicht abtóten. (Oe. P. 127 364 vom 21/2. 
1930, ausg. 25/3. 1932.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Steindorff, 
Kaspar Pfaff und Michael Erlenbach, Frankfurt a. M.-Hochst), Saatgutbeizmittel, 
bestehend aus halogenierten aromat. KW-stoffen oder dereń Substitutionsprodd. in 
Mischung mit Kórpern yon Superoxydcharakter, gegebenenfalla in Mischung m it 
anderen Fungiciden oder m it ais Haft- u. Netzmittel gceigneten Stoffen. — Z. B. 
yerwendet man eine Mischung aus 15 Tin. Trichlordinitrobcnzol, 5 Tin. B a02 u. 
80 Tin. Talkum ais Troękenbeize, ein Gemisch von 25 Tin. tetrachlorbenzolsulfosaurem Na, 
10 Tin. Na20 2 u. 65 Tin. naphtholpechsulfosaurem Na  ais NaBbeize in 0,25%ig. Konz. 
(D .R .P . 547396 KI. 451 yom 31/7. 1930, ausg. 31/3. 1932.)' S a r r e .

XIV. 1. 219
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Saalbeize, bestchend aus 
mercurierten aromat. Verbb. der allgemeinen Formel R-Hg-X, worin R  einen be- 
liebigen Arylrest u. X  Hydroxyl oder einen beliebigen Saurerest bedeutet. — Z. B. 
verwendet man Phenyl-Hg-acetat, Phenyl-Hg-hydroxyd, o-Tolyl-Hg-cldorid, p-Xylyl- 
Hg-acelat. (Oe. P. 126 995 vom 25/8. 1928, ausg. 25/2. 1932. D. Prior. 22/9.
1927.) Sa r r e .

Chemische Fabrik Ludwig Meyer, Mainz (Erfinder: Fritz W olff, Laubenheim 
b. Mainz), Saatguttrockenbeize, gek. durch die Anwendung mereurierter aliphat. Sauren 
oder Saurederiw . — Z. B. yerwendet man BrlIgCII2COOH, CH3C'00HgC00CH3 oder 
ClHgCOOCHz. (D. R. P. 546 695 KI. 451 vom 4/3. 1931, ausg. 16/3. 1932.) Sa rre .

Imperial Bureau of Soil Science, Tccknical Communications. The reclamation of alkali soils
in Hungary. London: H. M. S. O. 1932. 1 s. 6 d. net.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metali verarbeitung.
R. H. Harrington und W. P. Wood, Die Umwandlungen in reinen Eisen-Kohlen- 

stofflegierungen. Die A 3- und Acm-XJmwandlung und der Ubergang des A 3- in den A 2- 
Punkt. An Hand von 32 sehr reinen Fe-C-Legierungen m it C-Gehalten von 0—1,5°/0, 
an denen Erhitzungs- u. Abkiihlungskuryen zur genauen Erm ittlung der Umwandlungs- 
tempp. aufgenommen werden, werden folgende Ergebnisse festgestellt. Die ij-U in - 
wandlung soli in 2 Stufen stattfinden u. zwar soli bei der Abkuhlung die erste Stufe 
die Umwandlung des flachcnzcntrierten in das raumzentrierte Gittcr ergeben, die zweite 
Stufe die Umwandlung des yerzerrten raumzentrierten Gitters in das kub. raum 
zentrierte Gitter. A 3 u. A 2 sollen bei 0,60% C zusammenfallen im Gegensatz zu der 
bisher angenommenen Zus. von 0,38% C, ferner wird die 4 2-Umwandlmig 20° niedriger 
gefunden ais bisher angenommen. Die eutektoide Zus. wird zu 0,82% C gefunden. 
Ferner wird festgestellt, daB die -4cm-Linie geradlinig verliiuft. (Trans. Amer. Soc. 
Steel Treating 18- 632—58. 1930.) E d en s .

O. J. Wilbor und J. A. Comstock, Modeme Entwicklungen auf dem Gebiele der 
Gaszemejilalion. Ausfuhrlichcre Mitt. iiber die C. 1931. I. 348 referierte Unters. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 18. 533—51. 1930. Chicago, Peoples Gas Light- 
Coke Co.) E d en s .

E. G. Mahin und F. J. Mootz, Der rerzdgemde Einflup von Ferrosilicium auf den 
Zemenlationsprozep. Dureh die Yerzógernde Wrkg. des Ferrosiliciums auf den Zemen- 
tationsyorgang wird die Bldg. einer ubereutektoiden Zonc in der Einsatzsehicht ver- 
mieden, ferner kónnen hóhere Einsatztempp. verwendet werden, so daB die Diffusion 
des C gesteigert u. mithin die Einsatzzeit verringert werden kann. An Hand der Verss. 
wird gezeigt, daB diese verzógernde Wrkg. des Ferrosiliciums eine Oberflachenwrkg. 
ist, da dio Wirksamkeit des Ferrosiliciums mit abnehmender KorngróBe zunimmt. 
Ferner scheint das Ferrosilicium mit CO zu reagieren, so daB ein fliichtigcs Silicium- 
disulfid gebildet wird, wodureh Si in das Stalilstuek eindringen kann, so daB hierdurch 
u. dureh die yerringerte CO-Konz. die C-Absorption verringert wird. Ferner scheint 
das stets in den Zementationsgasen yorliandene H 2S, das auf C-Absorption kataly- 
sierend einwirkt, durch das Ferrosilicium gebunden zu werden, so daB hierdurch auch 
die yerzógernde Wrkg. des Ferrosiliciums auf den Zementationsvorgang noch erlióht 
wird. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 18. 552—80. 1930.) E d en s .

W. J. Merten, Nitrierofm und -anlagen. (Vgl. C. 1932. I. 2375.) Beschreibung 
einer Nitrieranlage fiir ununterbrochenes Nitrieren von Stahl. (Ti-ans. Amer. Soc. Steel 
Treating 18. 502—22. 1930. E ast Pittsburgh, Westinghouse Electric and Manufac- 
turing Co.) E d en s .

A. B. Kinzel und John J. Egan, Nitrieren mittels Ammoniak in Gegenwart von 
Packmaterialien. Es wird eine Verbesserung des Nitrieryerf. beschrieben, das darin 
besteht, das zu nitrierende Werkstiick in Packmaterialien wie femyerteiltcs MgO, 
Kupferspane oder bereits nitrierte Stahlspiine einzubetten. Durch diese gegenuber dem 
NH3 inaktiycn Stoffe wird die Nitrierzeit erheblich herabgesetzt, ferner wird die 
Nitriertiefe erlióht, so daB es móglich ist, durch 4-std. Nitrieren ein gegen Salzwasser 
korrosionsbestandiges Materiał lierzustellen. Durch die Packmaterialien wird auch die 
Gleichfórmigkeit der nitrierten Schicht yerbessert. Das Verf. laBt sich sowohl fiir 
Cr-Al-, ais auch fur Cr-V-Nitrierstahle anwenden. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 18. 
459—73. 1930. Long Island City, N. Y., Union Carbide Carbon Research Lab.) E den s .



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

J. G. Higgins, Das Nitrieren von gro Pen Schmiedeslilcken. Die zum Nifcricren 
von groBen Sclmnedestiicken erforderlicken Einrichtungen sowio die Vorbekandlung 
dor Werkstiicke werden besproehen, ferner werden dio Fehlermóglichkoiten kurz 
orórterfc. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 1 8 . 523—32. 1930. Camden, N. Y., Camdcn 
Forge Co.) E d en s .

O. F. Hudson und J. Mc Keown, Die Eigenscliaflen von Kupfer in  Beziehung zu 
niederen Beanspruchungen. Wirkung von Kall- und Warmbearbeitung und Zusammen-
selzung. I. Zug- und Druckproben im Kurzve.rsru.ch. Unterss. von reinem Cu, Arsen-
kupfer-, Ag-As-Cu-, Ag-Cu- u. Sn-Si-Cu-Legierungen auf E lastizitat u. Formanderungs- 
widerstand bei yerhaltnismaBig niederen Beanspruchungen u. Nachpriifung der Moglich- 
keiten, dieso Eigg. durck gceignete meckan. u. Warmbehandlung, sowie.Zusatz anderer 
Lcgiorungskomponenton zu verbessern. Zug- u. Druckverss.' mit den angegebonon 
Werkstoffen werden bei den Tempp. von 200°, 300° u. 350° durchgefiihrt. (Engineering 
1 3 3 . 310—11. 11/3. 1932.) N i k l a s .

Clement Blazey, Grofies Komgefuge in  Aluminiumdralit. EinfluB von grobem 
Korn in Aluminiumblócken auf die Form der Brinelleindriicke. Al-Dralit gibt bei 
grobem Gefuge einen keilfórmigen Bruch der ZerreiBproben, wahrend die Nietkopfo 
von Nieten unrunde Formen aufweisen. Nack Warmbehandlung von 9 yerschiedenen 
Drahtproben bei Tempp. yon 200—625° zeigen Drahte, die unter Tempp. yon 600° 
gehalten wurden, ein feines Gefuge, trotz verscliiedener Gekk. von Fe u. Si. (Ckem. 
Engin. Mining Rev. 24. 193—96. 5/3. 1932.) N i k l a s .

Edmund R. Thews, Schinelzen und Giepen von Magnesiumlegierungen. Beginn 
der Oxydation von Mg bei 650°, der N2-Aufnakme bei 670°. Mg wird eingeschmolzen 
bei 730—750°, scknell auf 825° erhitzt u. dabei gut umgeriikrt, um die Verunreinigungen 
in die Sckmelzdecke gehen zu lassen. Gegossen wird zwiseken 680 u. 780°. Zus. der 
fiir Mg geeigneten FluBmittel. Schmelzcn u. GieBen von Mg. Vorwarmen der GieB- 
formen auf 300—400°. Empfeklenswert ist ein Zusatz von 3—4°/0 S zum Formsand. 
(Canadian Ckem. Metallurgy. 1 6 . 68—73. Marz 1932.) N i k l a s .

W. Guertler und W. Rosenthal, Zur Kldrung der Systeme Ag-Sb-Zn, Ag-Cd-Sb 
und Ag-Gu-Sb. E in Beilrag zu den Grundlagen fiir neue Silberlegierungen. (SchluB 
der C. 1 9 3 2 . I. 1573 referierten Arbeit.) Behandlung des Systems Ag-Cd-Sb m it seinen 
3 binaren Systemen u. des ternaren Systems Ag-Cu-Sb u. der einzehien binaren Legie- 
rungen auf Grund des Kliirkreuzyerf. u. Seliliffbildern m it yerschiedenen Atzungen. 
(Ztschr. Metallkunde 2 4 . 30—34. Febr. 1932.) N i k l a s .

Robert J. Snelling, Einflup des Bleis, Nickels, Wismuts und Zinks auf die Eigen- 
schaflen der Zinnlagermelalte. Dio altero Ansicht iiber die schadlichen Eigg. koherer 
%-Gehh. an Pb in Sn-Lagermotallen kann ais stark iibertrieben angesehen werden. 
Boi Anwendung richtig angepaBter Schmelz- u. GieBtcmpp. wurden durchaus giinstigo 
Ergebnisse erzielt m it WeiBlagermetallen, dio 0,6—1,5% Pb cnthielten. — Die Ggw. 
nennenswerter Ni-Mengen scheint auf eine Verringerung der Trag- u. Druckfestigkeit 
kinzuarbeiten, da das N i m it Cu Yerbb. eingeht, die die Bldg. der wichtigen Zinn- 
Kupferlegierung untcrdriickt. — B i h a t kcinen ungiinstigen EinfluB, crhóht, in geringen 
Mengen zugesetzt, die Harte, ohne einen nachteiligen EinfluB auf dio Briichigkeit 
auszuiibon, bis zu 0,25% setzt es den Beibungswiderstand herab. — Fe muB unter 
allen Umstanden ais sehadlich angesehen werden, da es die Harto u. Briichigkeit der 
Legierungon erhoht. Auch Z n  orhoht, wenn nicht geeignete GieB- u. Behandlungs- 
methoden angewandt werden, Harto u. Briichigkeit. (Metallbórse 22. 546—47. 30/4. 
1932.) Co n s o l a t i .

G. Krebs, DiclUe und Harte bei kupferreichen Legierungen. Eino Bronze aus 
95% Cu u. 5%  Sn erhalt durch langeres Schmieden eine hohe Harte, gleiehzeitig wird 
sie aber so sprode, daB sio keine Ersckiitterungen yertragen kann. Durch Gliihen u. 
schnolles Abkuhlcn in k. W. yerliert dio Legiorung ihre Sprodigkeit wioder. Auch dio 
Sprodigkeit von Messingstangen kann auf die gleiche Weise beseitigt werden. Die Be- 
deutung des O in Cu-reichen Legierungon darf nicht auBcr Acht gelassen werden. 
(Ztschr. ges. GieBereipraxis 53. 186. 1/5. 1932.) K a l p e r s .

O. Bauer und M. Hansen, Erstarrungstemperaturm der Gupbronzcn und RotguP- 
legierungen. Festlegung der Erstarrungstemp. u. therm. Werte fiir die genannten GuB- 
bronzen u. RotguBlegierungen, wio Zinnbronze 10, 14 u. 20% ; Blei-Zinnbronzo mit 
8%  Sn u. 13% Pb, 10% Sn u. 4%  Pb; Rg 10 (Cu-Sn-Zn-Legierung mit 10% Sn u. 
4%  Zn); Rg 9 (dgl. mit 9%  Sn u. 6%  Zn); Rg 5 (Cu-Sn-Zn-Pb-Legicrung m it 5%  
Sn u. 10% (Zn -f- P b ) ). (Ztschr. Metallkunde 2 4 . 63. Marz 1932.) N i k l a s .

219*
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— , Kennzeichen und Eigenschaflen von Monelmelall. Vorscliriften zur H erst. u. 
Verarbeitung von Monelmetall, Angabe der physikal. Eigg. u. der Verwendungsmoglich- 
keiten. (Metallurgia (Brit. Journ. Metals) 5. Nr. 25. 23—25. Nov. 1931.) H u n i g e r .

R. Berger, Herstellung von Sdurebronzen. Eine chem. bestandige Legierung enthalt 
83,9% Cu, 8%  Sn, 6% Pb, 2%  Ni u. 0,1% P. Die Zubereitung dieser Legierung darf nur 
aus besten Metallen erfolgen. Ais Abdeekmittel beim Schmelzen venvendet man Holz- 
kohle, ais D'esoxydationsmittel 10%ig- Phosphorkupfer. Das Ni wird in Form einer 
Yorlegicrung aus je 50% Cu u. Ni eingeflihrt. Das Sn wird erst zugegeben, wenn die 
Ni-haltige Cu-Schmelze vollkommen desoxydiert ist. Zum SchluB wird das Pb in das 
Bad eingefiihrt. Diese Legierung ergibt einen dichten GuB u. zeichnet sich durch ein 
feines Bruchgefiige aus. (Ztsehr. ges. GieBereipraxis 53. 184—85. 1/5. 1932.) K a l p e r s .

Gregory J. Comstock, Wolframcarbid-Schneidmetall. Nach einer kurzeń Uber- 
sicht iiber die geschichtliche Entw. des Wolframcarbidschneidmetalls bespriclit Vf. 
dic Herst. desselben. Wolframerzo werden gereinigt, das W 03 wird zum Metali redu- 
ziert, das dann in das Carbid ubergefiihrt wird; dieses Carbid wird gemahJen, m it Co 
gemischt, worauf das Pulvergemisch gepreBt u. in einer H 2-Atmosplmre gesintert wird. 
Weiterhin werden die kennzeichnenden Eigg. des Schneidmctalls besprochen: hohe 
Hartę u. W&rmeleitfahigkeit, geringer Ausdehnungskoeff. Die Festigkeit variiert je 
nach der KorngróBe u. Menge an Bindemittel zwischen rund 125 kg/qmm u. 250 kg/qmm, 
wahrend dio Druckfestigkeit bis 350 kg/qmm betragt. SehlieBlich wird noch auf die 
Entwicklungsmóglichkeiten der Schneidmetalle durch genaue Kontrolle der gewiinschten 
KomgróBe u. durch Vcrwendung von anderen Metallen auBer Co ais Bindemittel ein- 
gegangen. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 18. 993—1008. 1930. Mc Keesport, Pa., 
F irth  Sterling Steel Co.) E d e n s .

R. E. Peterson, Dauerversuche mit kleinen Próben unter besonderer Beriick- 
sichtigung des Einfhusscs der ProbengrófSe. (Vgl. C. 1932. I. 2762.) Es wird eine Pruf- 
yorr. zur Erm ittlung der Dauerfestigkeit von Stahlen beechrieben, bei der Probestabe 
m it einem Durchmesser von 1,27 mm (0,050 Zoll) an der schmalsten Stelle Yerwcndet 
werden. Aus vergleichenden Unterss. an Stahlen u. GuBeisen bei Verwendung von 
Probestaben Yerschiedenen Durchmessers ergibt sich, daB bei Stahlen m it 0,42—0,44% 
kein EinfluB des Probendurchmessers zwischen 1,27 mm u. 50 mm (0,050 u. 2 Zoll) 
bei Stahlen m it 0,57% C zwischen 1,27 mm u. 12 mm (0,050 u. 0,469 Zoll) hinsichtlich 
der Dauerfestigkeitswerte besteht. Bei GuBeisen dagegen fallen dio W erte fiir die 
Dauerfestigkeit zu niedrig aus, auBerdem streuen die W erte sehr stark bei Verwendung 
der kleinen Probe. Bei den Verss. wurde folgende Beobachtung gemacht: bei Bean- 
spruchungen der Proben oberhalb der Dauerfestigkeit tra t eine Erwarmung ein, die 
mit dem Auftreten von AnlaBfarben auf einem Teil der Probe Yerbunden war. Der 
endgiiltige Bruch erfolgte aber immer auBerhalb dieses Teils, so daB die Annahmc 
berechtigt erscheint, daB die Dauerfestigkeit durch Erwarmen auf 315° erhoht wird. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 18. 1041—56. 1930. E ast Pittsburgh, Westingliouse 
Electric Manufacturing Co.) E d e n s .

F. Pester, Festigkeitspriifungen an Stangen und Drahten bei tiefen Temperaturen. 
Die im Rahmen des Arbeitsplanes des Aussehusses fiir Aluminiumleitungen der D t s c h .  
G e s e l l s c h a f t  f u r  M e t a l l k u n d e  durchgefiihrten Unterss. betreffen dio Fest- 
stellung der Festigkeitseigg. Yon Cu, Bronze, A l, Aldrey u. Stahl bei tiefen Tempp. bis 
—77°, u. zwar wurden Zug- u. Biegeverss. Yorgenommen. Die Ergebnisse lassen die 
Bedeutung dieser Werkstoffe fiir Hoelispannungsleitungen erkennen. (Ztsehr. Metall
kunde 24. 67—70. Marz 1932.) K a l p e r s .

Christopher H. Bierbaum, Die Hdrteprufung mit dem sogenannten „Mikro- 
charakter“ . Die Anwendung zur Untersuchung der Hartę von einsatzgeharteten, nitrierten 
und verchromten Oberfldćhen. Beschreibung der Apparatur u. des Verf., femer Zusammen- 
stellung einiger Ergebnisse uber die Messung der H artę besonders harter Oberflachen, 
die durch Zementieren, Nitrieren, Yerehromen hergestellt worden sind. (Trans. Amer. 
Soc. Steel Treating 18. 1009—25. 1930. Buffalo, N. Y., Lumen Bearing Co.) Ed.

O. Dahl und J. Pfaffenberger, Anisotropie in magnetischen Werkstoffen. Vff. 
geben ein neues Verf. zur Besk von Verformungs- u. Rekrystallisationstexturen an. 
Seine Einfaehheit gestattet es, die Unterss. auf steigende Verformungsgrade u. Gliih- 
tempp., jeden Feuiheitsgrad des Gefuges, versehiedenen Reinheitsgrad usw. aus- 
zudelmen u. auch weitere gerichtete Einfliisse, z. B. den EinfluB auBerer Spannungen 
zu erfassen. Das Verf. griindet sich auf die magnet. Anisotropie der regular krystalli- 
sierenden Metalle. Faserebene u. Faserriclitung ergeben sich aus der Einstellung einer
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im Magnetfeld drehbar angeordneten Blechscheibe, bzw. aus der Einstellung cine3 
iiber dem Blech oder Band drehbar angeordneten Magneten. Das Verf. wird an Blechen 
aus Fe, Ni u. einer Fe-Ni-Legierung erprobt. Die Aussagen der Priifung werden zu 
dem technolog. Verh. der Blecho beim Tiefziehen in Verb. gesetzt. Die weitere Ausbldg. 
des Verf. wird erortert. (Ztschr. Physik 71. 93—105. 1931. Berlin-Reinickendorf, 
Forschungsinst. der A.E.G.) H u n i g e r .

Robert F. Mehl, Gilbert E. Doan und Charles S. Barrett, Badiographie mitlds 
Gamma-Strahlen. An Hand von Unterss. wird die Moglichkeit besprochen, 
Fehler in GuBstiicken u. Werkstoffen mittels der y-Strahlung radioakt. Substanzen 
aufzudecken. Es zeigt sich, daB bei geeigneter Wahl der Unters.-Methoden Stahlstiicke 
von erheblich gróBerer W andstarke dureh y-Strahlen gepriift werden konnen ais bei 
der Vorwendung von Rontgenstrahlen, die dureh eine Rontgcnrohre erzeugt werden. 
Es lassen sich Stahlstiicke m it W andstarken bis etwa 250 mm (10 Zoll) durchleuchten. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 18. 1192—1237. 1930. Washington, D. C., Div. Phys. 
Metallurgy, Naval Res. Labor.) E d e n s .

J. S. G. Primrose, Metallographie mit polarisierlem Liclit. Beschreibung des 
RElCHERTSchen Metallmikroskopes m it Opak-Illuminator fiir auffallendes u. durch-  
fallendes polarisiertes Licht. (Metallurgia (Brit. Journ. Metals) 5. Nr. 25. 9—11. 
Nov. 1931.) H u n i g e r .

M. v. Schwarz, Die mikroskopische TJntersuchung von Nichteisenmctallen im polari- 
sierten Licht. An Hand zahlreicher Gefiigebilder der verschiedensten Niehteisenmetall- 
legierungen wird die Verwendung polarisierten Lichtes zur mkr. Beobachtung der 
Schliffe beschrieben u. der Vorteil des Verf. besprochen. (Metallurgia [Brit. Journ. 
Metals] 4. 180—86. 1931. Miinchen.) E d e n s .

A. Rodehtiser, Grundsatzliches iiber Galtierung und Aufbereitujig ron Formsand. 
Nicht allein der Neusand, sondern auch der Altsand ist einer genauen Unters. bzgl. 
sciner Zus. u. seiner Eigg. zu unterziehen, damit man einen Formsand m it don best- 
geeigneten Eigg. herstellen kann. Bei der Berechnung der Mischungsverhaltnisse von 
Neu- u. Altsand m it Kohle u. W. ist Rucksicht auf den Verwendungszweck zu nehmen, 
namlich ob der Sand fiir groBe oder kleine GuBstiicke, ob er fur Trocken- oder NaBguB 
bestimmt ist. Aus einer Reihe yon Verss. konnten allgemeingiiltige Richtlinien fur die 
Gattierung des fertigen Sandes abgeleitet werden. Auf Grund des FormsandverschleiBes 
kann auch entschieden werden, wann es móglich ist, an Stelle yon Modeli- u. Fiillsand 
mit Einheitssand zu arbeiten. Dureh eine ausgiebigste Mischung kann ein Bestwert 
an Bindefestigkeit fiir einen bestimmten Neusandzusatz erreicht werden. Mehrere An- 
lagen, die sich fur die Aufbereitung des Sandes eignen, werden beschrieben. (GicBerei 
19. 141—45. 163—68. 29/5. 1932.) K a l p e r s .

Miles Catlin Smith, Beziehungen zwisehen aufgeschweipten Metallaujlagen und 
der Wdrmebehandlung des Werkstiickes. Es wird iiber AuftragschweiBungen auf Stahl- 
stiicken m it einer Handelslegierung ,,Borod“ berichtet, die eine Fe-W-C-Legierung 
m it eingelagerten Wolframcarbiden darstollt. Hinsichtlich des Einflusses einer Wiirmo- 
behandlung der SchweiBe wird festgestellt, daB die H artę des ,,Borod“-Materials dureh 
Abschrecken nicht verandert wird, daB aber leicht Risse auftreten kfinnen. Bei Werk- 
stiicken, die keiner Warmebehandlung nachtraglich unterworfen werden, eignet sich 
am besten das Verf. der LichtbogenschweiBung, wahrend bei Werkstiicken, die nach
traglich eine Warmebehandlung erfahren, das SchweiBen mittels Acetylen geeigneter 
ist. Die SchweiBe besitzt hohe Widerstandsfahigkeit gegen VerschleiB. (Trans. Amer. 
Soc. Steel Treating 18. 1160—76. 1930. W hittier, California, Stoody Co.) E d e n s .

T. Holland Nelson, Genietele und geschweifite Konsłruktionen aus nichłrostendem 
Stahl. Naeh einer Besprechung der Erscheinung der Carbidausscheidung bei nicht- 
rostenden Stahlen, insbesondere beim 18—8-Stahl, wird auf den EinfluB des SchweiBens 
auf diese Carbidausscheidung eingegangen, ferner wird die dam it yerbundene nach- 
teilige Erscheinung der interkrystallinen Korrosion erortert. Vf. kommt zu dem Er- 
gebnis, daB man ohno Gefahr geschweiBte Konstruktionen aus niehtrostendem Stahl 
verwenden kann, insbesondere wenn man den Cr-Geh. erhoht u. den C-Geh. moglichst 
niedrig halt. (Iron Age 128. 1054—57. 22/10. 1931. Philadelphia.) E d e n s .

— , Die Ermiltlung der Niederschlagsstdrke von Nickel-, Kupfer- und Siłberbadern 
mittels Leitertafel. Nomogramme zur Best. der Nd.-Starkę oder der Stromdichte, bzw. 
Zeit, welche zur Erzielung eines Nd. bestimmter Starkę erforderlich sind. Erlatiterung 
der Anwendung. (Metąllwarcn-Ind. Galvano-Techn. 30. 181—82. 15/4. 1932.) K u t z .



3 3 4 2 1IV1I1. M e t a l l u r g ie ; H e t a ł l o g b a p u ie  u s w . 1 9 3 2 .  I .

— , Basisches Kupfercarbonat. Guteanforderungcn fiir die Verwendung in  gal- 
vanischen Badem. An Hand von Analysen wird gezeigt, daB ein Mindestgeh. von 50%  Cu 
gefordert werden kann. Ein Fe-Geh. ist unerwiinscht (schlammiger Nd., der zur Poren- 
bldg. fiihren kann!), doch in der Handelsware in geringer Menge stets yorhanden. 
Kieselige u. erdige Stoffe konnen bis zu 1%  zugegen sein. Sulfide, As-Verbb. u. Pb 
sind unschadlieh. (Chem. Tradc Journ. 90. 376—77. 15/4. 1932.) K u t z e l n ig g .

L. Wright und F. Taylor, Die Absclieidung von Zinn aus alkalischen Losungen. 
Die Sn-Bader werden auf Grund ihrer Zus. geaichtct. — Das bei der Auflósung von 
SnCl2 in Alkali gebildetc S tannit oxydiert sieh beim Stehen oder wahrend der Elektrolyse 
allmahlich zu Stannat. Der Gesamt-Sn-Geh., der Gch. an Sn", der Alkaligeh., Leit- 
fiihigkeit, spezif. Ge w ich t  u. kathod. Stromausbeute einiger untersuchter Bader werden 
angegeben. Das anod. Verh. des Sn ist unregelmaBig (Passivierungserscheinungen) u. 
noch nicht geniigend gek]art. — Ais Arbeitsbedingungen werden angegeben: Temp. 70°, 
Verhaltnis der Anoden- zur Kathodenflache 2: 1, Anoden aus reinstem Sn, Glueose 
ais Zusatzstoff. (Metal Ind. [London] 40. 449—51. 22/4. 1932.) K u t z e l n ig g .

E. Becker, Das Verzinnen von Grau- und Tempergufiteilen. Am meisten ver- 
wendet wird auch heute noch das alteste Verzinnungsverf. fiir Grau- u. TemperguB, 
namlich die Fcuerverzinnung. Fiir den Ausfall der Verzinnung ist die Vorberoitung der 
GuBstucke von groBcr Bedeutung. Dio Verzinnungsbader werden aus reinem Sn mit 
1% Sb angesetzt. Jo nach Art der Stucke werden diese 1- oder 2-mal verzinnt; beim 
ersten Verzinnen betragt die Badtemp. 280—300°, beim zweiten Verzinnen 250—260°. 
Diinnere, aber immer noch geniigend starko Sn-tlberziige werden durch dio galvan. 
Verzinnung erhalten. E in Bad fiir diese A rt von Vorzinnung kann enthalten: 5,5 kg 
Zinnsulfat, 7,0 kg konz. H2SO;1, 1,5—2 kg Leim auf 100 1 W. Vorhor werden die Stiicko 
gebeizt, blankgescheuert u. verkupfert. SchlicBlich konnen Uberziige nach dem Sud- 
yerzinnungs- u. nach dem Anreibevorzinnungsverf. angebracht werden. (Ztschr. ges. 
GieBereipraxis 53. 174—77. 1/5. 1932.) K a l p e r s .

W. S. Johnston, Korrosicmsrermeidung durch die Wahl geeignełer Legierungen. 
Zusammenfassendes iiber die Erhohung der Korrosionsbestandigkeit von Stahl u. 
GuBeisen durch Hinzulegieren von Spezialelementen, insbesondere Ni u. Cr. (Power 74. 
121—23. 1931. Boston, Mass.) E d e n s .

W. A. Wesley, H. A. Trebler und F. L. La Que, Galmnische Korrosion. Mdgliche 
galvanische Effekte bei der Korrosion von Melallen in  Milcli. Die der Wrkg. yon h. 
beliiftetor Milch ausgesetzton Metallpaare lassen sieh nach abnehmendem Korrosions- 
grad in folgender Weise anordnen: Al/Ni, Al/Cu, Al/Cr-Ni-Fc. Die gałyan. Effekte 
sind zu vernaeh]assigen bei: Ni/Cr-Ni, Ni/Cr-Ni-Fe, Cu/Cr-Ni, Cu/Cr-Ni-Fe. Cr-Ni/Cr- 
Ni-Fe gibt koinen galvan. Strom. Bei der galvan. Korrosion ist der Angriff des anod. 
Metalles gogeniiber der n. Korrosion erhóht, der des kathod. Metalles orniedrigt. 
Die Cr-Ni- u. Cr-Ni-Fe-Legierungen sind nicht nur gegen Milch widerstandsfahig, 
sondern erhohen auch nicht den Angriff von m it ihnen im K ontakt stchenden Cu oder Ni.
— Ein ,,temperaturgalvan.“ Effekt zwischen 2 Ni-Proben yon verschiedener Temp. in 
Milch, der die Losliehkeit der heiBeren Elektrodo erhoht, wird nachgewiesen. Dieser ist 
jedoch klein u. in der Pasteurisieranlage gegeniiber dor Wrkg. der Differentialbeliiftung 
ohne Bedeutung. — Das Potential yon Ni in Milch wird gemessen. (Trans, electrochem. 
Soc. 61. 267—83. April 1932. 17 Seiten. Bayonne [N. J.], Baltimore [Md.], New 
York City. Sep.) K u t z e l n ig g .

V. L. Maleey, Schwefehoasserstoff-Korrosion in  Nalurgasmaschinen. Nach einer 
Besprechung der Storungen, dio bei der Verwendung von Ó1 ais Brennstoff fiir Gas- 
maschinen mfolge der Ggw. erheblichor Mengen von H 2S im Heizol auftreten konnen, 
werden yerschiedene Methoden beschrieben, wie das H 2S aus dem Brennstoff entfernt 
werden kann. (Power 74. 127—28. 1931. Oklahoma A. & M. College.) E d e n s .

John M. Devine, C. J. Wilhelm und Ludwig Schmidt, Die Wirkung von Sauer- 
sloff auf Schwefelicasserstoffgaskorrosion. Mit einer Vcrs.-App. priifteri Vff. das not- 
wendige Yerhaltnis von 0 2 zu H 2S, um das HochstmaB von Korrosion auf Metallplatten 
zu erreichen, u. stellten fest, daB die Anwesenheit von 0 2 notwendig ist, um Korrosion 
hervorzurufen, daB Gase m it relatiy geringem H sS-Geh. hoher akt. bei der Korrosion 
sind unter Anwesenheit geringer Mengen 0 2, ais Gase m it liohem H aS-Geh. Indessen 
sclieint dio Anwesenheit yon 0,025% H2S notwendig zu sein, um bei Atmospharendruck 
Korrosion zu bewirken. Die Korrosion schreitet proportional m it der Zeit fort, was 
bedeutet, daB die auf dem Metali gebildete Schicht keinen schiitzenden Charakter hat. 
Um Korrosion in der Praxis zu yerhiiten, mufl jeglicher 0 3 ferngehalten werden. Zahl-
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reiches Tabellenmaterial im Original. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 47. 16. 86. 7/4. 
1932.) K. O. Mu l l e r .

— , Korrosionsversuche an Kondensatorróhren. Korrosionsverss. uber den EinfluB 
von Luft bei dem Angriff von Kondensatorrohren. Die Apparatur besteht aus Elektro- 
lysegefaBen m it Anoden aus Admiralitiitsbronze u. Kathoden aus Kupfer. Der Elek- 
trolyt besteht aus KCl-Lsg., die m it Druckluft durchspiilt wird. Zum Vergleieh des 
tatsaehliehen Lufteinflusses arbeitet eine entspreehende Apparatur unter Vakuum. 
Zusammenfassung der Ergebnisse in Tabellen u. Kurven. Besprechung verschiedener 
Falle aus der Praxis iiber Korrosionserseheinungen an Kondensationsrohren, unter 
Beifiigung von Mikroaufnahmen. (Trans A. S. M. E. Fuel Steam Power 53. 247—51.
1931.) N i k l a s .

H. Cassel und F. Todt, Uber die Unterwasserkorrosion des gekupferlen Stahls. 
Nach einer kurzeń Besprechung der in der L iteratur vorhandencn Angaben iiber das 
Verh. gekupferter Stahlo bei der Unterwasserkorrosion, kommen Vff. zu dem Ergebnis, 
daB eine weitgehende Analogie zwischen der aus dem gekupferten Stahl heraus- 
wachsenden Cu-Schicht u. einer auf dem Eisen niedergeschlagenen Cu-Schicht hin- 
sichtlich des clektrochem. Verh. besteht. Bei der Unterwasserkorrosion soli im Gegen- 
satz zu der atmosphar. Korrosion die auf dem Stahl entstchende Cu-Schicht einen 
porosen tlbcrzug bilden, so daB nach Ansicht der Vff. die Verwendung von Cu u. seinen 
Legierungen unter W. geeigneter ist ais die Verwendung yon Cu-haltigem Stahl. (Metall- 
W irtsehaft 10. 936—37. 11/12. 1931. Berlin.) E d e n s .

William R. Huey, Korrosionsversuche zur Unttrsuchung und Priifung von Lc- 
gierungen. Es wird auf die Beziehungen zwischen der Korrosionsbestiindigkeit von 
Stahllegierungen u. dereń Warmebehandlung eingegangen. Da es sich ais erforderlich 
erweist, den EinfluB geringer Anderungen der Warmebehandlung u. der chem. Zus. 
eindeutig zu erfassen, wird ein neues Korrosionspriifverf. beschrieben, u. es werden 
die Ergebnisse dieser Prufmethode fiir einige nichtrostende Cr-Stahlo zusammen- 
gestellt, wobei insbesondere auf den EinfluB der Tempp. des Saurebades (HN 03) auf 
die Korrosion eingegangen wird. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 18. 1126—43.
1930. Wilmington, Delaware, E . I. d u  P o n t  d e  N e m o u r s  & Co.) E d e n s .

Thomas W. Cavers und George M. Lee, Anyox, Canada, Sinlem  von Erzen. 
Zur Erzielung eines harten Sinterkuchens beim Sintern auf dem Yerblaseapparat bringt 
man in der Beschickung durch entspreehende Zuschlage das Mengenverhaltnis von 
Basen (MgO, CaO) zu S i02 auf etwa 1 zu 2 u. halt dabei die Arbeitstemp. so niedrig, 
daB eine Verschlackung von Fe nicht eintritt. (A. P. 1847 596 vom 26/11. 1928, 
ausg. 1/3. 1932.) G e i s z l e r .

Wilhelm Reitmeister, Kirchmóser, Desoxydation von geschmolzenen Mełallen. 
Dem Schmelzbade, z. B. Cu- oder Fe-Legierungen, werden Mctalloxyde, z. B. CuO, 
ZnO oder M n02, und Kohle zugesetzt u. die Menge der zugesetzten Kohle wird so 
bemessen, daB m it dem zugesetzten u. dom vorliandenen Metallosyd C02 gebOdet wird. 
(Schwz.P. 150 664 vom 30/8. 1930, ausg. 16/1. 1932.) K u h l i n g .

Soc. d’Electrochimie, d’Electrometallurgie et des Acieries Electriąues 
d’Ugine, Frankreieh, Stahllegierungen. Die Legierungen enthalten neben Fc u. C 
2—30% Mo, W oder boido, die zur Erzeugung des austenit. Zustandes erforderlicho 
Menge Ni (5—35%) u. gegebenenfalls 0,5—10% Al, Si, Ta, Zr, V, Bo o. dgl. oder 
mehrere'solcher Elemento. Dio Legierungen besitzen hohe Bestandigkeit gegen chem. 
Einww., besonders gegen HC1. (F. P. 719 735 vom 24/12. . 1929, a u s g . 9/2. 
1932.) v K u h l i n g .

Oneida Community, Ltd., Onoida, New York, iibert. von: William S. Murray, 
Utica, New York, Aufarbeilung von Z ink und Indium  enlhallenden Erzen. Die Erze 
werden zunachst unter moglichst starker Bldg. von ZnS04 geróstot u. dann m it einer 
H 2SO., enthaltenden Lsg. gelaugt, dereń Menge u. Sauregeh. so bemessen wird, daB am 
SchluB der Laugung die Lsg. n. oder schwach alkal. ist. Die entstandeno ZnS04-Lsg. 
wird yom unl. Ruckstand getrennt u. nach erfolgter Reinigung elektrolysiert. 
Das In  wird aus dem Ruckstand zusammen m it anderen Metallen dureh Behandlung 
m it starker H 2S 04 in  Lsg. gebracht u. durch Zn oder Fe auszementiert. Der Nd. wird 
nochmals in I I2S04 gel., worauf aus dieser Lsg. die Beimetalle mittels H 2S gefallt werden. 
In  der nach Abtrennung der Sulfide ycrbleibenden Lsg. wird uberschiissiges H 2S durch 
Einblasen von L uft oder durch Auskochen entfernt u. dann das In  elcktrolyt. nieder- 
geschlagen. (A. P. 1847 622 vom 17/5. 1929, ausg. 1/3. 1932.) G e i s z l e r .
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Aluminium Co. of America, Pittsburgh, iibert. von: Aladar Pacz, Cleveland, 
V. St. A., Aluminiumlegierungen. Siliciumrelche Legierungen des Aluminiums. Bis 
35% u. mehr Si enthaltende Legierungen des Al werden geschmolzen, m it einem 
SalzfluB, z. B. dem geschmolzenen Chlorid oder Fluorid eines Leicht- oder Schwer- 
metalls, einem Doppelfluorid, einem Oxyd oder Carbonat der Alkali- oder Erdalkali- 
metalle o. dgl. bedeckt u. durch diese Decke bis 1%  Na, K, Li, Rb oder Cs ein- 
getragcn. Die Bldg. groBer Krystalle des Si wird vermieden. Dieselbe Wrkg. wird 
erzielt, wenn zu den geschmolzenen Legierungen ein Alkalimetall u. ein saures Salz, 
wie ein Bifluorid oder ein Silicofluorid oder eine leicht sclim. Saure, wie H 3B 0 3, ge- 
geben werden. (A. PP. 1848 797, Oe. Prior. 23/12. 1930 u. 1848 798, D. Prior.
20/11. 1930, vom 17/8. 1931, ausg. 8/3. 1932.) K u h l in g .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, iibert. von: Robert S. Archer, Lake- 
wood, und Louis W. Kempf, Cleveland, V. St. A., Aluminiumlegierungen. Die 
Legierungen enthalten neben Al 2,5— 14% Si, 0,1—0,5% Mg u. 0,1—1,5% Ca. Sie 
sind durch niedrige D., Festigkeit u. gute Dehnbarkeit ausgezeichnet. (A. P. 1 848 816 
vom 23/12. 1930, ausg. 8/3. 1932.) K u h l in g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Legierungen von Schwermetallen und 
Beryllium. Schwermetalle, wie Fe, Cu oder Ni, werden geschmolzen u. m it einem 
Red.-Mittel, wio Kohle, Si, Al oder einem Carbid u. geschmolzenen (leicht schmelz- 
baren) Schlacken verriihrt, welche BeO, wenigstens ein Erdalkalimetalloxyd u. ge- 
gebenenfalls ein oder mehrere Alkalimetalloxyde enthalten. Unverbrauchtes Red.- 
Mittel u. andere unerwunsohte Beimengungen konnen durch Nachbehandlung mit 
leicht schm. Schlacke ent.fernt werden. (E. P. 363 837 vom 23/12. 1930, ausg. 21/1. 
1932.) K u h l in g .

American Brass Co., iibert. von: Louis P. Webert, W aterbury, V. St. A., 
Legierungen. Die Legierungen enthalten ais Hauptbestandteil Cu neben 1—4,5%  Si,
1—15% Zn, 0,1—0,5% Mn u. gegebenenfalls 0,5—6%  Sn, bzw. 1—4,5%  Si, 1 bis 
10% Zn, 0,5—6%  Al u. 0,1—1,5% Mn. Sie sind sehr bestandig gegen anorgan. u. 
organ. Sauren u. andere zerstórende Einww., lassen sich gut mechan. verarbeiten u. 
eignen sich zur Hcrst. von SchweiBelektroden. (A. PP. 1848 857 u. 1 848 858 vom 
15/1. 1930, ausg. 8/3. 1932.) K u h l in g .

Vanadium Alloys Steel Co., Latrobe, iibert. yon: Phillip M. Mc Kenna, 
Unity Township, V. St. A., Hartę Massen. Mischungen von 30—70% gepulvertem 
W bzw. der aquivalenten Menge Mo bzw. entsprechenden Mischungen von W  u. Mo 
mit 70—30% des gepulverten Carbides eines Metalles der ersten Reihe der 5. Gruppo 
des period. Systems, V, Ta u. Cb, werden in einer Kohleform unter hohem Druck m it 
Induktionsstrómen erhitzt. Es entsteht eine zusammengcschweiBte M. von gleich- 
maBigem Bau u. einer Hartę, welche groBer ist ais die H artę von gehartetem Schnell- 
stahl, Legierungen von W, C u. Co u. dgl. Die Erzeugnisse dienen zur Herst. von 
Schneidwerkzeugen. (A. P. 1848 899 vom 28/10. 1930, ausg. 8/3. 1932.) K u h l in g .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Kurt Paarmann, F rank
furt a. M.), Yerfahren zur Herstellung von Lagern, die yon vornherein ein Olpolster 
aufweisen, dad. gek., daB die Gleitflachen mittels eines Atzmittels behandelt werden. 
(D. R. P. 548 633 KI. 47 b vom 29/4. 1931, ausg. 16/4. 1932.) Ric h t e r .

American Brass Co., Waterbury, iibert. von: Ira T. Hook, New Heven, V. St. A., 
Fhiflmittel fu r  Lot- und Schweifizwecke, bestehend aus Mischungen von Si oder silicium- 
reichen Metallegierungen auBer FeSi u. entwassertem bzw. geschmolzenem Borax, 
Na2C03, NaHC03, NH4C1, H3B 03 oder Gemischen dieser Stoffe. Das FluBmittel schiitzt 
die Lotstelle vor Oxydation u. Gasaufnahme. Die Lótungen werden glatter u. besser 
bearbeitet ais mit anderen FluBmitteln liergestellte Lótungen. (A. P. 1848 884 
vom 11/4. 1929, ausg. 8/3. 1932.) Ku h l in g .

Ernst Stirnemann, Basel, und Adrien Perret, Miilheim, ElsaB, Aluminiumlot. 
Das Lot enthalt neben Al 2—80% Sn, mindestens 1%  Pb u. die der Gleichung 
y — 2 +  0,00173 x ! -f 0,0193 x  entsprechende Mindestmenge Cu, in welcher y  diese 
Mindestmenge, x  der Geh. an Sn in %  ist. (Schwz. P. 149 918 vom 16/5. 1930, ausg. 
16/12. 1931. Zus. zu Schwz. P. 140 177; C. 1930. II. 4353.) K u h l in g .

Schaefer-Werk, Georg Schaefer, Magdeburg, Verfahren zur Herstellung xon 
plastisch wirkenden Metallreliefplaketten unter Verwendung von Metallplattchen, die 
nach Kleben auf eine Unterlage gepragt, m it Farbę versehen u. an den hoher liegenden 
Stellen des Reliefs m it einem Farblósungsm. poliert werden, dad. gek., dafi die tieferen 
Stellen des Reliefs m it Graphit poliert werden. — Durch das Polieren m it Graphit
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werden die P latten yerstarkt u. der Metallton richtig herausgebracht. (D. R. P.
549 391 KI. 75b vom 6/11. 1930, ausg. 27/4. 1932.) B r a u n s .

Soc. d’Exploitation des Cables filectriąues (Systśme Berthoud, Borel & Co.),
Cortaillod, Sehweiz, SchutzschicMen fu r  Bleiróhren. Aus Pb bestehende Róhren fiir 
Leitungs-, Abwasser, Kabel o. dgl. werden zwecks Schutzes gegen Bestandteile der 
Luft, des Bodens, W. o. dgl. mit einer Hiille von PbS versehen, welche noch m it einer 
aus wasserabweisendem Stoff, wie Teer oder Pech, bestehenden Schielit bedeckt sein 
kami. Der Belag von PbS kann dadurcli crzcugt werden, daB man einem aufzutragen- 
den, wasserabweisenden Stoff Schwefel beimischt oder daB man die Róhren m it H2S 
oder Sulfidlsgg. behandelt. (Schwz. P. 149 724 vom 27/5. 1930, ausg. 1/12. 1931.
D. Prior. 7/5. 1930.) K u h l in g .

Bericht uber die 1. Korrosionstagung am 20. Oktober 1931 in Berlin, yeranstaltet voni 
Verein dt. Eisenhiittenleute, Verein dt. Ingenieure, Verein dt. Chemiker u. d. Dt. Ges. 
f. Metallkunde. Berlin: VDI-Verl. 1932. (136 S.) 8°. M. 7.50.

IX. Organische Praparate.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Alkylhalogenidcn. 

Alkylschwefelsauren, Dialkylsulfate oder Alkohole werden m it Salzsiiuro bzw. Brom- 
wassorstoffsaure u. gogebenenfalls Schwefelsaurc bei Tempp. iiber 100° unter solchem 
Druck zur Rk. gebracht, daB die fl. Ausgangsprodd. in fl. Zustande gehalten werden. 
Z. B. werden 21 kg Athylschwefelsaure u. 17,5 kg Salzsaure voni spez. Gewicht 1,15 
durch ein yersilbertes Rohr bei 140° gedriickt. Die Durchlaufgeschwindigkeit betragt
10 Minuten u. der Druck 24 at. Aus den Rkk.-Prodd. wird Chloratliyl in einer Aus- 
beute yon 90—95% der Theorie gewonnen. In  entsprechender Weise wird aus Diathyl- 
sulfat u. Salzsaure ebenfalls Chloratliyl, aus Butylschwefelsiiure u. Salzsaure Butyl- 
clilorid, aus Isopropylalkohol, Sehwefelsaure u. Salzsaure Isopropylchlorid erhalten. 
Ather u. Olefine bilden sich bei der beschriebenen Arbeitsweise nicht. (F. P. 716 217 
vom 28/4. 1931, ausg. 17/12. 1932. D. Prior. 29/4. 1930.) R. H e r b s t .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. in. b. H., Miinchen, Herstellung 
von Dichlorathylen. Acetylen u. Cl2 werden in Abwesenheit von W.-Dampf unter An
wendung eines Acetyleniiberschusses bei oberhalb 150°, aber wesentlich unterhalb 400°, 
iiber Cu-Chlorid oder Cu-Chloriir oder eine Mischung yon beiden Salzen geleitet. Das 
Cu-Salz kann auf Tragermaterialien, wio Bimsstein, aufgetragen yerwendet werden; 
zweckmaBig wird aber wegen seiner guten Warmeleitfiihigkeit massives Cu ais Trager- 
material benutzt. Das katalyt. wirkende Cu-Salz wird auf dem Cu-Metall durch t)ber- 
leiten von Cl2 bei hóherer Temp. in einfacher Weise erzeugt. Z. B. werden durch ein 
Cu-Rohr von 60 cm Lange u. 4 cm Durchmesser, das m it kupfernen Raschigringen 
von 7 mm Durchmesser, auf denen durch Uberleiten von Cl2 bei 160° eine Cu-Chlorid- 
schicht erzeugt worden ist, gefiillt ist u. auf 40 cm Lange auf 200—240° gehalten wird, 
Acetylen u. Cl2 im Verhaltnis 2: 1 geleitet, wobei Kiihlung erforderlich ist u. dio Zu- 
fiihrung beider Gase getrennt erfolgt. Bei einer Cl2-Geschwindigkeit von 30 Liter pro 
Stde. wird eine Cl2-freie Mischung aus ca. 60—75% Dichlorathylen u. 40—25% Tetra- 
chlordthan erhalten. Die HCl-Bldg., die anfanglich 8%  des Cl2 ausmacht, fallt nach 
mehreren Stdn. auf 3% . RuBbldg. ist sehr gering. Die Fraktionierung der kondensierten 
Rk.-Prodd. ergibt, daB sich fast ausschlieBlich die tiefsd. Isomere des Diehlorathylens 
(Kp. 49°) bei der beschriebenen Arbeitsweise gebildet haben. Penta- u. Hexachlorathan 
entstchen hierbei nicht. (E. P. 368 348 vom 9/4. 1931, ausg. 25/2. 1932. D. Prior. 9/5.
1930. F. P. 714 995 yom 9/4.1931, ausg. 23/11.1931. D. Prior. 9/5.1930.) R, H e r b s t .

Bozel-Maletra (Soc. Industrielle de Produits Chimiąues), Frankreich, Her
stellung von Trichlordthylen. Tetrachlorathan wird in Dampfform bei unterhalb 300° 
liegenden Tempp. iiber akt. Kohle geleitet. F iih rt man z. B. Tetraehlorathandampfe 
bei 260° m it einer Geschwindigkeit yon 500 g pro Stde. iiber akt. Kohle, so erhalt 
man Trichlordthylen, das nur 2,5% nicht umgewandeltes Tetrachlorathan u. weniger 
ais 5%  Perchlorathylen enthalt, in einer Ausbeute von 95%. (F. P. 715 421 vom 
21/8. 1930, ausg. 3/12. 1931.) R. H e r b s t .

Samuel Palkin, Washington, Columbia, und Howard R. Watkins, Somerset, 
Maryland, V. St. A., Aufbeimhrung von Ather. Dieselbe erfolgt in Ggw. von Alkali- 
hydroxyd u. einem Oxydationsmittel, das imstande ist, Peroxyde zu zersetzen, wio 
Alkalipermanganat, die in wss. Lsg. oder auf einer gegenuber A. indifferenten Trager-
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substanz, wic Asbcst, niedergcschlagen angewendet werden. Selbst im Sonnenlicht 
oder an warmen Aufbewahrungsorten erfahrt unter diesen Bedingungen der A. keine 
Verunreinigung durch Bldg. von Peroxyden, Aldehydcn, Carbonsauren usw. (A. P. 
1849 635 Tom 21/5. 1928, ausg. 15/3. 1932.) R. H e r b s t

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Herstdlung 
eines neuen Derimtes der Ricinolsaure, dad. gek., daB man Ricinusol m it Phthalsaure- 
/9-sulfonsiiure oder dereń Anhydrid in  der Wiirme bchandelt, cvtl. in Ggw. eines Ver- 
dunnungsmittels. (Schwz. P. 149 404 vom 25/3. 1930, ausg. 16/11. 1931.) M. F. Mu.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstdlung 
eines neuenschwcfelhalligen Derivates einer hóheren Fettsdure, dad. gek., daB man Hexa- 
chlorricinusolsaure m it Na2S im Autoklavcn erhitzt. — 25,5 kg Hcxachlorricinusól- 
siiure werden m it 72 kg krystallin. Na2S u. 25 kg W. 2—3 Stdn. im Autoklayen auf 
115—120° unter Riihren erhitzt. (Schwz. P. 149 694 vom 30/5. 1930, ausg. 1/12.
1931. D. Prior. 3/6. 1929.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Franz Webel, 
Mannheim), Herstellung wasserloslicher Derivate von zioeibasischen organischen Sauren. 
Weiterbldg. des Verf. gemaB D. R. P. 542 617 (s. u.), dad. gek., daB man hier s ta tt 
der Plithalsauro andere 2-bas. organ. Sauren zur Anwendung bringt, wobei dio Ver- 
wendung saurer anorgan. Katalysatoren ausgenommen wird. — Z. B. werden im Rtihr- 
ftutoklayon 1 Teil Bemsleinsaurc u. 1—1,5 Teile Athylenoxyd boi 80—90° zur Rk. 
gebracht. Sobald das Rk.-Prod. neutralo Rk. zeigt, wird m it W. yerd., die Lsg. ge- 
gebcnenfalls m it Entfarbungskohle geschuttolt, filtriert u. W. sowie iiberschussigcs 
Athylonoxyd im luftyerdunnton Raum abdest. Der erhaltene Ester ist eine farblose, 
yiscose, m it W. in jodem Verhaltnis mischbare, nicht unzersetzt destillicrbaro Fl.; 
dio Ausbeuto betragt ca. dio doppelte Menge der angewandten Saure. In  wciteren 
Beispielcn wird die Herst. von Estern aus Weinsdure, Diglykolsaure, Maleinsdure, 
Tetrahydrophthalsdure u. Athylonoxyd bzw. Propylenoxyd oder Butylenoxyd be- 
schrieben. Die so erzeugten Ester eignen sich in vorziiglicher Weise ais Losungsmm. 
u. Weichmachungsmittel fiir Gelatine, Kunststoffe usw. (D. R. P. 544 288 KI. 12 o 
vom 24/1.1928, ausg. 16/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 542 617; C. 1932. I. 2895.) H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Johannes Muller, 
Eppstein b. Frankenthal, und Ulrich Hoffmann, Ludwigshafen a. Rh.), Darstdlung 
von hochwertigen Alkoholen durch katalytische Reduktion von Zuckerarten mit Wasser- 
stoff, gek. durch die Verwendung von m it anderen Vcrbb. ais Ni-Oxyd aktiviertem Ni 
oder von Cu ais Metali oder Oxyd in aktivierter Form ais Katalysatoren. — Z. B. 
werden 10 Toilo Glucose in 15 Tin. W. u. 5 Tin. Methanol nach Zusatz yon 2V2%  mifc 
Ca-Borat aktiviertem Ni bei 130° u. einem H 2-Druck von 150 a t  reduziert. Nach 
2V2 Stdn. ist die Rk. unter quantitativem Verlauf beendet. Der entstandene Sorbit 
ist sehr rein u. erstarrt zu einer weiBen krystallin. Masse. In  analoger Weise werden 
gemaB dem Vorf. Fructose zu M annit u. Sorbit, Galaktoso zu Dulcit, Dioxyaceton zu 
Olycerin reduziert. (D. R. P. 544 666 KI. 12 o vom 11/9.1925, ausg. 20/2.1932.) R. H e r .

Soc. An. des Matiśres Colorantes et Produits Chimięiues de Saint Denis 
und Robert Lantz, Frankreich, Herstellung von Nilroaminodiphenylsulfiden. Man laBt
0- oder p-Nitrochlorbenzole auf neutrale 1. H 2S-Salze einwirken u. setzt dann ein 
gleiches oder ąnders aufgebautes Mol. Nitrochlorbenzol m it dem Rk.-Prod. um. — 
Z. B. koeht man 7 Stdn. eine Lsg. von Na2S mit p-Nitrochlorbenzol (I), gibt nach Er- 
kalten ZnSO.,-Lsg. zu, bis ein Tropfen auf Brillantgclbpapier („papier au jaune brillant") 
nur eine blaBrosa Farbung liefert. Der Nd. wird in  h. yerd. HC1 gel., h. filtriert u. mit 
ZnS04 das Amino-4-thiophenol (la) gefallt. Setzt man dieses in Ggw. von NaOH m it
I  um (4 Stdn. kochen), so erhalt man 4-Nitro-4'-aminodiphcnyUulfid, gelbo Blattchen,

v h,n/ / ~ s~ \  / n0* vjc C1\  / — s— C” / C1
-----^SOsII “ ^NH, NOs-"

F. 143°. In  gleicher Weise lassen sich m it la  umsetzen: l-Chlor-2-nitrobenzol (U), F. des 
Prod. 103°, Farbstoff m it Naphthol: orange, — l-Chlor-2-niłrobenzol-4-sulfcnisdure, 
Na-Salz orangegelbe Krystalle, Farbstoff m it Naphthol: rotorange, wl., — 1-Chlor-
4-nitróbenzol-2-sulfonsdure (HI), gelbe Nadeln, Farbstoff m it Naphthol: rotorange, wl.,
— l-Chlor-2,4-dinitrobenzol, F. des Prod. 168,5°, Farbstoff m it Naphthol: rotorange, —
1-Chlor-4-nitrobenzol-2-carbonsdure, das Prod. zers. sich bei 215—216°, Farbstoff m it 
Naphthol orangegelb, — l,4-Dichlor-2-nitrobenzol (IV), F. des Prod. 133°. — Wahrend 
■die genannten Yerbb. die NHa-Gruppe in p-Steliung zum S enthalten, gelangt man
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ausgehend von II  iiber das 2-Amino-l-thiophenol zu Yerbb., bei denen die NH2-Gruppe 
in o-Stellung zum S stebt, z. B. durch Einw. von I  zu einer Verb. vom F. 87,4°, Farb- 
stoff m it Naphthol rotorange, — m it I I  zu einem Prod. vom F. 85,4°, Farbstoff m it 
Naphthol orangegelb, — m it l-Chlor-2-nitróbenzól-4-sulfonsaure zu einem in h. W. 1. 
Na-Salz, Farbstoff m it Naphthol orange, — m it der entsprechenden 2-Sulfonsaure zu 
einer Saure, 1. in h. W., Farbstoff m it Naphthol orangegelb, — m it l-Chlor-4-nitro- 
benzol-2-carbonsaure zu einer Vcrb., die bei 243° sich zers., Farbstoff m it Naphthol 
orangegelb. — Aus I  u. I I I  laBt sich Verb. Y darstellen, graue Blattchcn, Na-Salz ist 
in h. W. 1., Farbstoff m it Naphthol rot. — Aus IV laBt sich VI erhalten, F. 139°. (F. P . 
715 359 vom 8/8. 1930, ausg. 2/12. 1931.) A l t p e t e r .

I .  G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es ., Frankfurt a. M. (Erfinder: E w ald  U rb sc h a t, 
Koln-Deutz, und F ra n z  H eck m an n s , Leverkusen a. Rh.), Darslellung von Komplex- 
salzen organischer, Phenolgrujrpen enthallender Verbindungen, dad. gek., daB man in 
Weiterbldg. des H auptpat. die dort genannten anorgan., in NH3 1. Cu- u. Zn-Salze 
hier durch organ, ersetzt. — Hierzu vgl. E. P. 356 192; C. 1931. II. 3360. Nach- 
zutragen ist folgendes: Durch Einw. yon p-Sulfanilsaureazo-o-anisidinhupfer, in NH3 
gel., auf eine Lsg. yon Trichlorkresol in CH3OH erhalt man ein gelbbraunes Prod., 1. 
in verd. NH3 m it gelber Farbo. — Eine Lsg. von Dinitro-a-naphthol in yerd. NaOH 
wird m it einer Lsg. von salicylsaurem Cu in wss. NH3 vermischt, wobei ein gelber 
Nd. entsteht. —- o-Aminobenzolazosalicylsaure, in li. verd. NaOH gel., wird m it CuCl2, 
gel. in NH3, u .  2,5-Dinilro-l-methyl-4-oxybenzol, gel. in CH3OH, versetzt; das Prod. 
fallt aus der h. filtrierten Lsg. beim Erkalten ais gelbes Pulver aus. (D. R . P . 539 574 
KI. 12q vom 16/5.1930, ausg. 28/11.1931. Zus. zu D. R. P. 538453; C. 1932. i. 572.) A ltp .

I. G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es ., Frankfurt a. M. (Erfinder: G eorg K a lisch e r, 
Frankfurt a. M., und R ic h a rd  F le isc h h a u e r , Frankfurt a. M.-Fechenheim), Ycrfahrcn 
zur Herstellung von Monocxaminsduren des 4,4'-Diaminodiphenyl-l,l'-cyclohexans und 
seiner Substitutionsprodukte, dad. gek., daB man auf 4,4'-Diaminodiphenyl-l,l/-cyclo- 
hexan bzw. seine Substitutionsprodd. Oxalsaure einwirken laBt. Hierzu vgl. das Ref. 
iiber E. P. 337860; C. 1931. II . 129. (D. R . P . 546 827 KI. 12o vom 29/8. 1928, 
ausg. 17/3. 1932.) N o u v e l .

D ow  C hem ical Co., iibert. von: W illiam  H . W illiam s , Midland, V. St. A.,
o-Oxydiphenyl in  Schuppcnform. Geschmolzenes o-Oxydiphenyl wird von einer rotie- 
renden Walze in dunner Schicht aufgenommcn. Durch Kiihlung der Walze wird das 
Prod. zum Erstarren gebracht u. m it Messern abgekratzt. Es wird dadurcli in Form 
von Schuppen gewonnen. (A. P . 1 847 583 vom 29/7. 1930, ausg.
1/3. 1932.) N o u v e l .

I . G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es ., Frankfurt a. M., Naph- 
thalin-l,4,5,8-tetracarbonsdure (vgl. C. 1927. I. 1526 [D. R. P.
439 511] u. C. 1930. II. 468 [D. R. P. 489 571]). Sie wird dar
gestellt durch Behandeln yon Verbb. der nebenst. Formel mit 
Dichromat oder Permanganat in saurer oder alkal. Lsg. Z. B. 
wird das Kondensationsprod. aus Acenaphthen u. Bernstein- 
saureanhydrid in Eg. m it Na2Cr20 7 bei 90° oxydiert. (T schechosl.
P . 32 312 vom 25/6. 1927, ausg. 10/5. 1930. D. Prior. 9/7.
1926.) S c h o n f e l d .

G ese llsch aft fiir C hem ische In d u s tr ie  in  B ase l, Basel, Schweiz, Darstelłung 
von 2-Dialhylaminoćithoxypyridin. Man gibt 2-Pyridon zu einer Lsg. von Na in A., 
dest. dann den A. ab, setzt Toluol zu u. erhitzt m it Diathylaminoathylchlorid. Das Rk.- 
prod. ha t die bereits im H auptpat. angegebenen Eigg. (Schw z. P . 1 5 0 1 6 8  vom 
10/8. 1929, ausg. 16/12. 1931. Zus. zu Schwz. P. 146 546; C. 1931. II. 2516.) A ltp .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
H . R . H irs t ,  Olflecke. Teil II . (I. vgl. C. 1932. I. 1020.) Vf. untersucht das 

Verh. verschicdener Ole auf Wolle beim Beliehten im Fadeometer u. nachfolgender 
Beuche; er findet, daB Ole aus Fettsauren u. Glycerin m it zunehmender Belichtung 
fest gegen eine leichte Beuche werden. Bei kurzer Belichtung entstehen aus den Olen 
Prodd., die bei Glyceriden kraftige Farbstoffreserven, bei Mineralolen starkę Kataly- 
satoren darstellen. Mit Hilfe der Belichtung im Fadeometer m it nachfolgender Beuche 
u. Ausfiirbung kann man mithin die Neigung yon Olen zur Fleckenbldg. im Voraus er- 
kennen. Wcnige Fadeometerstdn. geben die gleiche. Wrkg. wie monatelanger Aufent-

H 2C-----CH8
i i

XÓ— C' 
H Ó
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halt im Dunkeln; wichtig ist hierbci das MaB des Zutritts von Luft zur Wolle. Vf. geht 
dann auf ein besonders widerstandsfahiges Ol, das Olitenol, ein u. zeigt, wie bei Be- 
lichtung die Jodzahl ab, die Viscositat zunimmt, ein Verh., das gleichfalls zur Charak- 
terisierung der Ole dienen kann. (Journ. Soc. Dyers Colourists 4 8 . 90—94. April 
1932.) F r i e d e m a n n .

O. S. R liodes, Auflrelen und Enłdeckung gewisser Fehler in Tezlilstoffen. Ein 
Vergriinen yon Indanthrenblau auf Baumwolle u. auf Acetatseide konnte auf die Einw. 
der Verbrennungsgase yon Gasófen zuriickgefiihrt werden; ein Gch. des Stoffes an 
Na-Acetat, von der Appretur her, erhóht die Wrkg. der Verbrennungsgase sehr. 
Stiicke, m it Indanthrenblau gefiirbt, zeigten auf den auCeren Lagcn des Stoffballens 
braune Verfarbung, dio auf dio Einw. mitgelagerten Anilinschwarzes zuruckgefiihrt 
werden konnte. Indanlhrengelb FFJRK h a t die Eigg., bei der Belichtung oline Farb- 
yeranderung dio Festigkeit von Viscose- u. Baumwollfaser sehr zu vermindem; andere 
Farbstoffe zeigen dieselbo Erscheinung in geringerem Grade. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 5 1 . 179—80. 26/2. 1932.) F r i e d e m a n n .

G anesh , Echte Farben und Dhobi-Bleiche. Bei der ,,Dhobi-Bleiche" der ein- 
geborenen Wascher in Indien wird das Stuck m it einer alkal. Erde „sajji maili“ oder 
m it Kalk u. Soda impragniert, iiber Nacht gekocht, gewaschen u. auf dem Basen 
gebleicht. Diese Bleichart yerlangt hohe Alkali-, Koch- u. Lichtechtheit, so daB 
Naphthol A S  oder A S /B S  m it Echtscliarlachsalz Ii hinsichtlich der Lichtechtheit, 
Indocarbon CL hinsichtlich der Kochechtheit nicht geniigt. Selbst Indanthrenblau u. 
Indanthrendunkełblau geniigen nicht immer. Neuerdings ersetzen die Fśirber dio Rasen- 
bleiehe oft dureh ein Chlorkalkbad, wodurch selbst so echto Farben wio Indanthren- 
blau GCD verandert werden. (Indian Tcxtilo Journ. 42. 200. 31/3. 1932.) F r i e d e .

— , Farben und Fertigmachen von Slapelfasergeiceben. Farben erfolgt in verd.
Seifenlsg. Die Erzielung wollartigen oder seidenartigen Griffs ist erlautert. (Rayon 
Record 6. 165— 67. 1/4. 1932.) SuVERN.

E . W . P ie rce , Die Anwendung von Kupenfarben gestattet echtere Farbungen auf 
Seide. Empfchlung der Kupenfarben fiir gleichżeitig licht- u. waschechte Farbungen 
auf erschwerter u. unerschwerter Seide. (Textile World 8 1 . 1400. 16/4. 1932.) F r i e d e .

C harles H a n s is  und D ean  W . S ym m es , Farb stoffe fu r  Schuhschwdrzen, Ausrustungs- 
und Fdrbemittel und Fdrbeslifte. Farbstoffe der N a t i o n a l  A n i l i n ę  & C h e m ic a l  C o ., 
I n c .  zum Farben u. Ausriisten von Schuhen. (Dyestuffs 32. 130—33. 1931.) F r ie d e m .

— , Neue Musterkarten. Ein neuer saurer Farbstoff der I m p e r ia l  Ch e m ic a l
INDUSTRIES L t d . ist Tartrazin K S , heryorragend lager- u. carbonisier- u. gut licht- 
echt. Besonders geeignet ist es fur waschechte Farbungen auf Strumpfgarnen, Baumwoll- 
u. Kunstseideeffekte werden nicht angefarbt. Ferner eignet es sich fiir direkten Druek 
auf Wolle, natiirlicher u. Sn-beschwerter Seide u. ais Basis fiir Braun- u. Modetone. 
(Textile Recorder 4 9 . Nr. 588. 63. 15/3. 1932.) S uyE R N .

— , NeucFarbsloffe. Palatinechlgełb 6G N X X  der I. G.FARBENINDUSTRIE A kt.G es. 
ist starker ais die altere 3 GN-Marke u. fiirbt klarer. Seine gute Lóslichkeit u. sein gutes 
Egalisieryermogen machen es fiir dio Apparatefarberei geeignet. Es ist gut wascli- u. 
sehr gut licht-, W.-, schweiB-, dekatur-, reib- u. alkaliecht. Mit Palatinechtblau GGN 
u. -echtscharlach RN  eignet es sich zur Herst. von Griin u. 01ive. Palatinechtbraun 
G G NX  der Firm a farb t voller u. gelber ais die RN- u. BRRN-M arken, wird nicht rót- 
licli bei kiinstlichem Licht, ist gut bis sehr gut licht- u. sehr gut schweiB- u. W.-echt 
u. widersteht gewóhnlicher Wśische u. miiBigem Walken. Auch fur Seide u. Wolldruck 
ist cs geeignet. (Textile Colorist 54. 129. Febr. 1932.) S u v e r n .

C. R . Mc F a r la n e , Das Feinreiben von Ol- und Ollackfarben. BleiweiB, ZinkweiB, 
Titandioxyd, Chromgelb, Eisenoxydrot, gebr. Umbra, PrcuBischblau u. Beinschwarz 
wurden m it einer dem Olbedarf entsprechenden Menge Leinol ycrmischt, bis zur Entw. 
der vollen Farbekraft auf derMuhle angerieben u. yor u. naeh der Yermahlung mikroskop, 
auf KorngroBo gepriift. Ais Resultat der Vermahlung ergab sieh eine Verringerung 
der TeilchengróBe, wobei die Pigmente m it hohem Olbedarf auch eine starkere Yer
mahlung erforderten. Pigmente, wie Berlinerblau miissen bis zur Entw. der vollen 
Farbstarke besonders fein yermahlen werden. (Oil Colour Trades Journ. 8 1 . 1034—37. 
8/4. 1932.) S c h e i f e l e .

H an s  W olff, Einflu/3 des Olgehalłs auf die Oxydation des Ols in Olfarben. Leinól- 
anstriche mit AntimonweiB u. TitanweiB, welche einen wechselnden Olgeh. aufwiesen, 
wurden auf ihr Trockenvcrh. untersucht u. naeh 24-std. Trocknung gepriift auf VZ. 
sowie Geh. an nicht oxydierten Sauren u. Oxysauren. Es ergab sich, daB der Oxy-
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dationsverlauf des Bindemittels vom Olgeh. abhangt, derart, daB bei Oberschreiten 
des krit. Olgeh. (vgl. C. 1932. I. 1158) die Unterschiede in der Zus. des Bindemittels 
des 24 Stdn. getrockneten Anstrichs nur goring sind. Dio Menge der nieht oxydierten 
Sauren war am groBten bei unterkrit. Olgeh. Dor Maximalgeh. an wassorunl. Oxysiiuren 
fiel etwa m it dem krit. Olgeh. zusammen. Das Mengenyerhiiltnis von Pigment zu
Ol spielt deshalb im Anstrichfilm eine wichtige Rolle. (Farben-Ztg. 37. 801—03. 
5/3. 1932.) S c h e i f e l e .

E . K lu m p p , Pigment und Ol. Der krit. Olgeh. nach W o l f f  (C. 1932. I . 1158) 
laBt sieh durch eine raumliche Betrachtung des Verhaltnisses zwischen Pigment u. Ol 
erklaren, weleho Vf. erstmals durchgefiihrt hat. (Farben-Ztg. 37. 764—65. 27/2. 
1932.) _ SCHEIFELE.

J .  P e ra rd , tlber die Anwendung von Tliunfischól ais trocknendes Ol. Anstricho 
m it Leinol u. Tliunfischól waren kaum zu unterscheiden. Prakt. Verss. ergaben, daB 
das Thunfischól bei der Olfarbenfabrikation dem Leinol sogar iiberlegen ist. (Chim. 
e t Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 596. Marz 1932.) S c h o n f e l d .

S. L ap k in , Untersuchung der Farben beim kiinstlichen Trocknen. Die Verss. hatten 
den Zweck, die Moglichkeit der Anwendung hóherer Tempp. beim Trocknen von Farb- 
anstrichen zu erforschen. S ie  fuhrten zu folgenden Scliliissen. Das Trocknen der Farb- 
lacke stellt einen OloxydationsprozeB dar. Die Troeknungsgeschwindigkeit nimm t bei 
Temp.-Erhohung zu, wobei ais prakt. Gronze 150— 160° zu betrachten ist. Dio maximale 
Lufttemp. im Trockenraum hangt von den Eigg. u. der Dicke der Laekschicht ab. Die 
hóchste zulassige Temp. ist 200°. Die Trocknungsgeschwindigkeit ist in hóchstem Mafie 
yon den zugesetzten Katalysatoren abhangig, sie steigt femer m it Erhohung der Luft- 
zirkulation im Trockenraum. (Maler-Ztschr. [russ.: Maljarnoe Djelo] 1931. Nr. 4. 
40—46.) S c h o n f e l d .

A . H an co ck , Einflu/3 der Feuchtigkeit auf das Ausbleichen von Pigmentfarbstoffen. 
Durch dio relative Wasserfestigkeit eines Anstriclifilms im Vergleich zu einem ge- 
farbten Textilmaterial wird der EinfluB der Feuchtigkeit bedeutend vermindert. 
(O il Colour Trades Journ. 8 1 . 752— 54. 11 /3 . 1932.) SCHEIFELE.

A lb e rt E . R o b in so n , Die Vorbereitung des Untergrunds fiir  den Anstrich.. (Oil 
Colour Trades Journ. 81. 757—60. 11/3. 1932.) SCHEIFELE.

I. G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es ., Frankfurt a. M. (Erfinder: O tto  S chm id t,
Ludwigshafen a. R h ., und E g o n  M eyer, Mannheim), Netz-, Reinigungs- und Dispergier- 
mittel, gek. durch die Verwendung der W.-l. ather- oder esterartigen Verbb., die aus den 
Oxyalkylathern zwei- oder mehrwertiger Alkohole u. hoher molekularen, Hydroxyl- 
gruppen enthaltenden Kórpern, beispielsweise anderen Oxyathern, Alkoholen oder 
Carbonsiiuren, erhiiltlich sind, wobei jodoch diese W.-l. Verbb. weder bas., noch Siiure- 
gruppen ais solche oder in Salzform besitzen. Z. B. Monopalmitat, Monostearat, Mono- 
laurinat oder Monooxydodecyldther des Sorbithexaoxyałhylathers, Olycerintrioxyathyl- 
athermcniobenzylather u. Monolaurinat des 6lycerinirioxydthylathers. (D. R . P . 544 921 
KI. 23c vom 23/5. 1930, ausg. 4/3. 1932.) R i c h t e r .

H . T h . B ohm e A k t.-G es ., Chomnitz, Vcrfahren zur Herstellung von in der Textil- 
industrie und rerwandten Industrien ais Netz-, Reinigungs- und Dispergierungsmittel 
verwendbaren Stoffen durch aufoinander Einwirkenlassen von hohermolekularen Carbon- 
siiuren mit mehr ais 10 C-Atomen, Alkylierungs- und Sulfonierungsmitteln, dad. gek., 
daB man bei Ggw. yon wasserbindenden, das Badikal einer organ. Saure enthaltenden 
Verbb. arbeitet. — 100 kg Olsaure werden unterhalb 5° m it 30 kg Essigsaureanhydrid 
u. 100 kg Oleum (10% S 03) sulfoniert. Dom rolien Sulfonierungsprod. setzt man 
45 kg Isopropylalkohol zu. Das Rk.-Gemisch wird m it Eis Yersetzt u. m it Na2S 04- 
Lsg. gewaschen. Ygl. F. P. 38 087; C. 1931. II. 317. (Schw z. P . 149 690 vom 22/1.
1930, ausg. 1/12. 1931. D. Prior. 6/2. 1929.) M . F. Mu l l e r .

Im p e r ia l C hem ical In d u s tr ie s  L td ., London, und R a in a ld  B rig h tm a n , Blackley, 
Manchester, Verfahren zum Farben von Kunstseide aus regenerierter Gellulose in  gleich- 
ma/Sigen Tonen, gek. durch die Verwendung von Farbstoffen, die dad. erhalten werden, 
daB man ein Diamin der allgemeinen Formel H2N—Ar—X —Ar—NH2, worin Ar 
einen saurefroien Phcnylonrcst und X  O, S 02, CO oder CH2 bedeutet, m it 2 Molen
l-Amino-5-naphthol-7-sulfonsiiure in alkal. Lsg. oder m it 1 Mol dieser Saure in alkal. 
Lsg. u. m it einer 2. Kupplungskomponente, die keine Aminonaphtholsulfonsaure ist, 
kuppelt. Es sind genannt die Farbstoffe l-Amino-5-naphthol-7-sulfonsdure (alkal.) -<—  
4,4'-Diaminodiphenylsulfon— >■ (alkal.) l-4'-Sulfophenyl-3-mełhyl-5-pyrazolon; 1-Amino-
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ó-naphthol-7-sidfonaaure (alkal.) —-  4,4'-Diaminodiphenyldther — y  l-Napliilwl-4- 
sidfonsaure; 4,4'-Diaminobenzophenon — >- Salicylsdure u. 1,5,7-Aminonaphtholsulfmi-
sdure; 4,4'-Diaminodiphenylmethan ----y  2-Aminonaphthalin-6-sulfonsdure u. 1-Amino-
5-naphthol-7-sulfonsdure. Man erhalt gelbbraune bis rotbraunc Farbtone. (E . P . 355 719 
vom 22/5. 1930, ausg. 24/9. 1931.) S c h m e d e s .

B ritis li C elanese L td ., London, H e n ry  C harles O lpin , G eorge H o llan d  E llis  
und E rn e s t  W illiam  K irk , Spondon b/Derby, Verfahren zurn Farben von Cellulose- 
estern u. -dthem, dad. gek., daB man den Cellulosederiw. vor, nach oder wiihrend das 
Farbens ein Amid oder N-substituiertes Amid, mit Ausnahme von Oxyalkylamiden, 
von Carbonsauren m it mehr ais 10 C-Atomen einverleibt, wobei jedoch das Amid 
weder ein Farbstoff nocli eine Azofarbstoffkomponente sein darf. Es konnen yerwendet 
werden Oleyl-didthyldlhylendiamin, Oleyl-co-amino-N-dthylpiperidin oder Oleyl-f3,p- 
diamino-diathylamin, ferner Olsduremethylamid oder -athylamid. Dio Amidę konnen 
den Spinnldsungen zugesetzt oder auf die fertigen Faden in geeigneten Losungsmm. 
gel. oder aus wss. Suspensionen aufgebraeht werden. Besonders gute Ergebnisse werden 
beim Farben m it Amino-, Alkylamino- oder substituierten Alkylaminoanthrachinonen 
erhalten. (E . P . 355 726 vom 21/3.1930, ausg. 24/9.1931.) S c h m e d e s .

I . G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: K a r l H o lzack  
und W e rn e r M u lle r, Ludwigshafen a. R h .),Darslellung von Azofarbstoffen, dad. gek., 
daB man diazotierte 4-Chlor-2-aminophenolalkylather m it 2-Oxynaphthalin-6,8-disul- 
fonsaure vereinigt u. die so erhaltenen Farbstoffe gegebenenfalls m it chromabgebenden 
Mitteln nach dem Verf. gemaB D. R. P. 474 997 behandelt. Der Farbstoff 4-Chlor- 
2-aminoanisol — >- 2-Oxynaphthalin-6,8-disulfonsdure farb t Wolle liehtecht lebhaft 
rotorange, seine Cr-Verb. wasch- u. liehtecht rein rotviolett. (D. R . P . 545 624  KI. 22a 
vom 20/9. 1930, ausg. 3/3. 1932.) F r a n z .

I . G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es., Frankfurt a. M., Herstellen von Derivałen der
1.2-Bmzanthrachinonreihe. Man behandelt Bz.-4-Halogen-l,2-benzanthrachinon in 
Ggw. von starken anorgan. Siiuren m it Cl oder Br oder diese abgebenden Stoffen, ge- 
gebenenfalls in Ggw. von Halogenubertragern u. organ. Verdunnungsmitteln. Aus den 
Chlorierungsprodd. kann HC1 abgespalten werden. Man liiBt Br zu einer Lsg. von Pyridin 
u. Bz.-4-Brom-l,2-benzanthrachinon (I), crkaltlich durch Bromieren von 1,2-Benz- 
anthrachinon in Eg., in C1S03H boi 20—25° tropfen, das erhaltene Dibrom-l,2-benz- 
anlhrachinon, das iiber da3 Sulfat gereinigt werden kann, bildet gelbe Nadeln aus 
Chlorbenzol oder Nitrobenzol. In  eine Lsg. von Pyridin, I  u. Schwefel in HC1S03 
leitet man bei —10 bis —5° Cl ein, es entsteht Chlor-Bz.-4-brom-l,2-benzanthrachinan. 
E in ahnliches Prod. erhalt man aus Bz.-4-Chlor-l,2-benzanthrachinon. In eine Mischung 
von I  u. A1C13 in Nitrobenzol leitet man bei 30—35° Cl ein, es entsteht Chlor-Bz.-4-brom-
1.2-benzanthrachinon. Aus 1,2-Benzantliracliinon in Nitrobenzol u. Br bei 80° erhalt 
man I. Durch eine Suspension von Chlor-Bz.-4-brom-l,2-benzanlhrachino)i in CC14 leitet 
man im Sonnenlicht oder Licht von anderen an ultravioletten Strahlen reichen Liclit- 
ąuellen Cl, das erhaltene Prod., gelbeNadeln aus Bzl.-A., liefert beimKochen m it Pyridin 
ein Trichlor-l,2-benzanthrachinon, lange, rótlichgelbe Nadeln aus Chlorbenzol. Eino 
Mischung aus Chlor-Bz.-4-brom-l,2-benzanthrachinon m it Cu-Pulver erhitzt man 7 Stdn. 
auf 230° u. kocht den erhaltenen Kuchen m it Trichlorbenzol aus; das erhaltene Di- 
bromdi-l,2-benzanlhrachinonyl krystallisiert in  gelben Nadeln, wl. in  niedrig sd. organ. 
Fil., leiehter in hochsd. Fil., Dibrom-l,2-benzanthrachinon erhitzt man mit Cu-Pulver 
in  Trichlorbenzol 5 Stdn., filtriert h. u. liiBt das Dibromdi-l,2-benzanthrachinonyl aus- 
krystallisieren. Eine Mischung von Dibrom-l,2-benzanthrachinon, Benzophenon u. 
Cu-Pulver erhitzt man 8—10 Stdn. unter RuckfluB, man erhalt zwei Farbstoffe, einen 
grauen u. einen violettblauen, dio durch ihre verschiedeno Loslichkeit getrennt werden 
konnen. — Dibromdi-l,2-benzanłhrachinonyl erhitzt man 1 Stde. bei 160— 170° m it 
H 2S 04 90%, der erhaltene Farbstoff, violette Nadeln aus hochsd. Losungsmm., wie 
Trichlorbenzol, farb t Baumwolle aus der Kiipe echt violett. Den gleichen Farbstoff 
erhalt man durch Erhitzen von Dichlordi-l,2-benzanthrachinonyl m it A1C13 u. Pyridin 
auf 165—175° in  %  Stde. Der Methyldther des Dibromdi-l,2-benzanthrahydrochinonyl, 
darstellbar durch Erhitzen von Dibromdi-l,2-bonzanthraehinonyl m it Zn-Staub, 
Soda u. Toluolsulfosauremethylester in Trichlorbenzol, liefert m it k. H2S 04 von 96% 
den gleichen violetten Farbstoff. (E . P . 362 965 vom 8/9. 1930, ausg. 7/1. 1932.) F r .

I .  G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es., Frankfurt a. M., Herstellen von Zwischen- 
produhten und Farbstoffen der 1,2-Benzanthrachinonreihe. Man behandelt 1,2-Benz- 
anthraehinone m it chlorierenden Mitteln in Ggw. von organ. Yerdunnungsmitteln u.



1 9 3 2 .  I . H ^ . H a r z e ; L a c k e ; F i r n IS. 3 3 5 1

in Abwesenheit von anorgan. stark saureu Stoffen u. spaltet aus don Prodd. HC1 ab.
— In  eine Suspension von 1,2-Benzanthrachinon in CCI.] leitet man bei 20—25° Cl ein, 
verd. das Rk.-Gemisch m it CH30H , erhitzt das Prod. iiber den F., bis die HCl-Entw. 
aufhórt; das gebildete Dichlor-l,2-benzanłhrachinon, olivgelbe Nadeln aus Chlorbenzol 
oder Nitrobenzol, kann auch durch Erhitzen m it Pyridin gewonnen werden. 3-Cklor-
1,2-bcnzanthrachinon, erhaltlich durch Kondensation von Phthalsaureanhydrid m it 
a-Chlornaphthalin u. Ringschlufi m it H2SO.,, gibt beim Chlorieren ein aus Chlorbenzol 
in rotlichgelben Nadeln krystallisiorendes Prod. 3-Methoxy-l,2-benzantlirachinon, dar- 
stellbar durch Kondensation von Phthalsaureanhydrid m it a-Naphtholmethylather u. 
Ringschlufi m it P20 6, oder das hieraus durch Chlorieren m it S 02C12 darstellbare
4-Chlor-3-methoxy-l,2-benzanthrachinon liefern beim Chlorieren ein Prod., in dem die 
Methoxygruppe zu OH vcrseift ist; durch Erhitzen m it Benzophenon auf 250—260° 
bis zum Aufhoren der HCl-Entw. entsteht ein Farbstoff, der Baumwolle aus der Kupo 
chlorccht rotbraun farbt. — In  eine Suspension von 1,2-Benzanthrachinon in N itro
benzol leitet man bei 30—35° Cl bis zum Verschwinden des Ausgangsstoffes ein, ent- 
fernt den tlberschuB des Cl durch Einblasen von Luft, setzt Pyridin zu u. erhitzt auf 
120—125°, das erhaltene Prod. ist ein Dichlor-l,2-benzanthrachinon, Krystalle aus 
Chlorbenzol oder Nitrobenzol. Ersetzt man das 1,2-Benzanthrachinon durch Bz.-4- 
Brom-l,2-benza7ithrachinon oder Bz.-4-Chlor-l,2-benzanlhrachinon, so erhalt man das 
gleiche Trichlor-l,2-benzanthrachinon, goldgelbo Nadeln, das Baumwolle aus der Klipo 
sehr echt gelb farbt. (E. P . 3 6 2 4 8 2  vom 28/8. 1930, ausg. 31/12. 1931.) F r a n z .

I .  G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es ., Frankfurt a. M. (Erfinder: A n to n  V ilsm eier 
und K a r l R o th , Ludwigshafon ą. Rh.), Darstellung von Flavanthron, dad. gek., daB 
man NH3 oder solches abspaltende Mittel in der Warme, vorzugsweise in  Ggw. von 
Osydationsmitteln, auf l , l /-Dianthrachinonyl oder l , l /-Dianthrachinonyl-2,2'-di- 
carbonsiiuro einwirken laBt. — Man erhitzt 1,1'-Dianthrachinońyl m it Arsensaure 
oder NH4-Vanadat oder N aN 03 u. NH4-Vanadat u. 20—25%ig. NH3 im Riihrauto- 
klaven auf 200—230°, der erhaltene gelbe Kiipenfarbstoff ist Flavanłhron. Den gleichen 
Farbstoff erhalt man auch durch Erhitzen von 1,1'-Dianthrachinonyl-2,2'-dicarbonsdure 
m it NH3 auf 220°. (D. R . P . 548 833 KI. 22b vom 12/12. 1930, ausg. 20/4. 1932.) F r .

I .  G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es ., Frankfurt a. M., Tiejdruckfarbe, enthaltend 
alkohollóslicke Celluloseester u. ein Losungsmittelgemisch, ferner alkohoOósliche Harze, 
Weichmachungsmittel u. farbende Stoffe. (Schw z. P . 150 630 vom 18/7.1930, ausg. 
16/1. 1932. D. Prior. 27/8. 1929.) G r o t ę .

H an s  Schm id , Munchen, Farbsłifte ais M almiłtelfur die Enlcaustibnalerei, bestehend 
aus Waehs u. fein verteiltem Pigment. — Fiir Innen- u. Tafelmalerei werden benutzt
2 Teile Bienenwachs, 1 Teil Naturharz, z. B. Mastix, Dammar, Sandarak, F. unter- 
lialb 100°, u. Pigmente nach Bedarf. Dic Einbrenntemp. betragt bei einer Leinwand- 
flache durchweg nicht iiber 70°. (D. R . P . 545 719 KI. 22 g vom 1 /6 . 1928, ausg. 
4 /3 . 1932.) M . F. M u l l e r .

E d u a rd  N ydegger und E rn s t O esch, Scliwarzenburg, Sehweiz, Ver/ahren zur 
Herstelhing eines Farbgrundstoffes, dad. gek., daB man Leinol, Petroleum, Lysol, Sprit 
u. Siccativ miteinander bindet. (Schw z. P . 149 422 vom 10/10. 1930, ausg. 16/11.
1931.) M. F. M u l l e r .

D eu tsch e  G asg luh lich t-A uer-G es. m . b. H ., Berlin, Verfahren zur Verbesserung
der WetterbesUindigkeit von Ólanslrichfarben m it im wesentlichen weiBen Pigmenten 
dureh Zusatz einer pilzabtotonden Substanz, dad. gek., daB ais solche eino nicht oder 
schwer fliichtige Substanz zugesetzt wird, z. B. Cu-, Zn-, Cd- oder Hg-Verbb. oder 
giftige organ. Verbb. (Oe. P . 1 2 7 3 5 3  vom 21/2. 1928, ausg. 25/3. 1932. D. Priorr. 
13/4. u. 15/11. 1927.) M .F . M u l l e r .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
G. D a n tlo , Darstellung von Kongokopalester. Veresterung des Kopals beim Aus- 

schmelzen in KopalgroBschmelzanlagen. (Peinturcs-Pigments-Vernis 9 . 23—24. Febr.
1932.) S c h e i f e l e .

Jo h n  W . P a is le y , Widerstandsfahigkeit von Schellackfilmen gegen Luft von Iwher
Feuchtigkeit. Das WeiBwerden bei Einw. von Luftfeuehtigkeit wurde an Schellack
filmen beobachtet, welche durch AufgieBen auf umgekehrte Uhrglaser hergestellt 
wurden. Ais MaBstab fiir den Grad des WeiBanlaufens wurde „K larheit“ u. ,,Glanz“ 
der Filme gewahlt. Das Verh. der Fil me gegen Feuchtigkeit wurde nach zwei Methoden
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ermittelt. Nach der einen Methode wurden die Filme einfacli unter eine Glasglocke 
gebracht, welche eine Seliale m it W. enthielt, wahrend nach der anderen Methode feuchte 
Luft durch die Glasglocke geleitet wurde. Ais wichtigstes prakt. Ergebnis -wurde fest
gestellt, daB Zusatze von Trikresylphosphat in Mengen bis zu 10°/o des Schellackgeh. 
die Wasserfestigkeit der Filme bedeutend erhóhen. (Ind. engin. Chem. 24. 163— 67. 
Febr. 1932.) S c h e i f e l e .

W a lte r  O bst, Plastische Massen und ihre Literatur. Besprechung der Fach- 
literatur. (Kunststoffe 22. 86—87. April 1932.) H. S c h m id t .

W ilb . H u th , Oiftige Boilerlacke ? (Sind die Trockenstoffe im fertigen Anstrich 
noch giftig ?) Geringe Mengen von Pb, Mn u. Co, die ais Trockenstoffe zugesetzt werden, 
sind keinesfalls gesundheitsschadlich, da die Mengen zu gering sind u. ihre Bindung 
im fertigen Anstrich zu fest ist. (Farbę u. Laek 1932. 83—84. 10/2. 1932.) S c h e i f e l e .

A . C hom utow , Perillaol ais Rolimaterial fiir  die Herstellung von Lederlachen. 
Perillasamen aus Kubań weisen einen Olgeh. von 4B°/0 auf. K alt ausgepreBtes Perillaol 
zeichnet sich durch auBerordentlich hello Fiirbung aus. Durch Extraktion erhaltenes 
Ol ist etwas dunkler, aber heller ais Leinól. Perillaol besitzt folgende Konstanten: 
Flamm punkt 277°, D .16 0,9304, Breehungskoeff. 1,4794, VZ. 190,1, R e i c h e r t - M e i s s e l -  
Zahl 0,25, POLENSKE-Zahl 0,36, JZ. 203,2, Unycrseifbares 0,30, SZ. 3,7, AZ. 0,6, 
Hcxabromidzahl 63,50. Die Unters. der Zus. der fl. Sauren ergab: Linolensaure 
22,153%, Linolsaure 56,42% sowie 13,10% Oleinsaure. Wegen des hohen Geh. an 
ungesatt. Sauren liefert das Perillaol beim Erhitzen unter LuftabschluB wertyolle 
Polymerisationsprodd. Durch 20 Min. langes Erhitzen auf 350° wird eine zah- 
fliis s ig e  M. erh a lten . Die p o lym eren  Prodd. lie fern  e in en  fe sten  Film m it hohem 
Glanz, der den besten exot. Harzen nicht nachsteht. Bei der Polymerisation des 
Perillaols fiillt dio JZ. von 203 auf 63, wahrend im Leinól bei sonst gleichen Bedingungen 
die JZ. von 180 auf 93 fallt. Der Verlauf des Polymerisationsprozesses in yerschiedenen 
Temp.-Stadien wird beschrieben. Durch Einfiihrung yon Siccativen wird die Trock- 
nungsfahigkeit des Perillaols erhóht. Die zur Trocknung erforderliche Zeit yon 120 Stdn. 
wird, je nach der Zus. der Siccative, auf einige Stdn. abgekiirzt. Perillaol kann s ta tt 
Leinól fur die Herst. von Lederlacken sowie Firnissen yerwendet werden. (Ztschr. 
Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewrennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1931. 
458—59. Okt.) K e i g u e l o u k i s .

S. L. G oodchild , Celluloselacke fiir  Leder. Angaben iiber Aufbau u. Verarbeitung 
der Cellulose-Lcderlaeke. (Leather World 24. 270—73. 14/4. 1932.) S c h e i f e l e .

F r i tz  Z im m er, Automatisches Tauchen mit Nitrocelluloseesterlacken. (Vgl. C. 1932.
I. 751.) Technik des maschinellen Tauchens zur Erzielung yon Fliiehen ruhigen Seiden- 
oder Politurglanzes. Abb. der App. fiir die yerschiedenen Arten des Tauchgutes. 
Anspruche an die Tauch-Nitrocelluloselacke. (Farben-Ztg. 37. 980—81. 9/4. 1932. 
Berlin-Tempelhof.) KONIG.

A. J .  D rin b e rg , Weichmachungsmittel fiir  Lacke und Farben. Besprechung der 
Eigg. der wichtigsten Weichmachungsmittel, wie Trikresylphosphat, Phthalate usw. 
(Maler-Ztschr. [russ.: Maljarnoe Djelo] 1931. Nr. 4. 31—40.) S c h o n f e l d .

I . G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es., F ran k fu rt a. M. (Erfinder: H e rm a n n  S chatz ,
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Herstellung hochwertiger Trockenstoffe durch Um- 
setzen von hóher molekularen organ. Sauren oder ihren Alkalimetallsalzen m it Erd- 
alkali, Aluminium- oder Sehwermetallsalzen, dad. gek., daB man dio Herst. in An- 
wesenheit von Aminem yornimmt. (D. R . P . 546 771 KI. 22h vom 22/10. 1930, ausg. 
16/3. 1932.) E n g e r o f f .

Ja q u e s  SŚvi, Paris, Gummilósungen aus Johannisbrotkernen. Die Kerno werden 
mit Sulfosauren alkyl. Naphthaline, z. B. Methylnaphthalinsulfonsaure enthaltendem 
W. behandelt. (P oln . P . 13 013 vom 13/7. 1929, ausg. 12/3. 1931. D. Prior. 8/11.
1928.) S c h o n f e l d .

D ay to n  S y n th e tic  C hem icals In c .,  tibert. von: C harles A . T h o m as und 
C arro ll A . H o ch w a lt, Dayton, Ohio, V. St. A., Herstellung von Harz aus den Destillaten 
der Crackprodd. von Petroleum, die zu 50% aus ungesatt. KW-stoffen bestehen u. frei 
von Cumaron- u. Indenverbb. sind. Man behandelt diese Prodd. m it A1C13 u. gegebenen- 
falls noeh anderen in W. Siiure abspaltenden Verbb. (Metallhalogenide, Benzolsulfo- 
siiure, Athylsulfat, Anilinhydrobromid), leitet Dampf ein u. neutralisiert. Die ge- 
sattigten, harzartigen KW-stoffe werden in  Bzl. aufgenommen u. mit A. oder Aceton 
auagefiillt. Das neutrale unyerseifbare Harz yerzógert die Trocknung yon Leinól nicht
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u. eignet sich clahor ais Zusatz fiir Lacke. (A. P . 1836  629 vom 21/7. 1928, ausg. 
15/12. 1931.) ' ENGEROFF.

Im p e ria l C hem ical In d u s tr ie s  L td ., London, W illiam  B a ird  und R ow land  
H ill, Manchester^ Kunstliarz, hergestellt durch Erwąrmen von Alkyl- oder Aralkyl- 
halogeniden, z. B. Propyljodid oder Benzylchlorid u. einem Losungsm., m it Kondcn- 
sationsprodd. mehrwertiger Alkohole u. mchrbas. Sauren (Glyplal). (E . P . 362 972 
Tom 10/9. 1930, ausg. 7/1. 1932.) E n g e r o f f .

I . G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es ., F rankfurt a. M., Yerfahren zur Herstdlung 
von harzarligen Kondensationsproduktcn, 1. dad. gek., daB man Glykole, dereń OH- 
Gruppen weiter auseinander stchen ais in 1,2-Stellung, m it zweibas. Sauren erhitzt. —
2. dad. gek., daB man die Erhitzung bis zu einem solchen Grade, gegebcncnfalls unter 
Druck, weiterfuhrt, daB das entstehcnde Prod. unl. u. unschmelzbar wird. — Z. B. 
erhitzt man 148 Teile PhtJmlsdureanhydrid u. 90 Teile 1,3-Butylenglykol auf 160—180°, 
bis eine Probe beim Erkalten zu einem harten Glase erstarrt. Dureh langeres Erhitzen 
wird das Harz unl. u. unschmelzbar. Die Kondensation kann auch unter Verwendung 
von Adipinsdure bzw. von Trimethylenglykol oder Hexamdhylenglykol ausgefiihrt 
werden. (D. R . P . 545 780 KI. 12 o vom 26/10. 1926, ausg. 5/3. 1932.) N o t j v e l .

Im p e r ia l C hem ical In d u s tr ie s  L td ., London, A la n  A shby  D rum m ond , Gerrards 
Cross und H o w ard  H o u ls to n  M organ , Slough, England, Herstellung von Kunslharzen. 
976 Teile Xylenol bzw. dessen Isomere oder dereń Mischungen oder die Destillate 
aus den bei 125—224° iibergehenden Phenolfraktionen des Teers werden m it 150 Teilen 
Formaldehyd, 30 Teilen konz. HC1 u. 1000 Teilen Holzgeist 200 Stdn. im Sieden ge- 
lialten. Das lediglich die Rk. verzogernde Losungsm. wird abdest. u. die Mischung 
auf 200° gehaltcn, bis sich ein festes Harz gebildet hat. In  A., Solventnaphtha o. dgl. 
gel., wird das Harz ais Lack yerwendet. Lóst man das Harz in der gleichen Menge eines 
fetten Oles u. erhitzt 2 Stdn. auf 170—180°, so erhalt man ein piast. Prod. — Man kann 
auch D eriw . des Phenols m it Formaldehyd direkt m it inindestens 20% eines fetten 
oder trocknenden Oles (Tung-, Lein-, Ricinusol) auf 110— 130° erhitzen, um wert- 
volle, insbesondere fiir dic Lackherst. geeignete Harze zu erhalten. (E . P P . 345 276 
ii. 345 310 vom 13/9. 1929, ausg. 16/4. 1931.) E n g e r o f f .

G ese llsch a ft fu r  C hem ische In d u s tr ie  in  B ase l, Basel, Kunslmassen. Aromat. 
Aminę werden m it Aldehyd (1 Mol Amin fiir hóchstens 1 Mol Aldehyd) in Ggw. von 
Saure kondensiert u. das Harz, nach Entferncn der Saure, m it Fullmitteln yersetzt u. 
durch weitere Behandlung m it CHaO in den unschmelzbaren Zustand umgewandclt. 
(P o ln . P . 12 934 vom 1/10. 1929, ausg. 20/2. 1931. Schwz. Prior. 23/10., 2/11. 1928. 
Zus. zum Poln. P. 10 636; C. 1930. II. 4339.) S c h ó n f e l d .

,,B ois B ake lise“  Soc. A n ., Nancy, Frankreich, Herstdlung von Kunstharzform- 
korpern, dad. gek., daB ein m it Kunstharz getranktes Holzstiick ais Kern des Form- 
kórpers m it eingepreBt wird. Man yerfiihrt dabei so, daB man den Boden der PreBform 
mit PreBpulver bedeekt, das Holzstiick, das ungefahr die Form des herzustellenden 
Formkorpers besitzt, in dic Form einbringt, den Zwischenraum zwischen Holzstiick 
u. Form m it weiterem PreBpulver ausfiillt u. in  iiblicher Weise preBt. ZweckmaBig 
besteht das Holzstiick u. das Holzmehl des PreBpulyers aus der gleichen Holzart. 
An Stelle eines Holzstuckes konnen mehrere yerwendet werden. Das Verf. gestattet 
die wohlfeile Herst. groBer Formkorper. (E . P . 368 623 vom 11/6.1931, ausg. 31/3.1932.
F. Prior. 12/5. 1931.) " Sa r r e .

R h e in isch -W estfa lisch e  S p rengsto ff A .-G ., Koln a. Rh., Yerfahren zur Ober- 
fldchenreredelung von Gegenstdnden aus Phenol-Formalddiyd-Kondensationsproduklen. 
Diesc Gegcnstande, z. B. Billardkugehi, werden oberflachlieh, z. B. in Alkoholen, ge- 
quollen, ansehlieBend findet dann Entąuellung durch Warme, Vakuum usw. sta tt. 
Die Oberflache wird dadureh elastiseher. (Oe. P . 127 004 vom 13/7. 1929, ausg. 
25/2. 1932.) B r a u n s .

Im p e r ia l C hem ical In d u s tr ie s  L td ., England, Impragnięr- und Uberzugsmasse 
fiir Leder, gummierte Leinwand, Holz u. dgl. von mattem AuBeren, bestehend aus
11 Tin. eines gemisch ten Kondensationsprod. aus Glyplal u. Harnstoff-Formaldehyd, 
30 Tin, Glyptal, 14 Tin. Solyentnaphtha, 43 Tin. Butylalkohol, 10 Tin. einer 60%ig. 
Kautsehukemulsion u. 65 Tin. W. (F . P . 708 399 yom 26/12. 1930, ausg. 23/7. 1931. 
E . Prior. 27/12. 1929.) E n g e r o f f .

V an  S ch aack  B ros. C hem ical W o rk s In c ., Chicago, iibert. yon: R o b e rt C alvert, 
W ilmette, Illinois, V. St. A., Nitrocelluloselack, dessen Losungsm. im wesentlichen aus

XIV. 1. 220
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e in em  H y d ro x y la ce ta l, in sb eson dere  Aldoldimethylacełal, b e ste h t. (A. P . 1 8 4 8 1 0 5  
v o m  10/11. 1927, au sg . 8 /3 . 1932 .) E n g e e o f f .

A u g u stę  V ic to r K e lle r  und Ja m e s  T ay lo r, Hertfordshire, England, Herstellung 
von Lacken aus Kondensationsprodd. yon Harnsloff bzw. Thioliarnstoff oder Phenol 
u. Paraformaldehyd. Man erhitzt die beiden angefeuchtetcn, teigformigen Komponenten 
ohne organ. Lósungsmm. lediglioh m it einer kleinen Menge eines Katalysators, wie z. B. 
Na3P 0 4, Benzoesaurc, NH2OH, Anilin u. dgl. zunachst getrennt, bis sieh eine homogene 
Pastę gebildet hat, gieBt beide zusammen u. erhitzt weiter bis zur Bldg. einer klaren 
Lsg. Die Laeke konnen die iiblichen Farb- u. Fiillstoffe sowie Geruehsverbesserer 
enthalten. (E . P . 345 845 vom 17/4. 1930, ausg. 23/4. 1931. Zus. zu E. P. 331428;
C. 1930. II. 3888.) E n g e e o f f .

A lex an d e r B a rb o u r M a rtin , Ayrshire, Lacke aus Celluloseestern und -athern. 
Die Einfiihrung yon Pigmenten wie B aS04, Cliromgelb u. -griin, PreuBiscliblau u. dgl. 
gesehieht in der Weise, daB man das die Hiilfte seines Gewichts an W. enthaltende 
Cellulosederiy. in eine Mischung von 1 Teil Pigment u. 2 Tin. W., dio m it hochster 
Gesehwindigkeit zentrifugiert wird, laufen laBt. Das W. wird allmiihlich dureh Methyl- 
alkohol u. schlieBlich Propylalkohol, Toluol, Xylol u. dgl. verdrangt. (E . P . 354 748 
yom 11/4. 1930, ausg. 10/9. 1931.) E n g e e o f f .

Im p e ria l C hem ical In d u s tr ie s  Ltd., London, Trocknende Ole enthaltende Lacke, 
Linoleum u. dgl., die auBer Sikkaliren noeh Stoffe enthalten, die eine weitere Oxydation 
naeh dem Troeknen yerhindern bzw. dieselbe yerzógern, z. B. Catechin, dreiwertigo 
Phenole (PyrogaUol) u. dereń D eriw ., insbesondere Diplienylguanidin oder Di-o-tolyl- 
guanidin. (E . P . 358 472 vom 4/6. 1930, ausg. 5/11. 1931. A. Prior. 4/6. 1929.) E ng.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
W . W . S tifle r und P a u l C. M itch e ll, Die elaslischen Konstanten und die Warme- 

ausdehnung einer Kaułschukprobe zwisehen Zimmertemperalur und —30°. Der Warme- 
ausdehnungskoeff. sowie die elast. Konstanten einer Kauischukprobe werden zwisehen 
Zimmertemp. u. —30° gemessen. Der YouNGsche Elastizitatsmodul waehst bei ab- 
nehmender Temp. u. zwar in dem angegebenen Temp.-Bereicli von 1 ,30 auf 3 ,5 6 - 108 o.g.s. 
(Physieal Rev. [2 ] 3 7 . 1683. 1931. Missouri Valley College.) E i s e n s c h i t z .

— , Vulkanisationsbeschleuniger fiir die Gummiindustrie. Die yulkanisations- 
besehleunigende Wrkg. von Piperidinpentamethylendithioearbamat (P. P. D.), Zink- 
pentamethylendithiocarbamat (Z. P. D.), Bleipentamethylendithioearbamat (L. P. D.) 
u. Cadmiumpentamethylendithiocarbamat (Cd. P. D.) wird unter Beriieksichtigung 
der geeigneten Schwefelsatze beschrieben. P. P. D. u. Z. P. D. sind ausgesprochene 
Ultrabeschleuniger u. wirken bereits bei Zimmertemp. P. P. D. yerandert m itunter 
die Farbtone geringfiigig u. ist etwas fliichtig. Z. P. D. yerursacht keinerlei Farb- 
yeranderung u. ist stabil. L. P. D. u. Cd. P. D. bewirken keine friihzeitige Vulkani- 
sation unterhalb ihrer krit. Vulkanisationstempp., die boi ca. 141° liegen. Bei dieser 
Temp. wirken beide wie Ultrabeschleuniger. L. P. D. yerursacht leiehte Farbveriinde- 
rung u. wird in bezug auf Vulkanisationsgeschwindigkeit dureh leiehte MgC03 u. 
kolloidal yerteilten Ton nachteilig beeinfluBt. Cd. P. D. yeriindert die Farben nicht. 
(Chem. Agc 26. 370—71. 23/4. 1932.) B l a n k e n f e l d .

N a u g a tu k  C hem ical Co., Naugatuk, iibert. yon: Jo h n  M c G avack , New Jersey, 
Konservieren von Kautschukmilch. Slan yersetzt Kautschukmilch m it geringen Mengen 
HCHO (z. B. 0,1—1%), laBt einige Zeit (z. B. 24 Stdn.) stehen u. gibt danaeli geringe 
Mengen NH3, Trimethyl-, Triathylamin oder Tetraiithylammoniumverbb. (ca. 0,1 bis 
5%) zu. Der aus der Kautschukmilch erhaltene Kautschuk zeigt geringere Fahigkeit 
zur W.-Absorption. (E . P . 3 6 8 1 9 3  yom 12/8. 1931, ausg. 24/3. 1932. A. Prior. 
27/8. 1930.) P a n k ó w .

R a lp h  M orris  U n g a r und P h ilip  S ch id row itz , London, Weichmachen von Kaut
schuk. Trockener, zweckmafiig zerkleinerter Kautschuk wird bei 330—347° F  einer 
oxydierenden Atmosphiire ausgesetzt, bis sein Gewicht mindestens um 0,5, yorzugs- 
weise 2%  zugenommen hat. Man erhitzt ihn z. B. im Vakuum, danach unter Luft- 
zutritt, worauf man in Ggw. yon Luft abkuhlen laBt u. schlieBlich die M. dureh Walzen 
homogen macht. Die M. zeigt weniger Neigung zum Anyulkanisieren, sie gibt hoher- 
°/0ig. Lsgg. Man kann sie fiir Kautschukleder, wie Sohlen u. Absatze, FuBbodenbelag, 
u. dgl. yerwenden. (E. P . 368 902 yom 9/1. 1931, ausg. 7/4. 1932.) P a n k ó w .
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Im p e ria l C hem ical In d u s tr ie s  L td ., London, M aldw yn Jo n es  und W illiam  
Jo h n so n  S m ith  N au n to n , Manchester, Verhindern des Vorvulkanisierens von Kaut- 
schuk. Man setzt der Kautschukmischung Glyptdlharz (ca. l° /0) zu. Das Harz kann 
yorher m it dem Vulkanisationsbeschleuniger gemischt werden. (E. P . 367 901 vom 
28/11. 1930, ausg. 24/3. 1932.) P a n k ó w .

Soc. I ta l ia n a  P ire ll i, Italien, Vulkanisationsbesehle.uniger. Man yerwendet 
Substanzen der Formel I, worin Rj u. R 2 einwertige, gleiche oder verschicdene Radikale 
bedeuten, von denen wenigstens eines Alkyl, wie CH3, C2H5, C3H7 oder Aralky], wie 
Benzyl ist; R 1( R 2 konnen auch durch eine Polymethylen-, insbesondere Pentamethylen-

I  S ^ N - C S - S - N ^ R ,  I I  (CH3) , :N • CS• S •N <^pU Ia,ł
it ,  ^ C II-R

kette ersctzt sein; eines yon ihnen kann auch Aryl oder cin alicycl. Radikal, wio Cyclo- 
hoxyl bedeuten. R s u. R , sind gleiche oder yerschiedene Radikale, die die fiir R , u. R a 
angegebenen Gruppen bedeuten. R  bedeutet H  oder Alkyl. — Methylendimethyl- 
ammoniwndimethyldithiocarbanuit (II), Krystalle, F. 39—40°, aus Dimethylammonium- 
dimethyldithiocarbamat -f HCHO. — Methylenpiperidylammcniumpiperidyldiłhiocarb- 
amat, Krystalle, F. 61°. — Mclhylcndthylcyclohexylammmiiumdihylcyclohexyldilhio- 
carbamat, krystallin. Athylidenmethylphcnylammonmmmethylphmyldithiocarbamat. — 
Die Verbb. sind Ultrabeschleuniger, dio auch gute Alterungswrkg. zeigen. (F . P . 
714 443 yom 27/2. 1931, ausg. 13/11. 1931. It. Prior. 28/2. 1930. E . P . 368 509 
vom 26/2. 1931, ausg. 31/3. 1932. I t. Prior. 28/2. 1930.) P a n k ó w .

Soc. I ta l ia n a  P ire ll i ,  Mailand, Vulkanisationsbeschleuniger. (Nachtrag zu F. P . 
712 418; C. 1932. I. 1164.) Man kann auch Didthylidenammoniumdibenzyl- (F. ca. 50°) 
oder Diathylidenanimoniumpentamethylendithiocarbamat (F. ca. 50°) yerwenden. (E . P . 
368 510 vom 26/2. 1931, ausg. 31/3. 1932. I t. Prior. 3/3. 1930.) P a n k ó w .

H aro ld  A. M orton , Ohio, Vulkanisatio7isbeschhuniger, bestehend aus Substanzen 
der Formel R Ł—M—R 2, worin R j u. R 2 nicht gleiche Saurereste bedeuten u. zwar R j 
stets Dialkyldithiocarbaminsaureradikal. M ist ein zweiwertiges Metal], yorzugsweise 
Zn oder Pb. — 1. R 2 bedeutet —S- SC-N R a Rt>, worin Ra =  H, Alkyl oder Aryl u. 
R b  =  Aryl ist oder R aR b  eine cycl. Gruppe bedeutet, z. B. Pb-Phenyldimethyłdithio- 
carbamat (CH3)2N -C S-S—Pb—S-SC-NH-C6H5 aus Dimethylaminhydrochlorid, Anilin- 
hydrochlorid, NaOII u. CS2. Andere Substanzen sind Zusatze oder Pb-Salzo von 
Phenyl-, o-Tolyl-, p-Tolyl-, Athylplienyl-, Xylyl-, Piperidyl-, a- oder /?-Naphthyldimeihyl- 
dithiocarbaminsaure. — 2. R2 ist ein Dithiocarbaminsaurercst yon einem durcli eine 
oder mehrere cycl. Gruppen substituierten aliphat. Amin oder einem aliphat. evtl.

I  (CH3)j:N • CS• S• P b S C ^ g  > C 6IJ4 I I  - S ( k ^ Hs I I I  - s c < J : S ;

(Iia)aN 'C S -S —M—S-CS-N-Be worin M 2-wertiges Metali,
> C H , Bd , Ba, Rb Alkyl

(B b^N -C S -S -M -S -C S -N -R e Bc, Re Alkyl, Aryl
IV  Bd II, Alkyl oder Aryl

substituierten Diamin, z. B. Pb-{Anilinodthyl)phenyldimethyldithiocarbamat (CH3)2N •
CS-S—Pb—S-CS-N<^q^ ^ , jj  NHC H aus "Dhnethylaminhydrochlorid, Di-(phenyl-
amino)-athanhydrochlorid, NaOH u. CS2. Andere Beschleuniger sind Pb- oder Zn-Salze 
von (Toluidinoathyl)-tolyl-, (Xylidinoathyl)-xylyl-, Aminoathyl-, (Anilinoathyl)- 
phenyl-, (a-Naphthylaminoath}'l)-a-naphthyl-, Phenyliithyl-dimethyldithiocarbamin- 
saure. — 3. R2 ist RbCOO, worin Rb bedeutet H, Alkyl oder Aryl, z. B. das Zn-Salz 
aus Dimełhyldithiocarbaminsdure u. GH^COOII. Andere Beschleuniger sind die Pb-Salze, 
ferner kann man die Diathyl- u. Dibutyldithioearbaminsaure u. ais andere Komponentę 
Stearin-, Abietin-, Ol- oder Benzocsaure yerwenden. Z. B. (CH3)2N -C S-S-Z n-0- 
CO-C6H5. — 4. R2 enthalt dio SH-Gruppc, also —S—Rb, worin Rb Alkyl ist oder ein 
cycl. oder heterocycl. Rest, z. B. (I). Ais andere Mercaptoreste sind genannt 4-Methyl-
2-mercaptothiazol (II), Tliiazolin-2-mercaptan (III), Athyl- u. Plienylmercaptan. — 
5. R2 ist ein Alkylidcn-bis-dithiocarbaminsaureradikal eines primaren Alkyl- oder 
Arylamins, wie (IV), z. B. Methylenbis-Pb-phenyldimethyldithiocarbamat (CH3)2N-CS- 
S • Pb • S • CS • NC„H, • CH2 • NC0H5 ■ CS • S • Pb • S • CS • N(CH3)2. Andere Beschleuniger sind 
Butylidenbis-Pb- oder Zn-phcnyldimelhyldithiocarbamat u. a. (A. P . 1 8 5 2  721 yom 
23/7. 1930, ausg. 5/4. 1932.) P a n k ó w .

220*
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E . I .  du  P o n t de N em ours & Co., Wilmington, iibert. von: D onald  H . P ow ers,
New .Jersey, Vulkanisationsbeschleuniger, bestehend aus den gemiiC E. P. 276 435; 
C. 1929. I. 454 hergestellten Kondensationsprod. aus Amin, Aldehyd u. CS,. (A. P . 
1 8 5 0 1 3 5  yom 4/10. 1926, ausg. 22/3. 1932.) “ P anków .

N a u g a tu k  C hem ical Co., Naugatuek, iibert. von: Sidney M. Cadw ell, Leonia, 
und L udw ig M euser, New Jersey, AUerungsśchutzmiłtel fiir Kautschuk bestehend aus 
Substanzen der Formel X-CN, worin XN oder ein Element der S-Gruppe bedeutet, das 
m it einem Metali oder einem organ. Rest verbunden ist u. die Verb. kein Metali entlialt, 
das 2 oder mebr bestandige Chloride bildet. Genannt werden fiir X  =  N: Ca-, Zn-, 
Phenylcyanąmid, Dicyandiamid, Cyanatnid, Di-n-butylcyanamid; fur X  =  S Amino- 
nium-, K-, Zn-, Ca-, Mg-, Pb-, Ba-thiocyanat, Rliodanessigester CN ■ S  ■ CH2 ■ COOC2H5, 
Rhodanaceton, Guanidinrlwdanid, das Rhodanid des sauren Acetaldehyd-Anilinkonde- 
sałionsprod. oder des TridthyUrimethylentriamins-, fiir X  =  Se Pb(SeCN).,, K SeC N ; 
fiir X  =  Te KTe.CN; fur X  =  O KOÓN-, fiir X  =  Metali KON, K 2Zn{CN)t , Pb(CN)„, 
K iCd(CN)i , K 2Ni(CN)i . Einige der Verbb. wie Dicyandiamid, Triathyltrimethylen- 
triaminrhodanid, CaNCN u. a. wirken auch ais Vidkanisationsbesćhleuniger, andere 
wie Zn-, Pb-, Ba-, Mg- u. Ca(NCN)2 verzógern die Vulkanisation, so daB man sie zweck- 
maBig bei Kaltyulkanisaten anwendet. (A. P . 1 8 3 9  950 vom 15/2. 1927, ausg. 5/1. 
1932.) . P an k ó w .

N. V. De B a taa fsch e  P e tro le u m  M aa tsch ap p ij, Holland, Mineralien enthallender 
Hartkautschuk. Eine Hartkautschukmischung wird vulkanisiert, zerkleinert, m it Stein- 
schlag, zerkleinertem Basalt oder anderen grob zerkleinerten Mineralien gemischt u. 
die Mischung in der Form fertig nilkanisiert. Man kann so Blócke herstellen, die ais 
Unterlage fur Kautseliukpflaster dienen konnen. In  diesem Falle verwendet man eine 
Zwischenlage aus Hartkautschuk u. dariiber eine Weichkautschukschicht. (F . P . 
7 1 7 4 5 9  vom 21/5. 1931, ausg. 9/1. 1932. D. Prior. 27/5. 1930.) P a n k ó w .

D an ie l H a r ila n d , Sawtelle, Kalifornien, Herstellung von kilnstlichen Pelzen m it 
natiirlichem Haar. Beschadigte Felle werden in ein m it W. gefiilltes GefaB, in dem die 
Luft durch Erhitzen vertrieben wurde, eingelegt. Dann wird das W. zum Gefrieren 
gebracht, worauf dio Lederhaut durch Absehaben des im Eisblock befindlichen Felles 
entfernt wird. Ober die aus dem Eis herausragenden Haarwurzeln wird eine Kaut- 
schuklsg. gebreitet u. dieselbe fest angepreBt. Das Eis wird nun zum Schmelzen gebracht, 
der kunstliche Pelz getroeknet u. die Kautschukschicht yulkanisiert. (A. P . 1 843 322 
vom 23/10. 1930, ausg. 2/2. 1932.) Seiz.

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
H . O. T riebo ld  und C. H . B ailey , Eine chemische Untersuchung der Ranziditat.

II . Faktoren, die die Haltbarkeit von Backfetten und Keks beeinflussen. (I. vgl. C. 1932.
I . 2651.) Ersehópfend hydrierte Backfette u. Schweinefett wurden teils offen, teils in 
geschlossenen Behaltcm bei 10° u. bei Zimmertemp. bis zu 16 Monaten gelagert. 
Die Unters. auf Ranziditat crfolgte nach den Methoden von H olm  u. G re e n b a n k  
(C. 1924. I. 260) u. K re is  (Chem.-Ztg. 26 [1902]. 1014). Es zeigte sich, daB zum 
Banzigwerden stets die Ggw. von Luft notig ist, wahrend holiere Temp. den ProzeB 
nur beschleunigt. Der Gch. an freien Fettsiiuren ist kein sichcres Merkmal fiir die 
Haltbarkeit, sondern deutet auf dic Behandlung des Prod. wahrend seiner Herst. u. 
Lagerung. Ledigłich bei extrem hohen bzw. niedrigen Gehh. an freien Fettsauren 
kann man auf leicht bzw. schwerer ranzig werdende Fette schlieBen. Ebenso ist die 
JZ. nur bei Unters. einer Sorte Fett, in der die gleichen ungesatt. Glyceride angenommen 
werden konnen, ein annaherndes MaB fur die Haltbarkeit. Das Gleiche gilt fiir die 
Zers.-Temp. der Fette. 0%  relative Feuchtigkeit begiinstigt die Entw. oxydativer 
Ranziditat. Da Keks ca. 5—6°/0 Feuchtigkeit enthiilt, ist diese Gefahr jedoch gering. 
Mehrmaliges Wicdererhitzen der Keks fiihrt zu schlechterer Haltbarkeit, wie die
0 2-Adsorptionszeit zeigt. Zwischen der Haltbarkeit u. Backtemp. u. -Dauer besteht 
keine Beziehung, ebensowenig zur H'-Konz. (Cereal Chemistrj7 9. 91—106. Marz 1932. 
Minnesota Agricult. Exp. Stat., St. Paul, Minnesota.) HAEVECKER.

P . F . N icho ls , Moglichkeiten und Grenzen bei der Trocknung von Cling-pfirsichen. 
Prakt. Erfahrung bei der Schwefclung der Friichte, Einfliisse der Entsteinung u. 
Schalung auf die Ausbeuten. (Fruit Products Journ. Amer. Vinegar Ind. 11. 206. 
219. Marz 1932.) G r o s z f e l d .
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N. Ch. R usso p u lo s, Bestimmung des Zusammenhangs ronZucker und festen loslichen 
Substanzen in  Korinlhen der Ernie 1930. Auf Grund des Zusammenhangcs der Grado 
B e  u. des Zuckers in den Mosten schlieBt Vf. auf einen entsprechenden Zusammenhang 
zwischen den festen 1. Substanzen u. dem Zucker in den Korinthen. Die Unterss. 
wurden nach den iiblichen Methoden, besonders nach der von B p .a y a is  ausgefiihrt. 
(Praktika 6 . 391—93. 1931.) F r i e s e .

F ra n z  F e rd in a n d  Z ilk en s , Uber die Gefahrlosigkeit der Schokolade fu r  die Zahne. 
Ausfiihrlicher Bericht iiber 45 Verss. (vgl. C. 1932. I. 3123). (Buli. officiel Office In ter
national Fabricants Chocolat Cacao 2. 121—26. Marz 1932. Koln, Univ.) G r o s z f e l d .

P . H . T raey , Die lelzten Fortschritte in der Gefrierung und Hdrtung von Eiscreme. 
Fortschrittsbericht. Einflusse auf die Overrun-Kurve, Verbesserung der Schlagbar- 
keit, Regelung des Sauregrades, Reifungstemp., Entstehung von Eiskrystallen u. a. 
(Ice Cream Trade Journ. 28. Nr. 3. 47—50. Marz 1932. Univ. of Illinois.) G r o s z f e l d .

H a a k o n  Is a a c h se n , Fett ais Nahrung fiir das Wachstum. Der Futterw ert von Ather- 
extrakten fallt von Olkuchen u. tier. Stoffcn zum Korn u. Rauhfutter; am wertvollsten 
ist Milehfett, dann folgt Leberfett. Fiir die Gewichtszunahme entsprieht reines F e tt 
etwa dem 2,3—2,4-fachen an Starkę. F ur Ferkel u. Kalber scheint nach den ersten
2—3 Wochen F ett entbekrlich zu sein, z. B. bei reichlichem Ersatz der Vollmilch 
durch Magermilch. Kiinstliche Milch (Magermilch +  Pflanzenfett u. etwas Tran) 
mit 3—3,5% F ett ist selbst weniger yerdaulich u. wirkt weniger giinstig auf die iibrige 
Verdauung ais Vollmilch u. ist auch bei weitem geringwertiger ais Magermilch. (Milch- 
wirtschaftl. Ztrbl. 61. 1—4. 17—20. 29—30. 45—48. 57—61. 15/3. 1932. Aas, Norwegen, 
Landwirtschaftl. Hochsch.) GROSZFELD.

— , Tiermehl und die Einwirkung der Verfiilterung an Milchkiihe auf die Milch, dar- 
selben. Tiermehl aus Tierkórperyerwertungsanstalten ist dem Fischmehl gleichwertig 
u. besonders zur Schweinefutterung geeignet. Bei Milehkiihen erhoht es den Fettgeh. 
der Milch. (Milchwirtschaftl. Ztrbl. 61. 77. Marz 1932.) G r o s z f e l d .

R . S. B reed  und C arl S. P ed e rso n , Brutschranktemperaluren und Bakterien- 
zahlen. Versuche mit zehn bakteriologischen Brutsclirdnken zeigen den Einflufi von 
Anderungen in der Temperatur a u f die Genauigkeit der Zahlen. Verss. bei 37—46°. 
(Milk P lan t Monthly 21. Nr. 3. 43—55. Marz 1932. New York, Agric. Exper. 
Station.) G r o s z f e l d .

C hr. B a r th e l , E . H ag lu n d  und E . W a lle r , Die mikroskopische Untersuchung der 
Bakterien und die Qualitat der Butler. Vff. untersuchen mkr. eine Reihe Ton „S tartern“ 
aus yerschiedenen Teilen Schwedens. Die meisten enthielten Streptolcokken u. Diplo- 
kokken. Andere Bakterien u. Hefen kommen nur selten vor (in 6 Fallen von 240 unter- 
suchten). — Bei langer Weiterzucht bleibt das mkr. Bild des Streptokokkenstarters 
unyerandert, wahrend beim Diplokoklcenstarter nach Monaten gewisse Vcranderungen 
auftreten. — Die Temp. bei der Weiterziichtung der „S tarter" scheint keinen EinfluB 
auf ihr mkr. Aussehen zu haben. — Der bakteriell-morpholog. Charakter des „S tarters“ 
ist ohne EinfluB auf (Jualitat u. Eigg. der erzeugten Butter. (Medd. Centralanstalten 
Forsoksyasenet Jordbruksomriidet 1929. Nr. 345. 3—16. Stockholm, Zentralanst. f. 
landwirtschaftl. Versuchswesen.) WlLLSTAEDT.

E . S. T o m u la  und E lsa  T a k a la , Die Bestimmung des Bohfettes in Futtermitteln. 
Das Rohfett kann in Futterm itteln in 3 Stdn. bestimmt werden, wenn man den 
TwiSSELMANN-App. benutzt. Nur die Palmkuchen fordern dazu 4 Stdn. Das Trocknen 
der Futterm ittel kann bei 98—100° in 2 Stdn. erzielt werden. (Suomen Kemistilehti 5.
1—4. 15/2. 1932. Helsinki, Staatl. Agrikulturchem. Lab.) ROUTALA.

C laudius N evole, Uber die Bestimmung der Melassemenge in Melassefuttermitteln. 
Die Best. der Melassemenge in Melassefuttermitteln durch Umreehnung des gefundenen 
Zuckers erweist sich ais ganzlich unrichtig, da bei Benutzung yon Olkuchen ais Aufsauge- 
material die Menge der extrahierten opt.-akt. Substanzen oft ziemlich bedeutend ist. 
(Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 56. 286— 88. 12/2. 1932.) TAEGE3SrER.

E lise  R o sen b au m , Bern, Verfahren zur Herstellung von Brot, welches in Kleie 
und Getreidekeimen enthaltene Ndhrstoffe enthalt, dad. gek., daB man ein Gemisch von 
aus Kicie extrahiertcn u. in Getreidekeimen enthaltcnen Nakrstoffen herstellt u. 
dieses Gemisch m it Melil zu Brot yerarbeitet. Z. B. stcllt man das Gemisch yon Nahr- 
stoffen her, indem man Kleie u. Getreidekeime m it einer Fl. behandelt u. diese yon 
den Kleie- u. Keimruckstanden trennt. (Schw z. P . 150 602 vom 4/1. 1930, ausg. 
16/1. 1932.) M .F . M u l l e r .
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C arl H e in ric h  M eyer, Horw, Schweiz, Verjahren zur Herstellung eines diastase- 
lialtigen trocknen Backhil/smittels, dad. gek., daB man Malzmelil m it Dextrin u. zur 
Erhohung der Anfangsgeschwindigkeit der Garung bei der Anwendung des Prod., 
m it ca. 5—7 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des fertigen Backhilfsmittels, pulver-
fórmiger Dcxtrose miseht. (Schw z. P . 150 279 vom 29/7. 1930, ausg. 2/1.
1932.) M. F. M u l l e r .

W illiam  T h o rn to n  C om er, Atlanta, V. St. A., Konservieren frischer Friichte. 
Man laBt dieFriichte bis —50° u. darunter gefrieren, so daB der Saft Eiskrystalle bildet, 
ohne daC cin ZerreiBen der Zellwandung eintritt. Die Friichte werden dann in GefaBen 
bei unter 0° aufbewalirt. (E. P . 368 0 i3  vom 26/1. 1931, ausg. 24/3. 1932. A. Prior. 
27/1. 1930.) S c h u t z .

C alifo rn ia  F ru i t  G row ers E x ch an g e , Los Angeles, V. St. A., iibert. yon: Jam es
A . F in le y , Claremont, und C larence P . W ilso n , Ontario, Trockenpuher aus Frucht- 
safl und Milch, das in einer Fliissigkeit gelost ais Gelrank zu verwenden ist, dad. gek., 
daB man das Gemisch yon Fruchtsaft u. Milch m it Pektin versetzt, durch kraftiges 
Schiitteln oder Riihron ein inniges Gemisch herstellt u. dieses dann zur Troekne ver- 
dampft. (D. R . P . 546 542 KI. 53 k vom 1/1. 1928, ausg. 14/3. 1932. A. Prior. 27/1.
1927. C an. P . 290 984 vom 27/12. 1927, ausg. 2/7. 1929.) S c h u t z . .

A n d rea  S ca lv in i, New York, Fermentieren von Tabak. Der Tabak wird mit W. 
befeuchtet, bis er z. B. etwa 45% W. aufgenommen hat; dann wird er mit einer 3%ig. 
H 20 2-Lsg. bespritzt, zweckmiifiig in einer Vakuumkammcr, u. fernientiert. (A. P . 
1 8 4 3  304 vom 1/12. 1930, ausg. 2/2. 1932.) M . F. M u l l e r .

T hom pson  & Co., In c .,  Florida, iibert. von: C larence W . A ndrew s, Burlington, 
North Carolina, Verfahren zum Bleichen von Tabak, insbesondere von natiirlichen 
Tabakblattern, dio in einer geraumigen Kammer in gereihten Bundeln aufgchiingt 
werden u. dann mittels Streudiisen befeuchtet u der Einw. von Bleichmitteln ausgesetzt 
werden. Ais Bleichmittel dient ein Gemisch von SO, u. Benzoylsuperoxyd, sowie eino 
Lsg. von K N 03. Dio Zirkulation innerhalb der Kammer wird durch Vcntilatoren 
geregelt. (A. P . 1 8 4 7 1 6 2  vom 14/11. 1930, ausg. 1/3. 1932.) M. F. M u l l e r .

A bsorbo-H old ing  A .-G ., Glarus, Verjahren zur Herstellung eines Mittels, das 
geeignet ist, dem Tabakrauch die giftigen Bestandteile zu entziehen, dad. gek., daB man 
ein akt. Adsorptionsmittel, z. B. akt. Kohle oder Silicagel, m it fliichtigen Stoffen, z. B. 
ath. Olen, beladet, die ein Niederschlagen der beim Rauchen entstehenden Aroma- 
stoffe auf das Adsorptionsmittel verhindern, jedoeh selbst yon den stickstoffhaltigen 
Anteilen des Tabakrauches wieder aus dem Adsorptionsmittel verdrangt werden konnen. 
(Schw z. P . 149 390 vom 23/11. 1929, ausg. 16/11. 1931.) M. F. M u l l e r .

Jo h . A . B en ck ise r und F r i tz D ra is b a c h , Ludwigshafen a. Rh., Herstellung von 
Sclimelzkase nach D. R. P. 545 255, 1. gek. durch die Verwendung von Alkalisalzen 
der Pyrophosphorsdure fiir sich allein oder in Mischung m it Alkaliorthophosphalen. —
2. dad. gek., daB die Mischung der Salze der Pyrophosphorsaure allein oder m it Alkali- 
orthophospliaten eine ph =  6,5 bis 7,5 aufweist. (D. R . P . 546 626 KI. 53 e vom 7/10.
1930, ausg. 14/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 545255; C. 1932. I. 2400.) S c h u t z .

V o in v ien ti-O su u s liik e  V alio  R . L . (K o n su m v ere in  m . b. H .) und A rttu r i
I . V irtan en , Helsingfors (Finnl.), Frisclihalten voii Viehfutter. In  die Futtcrstoffc 
werden bei dereń Einlagern in Yerwahrungsraume saure Stoffe, z. B. eine Mischung 
einer Saure m it einem sauren Salz, die die Futterstoffe fiir Tiere nicht gesundheits- 
schadlich machen, gleichmaBig hineingomischt in einer solchen Menge, daB dio Aciditat 
der M. gleich einer ph =  3—5 ist. (Schw z. P . 148 391 vom 21/1. 1930, ausg. 1/10. 1931. 
Finnl. Prior. 16/2. 1929.) SCHUTZ.

C onrad S ch lo tte rh o se  und H e rm a n n  B ra n d t, Wesermiinde-G., Trocknen von 
Fischen und Schlachthausabfalkn zur Herstellung von Futtermitteln. Man sterilisiert 
die Fische u. dgl. durch Erhitzen u. unterwirft das noch feuchte Prod. einem wieder- 
holten Kiihl- u. \Viedererhitzungsverf., bis es seine klebrige Eigg. verloren hat. 
(E . P . 365 308 vom 9/1., 1931, ausg. 11/2. 1932.) " S c h u t z .

A ndre P h ilip p o u , Alexandrien, Agypten, Futtermittel aus Olsamenkuchen. Man 
vermahlt die getroekneten Kuchen, worauf das Mehl abgesiebt u. der Starkę u. Gelluloss 
enthaltende Ruckstand in  bekannter Weise durch Erhitzen m it Sauren verzuckert wird. 
(E . P . 367 751 vom 19/8. 1930, ausg. 24/3. 1932. D. Prior. 19/8. 1929.) S c h u t z .

P a u l S tem an n  V oig t, Hillerod, Danemark, Futtermittel. Man versetzt Leinsamen- 
kuchen m it A- u. G- Fita?/n'»-haltigen Prodd., z. B. aus Fruchtteilen u. dgl. der Citrus- 
arten, wie Citronenschakn. (E . P . 364 113 vom 24/9. 1930, ausg. 28/1. 1932.) S c h u t z .
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Ministry o! agriculture and fisheries, Bulletins. 43, Checsemaking. London: H. M. S. O.
1932. 1 s. net.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
T hom as P e rc y  H ild itc h  und E dw in  C harles Jo n e s , Die zmammengeselzten 

Głyceride von leilweise hydrierten Fetlen. Teil 1. Die wahrend der progressiven Hydrierung 
von Oliven- und Baumwollsaatól eingetretenen Anderungen in der Glyceridstruklur. (Vgl. 
C. 1 9 3 2 . I. 2400.) Dieso Unters. der Glyeeridstruktur hydrierter Fette zeigte nach- 
driicldich, daB dio zahlreiehen Phasen der Hydrierung von fetten Olen groBenteils 
selektiv u. unabhangig yoneinander yerlaufen. — Das untersuehte Olivendl hattc SZ. 2,2, 
VZ. 294,2, JZ. 83,6, Unyerseifbares 0,8. Es enthielt ca. 14 Mol-°/0 gesatt. Sauren in 
seinen gemisehten Fettsauren u. 2%  an ganzgesatt. GJyeeriden entsprechcnd seincr 
Herkunft ais Mesocarpfett. — Das untersuehte Baumwollsamenól ergab SZ. 0,4, 
VZ. 288,5, JZ. 103,4, Unyerseifbares 0,8. Bei ihra fanden sich unter den Gesamt- 
fettsauren 27 Mol-% gesatt. Sauren, cs enthielt aber ais Samenfett ( H i l d i t c h  u . L e a ,
C. 1 9 2 8 . I .  1339) weniger ais 1%  ganzgesatt. Głyceride. Bei beiden Olen bilden alle 
ubrigon gesatt. Sauren gemischto Głyceride m it den ungesatt. Sauren. Aus dem 
bekannten Geh. eines Fettes an ganzgesatt. Glyeeriden kann man die Grenzen ermitteln, 
zwischen denen dic Anteile an einfaehungesatt.-doppeltgesatt., doppoltungesatt.-ein- 
fachgesatt. u. drcifachungesatt. Glyeeriden liegen mussen. Demzufolge mussen sich in 
dem bei diesen Verss. verwendeten Olivenol zwischen 63 u. 80°/o u - in dem Baumwoll- 
samenól zwischen 21 u. 60% an dreifachungesatt. Glyeeriden finden. Der tatsachliche 
W ert wird beide Małe viel naher am unteren ais am oboren W ert liegen, da auBerst 
wahrscheinlich starkę Tendenz zur „CleichmaBigverteilung“ der Głyceride bcstcht, d. h. 
daB entspreehend den Ausfiihrungen yon COLLIN u. H i l d i t c h  (C. 1 9 3 0 . I. 2981) 
die Tendenz besteht (soweit es die yerschioden groBen Anteile an einzelnen Fettsauren in 
den Gesamtfettsauren zułassen), Mischungen yon gemisehten Glyeeriden in einer Zus. 
zu bilden, bei der ca. 4 Glyceridmoll. i i2 r  auf eines von R  r2 kommen, wobei R  u. r 
entspreehend die in gróBerer u. die in kleinerer Menge iiberschicBenden Acyle bedeuten.

Die iiber die Pb-Salze u. die fraktionierte Vakuumdest. bestimmte Zus. der 
Fettsauren ergab fiir das yerwendete Oliyenol der JZ. 83,6 Myristinsaure 1,1% (1,4%), 
Palmitinsaure 9,7°/0 (10,6%), Stearinsaure 1,0% (1,0%), Arachinsaure 0,9% (0,8%),
Ol- u. Isoółsaure 79,8% (78,7%), Linolsaure 7,5% (7,5%); fiir .das yerwendete Baum
wollsaatól der JZ. 103,4 Myristinsaure 3,3% (4%), Palmitinsaure 19,9% (21,4%). 
Stearinsaure 1,3% (1,2%), Arachinsaure 0,6% (0,5%), 01- u. Isoolsaure 29,6% (28,7%), 
Linolsaure 45,3% (44,2%), wobei die nicht eingeklammerten Zahlen Gewichts- u. dio 
eingeklammertcn Molprozente bedeuten. Bei der mittels Ni-Kieselgurkatalysator 
bei 180° durchgefiihrten u. stufenweise yerfolgten Hydrierung (Tabelłen) tra t  zunachst 
nur geringe Zunahme in der Gesamtmenge an gesatt. Sauren ein, da erst dio Linołsaure- 
inOł- oder Isoólsauregruppen umgewandelt werden, ehe letztere sich weiter reduzieren. 
Sind die Linołeoglyceride yorschwunden, so fand eine stetige Zimahmo der gesatt. 
Sauren sta tt. Die Menge an ganzgesatt. Glyeeriden wachst aber bis zu den Endstadien 
der Hydrierung nur langsam, u. es verschwinden die Trioleine yiel schneller ais die 
ganzgesatt. Głyceride zunehmen, d. h. die yorwiegende Wrkg. ist die t)berfuhrung 
der Triołeino in Oleostearine. Dies enthiillt die Tatsache, daB das durch Ni adsorbierte 
Triołeinmol. desorbiert wird, sobald eine einzige Ólsauregruppe Hydrierung erfahren hat, 
so daB die Hydrierung yorzugsweise in der Reihenfolge yerlauft: Triolein, Dioleoverbb. u. 
Monoołeoverbb. Diese Erscheinung wurde auch auf einem zweiten Wege durch Er- 
mittłung der Zus. der ganzgesatt. in Aceton bei 0° unl. Głyceride bestatigt, die in den 
stark hydrierten Olen yorhanden waren. — Weiterhin ergab sich, daB Oleostearine 
nicht in nennenswerter Menge in Tristearin iibergehen, bevor ałłe urspriingłich vor- 
handenen Palmitooleine gesatt. sind. Es iibt also die Ggw. einer Palmitin- s ta tt einer 
Stearinsauregruppe einen bemerkenswerten EinfluB auf die Hydrierungsempfindlichkeit 
einer Ólsauregruppe im selbon Mol. aus.

Es werden also in den ersten Stadion der Hydrierung yorwiegend Trioleine u. 
Dioleoglyceride stufenweiso reduziert; dann fołgt yorzugsweise Red. der Monooleo- 
głyceride, dio Palmitinsauregruppen enthałten, wobei schnellcre Bldg. ganzgesatt. 
Głyceride (fast nur Palmitostearine) einsetzt; u. schlieBlich werden die Oleostearine, 
die sich durch Red. der Trioleine u. wahrend der Sattigung der Palmitooleoglyceride 
angesammełt haben, in Tristearin ubergefuhrt. — Die Best. der Głyceride wurde
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mitteJs KM n04 nach H i l d i t c h  u . L e a  (C. 1928. I. 1339) durchgefiihrt, wobei bei 
Olen, die viel einfachungesatt.-doppeltgesatt. Glyceride enthieltcn, ron  der Tatsache 
Gebrauch gemaeht wurde, daB die bei der KM n04-0xydation entstandenen sauren 
(Monoazelao-) Glyceride leicht Na-Sal ze liefern, die aus A. krystallisierbar sind. (Journ. 
chem. Soc., London 1932. 805—20. Marz. Liverpool, Univ.) B e i i r l e .

H e llm u th  Ja lin , Zur Frage der organisch gebundenen Schwefelsaure in sulfonierten 
Olen und diesen verwandten Produkten. Diskussion der Zusammenhange zwischen 
organ, gebundener H 2SO., u. den Eigg. von Tiirkischrotolen. Fiir die Beurteilung 
eines sulfonierten Oles ist die Best. der organ, gebundenen H 2S 0 4 ein wichtiger An- 
lmltspunkt; eine strenge GesetzmiiBigkeit laBt sich aber aus der Beziehung von Ana- 
lysenwerten zu Netzfahigkeit nicht ableitcn. (Seifensieder-Ztg. 59- 45—47. 27/1. 
1932.) S c h ó n f e l d .

G. P e tro w  und T. K a s te r in a , Die Oxydation Irocknender Ole. Vff. untersuchten 
die Oxydation trocknender Ole (Leinól, Leinolfettsauren, Sojaol, Sonnenblumenol) 
bei Einw. von K 2Cr„07, PbCrO, u. BaCr04. Bei der Behandlung yon Leinol u. Leinol
fettsauren m it K 2Cr20 7 +  HC1 wurden die maximalen A.-ZZ. von 21,1 bzw. 39,7 
erreieht, die JZ. sank von 179,8 auf 177,5 bzw. 152,5. Bei Einw. von PbCrO., oder 
BaCr04 +  HC1 fand eine merkliche Anderung der Konstanten nur bei Leinolfettsauren 
s ta tt, nicht aber bei Leinol, Sonnenblumen- u. Sojaol. Die m it K 2Cr20 7 behandelten 
Ole zeigen einen griinen Schimmer; bei den m it PbCr04 oder BaCr04 behandelten 
Olen fehlt dieser. Sonnenblumenol liiBt sich vollstandig entfarben. Die m it K 2Cr20 7 
oxydierten Ole zeigen besseres Trockenvermógen u. lassen sich leiehter verseifen. 
Die bei der Oxydation der Leinolfettsauren gebildeten Oxysauren lósen sich in Bzn. 
Ein Vergleich der JZZ. der m it Chromaten, Luft u. 0 2 oxydierten Ole zeigt, daB 
zwischen JZ. u. der Ausbeute an Oxyfettsiiuren keine strenge Beziehung besteht, 
wohl aber zwischen Oxysauregeh. u. AZ. Bei der Unters. oxydierter Ole u. Fett- 
silurcn sollten stets die AZ. u. die Oxysauren bestimmt werden. (Oel-Fett-Ind. 
[russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1931. Nr. 10 (75). 30—37. Moskau.) S c i i o n f e l d .

K. H . B au er und G. U m bach , Ober den Kohlenwasserstoff des unuerscifbaren 
Anteils der Sheabuller. (Vgl. H opk ins u. Y oung, C. 1932. I. 2401.) Der KW-stoff 
des Unverseifbaren der Sheabutter erwies sich nach Eigg. u. Rklt. ais cin Kautschuk- 
KW-stoff, vielleicht Karitć-Kautscliuk. Vff. bezeichnen ihn ais Kariten u. halten ihn 
fiir ident. m it Illipen  (TSUJIMOTO, C. 1930. I. 1398). E r wurde erlialten aus dem 
beim Verseifen der Sheabutter m it alkoh. KOH an der Kolbenwand anhaftenden Teil 
des Unverseifbaren durch Herauslósen m it Chlf. u. stellt nach Umlósen aus A. u. 
Auskochen m it Propylalkohol ein weiBes Pulver vom F. 63° dar. Seine Zus. entsprieht 
[C-H8]x, die Mol.-Gew.-Best. in Campher nach R a s t  erg ib t 1355— 1416, was fiir 
[C5He]20_2I spricht. Dieses Verk. ahnelt dem Kautschuk wie auch die Zunahme der 
Lóslichkeit m it zunehmender Reinheit, die leichte Oxj,dierbarkeit, das Quellen beim 
Auflosen in aromat. KW-stoffen, die Bldg. eines Nitrosits A u. eines Nitrosits C m it 
H N 02 u .  die durch Addition von B r erfolgende Bldg. eines auf C]0H ,6Br4 stimmenden 
Bromids. Die zers. Dest. unter gewohnlichem Druck lieferte Isopren u. Dipenlen, 
die bei 5 mm Druck sehr reines Dipenten. Die Spaltung des Ozonids des Karitens 
m it sd. W. ergab hauptsachlich Lavulinsaure neben Liivulinaldehyd, Essigsiiure u. Harz. 
Oxydation des Karitens m it H N 03 (D. 1,4) auf dem W.-Bad lieferte in Analogie zum 
Kautschuk einen gelben N-haltigen Nd. u. Oxalsaurę. Kariten lieB sich m it Pd-Kieselgur- 
katalysator nur unyollstiindig hydrieren. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 859—62. 4/5. 1932. 
Leipzig, Univ.) B e i i r l e .

M. C astella  G oday, Die raffinierlen Olivenole in der. Enuihrungswirtschaft. Vf. 
verteidigt die Olraffinerien gegen den in Spanien haufigen Vorwurf, daB dereń Prodd. 
gesundheitsschadlich seien. (Afinidad 12. 390—91. Jan . 1932.) W i l i . s t a e d t .

G eorges W olff, Eaffination von Schweineschmalz und anahjlische Prufung der 
erhaltenen Produkie. Yf. tr i t t  fur die Zulassung der Raffination von Schweineschmalz 
fiir Speisezwecke ein, jedoch sollen Schmalzsorten m it iiber 5%  freier Fettsauren nicht 
mehr verarbeitet werden. Auch Zusatz von Schmalzstearin zwecks F.-Erhóhung sollte 
zugelassen werden. Der BÓJIERsclie Ausdruck fiir (F g +  2 d) =  71, ais unterste Grenzo 
fiir Schweinefett, scheint nur dann zulassig zu sein, wenn die aus A. krystallisierten 
Glyceride den F. ca. 61° haben; ist der F. 63°, so geniigt die Mindestzahl 71° nicht zum 
Nachweis einer Verfalschung. Schmalzstearin ergab (F g +  2 d) — 75,8°, Schweinefett 
73,4, ein verfalschtes Schmalz 71,0, bei F  g entsprechend 64,2, 63,4 u. 62,6°. Nach der 
Methode von MUTTELET u. V i t t o u x  analysiert, erscheint dagegen das gleiche ver-
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fiilschte Schweinefett yerdachtig. Die Differenzzahl von MtJTTELET u . VlTTOUX  
Yariierte in weniger empfindlichen Grenzon. Ein Zusatz yon 10% Talg zu Schweinefett 
lieB s ic h  n aeh  dem B oM E R schen Verf. n ic h t  n ach w eisen  (F g +  2 d =  iiber 71), n aeh  
MUTTELET u . VlTTOUX erschien das Prod. yerdachtig. Fiir franzos. Schweinefette 
muB der B oM E R sche Ausdruck (F g +  2 d) mindestens 72 betragen (beim F. der Glyce- 
ride von 63°). (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 576— 79. Marz 1932.) S c h o n f .

S. S trish ak o w , Wachsgcwinnung aus den Pre/3riickstanden. E r geb n isse  der Bzn.- 
Extraktion der PreBriickstande in M E R Z -E xtrakteuren. (Oel-Fett-Ind. [r u ss .: M aslo- 
boino-Shirowoje Djelo] 1931. N r. 12 (77). 14— 17.)| S c h o n f e l d .

Ja m e s  J .  D eeney , Die Lóslichkeit ton Bienentcachs. Zur Best. der Lóslichkeit 
yon Bienenwachs in organ. Mitteln bei 25° wird empfohlen, das zerkleinerte Wachs mit 
dem Losungsm. 2 Tage im Temperierbade unter zeitweisem Schiitteln stelien zu lassen, 
oder das Gemisch yon Wachs u. Losungsm. bis zur Lsg. zu kochen u. abzukiihlen u. 
die Menge Wachs u. Losungsm. zu bestimmen, die bei 25° eine klare Lsg., bei 24° aber 
bereits Abscheidungen ergibt. Die Lóslichkeit des Wachses in Chlf., CCI,,, Bzl., PAe., A., 
Lcinól, Rosmarinol u. Terpentinol ist in einer Tabelle angegeben. (Amor. Journ. 
Pharmac. 104. 19—21. Jan. 1932.) S c h o n f e l d .

R ic h a rd  H u e te r , Die neueren Wasch- und Textilhilfsmittel. E in Beitrag zur 
Oeschichte der saure-, kalk- und magnesiabestandigen Seifen. (Chem. Umscliau Fette, 
Ole, Wachse, Harze 39. 25— 28. 27/2. 1932.) S c h o n f e l d .

G. P e tro w  und S. D im akow , Verwerlung der Proteine aus Olsamen ais Wasch- 
mittel. Sonnenblumenschrot zeigt insbesondere naeh Hydrolyse in Ggw. yon freiem 
Alkali Waschyermogen. Der hydrolysierte Schrot laBt sich in Ggw. von Soda ais 
Waschmittel yerwenden; dem nicht hydrolysierten miissen Fettsauren oder Naphthen- 
sauren u. Antiscptica zugesetzt werden. Vor der Hydrolyse muB der Schrot sorgfaltig 
yon Hiilsen u. Schmutz befroit werden. Alkalihydrolyse ergibt ein sehr dunklcs, HC1- 
Hydrolyse u. nachtragliche Neutralisation ein helleres Prod. (Oel-Fett-Ind. [russ.: 
Masloboino-Shirowoje Djelo] 1931. Nr. 12 (77). 36—40.) S c h o n f e l d .

D arw in  H a rr is ,  Empfindlicher Nachweis ton Baumwollsamenol. 5 ccm des Ols 
werden in 5 ccm Amylalkohol gel., m it 5 ccm CS2, der 1%  Schwefelblume enthiilt, 
yersctzt u. im W.-Bad erhitzt. Naeh 5—20 Min., je naeh dem Geh. an Baumwoll- 
samenól, erscheint eine tiefrote Farbung. Die Farbintensitat ist direkt proportional 
dem Geh. an Baumwollsamenol. Geblasene oder gekochte Ole geben die Rk. nicht, 
wenn ihre Zus. dadurch yerandert wurde. (Chcmist-Analyst 21. Nr. 2. 15. Marz 1932.

G. T u rb in , Feltsaurebestimmung in tongefullten Seifen. 5 g Seife werden in h. W. 
gel., im Scheidetrichter m it 10 ccm H 2S 04 (1 :3 ) zerlegt, 100 ccm gesiitt. NaCl-Lsg. 
zur Trennung der Schicliten zugegeben, die Fettsiiuren m it NaCl-Lsg. ausgewaschen; 
die Fettsauren werden in A. gel., die Lsg. m itsam t den Tonteilchen abgegossen. Die 
Salzlsg. wird filtriert, m it W., dann m it neutralem A. ausgewaschen (zur Entfcrnung 
der yom Ton adsorbierten Fettsauren). Die alkoh. Lsg. der Fettsauren wird m it V2-n. 
KOH titriert. Die in der alkoh. Fettsaurelsg. suspendierten Tonteilchen sind ohne 
EinfluB auf die Titration, insbesondere bei langsamem Zutropfen der Lauge. Aus dem 
mittleren Mol.-Gew. der Fettsaure M , den ccm 1/2-n. KOH K  u. der Einwaage N  wird 
der Fettsiiuregeh. naeh X  =  (M - K ): 20 N  berechnet. Vor dem Tonzusatz sind zu be
stimmen: 1. freies Alkali, 2. Fettsauregeh., 3. Titer, 4. mittleres Mol.-Gew. der F e tt
sauren. Naeh Zusatz des Tones werden bestimmt: 1. Fettsauregeh., 2. freies Alkali, u.
3. nótigenfalls Tongeh. (unl. Ruckstand). (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje 
Djelo] 1931. Nr. 10 (75). 20—21. Woronesh.) S c h o n f e l d .

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

W illia m  G. C hase, Einfiihrende Studie iiber Teztilmikrobiologie. V. (IV. vgl.
C. 1932. I. 2111.) Anleitung zur Anlage von Bakterienreinkulturen. (Amer. Dyestuff 
Reporter 21. 101—03. 1/2. 1932.) F k ie d e m a n n .

F u c h s , Das Sclilićhlen ton Eisengarn. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 192—93. 13/4.
1932.) F r i e d e m a n n .

A rth u r  E . K im b erly , Zerstórender Einflu/3 ton Schwefeldioxyd auf Papier in  
einer Atmosphare ton konstanter Feuchligkeil und Temperatur. Vf. hat die Einw. yon 
S 0 2 auf Papier bei 30° u. 65% relativer Feuchtigkeit studiert, um ein Bild iiber den

Grand Rapids, Mich.) E c k stein .
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schadliehcn Einflufi an Industriegasen reicher Luft auf Bucli- u. Aktenpapier zu er
halten. E r benutzte Konzz. von 2—9 Teilen S 02 in 1000000 Teilon L uft bei einer 
Einwirkungsdauer von 240 Stdn. u. fand eine erhebliche Abnahme der Falzfestigkeit 
bei starker Zunahme der Aciditiit u. der Cu-Zahl. Die Papierąualitat hattfe keinen 
gleichmaBigen EinfluB auf diese Werte: oft waren geringwertige Papiere widerstands- 
fahiger ais gute. (Bureau Standards Journ. Res. 8. 159—69. Febr. 1932.) FR IED EM .

H erm an  W . R ic h te r , Verringerung der Belriebsverluste durch Ghlorierung. Allo 
lederyerarbeitenden Industrien haben m it Schadigungen der Haute u. des Leders durch 
Sehimmel u. Bakterien zu kampfen. In der Industrie der Lederpappen konnten die 
Fabrikationsverluste durch Chloren des Fabrikationswassers sehr verringert werden. 
Vor allem wurde durch Cl dio schadliehe Schlammbldg. yerhindert; die Papier- 
maschinenfilze leiden bei guter Entfernung der Cl-Ruckstande nicht. (Paper Trade 
Journ. 9 4 . Nr. 4. 39—40. 28/2. 1932.) F r i e d e m a n n .

P e rc y  W aen tig , Verwendung von elemenlarem Chlor bei der Siufenbleiche von Sulfit- 
zellsloff. K rit. Bemerkungen u. Erganzungen zu der Arbeit yon R u n k e l  (C. 1932. I. 
1460). (Papierfabrikant 30. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 
269—70. 17/4. 1932.) F r i e d e m a n n .

S ed laczek , Kunslschwamme aus regenerierler Cellulose. Ubersicht der Patent- 
literatur. (Gummi-Ztg. 4 6 . 893—94. 25/3. 1932.) H. S c h m id t .

M. M. T sc h ilik in , Die chemische Prufung der Pflanzenfasem. Systematische 
Analysenmethode. (Boli. Assoc. Ital. Chimiea Tessile e Coloristica 7. 379—82. 1931. 
— C. 1931. I I . 935.) H e l l r i e g e l .

R u d o lf B u ch h e im , Porós-wasserdichte Impragnierung. (Vgl. C. 1932. I . 468.) 
Empfehlung der Tropfprobe fiir wasserdichte Gewebe, Ablehnung der Muldenprobe 
fiir andere Stoffe ais Planen, Zeltbahnen u. ahnliche, steif appretierte Stoffe. (Ztsehr. 
ges. Textilind. 35. 76. 10/2. 1932.) F r i e d e m a n n .

M. F o r t ,  Anwendung einer Warmeprobe auf geschwdchle Baumwoll- und Leinen- 
stoffe. Vf. hat gefunden, daB Pflanzenfaser, die Oxydations-, nicht Saureschaden! — 
erlitten hat, bei geringerer Temp. braun wird, ais ungeschwaehte Faser. Wahrend 
Baumwolle erst bei rund 250° braun wird, geschieht dies m it oxydierter Baumwolle 
schon zwischen 150 u. 190°, je nach dem Grad des Angriffs. Vf. hat seine Verss. in 
einem Ofen durchgefiihrt, der in 10—15 Min. auf 200° zu bringen war, u. konnte durch 
den Grad der Briiunung z. B. Bleichschaden schncll naehweisen. (Journ. Soc. Dyers 
Colourists 48 - 94—96. April 1932.) F r i e d e m a n n .

— , Analyse von Rohmaterialien. V. Harz. (IV. vgl. C. 1932. I. 2403.) Die 
Ilarzanalyse wird besprochen, u. zwar folgendc Einzeloperationen: Musternahme, 
Farbpriifung, spezif. Gewicht, Schmelzpunkt, Verunreinigungen, fliiehtige Sub
stanzen, VZ., SZ., Unyerseifbares. (Paper-Maker 83. Transact. 115—16. 1/3.
1932.) F r i e d e m a n n .

Jo n a s , Beitrdge zur Festlegung der Trocknungs- und Ausliangebedingungen von 
Zellstoffpriifbogen. Bezieliungen zwischen Mahlung, Trocknung u. Festigkcit von Zell- 
stoffen. Vf. m ahlt den Stoff in einer ,,Jolcro“-Miihle, formt das B latt in einem „Johro“- 
Blattbildner, trocknet 25 Min. bei 45° in einem Haas-Umlufttrocbier u. befeuchtet 
mindestens 24 Stdn. im Klimaraum bei 20° u. 65% relatiyer Feuchtigkeit. Die Arbeits- 
weise der ,,Jolcro'1-Muhle im Vergleich zum Holliinder wird an Mikroaufnahmen von 
Zellstoffen yerschiedener Mahlungsgrade gezeigt. (Papierfabrikant 30. 170—79. 27/3.
1932.) F r i e d e m a n n .

— , Der Elmendorf-Priifer. Der App. dient zur Prufung der Fcstigkeit yon Papier- 
oder Zellstoffblattern (Hersteller: F . R. PoLLER , Leipzig). E r kann bis 16 gleichzeitig 
eingespannte Musterstreifen reifien, u. ergibt somit in einer Operation einen Durcli- 
schnittswcrt. Die Messungen zeigen hochstens 10% Streuung. (Wchbl. Papierfabr. 6 3 . 
286—87. 9/4. 1932.) F r i e d e m a n n .

T h . F o lin , Reipiange und Bersldruck bei Zellstoffpriifungen. Aus den yom Vf. 
yorgenommenen Vergleiclisverss. mit POLLERs ReiBlangenpriifer u. Mullentester geht 
heryor, daB Berstdruck u. ReiBlange, auch wenn die Bersthohe bekannt ist, auseinander 
nicht berechnet werden konnen; daB das Verhaltnis zwischen den beiden GroBen bei 
yerschiedenen Zellstoffen, auch bei derselben BeiBlange, yariieren kann, bei durch 
Mahlung erliohter ReiBlange sinkt u. bei hóheren Mahlgraden, besonders bei leicht 
bleichbaren Zellstoffen wieder steigt. Kurvenbilder im Original. (Svensk Pappers- 
Tidning 35. 83—94. 15/2. 1932.) E. M a y e r .
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B. R assow  und A . R e c k e le r , tlber die Dolchsche Feuchtigkeitebestimmungsinethode. 
Das Verf. berulit auf der Beobachtung von M. D o l c h ,  daB sieh ein Gemisch von A. 
u. Petroleum bei einem bestimmten W.-G!eh. entmischt u. daB die Entmischungstemp. 
eine Funktion des AV.-Geh. des A. ist. Zur Ausfiihrung des Verf. wurden 50 ccm eines 
99,3°/0ig. A. m it 5, 10,15 usw. Tropfen dest. W. yersetzt u. jeweils 20 ccm dieses verd. A. 
mit 20 cem Petroleum zusammengebracht. Die Entmischungspunkte wurden im 
DOLCHschen Apparat bestimmt u. in ein Koordinatensystem eingetragen. Fiir die 
eigentliche Best. wurden etwa 15 g Substanz, z. B. Zellstoff, im Erlenmeycr mit 
100 g =  127,7 ccm A. kurz gekocht u. 25 ccm des erkalteten A.-W.-Gemisches m it 25 ccm 
Petroleum im DOLCHschen Apparat auf E n tm isch u n g stem p . gepriift. Die erhaltenen 
Werte werden m it der oben bescliriebenen Eichkurve yerglichen u. unter Beriicksichti- 
gung der Mustereinwaage auf H20-Geh. umgerechnet. (Angew. Chem. 45. 266—67. 
2/4. 1932.) __________________  F r i e d e m a n n .

D eu tsche  Gold- un d  S ilb e r-S ch e id ean sta lt vo rm . R o ess le r, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: K a r l L . V iew eg, Frankfurt a. M.), Verfahren zum Bleichen von Textilien, 
insbesondere Rohbaumwolle, dad. gek., daB der Bleichvorgang m it diinner Blcichlsg. 
eingeleitet u. m it der MaBgabe fortgefiihrt wird, daB die Bleichlauge entsprcchcnd 
dem Verbrauch an Bleiehmitteln durch kontinuierliche oder diskontinuierlicho Zu- 
gabe weiteren Bleichmittels erganzt wird. (D. R . P . 548 710 KI. 8i vom 23/11. 1927, 
ausg. 20/4. 1932.) B e i e r s d o r f .

V ere in ig te  G lan zsto fJ-F ab rik en  A k t.-G es., Elberfeld, Verfahren zum Waschen 
und Nachbehandeln von Kunstseide, dad. gek., daB die Spinnkuchen flach gedruckt 
werden u. in weitmaschigen Netzen oder Textilien eingewickelt, in gróBerer Zahl in 
einer Zentrifugc verpackt werden, die m it einem in der Mitto des Deckels eingelassenen 
Spriihrohr versehen ist. (E. P . 357 919 vom 14/2. 1931, ausg. 22/10. 1931.) E ng.

G lanzsto ff-C ourtau ld s G. m . b . H ., Kóln-Merheim (Erfinder: F r i tz  P a sch k e , 
Koln, W a lte r  K a llin ic h , Bergisch Gladbach, und P e te r  F ra n z e n , Kóln-Nippes), 
Verfahren zur Napbeliandlung von Kunsłseide-Fadenmckeln, die auf Spulenmaschinen 
auf Spinnspulen gesponnen u. yon diesen abgenommen wurden, dad. gek., daB die 
Behandlungsfl. in das Innere der auf einer festen Unterlage ruhenden Fadenwickel 
eingefuhrt wird, wobei die durch die Strómung der zugefiihrten FI. nach oben ein- 
tretende Ausdehnung der Wiekel durch in einem Abstand iiber dereń oberen Stirn- 
flachen angebrachte AnstoBflachen begrenzt wird, so daB die FI. weiterhin nur durch 
den gelockerten Wickel dringt (vgl. D. R. PP. 531 018 u. 531 019; C. 1931. I I . 3060). 
(D. R . P . 546 521 KI. 29a vom 26/11. 1930, ausg. 30/3. 1932.) E n g e r o f f .

I . G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: K u rt H ess und 
C arl TrogUS, Berlin-Dahlem), Verfahren zum Veredeln von Cellulosefa.sem durch Be
handeln m it einer Kupferoxydammoniakalkalilósung bzw. Kupferalkalilósung, dad. gek., 
daB man dic Cellulosefasern m it solchen Lsgg. der genannten A rt behandelt, dereń 
Geh. an freiem Alkali mindestens 1,5—2%  betragt, jedoch unterhalb 17,5%, d. h. der 
Mercerisierungsgrenze Jicgt, worauf man die kupferhaltigen Fasern, gegebenenfalls 
nach Behandlung m it verd. Alkali in bekannter Weise entkupfert. — Man verleiht 
den Fasern dureh diese Behandlung gróBere u. egalere Anfarbbarkeit, leichtere Bleich- 
barkeit, erhohten Glanz u. gróBere Rcaktionsfahigkeit fiir eyent. beabsiehtigte Ver- 
esterung. (D. R . P . 547 331 KI. 8k vom 17/1. 1930, ausg. 1/4. 1932.) B e i e r s d o r f .

H u n te r  P ro d u c ts  L td ., ubert. von: D u n can  H u n te r , England, Hcrstellung eines 
leinenahnlichen Oams aus Baumu-olle u. andern Pflanzenfasern. Man laBt den Faden 
m it einer Gesehwindigkeit von 75 m in der Minutę durch eine Kupferoxydammoniak- 
celluloselsg. laufen, wodurch eine Verkittung der Oberflache erfolgt. Das nachfolgende 
alkal. Failbad kann gleichzeitig zum Mercerisieren des Fadens dienen. (F . P . 713 725 
vom 19/2. 1931, ausg. 31/10. 1931. E . Prior. 25/3. 1930.) E n c e r o f f .

M ilton  S. E r la n g e r , New York, iibert. von: E d g a r R ay m o n d  C lark , Pittsburgh, 
V. St. A., Flachsróste. In  einem geschlossenen Behalter verpacktes Flachsstroh wird 
nach vorhergehendem Auswaschen m it k. W. m it 30° w. W. behandelt, das durch 
standiges Kreisen u. Erwarmen auBerhalb des Behalters eine intensive Roste ver- 
ursaeht. Man wascht m it k. W. nach, trocknet bei 60°, geht m it den Stengeln durch 
Yerschiedene, besonders ausgebildete Brech- u. Heehelvorr. u. kardiert. Das Verf. 
wird an Hand von Zeichnungen naher erlautert. (A. P . 1 8 0 8  593 vom 17/8. 1927, 
ausg. 2/6. 1931.) E n g e r o f f .
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A . D eleu  und J .  A . M. F a u t ,  Furnes, liosten von Leinenfaser. Die Fasern werden 
eine Zeitlang bei gewolinlichem oder erhóhtem Druck in sd. W. gebracht oder m it 
W.-Dampf behandelt, worauf sie in eine scliwach alkal. Lsg. von Fettstoffen gebracht 
werden. Vgl. F. P. 686 904; C. 1931. I . 1856. (Belg. P . 3 6 2 8 5 6  vom 7/8. 1929, 
Auszug veróff. 17/2. 1930.) M . F. M u l l e r .

G aston  A v ersen g , Algerien, Sterilisiertes pflanzliches Rofihaar und Teztilfasern 
aus Alfagras, das m it einem 2—5%  Alkali, insbesonderc NaF enthaltenden Bade 
bei 90—130° unter Druck behandelt wird. (F . P . 709 495 vom 19/4. 1930, -ausg. 7/8.
1931.) E n g e r o f f .

P a p e te r ie s  N av arre  Soc. A n o n ., Frankreich, Undurchldssigmachen von Papier 
und Karton durch Impragnieren m it einer Lsg. yon Alkalicaseinat, der Formaldehyd 
zugesetzt worden ist, u. Erhitzen auf 120°, worauf das Prod. m it einer Formaldehyd 
enthaltenden Lsg. von Al-Aeetat behandelt u. wieder getrocknet wird. (F . P . 720 333
Tom 20/10. 1930, ausg. 18/2. 1932.) M. F. M u l l e r .

H e n ri B aas , Frankreich, Verfahren zum Undurchldssigmachen von Pappschachteln
und -kartons, insbesonderc fiir Sclimierseifen, darin bestehend, daB die Pappgegen- 
stande in eine Lsg. von Na- oder K-Wasserglas oder eines 1., kieselfluBsauren Salzes 
eingetaueht werden. (F . P . 720 161 vom 18/7. 1931, ausg. 16/2. 1932.) M. F. Mu.

W illiam  T ay lo r W eb ste r, Pelham, New York, und C harles L inden  W ag n e r, 
Boonton, New Jersey, Verfahren zur Schaunibekdmpfung in der Sulfatzellstoffabrikation. 
Der Scliaum wird in einer Yorr. tangential eingeblasenen Feuerungsgasen entgegen- 
gefiihrt. Harzsaures Alkali wird hierbei durch die C02-haltigen Gase in Soda iiber- 
gefiihrt. Das Na2C03 wird dureli W. aus den Gasen ausgewaschen. (A. P . 1 8 3 6  563 
vom 25/3. 1930, ausg. 15/12. 1931.) J o h o w .

P ap e te r ie s  N av a rre  (Soc. A n.), Frankreich, Veredelung von Papiercellulose zwecks 
Herst. einer auf Cellulosedther weiter zu yerarbeitenden reinen Cellulose. Die Behand- 
lung des Rohmaterials mittels Na2C03-Lauge erfolgt planmaBig in einer Reihe von 
Belialtern; die Behandlungsfl. enthalt 8%  Na2C03. Ihre Temp. ist 90—100°. Be- 
liandlungsdauer betragt 70 Stdn. Auf 100 kg Cellulose gelangen 16 kg Na2C03 zurEinw. 
Das Verf.-Prod. hat einen Geh. von 96—98% Alphacellulose. (F . P . 716 302 vom 
4/9. 1930, ausg. 18/12. 1931.) E n g e r o f f .

H en ry  C onrad H eide , London, Herstellung von Nitrocellulose. Cellulose wird feucht 
m it einem Nitriergemisch, welchcs betrachtlich weniger H N 03 zu enthalten braucht 
ais die iibliche Nitriersaure enthalt, nitriert. Dio Nitrierung findet nach der Hiirtung 
zweckmaBig in einer Zentrifuge sta tt. — Z. B. wird Cellulose durch Mischung m it 
der gleichen Menge W. u. nachfolgende Beliandlung m it 10% NaOH u. 5%  CS2 (ber. 
auf das Cellulosegewicht) teilweise gelatiniert. Sie wird dann in ein Hartungsbad, das 
2%  H 2S 04 enthalt, getaueht u. 2—3 Mai gewaschen, wobei das letzte Waschw. eine 
Temp. bis zu 60° hat. Das Prod., welches 20% Feuchtigkeit enthalt, wird nun m it 
einem Nitriergemisch aus 37%  H N 03, 57% H 2S04 u. 6%  W. nitriert. Es wird eine 
acetonl. Nitrocellulose mit 12,7% N2 erhalten. (A ust. P . 30 369/1930 vom 25/11.
1930, ausg. 6/8. 1931. E. Prior. 14/12. 1929.) E b e n .

R u th -A ld o  Co., In c ., V. St. A. und H e n ry  L ou is B a rth e lem y , Mailand, Verfahren 
zur Herstellung von Celluloseacelat, dad. gek., daB die Acetyherung in mehreren, 
mindestens 5 Stufen durcbgefuhrt wird. Man geht von einer m it Essigsaure vor- 
behandelten Cellulose aus u. acetyliert fortlaufend, indem man der M. portionsweise 
neue Acetylierungsfl. bei langsam, fortgesetzt steigender Temp. (von 8—40°) zugibt. 
Fiir die drei erstcn Stufen werden 2—5%  H 2S 04 ais Katalysator yerwendet, in der
4. u. 5. Stufe gibt man die Wrkg. des Katalysators liemmende Stoffe zu, z. B. Na-, 
K-Aeetat, Na-Laetat, Na-Benzoat u. dgl. Das Acetylierungsgeiniseh wird erst dann 
mit dem Verseifungsbad zusammengebracht, wenn es eine ganz bestimmte, der Vis- 
cositat der gewiinschten Acetonlsg. entspreehende Viseositat besitzt. (E . P . 358 881 
vom 16/6. 1930, ausg. 12/11. 1931. F . P . 713 467 vom 18/3. 1931, ausg. 28/10. 1931. 
A. Prior. 3/4. 1930.) E n g e r o f f .

I .  G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es., Deutschland, Herstellung von Oxyalkylcellu- 
loseestern organischer Sauren. Man laBt zweckmaBig bei erhóhter Temp. auf Oxalkyl- 
cellulose in  x\bwesenheit eines Katalysators u. eines Verdunnungsmittcls ein Anbydrid 
einer organ. Saure einwirken. ( E .P .  365 250 vom 19/11. 1930, ausg. 11/2. 1932.
D. Prior. 19/11. 1929.) E n g e r o f f .

W illiam  M endel, New Jersey, V. St. A., Verfahren zum Beschhunigen der lłei- 
fung von Yiscose. Man fiigt zur Yiscose Yor Beginn der Reifung oder wahrend des
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Reifungsprozesses Trinatriumphoaphat oder wirkungsgleiche Pliospliationen. (E. P . 
3 6 1 4 0 5  vom 20/8. 1930, ausg. 17/12. 1931.) E n g e r o f f .

C hem ische P a b r ik  v o n n . Sandoz, Basel, Verfahren zur Herstellung von Oebilden 
aus Viscose, die einen weichen Griff u. einen schónon Mattglanz besitzen, dad. gek., 
daB man Viscose aus solckon Lsgg. ausfallt, welche wasserunl. Atker von mehrwertigen 
Alkokolen entkalten. Man yerwendet z. B. soleke Viseoselsgg., die m it Alkalilaugen, 
weleke Arylather oder Aralkylather von mehrwertigen Alkokolen entkalten, kergestellt 
wurden, oder fertige Lsgg. von Viscose, denen vor der Ausfallung der Viscose Aryl- 
oder Aralkylather von mehrwertigen Alkoliolen zugesetzt wurden. (Schw z. P . 150 872 
Tom 1/12. 1930, ausg. 1/2. 1932.) E n g e r o f f .

D u P o n t R ay o n  Co., New York, iibert. von: T hom as F . B an ig an , Buffalo, 
New York, Waschen frisch gesponnener Kunstseide, die in  einem Saurebad koaguliert 
wurde. Dio Seide wird so lange m it W. gewaschen, ais eine sparsame Entfernung der 
Saure gerechtfertigt erscheint. Danaeh wird m it einer PI. gewaschen, die eine Verb. 
enthalt, welche fliichtig ist u. m it der Saure wasserl. Salze bildet. Bcsonders geeignet 
ist zum Nachwascken eine 0,015%ig. Lsg. von NH4OH. (A. P . 1 8 0 2  935 vom 22/5.
1929, ausg. 28/4. 1931.) E n g e r o f f .

J .  P . B em berg  A k t.-G es ., Wuppertal-Oberbarmen, Verfahren und Yorrichtung 
zur Herstellung diinner Hdutchen aus Lsgg. von Cellulose oder Celluloseabkómmlingcn, 
dad. gek., daB eine Mckrzahl von Hautchen getrennt gefallt u. nachbehandelt wird, 
jedock gemeinsam iibercinanderliegend iiber die einzelnen Umlcnkvorr. gefuhrt wird.
— Weitere Anspriiche betreffen dio Gicfiyorr. (D. R . P . 545 936 KI. 39a vom 1/3.
1931, ausg. 7/3. 1932.) E n g e r o f f .

W olff & Co., K om m .-G es. a u f  A k tie n  und F ra n z  A ch illes , Walsrode, Fldchen- 
haftes oder fadenfórmiges Gebilde aus Cellulosehydrat, 1., das ganz oder teilweisc m it 
aufgeklebtem kurzfaserigein Materiał bedeckt ist. — 2. Gebilde nach Anspruck 1, bei 
dem dem kurzfaserigen Materiał noch opt. wirkende Stoffe, z. B . Metali- oder Glimmer- 
pulvcr beigemengt sind. — Ais Bindemittel fiir das aufzustaubendo Materiał dient 
Kollodiumlack. Evcnt, werden m it Scliablonen besondero Muster aufgestaubt. 
(D. R . P . 54 7 4 0 9  KI. 75b vom 14/2. 1929, ausg. 26/3. 1932.) B r a u n s .

W olff &  Co., K om m .-G es. au f  A k tie n , R ic h a rd  W ein g an d  und F ra n z  
A ch illes , Walsrode, Verfahren zur Herstellung eines Seidenglanzes au f fldchenartigen 
Cdlulosegebilden aus regenerierter Cellulose od. dgl., 1. dad. gek., daB Celluloseflaehen, 
die nicht auf einer Unterlage befestigt sind, mittels rotierender Walzcn m it Schmirgel- 
oder Sandsteinauflage fein aufgerauht werden. — 2. Flachenartige Cellulosegebilde 
aus regenerierter Cellulose od. dgl., dad. gek., daB sie nach dem Verf. des Anspruehes 1 
beidseitig aufgerauht sind. — Nach dcm oben gek. Verf. entstchen Gebilde von weichem, 
seidenartigem Glanz, die sich nachtraglich oberflachlich gut anfiirben lassen. (D. R . P . 
548 120 KI. 75d vom 4/4. 1928, ausg. 9/4. 1932.) B r a u n s .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung,
A . G ille t, Ubersicht iiber einige neue Arbeiten betreffend die Chemie der Kohlen. 

Mkr. Unters., Zerlegung m it Hilfe von Losungsmm., Einw. cliom., insbesondere oxy- 
dierend wirkender Reagenzien. (Rev. uniyerselle Mincs, Motallurgie, Travaux publics etc. 
[8] 7. 401—04. 15/4. 1932. Lifege.) S c h u s t e r .

H . A . J .  P ie te rs  und G. Sm eets, Porositdtsbestimmungen von Koks. (Het Gas 52. 
165—66. 15/4. 1932.) S c h u s t e r .

G. S im ek  und R o b e rt K a ss le r , E in  Beitrag zur Kenntnis der Art der Wasser- 
bindung in den Kohlen. Im  Gegensatz zu bisher ublichem isothermem Arbeiten wurde 
eine isobare Methode zur Aufnahme yon Entwiisserungskurycn von Kohlen m it Hilfe 
des Tensieudiometers nach HUTTIG benutzt. Torfe, grubenfeuchte Braunkohlen u. 
yerkokbare Steinkohlen ergeben Entwasserungskurvon, wie sie rein kolloiden Bin- 
dungen entsprechen. An der Luft yorgetrocknete Braunkohlen von huminósem 
Charakter zeigen Kurven, dic bei 10 mm Hg W.-Druck u. 20—27° eingekniekt sind, 
was yermutlich einen gewissen Haltepunkt bei der Alterung des Systems Huminsaure-W. 
darstcllt u. das Vorhandensein einer chem. Verb. zwischen W. u. Huminsaure annehmen 
laBt, was jedoch durch Debyediagramme nicht bestatigt werden konnte. Die Ent- 
wasserungskurve nicht verkokbarer Steinkohle zeigt obonfalls den bei Braunkohlo 
auftretenden Knick, was auf den noch yorhandenen liuminosen Charakter der Stein
kohle hinweist. Auch bei Yerss. nach der angegebenen Methode zeigt sich dic bekannte
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Irreyersibilitat der Torfentwasserung. (Brennstoff-Chem. 13. 121—26. 1/4. 1932. 
Prag, Kohlenforsehungsinst.) B e n t h i n .

H . L efebv re , Uber das Studium einer Kolile mit Hilfe von Losungsmitteln. Bo- 
sprecliung der bisher bekannt gewordenen Arbeiten. Eigene Verss.: Eine Steinkohle 
yon B r u a y m it hohem Geh. an fliichtigen Bestandteilen (37,4% in der Reinkohle) 
wurde in rohem u. oxydiertcm Zustand m it yerschiedenen Losungsmm. bei dercn 
jeweiligem Kp. erschópfend extrahiert. Bei der oxydierten Kohle betrug die Extrakt- 
menge etwa die Halfte von dem entsprechenden W ert der rohen Kohle. Geringe 
Extraktm engen liefcrten o-Xylol u. Dekalin, wahrend m it Naphthalin, Phenolen u. 
organ. Basen otwa die 10-fachen Mengen extrahiert werden konnten. (Chim. et Ind. 27. 
Sond.-Nr. 3 bis. 229—33. Marz 1932. Lille.) S c h u s t e r .

G ladys E . F in n , Die Mikrostruktur bituminoser Kohlen. Mkr. Beobachtung 
diinner Schnitte m it besonderer Beriicksichtigung der petrograph. Einheiten. (Gas 
World 96. Nr. 2487. Coking Sect. 44—48. 2/4. 1932.) S c h u s t e r .

Jo sep h  D . D av is u n d  W . D. P o h le , Einfluji inerter Stoffe in feinem Zustand au f 
die Backfahigkeit von Pittsburgh-Kohle. A is in erte  S to ffe  w erd en  a lle  S u b stan zen  
b ezeich n et, d ie  sich  y o n  d er  K o h le  m it  m ech an . M itte ln  tren n en  lasson  u . b ei der  
trock en en  D e s t. k e in en  K o k s b ild en . P ittsb u rg h -K o h le  u . F u sa in  au s so lcher w urd en  
n a ch  d er M eth od e y o n  M a r s h a l l  u . B i r d  u n ter su ch t;  a is  in erte  Z u siitze  d ien te n  
n eb en  S a n d  u . E lek tro d en k o lile  P y r it , G ips u . C alc it. (In d . en g in . C hem . 2 3 . 1427—31.
1931. P ittsb u rg h , P a .)  S c h u s t e r .

H . A . J .  P ie te rs u n d  G. S m eets, Das Backvermdgen von Steinkohlen. (Vgl. C. 1931.
II. 1660, 2538; 1932. I. 1180.) U n ters . d es E in flu ssea  v o n  KorngróBc u . T em p . b ei der  
Methode n ach  C a m p r e d o n -G r a y .  Vergleicli m it d en  Methoden y o n  M a r s h a l l  u .  
B i r d  so w ie  v o n  B u r d e k i n ,  d ie  a is  u n g ee ig n et b eze ich n et w erd en . (H e t  G as 52. 
153—55. 15/4.1932.) S c h u s t e r .

M. M eurisse , Beitrag zum Studium der Benzolwaschole fu r  Koksofengas. Ver- 
anderung der Waschole wahrend des Gebrauchs (Alterung), Ursachen, Folgeerschci- 
nungen. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 249—54. Marz 1932. Bruxclles.) S c h u s t e r .

H . W e itte n h ille r , Ammoniak- und Benzolgeuńnnung aus Koksofengasen mit dem 
Feldwdsclier. Vergleich m it Hordenwasehern auf Grund eines 3ł/2-jahrigen Betriebes 
auf einer GroBkokerei. Verbesserungsyorschlage fiir den prakt. Betrieb. (Gliickauf 68. 
313—19. 343—49. 9/4. 1932. Essen-Altessen.) S c h u s t e r .

T o rah ik o  T e ra d a , M oriso H ir a ta  und T yokuró  U tig a sak i, Die Wirkung von 
wilkanischen Aschen auf Ole, ein Hinweis auf den Ursprung des japanischen Erdols. 
Vff. dest. pflanzliche u. tier. Ole iiber yulkan. Aschen. Zum Vergleich ziehen sie Bims- 
stcinpulver heran u. fuhren ebenfalls Dest. yon Gasól unter denselben Bedingungen 
durch. Von den erhaltenen Destst. maBen sie die D., nn, Mol.-GróBe durch Rontgen- 
bild, Viscositat, Flamm punkt u. Farbę u. stellen Ergebnisse tabellar. u. kuryenmaBig 
zusammen. Aus den Unterss. ist zu ersehen, daB die erhaltenen Destst., was die physikal. 
Konstanten betrifft, denen der Erdoldest. sehr gleichen, die chem. Eigg. zeigen dagegen 
einen markanten Unterscliied. Bei der Behandlung m it konz. H 2SO., zeigt sich der 
stark ungesatt. Charakter der erhaltenen Dest. im Gegensatz zu den Erdolfraktionen. 
Vff. schlieBen daraus, daB die Wrkg. von yulkan. Aschcn oder Bimsstein bei hoher 
Temp. auf einem ZerreiBen der Kohlenstoffketten beruht. Die CHr Bldg. wird auf 
dieselbe Wrkg. zuriickgefuhrt. Die physikal. Eigg. werden durch die Lange u. Form 
der Kohlenstoffketten sowie auch durch dereń Ende bestimmt, wahrend die ehem. 
Eigg. durch die Verteilung der Wasserstoffatome an der Kohlenstoffkctte beeinfluBt 
werden u. auch yon den Vers.-Bedingungen, wie Temp., Druck u. Erhitzungsgeschwindig- 
keit usw. abhangen. Bei langer Kontaktdauer der Ole m it den katalyt. Substanzen 
unter giinstigen Bedingungen ergeben sich Ole m it anderen chem. Eigg. u. es zeigte 
sich auch, daB Dest. ihre physikal. Eigg. nach kurzer Zeit anderte, weil nicht stabile 
ungesatt. Verbb. plótzliche Veranderungen erlitten. Vff. griinden darauf eine Hypo- 
these iiber den Ursprung des japan. Erdols in der tertiaren japan. Formation u. finden 
eine Ubereinstimmimg m it den bisherigen geophysikal. u. geolog. Befunden. (Scient. 
Papers Inst. physical chem. Res. 17. 265—93. Jan. 1932.) K. O. M u l l e r .

K a r l K re jc i-G ra f , Radium und Helium in Erdollagerslalten. Der Radiumgeh. 
der Lagerstattenwasser ist yon derselben GróBenordnung (zehnmilliardstel %) wie 
der Ra-Geh. der meisten Gesteine der Erdkruste; er kann durch Auslaugen erklart 
werden. Gewóhnliches W. fiihrt Sulfationen u. fallt daher R a aus, es ist also mehr 
oder weniger Ra-frei, Lagerstattenwasser sind charakteristischerweise sulfatfrei u.
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halten daher R a in Lsg. R a u. U werden von Pflanzenorganismen gespeichert, doch is t 
diese Speicherung ohne ólgeolog. Bedeutung. Emanation wird yon Erdol stark ad- 
sorbiert u. in diesem angereichert, aus seinem Zerfall entsteht Helium. Das Helium 
der Erdól- u. Erdgaslagerstatten stammt von Emanation, dio aus radioakt. Mineralien in 
Sedimenten oder Eruptiven abgegeben wird. (Petroleum 28. Nr. 14. 12— 14. 6/4.
1932.) K. 0 . Mu l l e r .

C. J .  P r a t t ,  Toppen, Cracken und TJmwandlung in einem Ofen. Beschreibung 
der Arbeitsweise einer P r a t t - D  a m p f p h a s e n c r a c k a n l a g e ,  die von der 
A u t o m o t i v e  D e s t i l l a t e  C o r p o r a t i o n  entwickclt wurde u. in einem Arbeitsgang 
aus Rohol einen handelsublichen hochkJopffcsten Kraftstoff liefert. Anlageplan m it 
allen Rohrleitungen (durch verschiedene Farben gekennzeichnet) im Original. (Refiner 
and natural Gasoline Manufacturer 11. Nr. 3. 244—50. Marz 1932.) K. O. M u l l e r .

C. R . P a y n e  und A lex an d e r Łow y, Siark gecracktes Benzin. Untersuchung iiber 
die Zusammcnsetzung vor und nach der Wdrmebehandlung. Benzine aus der Dampf- 
phasencrackung wurden in Fraktionen von 6,5° gcschnitten u. die physikal. u. chem. 
Konst. der einzelnen Fraktionen bestimmt. Eine Probe desselben Benzins wurde bei 
300° u. 68 atii wahrend 6 Stdn. in einer Stahlbombe erhitzt u. dann genau so fraktioniert 
u. die Konstanten gemessen. Dic Vergleichsresultate sind graph. u. tabellar. wieder- 
gegeben u. zeigen, daB der %-Geh. an ungesatt. KW-stoffen durch die Hitze- u. Druck- 
bchandlung in allen isolierten Fraktionen gefallen ist. Der Naphthengeh. im  Gcsamt- 
dest. bis 201,5° stieg durch dio Behandlung von 25,9 auf 34,2%. Veranderungen, die 
auf die durch dio Druck-Wiirmebehandlung hervorgerufeno Polymerisation zuriick- 
zufuhren sind, sind 1. Ansteigen der iiber 201,5° sd. Fraktion von 15,8 auf 20,5%; 2. Ver- 
schwinden der wahrschcinlich anwesenden Cycloalkene; 3. Bldg. von KW-stoffen, 
die Wasserstoffatome besitzen, die leicht durch Halogene substituiert werden konnen. 
Was die Zus. der Crackbcnzine anbetrifft, so wurde 1. Bzl. u. Toluol in Fraktionen 
identifiziert, 2. die Anwesenheit von Methylcyclobutan in der von 29,4—35,0° sd. 
Fraktion gefunden, 3. die ungesatt. KW-stoffe verminderten sich in dem MaBe, -wie 
der Kp. stieg, 4. ist noch aus den Tabellen zu ersehen, daB im allgemeinen die Paraffin- 
KW-stoffe abnehmen u. der %-Geh. an Naphthenen u. Aromaten steigt in dem MaBe, 
wie der Kp. ansteigt. Genaue Arbeitsweise u. Ausfiihrung der Best. sowie rcichhaltige 
Literaturubersicht im Original. (Ind. engin. Chem. 24. 432—36. April 1932.) K. O. Mu..

M. B. M arkow itsch  und W . W . P ig u lew sk i, Gasgewinnung durch ólcrackung in der 
Dampfphase. I. Vff. besprechen 1. die fixcn Gase mit einer krit. Temp. untor 0° u. 2. die 
Blaugasfraktion, die bei 100 a t u. 15° noch fl. ist, u. die beide bei der Dampfphasen- 
crackung von Olen entstehen, ais Quelle der Ausgangsmaterialien fiir die Syntheso 
von einer groBen Anzahl von chem. Prodd. (Refiner and natural Gasoline Manufacturer
11. 256—62. Marz 1932.) K. O. M u l l e r .

— , Das Cracken von Kohlenteeren. Die im Laboratorium der U n i v e r s a l  O i l .  
Co. von M . F i s h e r  der W ESTERN S o c .  OF E n g .  durchgefiihrten Crackvcrss. von 
rohen Kohlenteeren u. Teerdest. von Tieftemperaturteeren werden tabellar. wieder- 
gegeben. Bei einer Ausbeuto von 56% wird ein hoehklopffestes Benzin mit dem 
Siedendpunkt von 225° erhalten, das einen Octanwert von 97 hat: Dieses Bzn. eignet 
sich zum Verschneiden von Kraftstoffen mit niedriger Octanzahl. So steigt die Octan- 
zalil von 29 eines Kraftstoffes beim Mischen im Verha.ltnis 1 : 1 auf 66. (Revue Petroli- 
f6re 1932. 458. 16/4.) K. O. M u l l e r .

W . F . F a ra g h e r , G ustav  E g lo ff und J .  C. M orre ll, Das Cracken von Fischol. 
Vff. cracken Menhadenol bei 402 u. 482° bei einem Druck von 60 u. lOOPfund u.erhielten 
Bzn.-Ausbeuten von 37,5 bis 47,5%. Das Entfernen der verseifbaren Substanzen 
durch Behandlung mit Alkali erhohtc die Octanzahl des Kraftstoffes aus Fischol von
0 auf 31. Nach Ansicht der Vff. kann die Herst. von Motorkraftstoffen, Dieselólen, 
Koks u. Gas aus Fischolen fiir manche Lander von wirtschaftlicher Bedeutung sein. 
(Ind. engin. Chem. 24. 440— 41. April 1932.) K. O. M u l l e r .

F . R . S ta ley , Fortschritle im Bau von Raffinerien. (Vgl. C. 1932. I . 2119.) Vf. 
schildert die konstruktiven Fortschritte in  der Wiirmetechnik, Róhrenkesselbau, 
Kondensationsanlagen, Raffinationsaggregaten, die bei den Neubauten der GULF  
R e f i n i n g  Co., der P u r e  O i l  Co. u. der R e p u b l i c  O i l  Co. erzielt wurden, um ein 
hochwertigcs, klopffcstes u. stabiles Bzn. zu gewinnen. (Petroleum Engineer 2. Nr. 9.
46—50. 1931.) K. O. M u l l e r .

Sidney B o rn , Verbrennung in der Erdolraffinationsindustrie. I . Um Brennstoff 
in  den groBen Raffinationsbetrieben zu sparen u. ihn besser auszunutzen, gibt Vf.
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ein Verf. an, um dureh Elementaranalyse u. Best. des C u. H  die zur Verbrennung er- 
forderliche Luft evtl. Dampfmenge zu bereohnen. Besehreibung eines kombinierten
— L lE BIG  — Verbrennungsofens u. Beispiel der Umrechnung der gefundenen H- u. 
C-Mengen auf die unteren Heizwerte der verbrannten Substanz. (Petroleum Engineer 3. 
Nr. 1. 140—41. 1931.) K. O. M u l l e r .

Sidney  B o rn , Verbrennung in der Erdólraffinalionsindustrie. II. Yf. besohreibt 
die Best. des Schwefels in Kraft- u. Brennstoffen naeh der A. S. T . A l .-Methode 
D 129— 27 so^io die versehiedenen Methoden der Wasserbest. (Nyloldestillation u. 
Trocknen bei 105° im Trockensehrank). Zur Beurteilung von gasfórmigen Brennstoffen 
gibt Yf. eine genaue Besehreibung eines Orsatapparates u. den Gang der Gasanalyse. 
Umrechnungsformeln zur Best. des Heizwertes werden angefiihrt. (Petroleum Engineer
з. Nr. 4. 70—76. Jan. 1932.) K. O. M u l l e r .

H . J .  K lo tz , Verbrennen von Raffitierieabfallolen. Vf. besprieht Brenneranord- 
nungen u. -konstruktionen zum Verbrennen yon Schmieról-Saureschlamm, Saureteeren
и. Crack-Residuum aus Dubbs-Anlagen m it u. ohne ILO-Dampf. (Petroleum Times 27-
325— 26. 19 /3 . 1932.) " ' K . O. M u l l e r .

J .  M an h e im er, Die Eigenschaften der paraffinarmen und paraffinreichen Bilumina. 
Bitumina yersehiedener Herkunft, yon den paraffinarmstcn bis zu den paraffinreiehsten, 
wurden auf ihre chem. u. physikal. Eigg. gepriift u. die Resultate in Kuryen, Tabellen 
u. Mikrophotographien niedergelegt. (Petroleum 28. Nr. 16. 1—9. 20/4. 1932.
Harburg.) " Co n s o l a t i .

H . M alliso il, Bestimmung des kubischen Ausdehnungskoeffizienten von Trinidad- 
asplw.lt. (Vgl. C. 1 9 2 6 . I. 2272.) Ais mittlerer kub. Ausdehnungskoeffizient zwisehen 
15 u. 60° wurde fiir Trinidadasphalt der W ert yon 0,000 46 (theoret. berechnet 0,00042) 
erhalten. (Teer u. Bitumen 3 0 . 161—62. 20/4. 1932. Berlin.) C o n s o l a t i .

E lsa  P e c h m a n n , Uber die Ursachen der Verdnderung von Isolieról beim Koch- 
proze.fi des Transformators. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 1184.) Vf. stellt fest, daB dureh den 
KochprozeB von m it Leinóllack getrankten Transformatoren im Isolieról charakterist. 
Veranderungen eintreten. Neben Farbyerdunkelung tr i t t  eine Erhohung yon SZ., 
VZ. u. Teerzahl auf. Wahrend die Vcrdunkelung der Earbe wahrend des Koćli- 
prozesses dauernd fortschreitet, nahern sich SZ., VZ. u. Teerzahl einem Endwert. 
Naeh Ansicht des Vf. ist aber weder die Erwiirmung noch der vorhandcne 0 2 dic 
wesentliche Ursache der starken Verschlechterung des Transformatorenóls wahrend 
des Kochprozcsses, was dureh Vergleichsverss. festgestellt wird. Ais Hauptursache 
erkennt Vf. den Tranklack. Selbst gut getroeknete Lackfilme enthalten noch óllósliche 
saurc u. esterartige Bestandteile, die beim KochprozeB sich im Isolieról lósen u. dessen 
yorzeitige Alterung hervorrufen. Bewiesen wurde es noch dadurch, daB sich das Ol 
beim KochprozeB ungetrankter Transformatoren im Gegensatz zum Verh. beim Kochen 
getrankter nur in sehr geringem MaBe yerandert. (Arch. Elektrotechnik 2 6 . 6— 17.
1932. Dresden, Techn. Hochsch. Sep.) K. O. M u l l e r .

T ypke, Versuche in Olalterungstransformatoren. Vf. yergleicht dio erhaltenen 
Werte der Vertecrungszahl naeh der Schiedsmethode, der Yerteerungszahl naeh 600-std. 
Erhitzung, der Cu-VZ. naeh B a a d e r  sowie der ungesatt. Bestandteile mittels Lsg. in 
H„SO., u. mittels der H U B L schen JZ. m it den Ergebnissen von Verss. im Olalterungs- 
transformator. Die Obereinstimmung bei den wenigen Verss. war nicht giinstig u. 
die Ergebnisse der k u n stlich en  Alterung yon Transformatorenólen reichen nicht aus 
zur Beurteilung des spateren Verh. der Ole im Betrieb. Aus dem zahlreichen Zahlen- 
material ist zu entnehmen, daB man m it der Bewertung von Olen naeh einer einzelnen 
Priifmethode sehr yorsichtig sein muB. Die Priifung der Ole in Vers.-Transformatoren 
erfordert naeh Ansicht des Vf. viel zu lange Zeit, ais daB sie fiir die Abnahine von 
Olen in Fruge kommt, sic ist auch fiir eine allgemeine Anwendung zu kostspielig. 
(Erdól u. Teer 8. 170—72. 186—88. 25/4. 1932.) K. O. M u l l e r .

R ic h a rd  L evi, Uber die Untersuchung von Aulomobil-Schrnierdlen. Polemik gegen 
die Arbeit von E h l e r s  (C. 1 9 3 2 . I. 772). Vf. stellt fest, daB die komplizierten organ.
0 2-Verbb. u. Polymerisationsprodd. m it Saureeharakter nicht notwendig sehmier- 
hindernd sind u. stiitzt seine Thcorie dureh Vergleichsverss. m it kompoundierten 
Markenólcn (Castrol u. Voltol), wobei er Verteerungszaklen u. Verkokungszahlen 
(naeh E h l e r s ) findet, die sehr hoeh liegen u. die von E i il e r s  gesetzten Grenzwerte 
iiberschreitcn. (Petroleum 2 8 . Nr. 15. Motorenbetrieb u. Maschinenschmicr. 5 . Nr. 4.
2—3. 13/4. 1932.) K. O. M u l l e r .
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M. R oeg iers , Ist der Viscosildtsverlust der Schmierdle bei der Verdiinnung ein Merk- 
mal fu r  die Schmierfdhigkeit ? Yf. stellt fest, daB die yon T a u s z  u. S t a a b  (C. 1 9 3 1 .
II. 168) aufgestelltc Gleichung 1]X unverdimnt =  ?; yeidiiimt selir yersehiedene Werte 
liefert, je naclidem im C. G. S.-System oder in Dezimalwerten der C. G. S.-Einheiten 
ausgedriickt wird. Auch muB nach Ansicht des Vf. bei Berechnungen dor Viscositiiten 
von Mischungen darauf geachtet werden, daB die Mischungen immer in Vol.-% u. nicht 
in Gewichts-% ausgefiihrt werden. Weiterliin stellt Vf. fest, daB dio Viscositat einer 
Mischung von 2 Fil. eine Funktion der Viscositat jedes der beiden Grundbestandteile 
ist, u. stellt eine neue Gleichung fiir den W ert x  auf, die dieser Feststellung Reclmung 
tragt. Bei dieser Gleichung:

( ?7uiivcrdunnt \  x   ?/verdiinnt
crdunnungsmittel/ 1]\erdum iungsm ittel

bleibt der W ert * fiir eine gegebene Mischung derselbe, einerlei, in welchen Dezimal
werten der C. G. S.-Einheiten die absolute Viscositat ij ausgedriickt wird. Zum Yer- 
gleich zicht Vf. die Gleichung yon L e e s  heran u. beweist an experimentell gefundenen 
Werten, daB die Mischungen von T a u s z  u . S t a a b  nicht der Gleichung yon L e e s  
gehorchen. Weiterliin findet Vf., daB die Erliohung des Schmierwertes eines Oles 
(dcm 0,1—1% bestimmter Fettsiiuren zugemischt wurden) bestimmt durch die Ver- 
minderung des Reibungskoeffizienten, ohne prakt. Wrkg. auf den W ert x  ist, u. daB 
dadurch die Hypothese von TAUSZ u. S t a a b  in den Vcrs.-Ergebnisscn keine Stiitze 
findet. Zum ScliluB priift Vf. noch den Zusammenhang zwischen dem W ert des 
Faktors x  u. der Viscositatstemperaturkurve u. beweist an Hand eines Dia- 
grammes, dafl der Faktor x  nicht ais Merkmal fiir die Viscositatstemperaturkurve 
dienen kann. (Angew. Chem. 45. 320—23. 30/4. 1932. Revue Petrolifóre 1932. 67—72. 
16/1.1932.) K . O. M u l l e r .

P . J .  C arlisle  und A. A . L ev ine , Enlparaffinieren von Schmierolen mit Methylen
chlorid. Methylenchlorid (vgl. auch C. 1 9 3 2 . I. 2303) erfiillt alle Erfordernisse eines 
idealen Entparaffinierungsmittels. Vff. fanden, daB es bei tiefen Tempp. ein hohes 
selektiyes Losungsvermogen besitzt u. ein Ol liefert, dessen Stockpunkt bei der Gefrier- 
temp. liegt. Bei Zimmertemp. ist Methylenchlorid mit einem Ol mischbar, das 
27°/o Paraffin enthalt. Die H 20-Losliclikeit yon Methylenchlorid ist so gering, daB sie 
yernachlassigt werden kann. Es ist der stabilste aller chlorierten ICW-stoffe u. greift 
weder das herausgefallte Paraffin noch das Ol an. Durch Filtration oder Zentrifugieren 
kann das ausgefallte Paraffin aus der Ol-Methylenchloridlsg. restlos entfernt werden, 
ein krystallines, fast ólfrcies Paraffin wird dabei erhalten. Aus dem Ol kann das Di- 
chlormethan durch H 30-Dampfdest. oder durch Durchblasen von auf 80° erliitztc Luft 
abgetrieben werden. Durch Kondensation oder Waschen des Luft-Losungsm.-Gemisches 
mit Ol, das entparaffiniert werden soli, oder durch Kondensation u. Gegenstromwaschen 
kann das Methylenchlorid wieder gewonnen werden. Vff. geben tabellar. ihre Versuchs- 
ergebnisse wieder, aus denen zu crsehen ist, daB das Mischungsverhaltnis Ol-Methylen- 
chlorid in weiten Grenzen unabhangig ist yom Erstarrungspunkt des entparaffinierten 
Oles. Versuchsapparatur sowie genaue Beschreibung u. Eigg. u. Menge der ab- 
geschiedenen Paraffine sowie erhaltenen Ole, sowie ausfiihrliche Literaturangaben im 
Original. (Ind. engin. Chem. 2 4 . 384—87. April 1932.) K. O. M u l l e r .

E . G. B oden und O. L . M aag , Sclimiermittelprufung. Vff. heschreiben eine
Maschine zur Prufung der Widerstandsfiihigkcit von Schmiermitteln gcgeniiber hohen 
Drucken u. groBcn Reibungsgeschwindigkeiten. Die Untersuchungsergebnisse werden 
durch Wiedergabe der Photographien von Versuchsblocken beschrieben, auf denen die 
Wrkg. des Druckes u. der Geschwindigkeit bei Anwendung von Olen yerschiedener 
Viseositafc u. yerschiedener Zus. zu sehen ist. Die kleine Standardmaschine eignet sich 
zur Best. des Belastungsvermógens von Zahnradern besonders unter hohen Drucken. 
Die Wrkg. der Reibungsgeschwindigkeit u. Oberfliiehentemp. wird besonders beachtet, 
ebenso dio Menge des iiber die belasteten Teile flieBenden Ols. Aus den Vers.-Er- 
gebnissen ist zu ersehen, daB ein Schmieról fiir Hochdrucklager u. Zahnrader ungefiihr 
folgende Eigg. aufweisen soli: Es soli sowolil beim Stehen ais auch im Betrieb keine 
Abscheidungen u. keinen Abrieb bilden, bei festgesetzter Geschwindigkeit hoho Drucke 
aushalten, bei tiefen Tempp. die Olleitungen nicht yerstopfen, nicht korrodierend 
u. kratzend wirken u. sich im Lager nicht entfiirben. — Genaue Vers.-Beschreibung 
m it Bildern u. Tabellen im Original. (Trans. A. S. M . E. Petroleum mechan. Engin. 54. 
Nr. 6. 1—9. 30/3. 1932.) K. O. Mu l l e r .
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K a r l F re y , Zur Bestimmung des benzolunloslichen freien Kolilenstoffs im. Stein- 
Icohlenteerpech. 10 g gepulvertes Steinkohlenteerpech werden m it 10 g Anthracenol 
(300—360°) 4—5 Stdn. am RiickfluBkiikler zum Sieden erhitzt. Nach dem Erkalten 
wird von dem so erhaltenen Tcer 1 g mit 200 ccm Rcinbenzol in der Kalte gelost, iiber 
einen gewogenen Jenaer Glasfiltertiegel abgenutscht, m it 100 ccm Bzl. nachgewaschen, 
bei 100° getrocknet u. gewogen. Die Analysendifferenz bei Parallclbestst. iibersclireitet 
nicht 0,5%, dio Differenz von der iiblichen Extraktionsmethode im Soxhlet bctriigt 
ca. 2%. (Asphalt u. Teer 32. 358. 27/4. 1932. Charków, Kohlenchem. Inst.) C o n s o l .

H . A . J .  P ie te rs  und G. Sm eets, Naphthalinbestimmung imGas, Tcer und Teeról. I. 
Nachpriifung der Mcthoden yon R u t t e n  u . K n u b l a u c h  fiir Gas u. des Verf. von 
G l a s e r - M e z g e r  fiir Teer u. Teerole. (HetGas 52. 134—36. 1/4. 1932.) SCHUSTER.

Jo sep h  M ale tte , Methcden zur Bestimmung des Brechungsvermogens und der 
Stabilitat von Bitumenemulsionen. Besehreibung von Yerss. zur Best. des Brecliungs- 
yermógens an yerschiedenen Gesteinssorten, der Stabilitat wahrend der Lagerung 
u. bei tiefen Tempp. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3bis 469—70. Marz 1932.) C o n s .

H e rm a n n  O berth , Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur schnellen Verbrennung 
von Brennstoffen, dic nicht wie Explosiystoffe Sauerstoffe enthalten, dad. gek., daB 
Sauerstoff  u. Brennstoff so gegeneinander gespritzt werden, dafifl. Brennstoffteile in den 
fl. Sauerstoff oder fl. Sauerstofftrager oder umgekehrt Teile des fi. Sauerstoffes oder 
Sauerstofftragers in den fl. Brennstoff eindringen. — Einer der beiden Rk.-Teilnelimer 
kann im groBen UberschuB yorhandon sein, auch konnen beide so gegen eine Wand
gespritzt werden, daB sieh dic Tropfen gegenseitig durchdringen. (D. R . P . 549 222
KI. 46d vom 16/10. 1929, ausg. 25/4. 1932.) D e r s i n .

R ic h a rd  F e ige , Berlin-Reinickendorf, Verfahren zum Scliwelen eines Gemisclies 
aus feinkomigem und groberem Materiał, dad. gek., daB das Gemisch zuniichst durch 
einen Staubofen gefiihrt wird, wo der feinkornige Anteil yerschwelt, die groberen An- 
teile aber nur yorgetrocknet u. gegebenenfalls yon den Ballaststoffen, wie JJ2S  u. C02 
befreit werden, worauf nach Abscheidung des feinkórnigen Kokses die groberen An- 
teile in einem zur Verschwelung von Grobgut geeigneten Ofen weiterbehandelt werden.
— Die Schwelung des staubfórmigen Anteiles kann auch bereits in der Fórderleitung 
erfolgen, wahrend die groberen Anteile des Gutes in der Leitung yorgetrocknet werden. 
(D. R . P . 548 362 KI. lOa yom 10/7. 1926, ausg. 15/4. 1932.) D e r s i n .

G abrie l S zigeth , Ungarn, V erschwelung von Braunkohle. Die bei der Verschwelung 
der Kohle in der craten Erhitzungsperiode entstehenden Gase, wie W.-Dampf u. C02 
worden durch eine auf 800—900° erhitzte Zone der Brennstoffsaule geleitet, wo sie in 
brennbare Gase zusammen m it den Tcerdampfen umgcsetzt werden. Dadurch soli 
die Verdiinnung des Schwelgases m it C02 vermieden werden. In  die Retorte kann 
man 0 2 u. W.-Dampf einblasen. (F . P . 718 497 yom 11/6. 1931, ausg. 25/1. 1932. 
Ungar. Priorr. 25/6. u. 10/7. 1930.) D e r s i n .

Co. des M ines de B ru ay , Frankreich, Steinkohlenbrikelt. Man mischt gepulyerte, 
bitumenreiche Kohle m it etwa der gleichen Menge Halbkoks oder magerer Kohle, bri- 
kettiert u. erhitzt dio Prefilinge auf 700°, bis alle fliichtigen Bestandteile ausgetrieben
sind. (F . P . 719 751 vom 2/10. 1930, ausg. 10/2. 1932.) D e r s i n .

D . & I. S m okeless F u e ls  (1930) L td ., England, Herstellung von rauclilos ter- 
brennenden Briketls. Man erhitzt brikettierto Kohle in einer freien, 0 2 enthaltenden 
Atmosphiire, indem man die Briketts in einen Ofen einlagert u. wahrend der Erhitzung 
L uft durchleitet. Dadurch werden die fliichtigen Anteile ausgetrieben. Um bei der 
Verbrennung eine leuelitende Flamme zu erhalten, kann man auch iYa-Salzc, u., um 
eine schwere Asche zu erzeugen, Fe- oder J/n-Salze zusetzen. Man erhitzt auf 400—600° 
etwa 35—45 Min. (F . P . 719 467 yom 3/7. 1931, ausg. 5/2. 1932.) D e r s i n .

D r. C. O tto & Comp. G. m . b . H ., Bochum, Verfahren zur Herstellung von 
metallurgiscliem Koks aus schlecht backender und gasreicher Kohle, gek. durch die Kom- 
bination folgender an sieh bekannter Merkmale: Aus der in iiblicher Weise aufbereiteten 
Kohle wird der Anteil unter 1 mm KorngroBe abgcsiebt u. fiir sieh getrennt entgast. 
Der liierbei entstehende Koksgrus wird auf gleiche KorngroBe wie der restlichc Teil 
der Kohle gebracht u. dieser gegebenenfalls nach yorhergehendem Waschen u. Trocknen 
vor der Verkokung zugesetzt. (D. R . P . 547 692 KI. 10 a vom 27/3. 1928, ausg. 31/3.
1932.) D e r s i n .

F ra n z  F isc h e r  und H e lm u t P ic liłe r , Deutsckland, Herstellung ungesattigler 
Koldenwasserstoffe. Man setzt KW-stoffc, wie Methan oder methanhaltige Gase, wie
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Koksofengas, m it 0„ oder 0 2-haltigen Gascn bei einer so kurzeń Rk.-Zeit von Brueh- 
teilen einer Sekunde, z. B. 1/100 oder 1/1000 sec um, daB eine Einw. des gebildeten W.- 
Dampfes auf die ungesatt. KW-stoffe vermieden wird. Die zur Rk. nótige Wiirmo 
wird teils durch Warmerekuperation, teils durch die uiwollstandige Verbrennung er
zeugt. Man orhitzt z. B. ein Gcmiscli von Koksofengas u. 0 2 wie 5 : 1 auf 1000° mit 
einer Erhitzungsdauer von 0,0085 sec u. erhalt eine Ausbcute von 6,2% Acetylen. 
Weitere Beispiele. (F . P . 719 035 vom 23/6. 1931, ausg. 1/2. 1932. D . Prior. 18/7. 
1930.) D e r s i n .

I . G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es., F rankfurt a. M., Vcrhinderung der Koks- und 
Rupbildung bei Verarbeitung von Kohlenwassersloffen bei liolien Temperatur en. Dio 
Koksbldg. liiBt sich yermindern, wenn man den metali. Kontakten Niehtmetalle zu- 
setzt. Besonders geeignet ist B  u. B-Verbb. So wird z. B. ein mit Cu beschicktes Bohr
2 Stdn. mit einer sd. B(OH)3-Lsg. behandelt u. getrocknet, dann m it Silicagol gefullt, 
das mit Bzl.-Dampf bei 500° behandelt wurde u. m it einer C-Schicht bcdeekt ist. Das 
Rohr wird auf 400—500° erhitzt u. bei 40 a t  ein Gemisch von 80% C2H4, 15% H 2 u. 
5%  CO durehgeleitct; man erhalt ein ifeZ.-reiches Kondensat. (T schechosl. P . 32 349 
vom 21/2. 1927, ausg. 10/5. 1930.) S c h o n f e l d .

U nion  C him igue Belge Soc. A n ., Briissel, und F r i ts  A dolphe F ran ęo is  P a lle - 
m a e r ts , Herstellung von Oeneratorgas m it 1000—3000 W-E. Man blast in einem Gene
rator in das Brennstoffbett ein Gemisch von 0 2-reicher Luft u. W.-Dampf, wobei der
0 2-Gch. des Gemisches automat, konstant gehalten wird. Der Dampf soli im Uber- 
schufl vorhanden sein, um die hohe Rk.-Temp. bis unter den Schmelzpunkt der Asclie 
zu erniedrigen. (F . P . 720 307 yom 16/10. 1930, ausg. 18/2. 1932. E . P . 365 554 
yom 20/10. 1930, ausg. 18/2. 1932.) D e r s i n .

I . G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es ., Frankfurt a. M., Herstellung von Acetylen. 
Bei der Behandlung von CH., im elektr. Lichtbogen zwecks Gcwinnung von C2H2 soli 
das Ausgangsgas dadurch yorerhitzt werden, daB man es einer Spaltung unter Bldg. 
von RuB bei etwa 1200° untcrwirft u. das noch etwa 500—700° heiBe, aus CH4 u. H 2 
bestehende Gasgemisch dem Lichtbogenofen zufiihrt, worauf das C2H2-haltige Gas 
schnell abkiihlt, z. B. im Warmeaustausch m it kalton in den ProzeB eintretenden 
Gasen. (E. P . 383 375 vom 5/8. 1930, ausg. 14/1. 1932.) D e r s i n .

R u d i H o ffm an n , Berlin, Poróse Masse zum Aufspeichern ton Fliissigkeiten oder 
Gasen und Ddmpfcn in  verdichteter oder gelóster Form in komprimiertem, verfliissigtem 
oder in einer Fl. gelóstem Zustand, wie Acetylen in Aceton gelóst, aus einer Hauptmasse 
u. porósen Zusatzstoffen, dad. gek., daB dio Hauptmasse aus anorgan. Wolle, welche 
aus Glas- oder Sclilackenschmelzen gowonnen ist, besteht u. die Zusatze aus Stoffen 
von hoher Aufsaugfahigkeit, wio z. B. Torf, Holzspiine, Holzschliff, Kohle oder Bims- 
kies oder ein Gemisch aus derartigen Stoffen. (D. R . P . 549 456 KI. 26b yom 8/11.
1930, ausg. 28/4. 1932.) D e r s i n .

S tan d ard  Oil D evelopm ent Go., New York, iibert. von: F ra n k  A . H ow ard  
und N ath an ie l E . L oom is, Crackverfahren. Das Ol wird in einer Rohrschlange auf 
Spalttemp. erhitzt u. tr i t t  dann in eine wiirmeisolierte, unbeheizto Spaltkammer, aus 
der die Crackprodd. in einen Verdampfer treten. AnschlieBend erfolgt die weitere
Abtrennung der leichten KW-stoffe in einer Fraktionierkolonne. (Can. P . 28 8 1 1 9
vom 6/7. 1925, ausg. 19/3. 1929.) D e r s i n .

U n iv ersa l Oil P ro d u c ts  Co., Chicago, iibert. von: C arbon P . D ubbs, V. St. A., 
Crackterfahren. Das Ol wird in einer engen Rohrschlange auf Spalttemp. erhitzt u. dann 
in  eine Expansionskammer gebracht, in der ein Teil des Oles verdampft, wahrend 
das Riickstandsól erneut durch eine im heiBeren Teil des Ofens liegende Rohrschlange 
gefiihrt u. dann in eine 2. Expansionskammer geleitet wird, aus der das Riickstandsól 
noch eimnal durch eine Crackschlange, dio im heiBesten Teil des Ofcns liegt, geleitet 
wird, ehe es in dio gomeinsame Verdampfungskammer eintritt, in die bereits die Ol- 
diimpfo aus den Expansionskammern eingcfiihrt sind. (A. P . 1 8 3 9  017 yom 18/10. 
1920, ausg. 29/12. 1931.) D e r s i n .

U n iv e rsa l Oil P ro d u c ts  Co., Chicago, iibert. yon: C arbon P . D ubbs, V. St. A., 
Crackverfahren. Das Ol wird in einer Rohrschlange auf Spalttemp. erhitzt u. dann 
in eine Expansionskammcr gebracht, in der die Spaltung u. Ausseheidung yon C be- 
endet wird. Diese Kammer wird, sobald sich eine geniigende Menge O abgesetzt hat, 
ausgeschaltet u. dient nun ais Generator, indem durch Einblasen von Luft u. Dampf 
Wassergas erzeugt wird, das zusammen mit dem bei der Spaltung entstandenen Gas
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teils zur Behcizung der Spaltschlange dient, teils in die Expansionskammer eingeleitet 
wird, (A. P . 1 8 3 9  018 vom 30/3. 1921, ausg. 29/12. 1931.) D e r s i n .

U n iv e rsa l Oil P ro d u c ts  Co., Chicago, iibert. von: C arbon P . D ubbs, V. St. A., 
Crachicrfahren. Bei der aus Crackschlange, Expansionskammer, DeiAlegmator^u. 
Kuhler bestehenden Anlagc soli ein Teil des Dephlegmates Tom Boden des Dephleg- 
mators abgezogon u. nach Durchgang durch einen Kuhler erneut in den Dephlcgmator 
eingebracht werden, um dort zusammen m it dem cingefiihrten Rohól dio RiickfluB- 
kondcnsation zu bowirken. (A. P . 1 839 019 vom 31/7. 1922, ausg. 29/12.1931.) D e r s .

U n iv e rsa l O il P ro d u c ts  Co., Chicago, iibert. von: C arbon P . D ubbs, V. St. A., 
Crackverfahren. Das Ol wird in  einer Rohrschlange auf Spalttemp. erhitzt u. dann 
in eino Spaltkammer geleitet, aus der die Dampfe in  einen Dephlegmator u. Kuhler 
gehcn. Der fl. gebliebene Anteil wird in einen 2. Kessel geleitet, in dem sich der ab- 
gcschiedene C absetzen kann u. von dem das fl. Ol in einen 3. Kessel tr itt , wo cs mit 
Rohól gemischt wird. Das Gemisch dient ais Dcplilegmiermittel u. flieBt dann zu
sammen m it dem Dephlegmat in die Crackschlange. (A. P . 1 8 3 9  020 vom 9/3. 1923, 
ausg. 29/12. 1931.) D e r s i n .

U n iv e rsa l O il P ro d u c ts  Co., Chicago, iibert. von: Lee J .  G ary , V. St. A., Crack- 
icrfahren. Das zu spaltende Ol wird durch eine Reihe miteinander verbundcner Spalt- 
blasen geleitet, die auf Spalttemp. beheizt sind u. unter Druck stehen, dereń Drucke 
aber von Blase zu Blase geringer gehalten werden. Von der letzten Blase tr i t t  das Ol 
in einen Verdampfer, in dcm dio Dampfe der Spaltprodd. u. das fl. Riickstandsól ge- 
trcnnt werden. (A. P . 1 8 3 9  024 vom 21/10. 1920, ausg. 29/12. 1931.) D e r s i n .

U n iv e rsa l O il P ro d u c ts  Co., Chicago, iibert. von: L ym an  C. H u ff, V. St. A., 
Crackverfaliren. Das Ol wird in einer Rohrschlango auf Spalttemp. erhitzt u. dann 
in einen weiten, teilweise m it Ol gefiillten Spaltkcssol geleitet, aus dem die gebildeten, 
hoclisd. Pechanteile u. Koks abgezogen werden, wahrend die Dampfe in eine unter 
dem gleichenDruck u. derselbenTemp. stehcnde 2. Kammer treten, aus der sio zu einem 
Dephlegmator u. Kuhler gehcn. Das Dephlegmat wird zusammen m it dem Rohól der 
Crackschlange wieder zugefuhrt. (A. P . 1 8 3 9  031 vom 14/4. 1923, ausg. 29/12.
1931.) D e r s i n .

U n iv e rsa l Oil P ro d u c ts  Co., Chicago, iibert. von: R o b e rt T. P o llo ck , V. St. A.,
Crackverfahrm. Das Ol wird in einer Rohrschlange auf Spalttemp. erhitzt u. tr i t t  
dann in eine Expansionskammer, in der die Spaltung u. Abscheidung von C erfolgt. 
Diese Kammer ist gleiclizeitig m it einer Vorr. zur Einfiihrung von Luft versehen, so 
daB die abgeschiedeno Kohle, sobaki sie sich angereichert hat, verbrannt werden kann. 
Es sind 2 Kammern yorgesehen, die abwechselnd ais Spalt- u. Verbrennungskammcr 
dienen. Die heiften Verbrennungsgase werden dem Rólirenofen zugefuhrt. (A. P . 
1 8 3 9  049 vom 9/5. 1921, ausg. 29/12. 1931.) D e r s i n .

G ulf R e fin in g  Co., Pittsburgh, iibert. von: C harles B . B u erg e r, V. St. A., Auf- 
lwizung des Oles bei der Crackdestillation. Das unter Druck stehcnde Ol wird zuerst 
durch ein im kiihlen Teil des Ofens liegendes Rohrbiindel (Gastemp. 900—1200° F), 
dann durch Rohre, die der strahlendcn Hitze ausgesetzt sind, geleitet, wodurch die 
Temp. um 100—150° F  gesteigert wird, u. dann durch 2 Rohrbanke gefiihrt, dereń
2. direkt den Ofengasen bei 1500—1700° F  ausgesetzt ist, wahrend die 1. m it den Gasen 
in Beriihrung kommt, die einen Teil der Hitze schon an die 2. Bank abgegoben haben 
(Temp. 1400—1100° F). So soli eine gleichmaBige Erwśirmung ohne t)berhitzung er- 
reiclit werden. (A. P . 1 8 3 8  211 vom 26/6. 1927, ausg. 29/12. 1931.) D e r s i n .

I .  G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es ., Frankfurt a. M., Trennung von Olen aus Ge- 
mischen mit festen Stoffen. Die Trennung der Ole aus den Riickstandcn der Druck- 
hydrierung, des Crackcns usw. erfolgt (1. Beisp.) durch Behandeln m it einem obcrfliichcn- 
spannungserniedrigenden Stoffe, in welchem das Ol unl. oder wl. ist. Im  2. Beisp. werden 
die Ruckstande der Druckhydrierung yon Braunkohle bei 80° m it geringen Mengen 
Isopropylnaphthaliimdfonat enthaltendem W. behandelt oder das Gemisch von Ol u. 
Kohle wird m it einer schwach alkal. wss. Tiirkischrotolhg. behandelt. (T schechosl. P . 
3 2 0 5 9  vom 13/3. 1928, ausg. 25/4. 1930.) ~ S c h o n f e l d .

A lb ert J e a n  D ucam p , Paris, Yerfahren zur Herstellung von Schmierólen. Animal., 
vegetabil. oder Kohlenwasscrstoffóle werden zwecks Vcrhinderung der Oxydation 
bzw. der Crackung m it Hg-Yerbb., m it Ausnahme von Hg-C}Taniden, vermischt, indem 
man Hg-Oxyd oder -Salze in Fettsauren, z. B. Ol- oder Ricinusólsaure, oder Naphthen- 
saure lóst u. dann den Olen zusetzt. (E. P . 368 025 vom 4/2. 1931, ausg. 24/3.
1932.) R i c h t e r .
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I .  G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es ., Frankfurt a. M. (Erfinder: R ic h a rd  M ichel, 
Krefeld, W ilh e lm  P u n g s , Ludwigshafen a. Rh., und E rn s t G alie, Briinn), Yerfahren 
zur Verbesserung von Mineralschmierolen, die keino aromat. Bestandteile oder nur 
unwesentliche Mengen von solchen enthalten, durch Behandlung m it Olefinen in Ggw. 
von Katalysatoren, gek. durch die Verwendung von Gasen, die Athylcn u. (oder) seine 
Homologen enthalten. (D. R . P . 548 578 KI. 23 c vom 2/2. 1927, ausg. 20/4. 1932.) R i.

J .  S im on & D iirk h e im , Offenbach a. M., Verfahren zum Ldslichmachen von 
Ricinusol in Mineralól durch Erhitzen von Ricinusol, dad. gek., daB das Erhitzen des 
Ricinusóls auf die Polymerisationstcmp. im Gemisch m it solchen KW-stoffen oder 
indifferenten KW-stoffabkómmlingen, dereń Kp. etwa bei dieser Polymerisationstcmp. 
liegt, stattfindet, worauf Ol u. Zusatzfl. durch Dest. getrennt werden. (D. R . P . 548 716 
KI. 23 c vom 18/3. 1927, ausg. 18/4.1932.) R ic h te r .

I .  G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es ., Frankfurt a. M. (Erfinder: W ilh e lm  P u n g s , 
Ludwigshafen a. Rh., und H an s  H a r tm a n n , Mannheim-Feudenheim), Verfahren zur 
Herstellung liochmolekularer organischcr Produkle durch Polymerisation ungesatt. KW- 
stoffe, dad. gek., daB man auf letzterc Komplexsauren einwirken laBt. — Z. B. werden 
100 kg eines zwischen 225 u. 300° sd. Braunkohlenteerols bei 100° m it 20 kg einer 
30%ig. Lsg. von ZnCl2 in Eg. 4 Stdn. lang geriihrt. Hierbei steigt die Viscositat von 
2,8 auf 4,5 Englergrade (bei 20°). Beim Erkalten trennt sich die Fl. in 2 Schichten, 
dereń obere aus 94 kg eines Ols besteht, das durch Waschen m it W. von Eg. u. ZnCi2 
befreit wird u. aus dem durch fraktionierte Dest. ein niedrigviscoser Vorlauf auf 30% 
hoherviscose Anteile gewonncn werden konnen, dio sich ihrerseita in Fraktionen von 
vcrschiedener Viscositat zerlegen lassen. Verwendungszweck: Schmicrólc. (D. R . P . 
5 4 4 2 9 2  KI. 12o vom 29/3. 1929, ausg. 16/2. 1932.) E b e n .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
G. P o w a rn in  und N. Ssolow jew , Die Eigenschaften der cinzelncn Lederschichten. 

Muster aus Hals- u. Schwanzstuck einer naBgesalzenen siidruss. Ochscnhaut wurden 
nach der Weiche u. Enthaarung (durch Rasieren) der Dicke nach in 3 Schichten 
gespalten u. nach der asymm. Methode in 480 Streifen zerschnitten. Die Streifen 
wurden in 4 Serien geteilt. Die 1. Serie wurde im Rohzustand, die 2. nach der Bc- 
handlung mit A. u. hierauf m it A., die 3. nach der Chromgerbung u. die 4. nach der 
vegetabil. Gerbung der physikal. u. chem. Unters. unterzogen. Die Ausfiihrung der 
Unterss. wird ausfuhrlich beschrieben. Tabcllen, Diagramme. Vff. kommen zu fol- 
genden Schliissen: 1. Der Unterschied in der Durchgerbung einzelner Schichten liegt 
bei der Chrom- u. vegetabil. Gerbung in den Grenzen der Analysenfehler. 2. Die 
Streifen schwcllen in der Ruckgratlinie u. nehmen bei der vegetabil. Gerbung an 
Starkę zu. 3. Die Chromgerbung emiedrigt die Festigkeit des Leders (bei 18% W.-Geh.), 
die yegctabil. Gerbung kann sie auch erhóhen. Die Delinung beim ZerreiBcn wird 
durch dic Gerbung erniedrigt. 4. Die E lastizitat der Narbenschicht ist gróBcr ais die 
der Lcdcrschicht; die E lastizitat der m it A.-A. behandelten H aut ist gróBer ais die 
der gegerbten. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshcwennoi Promy- 
schlcnnosti i Torgowli] 1930. 275— 78.) K e ig u e lo u k is .

M ax B erg m an n  und W ilh e lm  V ogel, Uber den Einflup des Asclierverfahrens 
auf die Wasserdurchlassigkeit. Unter Mitarbeit von A rth u r  M iekeley , G ertru d  
S chuck  und T heodor W iesch eb rin k . Unter Verwendung einheitlichen Vers.-Materials 
wurden die einen Halften der Kernstucke in einem Dreitageiischer (Stinkasclier, ge- 
brauchter — frischer WeiBkalkascher), die anderen Halften teils 7 Tagc in cincm 
WeiBkalkgrubenascher, teils 4 Tage in einem etwa 0,18%ig. Na2S-Aschcr, teils 1 Tag 
im l,8% ig. Na2S-FaBascher (%  auf die angewandte W.-Mcngc bczogen) geaschert; 
alle Halften wurden dann gleichartig cnthaart, entkalkt, in einer Farbengang-FaB- 
gerbung ausgegerbt, etwas ausgewaschcn, abgewelkt u. getrocknet. Im  BloBen- u.
I.ederrendement wurden nur geringe Unterscliiede gefunden. Das niedrigere Leder- 
rendement, auf BlóBe bezogen, bei den sulfidgeascherten Stiicken ist der bei diesem 
Ascherverf. besonders starken BloBenschwellung zuzuschreiben. Weiterhin wurde die 
W.-Aufnahme nach B e r g m a n n  u .  M i e k e l e y  (C. 1932. I. 2801) u. die W.-Durch- 
lassigkeit im Dresdcncr App. (C. 1928. I. 1605) bei Vergleich yerschieden geaschertcr 
Halften derselbcn Hiiutc bei den Kalkaschcrn am hochsten, bei den Sulfidaschern, 
meist beim SulfidfaBśischer, am niedrigsten gefunden. Bzgl. der W.-Aufnahme ergab 
sich, daB das W. von den seitlichen Schnittflachen stets am raschesten, von der Fleisch-
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seite am langsamsten eindringt. Tabellen, Diagramme. (Ledertechn. Rdsch. 24. 13— 18. 
Febr. 1932. Drcsdcn, Inst. f. Lederforscliung, Freiberg, Deutsche Gerberschule.) S e l i g s .

P. Kopeliowitsch, Wesen der Beizun-g. Ausfuhrliche Bespreehung an Hand des 
Schrifttums. Vf. kommt zu der SchluBfolgerung, daB auf Grund unserer hcutigen 
Kenntnisse die Beizung ais ein Koniplex folgender physikal.-chem. Prozesse zu be- 
trachten ist: 1. Entkiilkung; 2. Entąuellung; 3. Auflósung vom Gneist, Haarzwiebel- u. 
Haarschaftresten sowie eines Teils der Epidermis; 4. Auflósung koaguliertcr EiweiG- 
stoffe; 5. Entfernung der Retikulargewebe; 6. Auflockcrung der Kollagenfasern; 
7. Anfangsstadium der Peptisation u. 8. Hydrolyse u. Emulgierung der naturlichen 
H autfctte. (Ztschr. Lcder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i 
Torgowli] 1931- 462—68.) K e i g u e l o u k i s .

Dysskin, Leschtsehinski und Feldman, Die Fafigerbung tom Falilledar. Aus
fuhrliche Beschreibung aller Herst.-Prozesse u. der Zuriehtung auf Schwarzem Juchten- 
leder. (Ztschr. Leder-Ind Handel [russ : Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i 
Torgowli] 1931 376—77 ) K e i g u e l o u k i s .

T. Callan und N. strafford, DiePrufung farbigerLeder inDermatitisfallen. Diedurch 
SchweiBleder (Hutfutterleder) verursachte Dermatitis kann entweder auf einen Geh. 
an lósliclien Chromaten bzw. Chromsaure oder auf einen Geh. an Spuren von m- oder 
p-Diaminen zuriickgefuhrt werden. Der Cr-Geh. ruhrt von der Nachbehandlung des ge
farbten Leders mit Bichromat her, die zur Verbesscrung der Farbung dient. Die Diamin- 
spuren ruhren von den zum Farben von SchweiBleder viel benutzten Diaminfarbstoffen, 
wie Chrysoidin u. Bismarckbraun her. Vff. haben Verss. angestellt, um Spuren yon m- u. 
p-Diaminen in gefarbten Ledern durch Farbrkk. nachzuweisen. Unter anderem benutzen 
sie die Rkk. von H. Cox (C. 1930. I. 1543) zum Nachweis von Diaminen in Pelzen. Zur 
Unters. wurde herangezogen: 1. ungcfarbtes vegetabil. Leder, 2. zugerichtetes, mit 
Chrysoidin gefiirbtcs vegetabil. Leder, 3. zugerichtetes vegetabil. Leder, das unter 
AusschluG von Diaminfarbstoffen gefiirbt war u. 4. vegetabil., m it Bismarckbraun 
gefarbtes Leder. Die Farbrkk. wurden m it Extrakten durehgefiihrt, die durch 48-std. 
Extraktion von je 10 g fettfreiem Leder m it 40 ccm k. l% ig. CH3COOH gewonnen 
waren. Die Versuchsergebnisse zeigen, daB bei vielcn Farbrkk. der Gerbstoffgeh. 
stórt. Bei den Rkk. mit p-Dimethylaminobenzaldehyd u. m it Anilinchlorhydrat u. 
Bichromat tr i t t  der stórende EinfluB des Gerbstoffs zuriick. Vergleicht man die Rkk. 
mit entsprechenden Rkk., bei denen zum E xtrak t etwas Diamin zugesetzt ist, so lassen 
sich Schlusse auf Ggw. oder Abwesenheit von Diaminspuren ziehen. Jedoch konnte 
bei allen drei gefarbten Ledern ein exakter Diaminnachweis nicht erbracht werden. 
(Analyst 56. 625—35. 1931.) G i e r t h .

D. Jordan Lloyd und R. H. Mariott, Die Erkldrung von Mikrophotographicn. 
An Hand einer groGen Anzahl von Abbildungen wird eine Systematik der mkr. Befunde 
iiber die Faserstruktur der in verschiedenen Stadien der Gerbung befindlichen H aut u. 
des Leders gegeben. Den Beispielen gemaB konnen die Faserbiindel senkrecht oder 
waagerecht zur Lederoberflache, in spitzem, stumpfeni oder rechtem Winkel zu ihr 
verlaufen. Sie konnen regelmaBig oder regellos angeordnet sein u. ein kompaktes 
oder loses Gewebe bilden. Lockeres Gewebc deutet auBer bei Handschuhlcder auf 
geringere Qualitiit. Die Fibrillen konnen dick oder dunn u. ihre Begrenzung scharf 
oder verwaschen sein. In letzterem Fali konnen method. Fehler bei der Gerbung 
rorliegen. Im allgemeinen ist die Aufspaltung der Fasern in Fibrillen wunschenswert, 
wenn dagegen bei yollkommener Trennung u. guter Sichtbarkeit der Fibrillen dio 
Konturen der Faserbiindel nicht mehr hervortrcten, ist das Leder gewóhnlich flach u. 
leer. Diinnschnitte yeraehiedener Lederarten m it den geschilderten Merkmalen vgl. 
Original. (Journ. Int. Soc. Leather Trades’ Chemists 16. 57—93. Febr. 1932.) S e l i g s .

D. Jordan Lloyd, Die Prufung ton farbigem Beklcidungslcder auf die Oegenwart 
ton Beizstoffen. (Vgl. vorvorst. Ref.) Wenn gefarbtes Leder oder Pelzwerk Dermatitis 
erzeugen, so liegen oft Farbstoffe vor, an dereń Aufbau vor allem p-Phenylcndiamin, 
ferner die m-Verb. u. m-Toluylendiamin beteiligt sind. Tox. wirken die halboxydierten 
Zwischenstufen derselben in Vcrb. m it anderen Farbstoffkoniponenten. Verff. zu ihrer 
Erkennung wurden von Cox (C. 1930- I. 1543) u. von Ca l l a n  u . S t r a f f o r d  ent- 
wickelt. Diese Arbeiten wurden von Vf. gemeinsam m it Phillips u. Humphrey fort- 
gesetzt. Die Ggw. tox. Stoffe wurde durch Applikationen auf menschlicher H aut 
festgestellt. Hierauf wurden die zu priifenden Leder meist m it sehr starker HC1 be
handelt, wodurcli die Diamine u. Aminophenole in Salze iibergcfiihrt wurden, zur 
Entfernung der yegetabil. Gerbstoffe m it Bzl. ausgezogen, alkal. gemacht, hierdurch
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auch die N-Bascn m it Bzl. extrahiert u. diese sodann in verd. HC1 klar u. farblos gel. 
Aus Chrom- u. Semichromledcr konnten stets Spuren von Chromaten extrahiert werden; 
doch sind wcnigcr ais 0,14 mg/qcm im Hinblick auf eine Hautreizung ais harmlos 
anzusehen. Bei dicsen Verss. wurde festgestellt, daB yegetabil. u. Semichromledcr 
Chromate fester binden u. nach langerem Lagern vor der Extraktion stiirker zuriick- 
halten ais Chromleder. (Leather World 24. 20—22. 98—100. 11/2. 1932.) S e l i g s .

L. Meunier und Klioa Le Viet, Uber eine neue Reaktion der Sulfitcelluloseexlrak!e. 
Beim Bestrahlen eines mit Sulfitablauge getrankten Filtrierpapierstreifens mit der 
Quarzlampe erhalt man eine violette oder blaue Fluorcscenz je nach der verwendeten 
Sulfitablauge. Durch Vorbchandlung des mit Sulfitablauge getrankten Streifens 
mit n. HC1 wird die Fluorcscenz bedoutend erhóht. Durch Vorbehandlung mit n. NaOH 
erhalt man eine gelbo Fluorcscenz. Dieselben Fiuorcscenzen erhalt man bei Anwendung 
von Acetat- oder Viscoseseide anstatt Filtricrpapier. Durch diese Best. kann man 
noch 5%  Sulfitcclluloseextrakt in Kastanien-, sulfitiertem Quebrachoextrakt oder 
Gemischen derselben auch bei Zusatz yerschiedener synthet. Gerbstoffe nachweisen. 
(Cuir techn. 24. 312. 1931.) Me c k e .

Louis Meunier, ZumNachweis von Sulfiicelluloseexlrakt inQuebrachoextrakten. Beim 
Bestrahlen yon 2 Porzellanschalen m it ultraviolettem Liclit, von denen die eine Sehalo 
n. Sodalsg. +  Quebrachoextrakt (rein oder sulfitiert), die andere Schale n. Sodalsg. -f 
Quebracho +  5%  Sulfitcelluloseextrakt enthalt, blcibt dic Schale mit dem Qucbracho- 
extrakt undurchsichtig. Die Schale mit Quebracho- +  Sulfitcelluloseextrakt ergibt 
eine deutliche gelbliclic Fluorescenz. Beleuchtet man die beiden Schalen wahrend der 
Bestrahlung yon der Seite mit einer elektr. Birne u. stellt zwischen Birne u. Schalen 
ein B latt gewohnliclies weiBes Papier, so erscheint die Schale m it dem (Juebracho- 
extrakt allein braun; die andere Schale dagegen durchsiclitig u. griinlich. Der Gcrb- 
stoff in der Schale, die nur Qucbracho enthalt, wird beim Bestrahlen bedeutend rasclier 
oxydiert ais in der Schale, die (Juebracho- +  Sulfitcelluloseextrakt enthalt. (Cuir 
techn. 25. 38. 1/2. 1932.) ' M e c k e .

A. Goldberger, Die Untersuchung von gefdrbtem Pehwerk mit ultravioletten Slrahlen. 
Vf. untersuchte eine Anzahl Ursolfarbstoffe iń festem Zustand, in Lsgg. u. an Filtrier- 
papier adsorbiert. Li festem Zustand ergeben Ursol D, DB, DBB, RH, NZ eino inten- 
sive Fluorescenz, Ursol P, P  bas., Al, SA, olive 3 G uberliaupt keine Fluorescenz. In alkoli.
u. wss. Lsg. ergeben alle Ursolfai'bstoffe eine Fluorescenz. Dabei ergeben sich jedoch 
Unterschiede in der Farbę u. Intensitat, je nachdcm, ob die Lsgg. neutral, alkal. oder 
sauer sind. In  wss. saurer Lsg. ergeben alle Ursolfarbstoffe keine Fluorescenz. Die ge- 
farbten Pelze dagegen kann man nicht direkt priifen, da dic H aut an u. fur sich schon 
eine Fluorescenz ergibt. Man muB dio Haare abschnciden, den Farbstoff aus den 
abgeschnittenen Haaren extrahieren u. mit dem E xtrak t dio Priifungen auf Fluorescenz 
anstellen. (Cuir techn. 25. 98—99. 15/3. 1932.) M e c k e .

XXIII. Tinte; Wichse; Bohnermassen usw.
R. Krings, Reinigungsmillel fiir  stark rerschmutzte Hande. (AUg. Ol- u. Fett-Ztg. 

28. 368—70. 25/11. 1931.) S c h o n f e l d .

Frank B. Cooney, Sandusky, Ohio, Herstellung von Tinie zunachst in Pastenform, 
die dann vor dem Gebrauch entsprechend yerdiinnt wird, aus Gerbsaure, Gallussaure, 
FeSO.,, Kartoffelstarkedextrin u. W., ferner aus HC1, Phenol, Glycerin, blauen Anilin- 
farbstoffen u. etwas Essigsiiure. Die Mengen sind angegeben. (A. P. 1843661 vom 
24/12. 1928, ausg. 2/2. 1932.) M. F. M u l l e r .

General Motors Corp., ttbert. yon: Werden D. Huffman, Detroit, Michigan, 
Herstellung von Tinte aus in W. 1. Eosin, W., Ameisensauro, NH3 u. Glycerin. (A. P.
1 848 077 vom 11/5. 1929, ausg. 1/3. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Paul Meyer und Heinz Gockel, Deutschland, Herstellung von Farben fiir Kopier- 
und Durchschreibezwecke. (F. P. 682 943 vom 9/10. 1929, ausg. 4/6. 1930. — C. 1931.
I . 1867 [E . P . 338 673].) Gr o t ę .

Paul Meyer, Heinz Gockel und Josef Hiller, Deutschland, Herstellung von Farben 
fiir  Kopier- und Durchschreibezwecke. Der nach F. P. 682 943; yorst. Ref. hergestellten 
Farbmischung werden Waclise zugesetzt, die durch die Seife der Farbmischung in 
Hydrosole umgewandelt werden. Die Mischung besteht z. B. aus 10 Tin. Seife, 2 Tin.
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Farbstoff, 2 Tin. Wachs u. 1 Teil Ol. (F. P. 718 328 vom 6/6. 1931, ausg. 23/1. 1932.
D. Priorr. 6/6. u. 6/9. 1930.) Gr o t ę .

I. A. Chochrenkow und A. G. Chochrenkow, U. S. S. R ., Verfahren zum Ver- 
vielfdltigen von Zcichnungen. Auf eine Metallplatte wird eine Schicht, bestehend aus 
Gelatine, Schwermetallsalzen u. Ferro- oder Ferricyanwasserstoffsaure oder Galie, auf- 
getragen u. getrocknet. Hierauf wird auf diese Schicht die unentwickeltc Kopie der 
Zeiehnung auf liehtempfindliches Ferronitroprussidpapier aufgelegt. Naeh Ent- 
fernung der Kopie wird auf die P latte eine lithograph. Farbę aufgetragen. (Russ. P. 
2 2  614 vom 24/5 . u. 13/6 . 1930, ausg. 31 /8 . 1931.) R i c h t e r .

Emil Kundert, Ziirich, Fliissiges Putzmittel, bestehend aus Salmiak, Kreidc u. 
einem fl. Bindemittel, z. B. einem verseiften Ol. Z. B. werden benutzt 14 Tcile 
Salmiak, 5 Teile Kreide u. 1 Teil fl. Bindemittel. (Schwz. P. 151246 vom 27/12.
1930, ausg. 16/2. 1932.) M. F. M u l l e r .

British Celauese Ltd., London, Poliermasse fiir Oberflśichen, die aus einer 
Mischung eines Ccllulosederiv. u. Kunstharz zusammengesetzt sind, bestehend aus einem 
Poliermittel, wio Bimsstein, Carborundum, Al-Silicat oder Kaolin u. einem fiir beide 
Stoffe gemeinsamen Losungsm., z. B. Athyltoluol- oder Monomethylsylolsulfonamid, 
D iathylphthalat, Diphenylolpropan oder Triacetin. Gegebenenfalls empfiehlt sich 
Vorpoliercn m it Bimsstein u. 01. (E. P. 352 547 vom 12/4. 1930, ausg. 6/8. 1931. 
A. Prior. 26/4. 1929.) E n g e r o f f .

Gaston Roelandts, Belgien, Uberziige aus Nitrocellulose und Poliermillel. Die mit 
einem Nitrocclluloselack iiberzogenen Gegenstiinde werden m it einem W attebausch 
abgerieben, der m it einer Mischung, bestehend aus einem Losungsm., wie Butyl-, Amyl- 
oder Athylacetat oder Ketonen u. 9 Tin. eines Verdunnungsmittels, z. B. A., Butyl- 
oder Propylalkohol, getrankt ist. Dicscr Lsg. konnen auBcrdem kleine Mengen Harz
u. Vaselin zugegeben werden. (F. P. 37 088 vom 9/3. 1929, ausg. 30/9. 1930. Zus. 
zu F. P. 652 410; C. 1929. II..2114.) E n g e r o f f .

Archie E. Cromer und Albert R. Jones, Christiansburg, iibert. von: Charles
C. Costigan, Virginia, Y.St. A., Politur fiir  Furniere, bestehend aus 23,36% Paraffinól, 
23,35% Terpentin, 23,36% Weinessig, 17,52% A., 4,38% NH4OH, 0,46% (COOH)2, 
5,48% Seifenwasser, 1,46% japan. Trockenstoff u. 0,27% Citronensaft. (A. P. 
1819 736 vom 17/4. 1929, ausg. 18/8. 1931.) E n g e r o f f .

Soc. Anon. des Manufactures des Glaces et Produits Chimiętues de Saint- 
Gobain, Chauny et Cirey, Frankreich, Behandlung von Glaspolierfilz. Die Polierflache 
des Filzcs wird m it einer Schicht yon Pech iiberzogen, u. um die bart gewordeno Ober- 
fliichc zu erwcichen, wird bei Beginn des Polierens der Filz in eine Lsg. eines Gemisches 
von W. u. eines Pechlosungsm., wie A., Bzn., Terpentinól etc. gctaucht, wodurch das 
Poliermittel besser aufgenommen u. das alte Poliermittel leichter vorher entfernt wird. 
(F. P. 717752 vom 19/9. 1930, ausg. 14/1. 1932. M . F. M u l l e r .

Mary Cyganick, Detroit, Mieli., Glasreinigungs- und Poliermittel, bestehend aus 
gepulyertem blauem Ton u. etwas NaHC03. Das Prod. wird entweder in W. gel. oder 
direkt aufgetragen. (A. P. 1 844 933 vom 19/7. 1928, ausg. 16/2. 1932.) M . F. M u l l e r .

Karl Erdin und Eugen Erdin, Basel, Mittel zum Reinigen von Fupbddcn, bestehend 
aus einem Gemisch von 99% Petroleumdestillat u. 1%  Eucalyptusol. (Schwz. P. 
150 253 vom 3/10. 1930, ausg. 16/12. 1931.) “ M. F. M u l l e r .

F. Held, Berlin, Reinigungsmiltel fiir  Decken, Wandę, Tapeten etc., bestehend 
aus Wcizenmehl, CuS04, Bzn. u. Formalin. (Belg. P. 362 890 vom 8/8. 1929, Auszug 
veróff. 17/2. 1930, Schwz. Prior. 8/8. 1928.) M . F. M u l l e r .

Franz Otto Hórler, Zurich, Verfahren zur Herstellung eines Reinigungsmittels 
fiir Gegenstande aller Art, insbesondere zum Reinigen von FuBbóden, Maschinen- 
teilen. Abortcn, dad. gek., daB Holzmehl m it in organ. Fl. gel. hóheren organ. Sauren, 
z. B. Olsilure, Stearinsiiure, Tranfettsauren, Abietinsaure, impragniert wird u. daB 
evtl. naclilier die Sauren mit gasfórmigem NH3 oline Zusatz von W. in der Kiiltc 
verseift werden. Evtl. wird eine Mischung von 3 Teilen m it W.-Dampf behandeltem 
Sagemehl u. 1 Teil Lehmschlamm impragniert. Dazu mekrere Beispicle. (Schwz. P.
150 252 vom 21/8. 1930, ausg. 2/1. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Prioted in Germany SchluB der Redaktion: den 10. Juni 1932.


