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Geschichte der Cliemie.
— , Prof. Carl Bosch. Kurzer Lebenslauf. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 724. 26/8. 

1932.) L o r e n z .
— , Heinrich L&y zum 60. Geburtslag am 3. August 1932. (Ztschr. wiss. Photogr., 

Photophysik u . Photochcm. 31. 105—06. Sept. 1932.) R o l l .
OSC. Knoblauch, Carl von Linde zum 11. Juni 1932. Geleitwort zum Jubilaums- 

heft anlaClich des 90. Goburtstages von C a r l  VON L in d e .  (Ztschr. teclm. Physik 13. 
250—52. 1932. Munchen.) S k a l i k s .

F. Haber, Zum sechzigsten Ceburtstage von Richard Willstatter. (Naturwiss. 20. 
601—02. 12/8. 1932.) B e r g m a n n .

Rudolf Pummerer, Yierzig Forscherjahre Richard Willsłatters. Alkaloidarbeiten, 
Arbeit-en iiber Chinoide, iiber Benzoltheorie, iiber katalyt. Hydrierung, iiber Naturstoffe. 
(Naturwiss. 20. 602—08. 12/8. 1932. Erlangen.) B e r g m a n n .

L. Zechmeister, Die Forschlingen Richard Willstalters a u f dem Cebiete der Caro- 
tinoide. Blattcarotinoide, Algencarotinoide, Uneinheitlichkoit der Carotinoide, Lycopin, 
Tiercarotinoide, Polyenstruktur, Beziehung zu anderen Kórperklassen, physiolog. 
Funktion. (Naturwiss. 20. 608—12. 12/8. 1932. Pćcs, Ungarn.) B e r g m a n n .

R. Robinson, Richard Willstałters Untersuchungen iiber Anthocyanine. Konst.- 
aufklarung. Isolierungsmethoden. Ubersicht der wichtig3ten Indm duen. (Naturwiss. 
20. 612—18. 12/8. 1932. Oxford, Univ.) B e r g m a n n .

F. Mayer, Richard Willstatter zum 60. Geburtslag. tlberblick iiber Leben u. Arbeit 
des Forseliers. (Chem.-Ztg. 56. 641. 13/8. 1932.) R. K. M u l l e r .

M. Pirani, Wilhelm Ostwald zum Gedachtnis. Nackruf. (Glastechn. Ber. 10. 
409—11. Aug. 1932.) S a lm a n g .

Paul Gunther, Wilhelm Ostwald. (Angew. Chem. 45 . 489—96. 23/7. 1932. 
B erlin .) LESZYNSKI.

Santiago A. Celsi, Wilhelm Ostwald und die analytische Chemie. Vortrag. 
(RevistaCentroEstudiantesFarmaeiaBioąuimica 21 . 126—32. April/Mai 1932.) W lLLST.

— , Wilhelm Ostwald. Naohruf. (Anales Asoc. quim. Argentina 20. 5—7. Jan.- 
F eb r. 1932.) W i l l s t a e d t .

Hermann Fiihner, Die erregende Wirkung des Alkohole. Zum 100. Geburtstage 
des rheinischen Pharmakologen Carl Binz am 1. Ju li 1932. Die Ansieht von B in z ,  daC 
der A. nervose Zentren direkt erregen oder in ihrer Erregbarkeit steigern kann, bestekt 
zu Recht. Die Vorstellung ScHMIEDEBERGs, daC der A. u. die ihm verwandten 
Narkotika lediglich zentrallahmende Wrkg. besitzen, ist heute nieht melir aufrecht 
zu erhalten. (Dtsch. med. Wchsehr. 58. 1041—43. 1/7. 1932. Bonn, Univ.) F r a n k .

P au l G unther, Sadi Carnot. (M e ta ll-W irtseh aft 11. 474—75. 26/8. 1932. 
B erlin .) LESZYNSKI.

R. Plank, Nicolas Leonard Sadi Carnot. Zum 100. Todestag des Entdeckers des 
zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 76. 821—22. 20/8. 
1932. Karlsruhe.) L e s z y n s k i .

— , Sadi Carnot, 1795—1832. E in  k u rz e r AbriC seines L ebens anlaC lich des 
100. T odestages am  24/8. 1932. (N a tu rę  130. 266— 67. 20/8. 1932.) S c h n u r m a n n .

H. W. Blood Ryan, William Crookes — Der Mann und sein Werk. 1832—1919. 
(C hem . N ew s 1 44 . 387— 96. 17/6. 1932.) S k a l i k s .

Nicholas Knight, Sir William Crookes. Personliche Erinnerungen. (Chem. News 
1 4 4 . 406—07. 17/6. 1932. Iowa, U.S.A., Cornell College. Dept. of Chemistry.) S k a l .

Ingo W. D. Hackh, Der vierte Zustand der Materie. Eine Wurdigung von Sir 
WiUiam Crookes Leistungen fu r  die moderne Physik. CROOKES Konzeption des ,,vierten 
Zustands“ der Materie ist durehaus modern, wenn man dafiir „angeregter Zustand11 
einsetzt. Die damit zusammenhangenden Erscheinungen werden besprochen. (Chem. 
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News 144. 400—04. 17/6. 1932. San Francisco [Cal.], College of Physicians and 
Surgeons.) S k a l i k s .

James Bell, Lavoisier, Pricstley und Blach. Es wird auf einige bisher iiberseliene 
Briefe von L av 0 IS IE R  an B l a c k  aufmerksam gemaclit, dio das Verhaltnis von L a- 
VOISIER zu PRIESTLEY in giinstigerem Lichte zeigen ais bisher angenommen. (Cliem. 
News 145. 119—20. 26/8. 1932. Dublin, Trinity College. Physiolog. Lab.) S k a l i k s .

— , Henry Le Chatelier. Lebcnslauf u. Entw. der Arbeiten des bokannten franzos. 
Physikochemikers. (Techniąue mod. 24. Nr. 17. Transact. 15. 1/9. 1932.) R. K. Mu.

Giinther Bugge, Probleme der Geschichte, der Naturwissenschaften und der Tech
nologie. Betrachtungen zum gegenwartigen Stand der Geschichte der Naturwissen- 
schaften, speziell der Chemie u. den Moglichkeiten ihres Einbaues in den akadem. 
Unterricht. (Journ. chcm. Education 9. 1567—75. Sept. 1932. Konstanz.) R. K. Mu.

Moses Gornberg, Chemische Leistungen eines Jahrzehnls wid die Beziehung zwischen 
theorełischer und angewandter Chemie. (Ind. engin. Chem. News Edition 10. 167—68. 
10/7. 1932. Ann Arbor, Univ. of Michigan.) S k a l i k s .

Adolf Reiienberg, U ber den Ursprung des Henlcelkreuzes ais Symbol des Venus- 
sternes und des Kupfers. Ein Beitrag zur antiken Astronomie, Alchemie und Numis- 
matik. In  der Friihzeit sind Cu-Barren in Form von Doppelaxten ausgepragt worden. 
Die zur „zypr. Fabrikniarke“ fur Cu gewordene Doppelast ist im Laufe der Zeit 
zum Henkelkreuz (?) entwickelt worden. Durch dio Identifizierung der Planeten 
mit Metallen ging dieses Zeichen vom Cu auf die Yenus iiber. (Chem.-Ztg. 56. 661— 62. 
20/8. 1932. Jerusalem.) R . K . M u l l e r .

Mary Elvira Weeks, Die Entdeckung der Elemente. X I. Einige Elemente, die 
mit Hilfe von Kalium und Natrium isoliert wurden: Zirkonium, Titan, Cer und Thorium. 
X II. Weitere Elemente, die mit Hilfe ton Kalium und Natrium isoliert wurden: Beryllium, 
Bor, Silicium und Aluminium. X III. Einige spektroskopische Entdeckungen. XIV. Das 
periodische System der Elemente. XV. Von Mendelejew forausgesagte Elemente. (X. vgl. 
C. 1932. II. 650.) (Journ. chem. Education 9. 1231—43. 1386— 1412. 1413—34. 1593 
bis 1604. 1605—19. 1932. Lawrence, Univ. of Kansas.) LESZYNSKI.

Fritz-Erdmann Klingner, Die Entdeckung der Doppelbrechung des Lichles ani 
Kalkspat. (Ein Beitrag zur Geschichte der Mineralogie.) Es wird darauf hingewiesen, 
daC in der neueren Literatur das Verdienst des Danen B a r t h o l i n u s  um die E n t
deckung der Doppelbrechung des Lichtes in Vergessenheit zu geraten scheint. H u y g e n s  
konnte schon weiterbauen auf dem, was BARTHOLINUS geschaffen hatte. (Ztschr. 
Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. Abt. A. 83. 325— 27. Aug. 
1932. Leoben.) SKALIKS.

L. Rosenthaler, Entdeckung und Erfindung von Arzneimitleln. Geschichtlicher 
Riickblick. (Pharmaz. Presse 37. Wiss. prakt. Heft. 61—64. Mai 1932.) P. H. SCHULTZ.

R. Winderlich, Die Woulfesche Flasche. Das Prinzip der W o uL F E schen  Flasche, 
die Kondensation von Dest.-Prodd. in vorgelegtem W., wird von P e t e r  W oULFE 
schon 1767 envahnt, der auch einige Ausfuhrungsformen beschreibt. Dio dreifach 
tubulierte Flasche wurde von J o h .  C a r l  W i l k e  schon 1782 verwendet. (Chem.-Ztg. 
56. 681, 27/8. 1932. Oldenburg.) R. K. M u l l e r .

Otto Vogel, Zur Geschichte der Emailindustrie. Ober die Geschichte der Email- 
industrie in England. (Emailwaren-Ind. 9. 267—69. 26/8. 1932. Dusseldorf-Ober- 
kassel.) S a lm a n g .

Rudolf Hundt, Mittelalterliche Kalkbrennereien in Ostthiiringen. (Tonind.-Ztg. 56. 
686— 88. 4/7. 1932.) S a lm a n g .

Walther Scheidig, AndreasFriedrich Sang. Fiirstlich Weimarischer Hofglasschneider 
(Erfurt— Weimar — llmenau). (Glastechn. Ber. 10. 382—86. Juli 1932. Weimar.) S a lm .

Ruppin, Zucker ais Hilfsmaterial in der Bauindustrie. Hinweis darauf, daB dieses 
Hilfsmittel auch im Mittelalter von den alten Baumeistern der deutschen Munster 
benutzt worden sein durfte, indem sie ,,Wein“ (Traubensaft) zum Anruhren von Kalk 
u. Mórtel verwandten. (Chem.-Ztg. 56. 503. 25/6. 1932.) PANGRITZ.

G. Tammann, Zur Enhoicklung der Metallkunde. Histor. Darst. der Entw. der 
der Metallkunde an ausgewahlten Beispielen aus Altertum u. Neuzeit. (Naturwiss. 20. 
1—6. 1/1. 1932. Gottingen.) DusiNG.

Haller, Die Entwicklung des Zeugdruckes. Fortsetzung u. SchluB zu C. 1932. II.' 3.
7 verschiedene Perioden werden charakterisiert. (Melliands Textilber. 13. 322—24. 
377— (S. 433—35. August 1932.) S ij y e r n .
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Otto Johannsen, Peder Jildnssons Beschreibung des Zeugdruckes. Die Beschreibung 
stammt aus den Jahren 1508—24. (Monatsschr. Textil-Ind. 47. 142—43. JuS
1932.) SUVEEN.

Walther Zimmermarm, Zum Geddchlnis Andreas Siegismund Marggrafs (1709 
bis 1782), des Entdeckers des liiibenzuckers. Wiirdigung anlaClich seines 150. Todes- 
tages. (Suddtsoli. Apoth.-Ztg. 72. 429—30. 5/8. 1932.) T a e g e n e r .

C. P. van Hoek, Die Oeschichte der Standole. (G eillu streerd  S ch ildersb lad  33. 
1021—22. 1045—46. 1065—66. 23/3. 1932. Sep.) S c h o n f e l d .

— , Oeschichte der Pergamcnlpapierfabrikalion. (Wchbl. Papierfabr. 63. Sonder- 
Nr. 23 A. 37—41. Nr. 30. 570—72. 675—79. 1932.) F r i e d e m a n n .

W ilh. Pieper, Oeorgius Agricola iiber Vorkommen und Verwendung von Erdbl in  
Deulschland. Geschichtlicher Riickblick auf die deutschen Erdólvork. in den Jahren
u m  1550. (Kali 26. 214—15. 1/9. 1932.) K. O. M u l l e r .

Erich Stenger, Ursprung des Wortes ,,Photographie“. Die friiheste Anwendung 
des Wortes , ,Pholographie“ laCt sich in der V o s s i s c h e n Z e i t u n g  vom 25/2. 1839 
nachweisen. Vf. macht es wahrscheinlich, daC diese Bezeichnung den Astronomen 
J. H. M a e d le r  zum Urheber hat. (Photogr. Bdsch. 69. 353—54. Sept. 1932.) R o l l .

N. E. Ermilow, Zur Geschichte der Erjindung der Pholographie durch Niepce wid 
Daguerre. (Ber. Internat. Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 413—15. 1932. 
Leningrad.) _ L e s z y n s k i .

R. Zaunick, Alexander von Humboldt und die Anfange der Daguerreotypie. (Ber. 
Internat. Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 400—04. 1932. Dresden.) L e s z y n s k i .

Erich Stenger, Aus der Friihgeschichte der Pholographie: Das Lichtbild im Dienste 
der Bibliotheken. (Ber. Internat. Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 415—19. 1932.
Berlin, Pliotochem. Lab. d . T . H .) LESZYNSKI.

[russ.] M. A. Bloch, D. 1. Mendelejew zum Gedachtnis. Leningrad: Lenchimssektor 1932.
(10 S.) 8°. '40 Kop.

E. Dam og A. Schaeffer, De danske apotekers historie. Kobcnhavn: Levin & Munksgard
1932. (40 S.) 3 . 5 0 . ____________

A. Allgemeine und physikałische Chemie.
W ilhelm Biltz und OttoHulsmann, Tieftemperaturdichten krystallisierter Salpeter- 

sdure, Schwefelsaure, Pliospliorsdure und verwandter Stoffe. Von H N 03, H J0 3, (H P03)n 
glasig, II„80.U H3PO.,; SOv  S 0 3, SeOv  P^O^ lcryslallisiert, P20 5 glasig u. ./20 5, dereń 
praparative Darst. angegeben wird, werden die D.D. bei der Temp. der fl. Luft u. zum 
Teil bei —78° volumenometr. bestimmt u. dio Nullpunktsvoll. u. Ausdehnungskóeff. 
bereehnct. Dio Nullpunktsvoll. in der obigen Reihenfolge der Praparate sind: 33,1 
36,7, 36,1, 45,2, 47,2; 32,6, 33,6, 26,1, 59,3, 58,3 u. 64,4. Aus den Unterss. ist 
zu entnehmen, daB das Vol. des Sauerstoffs gegeniiber dem des 5-wertigen N, des 
6-wertigen S u. des 5-wertigen P raumbestimmend ist. Nieht zu vernaehlassigen 
gegenuber dem Vol. des O sind dagegen die Voll. der Zentralpartikel J 5+, Se1+ u. S4+. 
Auffallend ist i ,,s verhaltnisma6ig groCe Vol. der glasigen (H P03)„. S 02 beansprucht 
fast dasselbe Vol. wie S 03. Es wird schlieClich kurz auf die volumehem. Beziehung 
zwisehen Sauerstoffsauren u. dereń Anhydrid eingegangen. (Ztsehr. anorgan. allg. 
Chem. 207. 377—85. 13/9. 1932. Hannover, Teehn. Hoehsch., Inst. f. anorgan. Chemie, 
Gottingen, Univ.) Ju z a .

Alexander Calandra, Neue Oktettgleichungen fu r  chemische Formeln. Nach einer 
t)berlegung von L angm uir (Journ. Amer. chem. Soe. 42 [1920]. 274) gilt die Gleichung
V =  V* (8™ — e)> w0 P die Zahl der Paare von Bindungselektronen, n die Zahl der 
Atome mit kompletten Oktetts, e die Zahl samtlicher Elektronen auf Valenzelektronen- 
schalen im Mol. ist. Is t s, d, t die Zahl der einfachen, doppelten, dreifachen Bindungen, 
so ist p  =  s -f  2 d +  3 t. AuCerdem laBt sich p  darstellen, wenn man noch m it r die 
Zahl der Ringe im Mol. bezeichnet, durch die Gleichung p — n — \  d Ą- 2 t Ą- r. 
Daraus ergeben sich folgende 3 Ausdriicke, die fiir alle Moll. gelten, die nur Kovalenz- 
bindungen cnthalten: r +  d +  2 t =  Ś n - \-  \  — e/2 ; s ~ - 2 d Jr ?,t — A n — e/2 ;
d +  l +  ŝ — r =  n  — 1. Die Zahl der durch Variation von d, t u. r moglichen Isomeren 
ergibt sich aus der ersten dieser Gleichungen. Sie betragt, wenn der Ausdruck eine 
gerade Zahl darstellt, (3)i +  3 — e/2)2/4, anderenfalls [(3 n +  3 — e/2)2 — l]/4. (Chem. 
News 144. 327. 20/5. 1932. Brooklyn, N. Y., Brooklyn College.) B ergm ann .

168*
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H. E. Bent, M. Dorfman und W. F. Bruce, Die Eleklrownaffiniłatfreier Radikale. 
4. Mitt. Verbinduiigen, die keine aromalischen Kohlenwasserstoffe sind. (3. Mitt. vgl. 
C. 1 9 3 2 . I. 3257.) DaB bei den bisher untersuchten Verbb. die freie Energieanderung 
A F  der Rk. Na +  R  =  Na+ -j- R ' stets ca. 60 kcal betrug, ist deswegen nicht ver- 
wunderlich, weil stets ein Elektron zur Vervollstandigung eines Oktetts herangezogen 
wurde u. weil alle KW-stoffreste aromat, waren. Die Móglichkeit der Enveiterung der 
Verss. ist dadurch beschrankt, daB man nur weitgehend dissoziierte Athane oder solcke 
verwenden kann, dereń Gleichgewichtskonstantc (u. damit dereń freie Energie der 
Dissoziation) man kennt — dariiber, dafi man die Dissoziation aus dem Gleichgewicht 
m it Na errechnen kann, soli spater berichtet werden — u. daB die Verbb. keine Neben- 
rkk. eingehen. Vff. untersuchen Diphenylanisylmethyl, Trianisylmethyl, Pentaphenyl- 
cyclopentadienyl, Pentaphenylathyl, 9-Chlor-10-phenanthroxyl, a,ct-Diphenyl-/?-tri- 
nitrophenylhydrazyl, die siimtlieh weitgehend dissoziieren. Diphenylanisylmethyl gibt 
etwa denselben Wert der Elektronenaffinitat wie Triphenylmethyl (log der Gleich- 
gewichtskonstante hier im Mittel 13,4, A F  =  —18,3 kcal, beim Triphenylmethyl 
—17,9 kcal). Trianisylmethyl gab keine Na-Verb., es entstand aus dem Chlormethen 
auch bei Verwendung von Natriumamalgam mit einem Molenbruch yon 0,7 X 10-1. 
Pentaphenylcyclopentadienyl lieferte ebenfalls kein Na-Deriv.; es wird von Na-Amalgam 
anscheinend zers. 9-Chlor-lO-phenanthrol gibt wohl (mit l% ig. Amalgam) eine Natrium- 
verb., die aber an Quecksilber kein Na abgibt: A F  ist fiir die Addition von Na an
9-Chlor-10-phenanthroxyl um mindestens 5 kcal negativer ais fiir Kohlenstoffradikale. 
a,a-Diphenyl-/?-trinitrophenylhydrazin wird in A. durch gesatt. Na-Amalgam (ebenso 
wio Nitrobenzol) zerstort, u. Pentaphenylathan gibt zwar in fl. Ammoniak init Natrium 
ein alkaliorgan. Dcriv., dieses lieC sich aber nicht mit A. in Lsg. bringen. (Journ. Amer. 
ehem. Soc. 54. 3250—58. Aug. 1932. Cambridge, Massachusetts, Harvard Univ.) B e rg m .

Eugene C. Bingham und Delbert F. iBrown, Das Mischungsgeselz. Es wird ge- 
zeigt, daB das Vol. einer Jlischung keine lineare Funktion der Vol.-Konz. ist. l3ie 
Kurve ist hyperbol. Da die FlieBbarkeit dem freien Vol. direkt proportional ist, muB 
man erwarten, daB auch die FlieBbarkeit keine lineare Funktion der Vol.-Konz. ist. 
Die Formol fiir die erwartete Bezichung wird aufgestellt. Boi idealen Mischungen ist 
die volumkorrigierto FlieBbarkeit eine lineare Funktion der Vol.-Konz. Diese Er- 
gebnisse stiitzen sich auf Jlessungen der Vff. uber die FlieBbarkeit von Mischungen 
von Bzl. u. Aceton u. von Bzl. u. A. u. von einer Misehung aller drei Komponenten. 
(Journ. Rheology 3. 95—112. Jan. 1932. Easton, Pa., Gayley Chem. a. Metallurg. 
Lab. of Lafayette Coli.) DtisiNG.

Eugene C. Bingham und Horace E. Rogers, Die Fliefibarkeit von nicM-waf!rigen 
Mischungen. Vff. untersuchen die FlieBbarkeit von 131 Zweistoffsystemen der ver- 
schiedensten organ. Verbb. Von diesen Mischungen bilden sich 16 ohne wesentliche 
Vol.-Anderung u. die FlieBbarkeit—Vol.-Konz.-Kurven sind linear. Beispiel: Phenol— 
Diphenylamin. 7 Stoffkombinationen erfordern bedeutende Vol.-Korrektionen. Bei
spiel: Chlorbenzol—Phenol. 17 Mischungen werden unter Ausdehnung gebildet u. 
ihre FlieBbarkeit—Vol.-Konz.-Kurven zeigen eine negative Kriimmung. Beispiel: 
Anilin—Nitrobenzol. 82 Mischungen zeigen eine definierte Kontraktion beim Mischen u. 
gleichzeitig eine positive Krummung der FlieBbarkeit—Vol.-Konz.-Kurve. Beispiele: 
Anilin—Phenol u. Trichloressigsaure—Athylacetat. Zwei Mischungen bilden sich unter 
bedeutender Kontraktion, u. es zeigt sich die anomale Erscheinung, daB trotzdem 
die FlieBbarkeitskurve gebeugt ist. Beispiel: Phenol—Nitrobenzol. 7 Mischungen 
zeigen ein anomales Verh. insofern, ais bei Herst. der Mischungen eine Ausdehnung 
beobaehtet wird u. dennoeh die FlieBbarkeit—Vol.-Konz.-Kurven positive Krtim- 
mungen zeigen. Beispiel: Isoamylalkohol—Nitrobenzol. (Journ. Rheology 3. 113—20. 
Jan. 1932. Easton, Pa.) ' ‘ DijsiNG.

Raymond C. Archibald, Verteilung von Sauren zwischen Wasser und einigen 
nicht mischbarcn Lómngsmitteln. Die Verteilung von Ameisensaure, Essigsaure, Propion- 
saure, Buttersaure, Yalcriansauie, Capronsaure, HC1, H N 03, H 2S04 u. HC104 zwischen 

. u. Methylathylketon, tert. Amylalkohol, sek. Butylalkohol, n-Butylalkohol, n-Amyl- 
alkohol, A.. Isopropylather u. Amlin wird bei 25° bestimmt. (Journ. Amer. chem. Soc. 
54 . 3178—85. Aug. 1932. Berkeley, California, Univ., Anatom. Inst.) L o r e n z .

Mieczysław Blumenthal, Thennische. Dissoziation gewisser Oxydc und Perozyde.
IV. Thermische Dissoziation des Calciumperozyds. (III. Vgl. C. 1932 . II- 1583.) Es 
wurde die Dissoziationsspannung des (.aO., nach der Kompensationsmethode zwischen 
163—750 mm bestimmt: p (mnl) 163, t 68°; p 348, t 81°; p  562, t 93°; p  731, t 97°; p 750,
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t 102°. Ca02 kommt in 2 Formen vor: a -Ca02, bestandig bei niederen Tempp., disso- 
ziiert langsam u. zeigt bei der Dissoziation gewisse Merkmale von Diffusionsprozessen, 
u. fi-CaOi, bestandig bei hoheren Tempp. u. leiclit dissoziierbar. a-Ca02 entsteht durcli 
Fallung. Unterhalb einer Temp. von ca. 220° ist die Dissoziation des Ca02 sehr lang
sam, weil das a-Ca02 dissoziiert; oberhalb 220° findet Umwandlung des a-Ca02 zum. 
/?-Ca02 s ta tt, u. die Dissoziationsgesehwindigkeit nimmt plotzlich zu. Der Temp.- 
Koeff. der Dissoziation des a-Ca02 betragt 1,19 fiir 10°. Die Rk. 2 Ca02 ^  2 CaO +  0 2 
ist umkehrbar, aber die Geschwindigkeit der Assoziation ist viel kleiner ais die der 
Dissoziation. (Roczniki Chemji 12. 232—40. 1932. Warsehau, Univ.) SchÓNFELD.

M. Le Blanc und E. Eberius, Untersuchungen iiber Bleioxyde und dereń Systeme 
mit Sauerstoff. (Vgl. C. 1929. II. 1390. 1932. II. 1151.) Gelbes Bleioxyd (PbOB aus 
PbC03) u. rotes Bleioxyd (PbOr aus Bleioxydkydrat) werden bei hoheren Tempp. 
mit 0 2 behandelt. Beide Oxyde nehmen 0 2 auf (T  — ca. 300°). PbO„ nimmt kontinuier- 
lich 0 2 auf bis etwa PbOIl70. Jo hóhcr dio Temp., je schneller dio Oxydation. Die 
Farbę iindert sieli von Griinlichgelb iiber Hellbraun nach Braunschwarz. Prinzipiell 
sehr ahnlich verhalt sieh PbOr. Der Farbton der stark O-haltigen Prodd. zeigt einen 
Stich ins Violette. Bei PbOi,13 tr i t t  ein neues, bisher nicht bekanntes Gitter auf u. 
bleibt bis PbOll60 erhalten, gleichgultig, ob man vom PbOr oder vom PbO„ ausgeht. 
tlber 360° erseheint das Gitter der roten Mennige Pb30 4 (PbOI)33), das keinen iiber- 
schussigen akt. O aufzunehmen imstande ist. Unterhalb 390° ist der isotherme Auf- 
u. Abbau von PbOj,33 bis PbOll0G reversibel. Dagegcn tr it t  bei Abbau von PbOłl33 
ab neben der festen Phase P b0 1>33 eine zweite Phase PbO auf u. der Druck bleibt kon
stant. Das neue Gitter P b 0 1>33 ist ais ein schwarzes Isomeres der roten Mennige an- 
zuselien. Dieses Gitter kann ohne Ariderung Sauerstoff abgeben u. auch aufnehmen. 
P b 0 2 liifit sich oline Gitteranderung bis PbÓll(!(, abbauen. Dann tr it t  erst das Gitter 
der scliwarzen Mennige auf. Die analyt. Methoden bestehen in Messungcn des 0 2-Drueks 
u. in direkter Analyse, teils elektrolyt. (Pb), teils naeli der Methode von BuNSEN (Best. 
des akt. O dureh Lsg. des Oxyds in HC1, Einleiten des freien Cl2 in KJ-Lsg. u. Titration 
des J  m it Na2S20 3). Rontgenograph. Unterss. nach der DEBYE-ScHERRER-Methodc 
werden graph. dargestellt u. bestatigen die ubrigen Befunde. Pb20 3 mit eigenem Gitter 
existiert nicht. (Ztsehr. pliysikal. Chem. Abt. A. 160. 69—100. Mai 1932. Leipzig, 
Physikal.-Chem. Inst. d. Univ.) KRUMJIACHER.

P. W. Bridgman, Eine Umwandlung ton Silberoxyd unter Druck. Das Verh. 
von AgaO unter Druck wird nach der Hebelpiezometermethode untersucht. Es zeigt 
sich eine Umwandlung mit Hysterese, die sich prakt. iiber den ganzen Druckbereich 
bis zu 12000 kg/qcm erstreckt. Die Kompressibilitat laBt sich zu 23-10“ " fiir 1 kg/qcm 
ermitteln. Die Vol.-Anderung der Umwandlung ist von der gleichen GroBenordnung 
wie bei anderen Umwandlungen. Rontgenunters. des bei 20000 kg/qcm mehrere Tage 
lang gepreBten Ag20, das dann rasch in die Rontgenkammer gebracht wurde, ergab 
keine anderen Linien wie die des n. Ag20. — Cu20  zeigt keine solche Umwandlung. 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 627—32. 15/6. 1932. Cambridge, Mass., 
Harvard Univ., Res. Lab. of Physies.) L o r e n z .

M. K einert, Das System Silber-Kupfer-Zink. Nach demselben Durchfiihrungs- 
gedanken wie bei der Unters. des Systems Ag—Cu—Mn (vgl. C. 1932. I. 280) wird das 
Dreistoffsystem Ag—Cu—Zn hauptsachlich mkr. untersucht. Die Schmelzen sind in 
allen Verhaltnissen mischbar. Im erstarrten Zustand treten nur die Krystallarten 
auf, die schon in den bin. Systemen Ag—Cu, Ag—Zn u. Cu—Zn bekannt sind. Ge- 
maB der auffalligen Analogie der bin aren Zustandsdiagramme Ag—Zn u. Cu—Zn 
liegt vielfach vollkommene Mischkrystallblg. zwischen den analogen Krystallarten 
vor, so daB im tern. System dio analogen Paare phascntheoret. zu je einer Krystallart 
werden. Die an Cu gesatt. Zn-haltigen Ag-Krystalle sind veredelbar (81—90°/o Ag, 
4—5°/0 Cu, 15—5% Żn). Wegen der Einzelheiten muB auf das Original vcrwiesen 
werden. (Ztsehr. pliysikal. Clicm. Abt. A. 160. 15—33. Mai 1932. K rum m acher.

T. H eym ann und K . Je llinek, U ber das Gleichgewicht N i  +  Co" ^  N i"  +  Co, 
sowie das Kobaltpotential. Das Konz.-Verhiiltnis von N i" u. Co" im Gleichgewicht 
mit den Metallen wird durch Schutteln der Komponenten in Nitratlsgg. bei 25° u. nach- 
folgender chem. Analyse bestimmt. Um die Vers.-Dauer abzukiirzen, wird die Konz.- 
Verschiebung nach 2 Stdn. Schutteln in Abliangigkeit vom Konz.-Verhaltnis der Aus- 
gangsmischung gemessen u. daraus die Gleichgewichtskonstante durch Extrapolation 
zu K  =  ?!Co++/wxi++ =  8 ermittelt. Unter der Annahme, daB ' das Verhaltnis der 
Konzz. gleich dem der Aktivitiiten ist, wird aus K  u. dem bekannten Normalpotential
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des Ni++ das des Co++ zu —0,268 V bei 25° berechnet. (Ztselir. phyaikal. Cliem. Abt. A. 
160. 34—38. Mai 1932. Danzig, Analyt. Abt. d. Anorg.-chem. Inst. d. Teclm. Hoch- 
schule.) " J o r n  L a n g e .

G. Meyer und P. E. C. Scheffer, Das Oleichgewichł Sn  +  2 GO, =**= SnO,, -f  2 CO. 
Die Untcrs. wird in der friiher (vgl. SCHEFFER, Dokkum  u. A l, C. 1927. I. 682) 
beschriebenen Apparatur vorgenommen. Die Ergebnisse sind im Einklang mit denen 
von F r a n k e l  u. S c h n ip is c h s k i  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 125 [1922], 235) u.
denen von E a s tm a n  u . R o b in s o n  (C. 1928. 1. 3025). E s ergibt s ie li: log K  =  420/5' —
0,988 u. ais Rk.-Wannę 3,8 kcal. (Ree. Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 569—73. 
15/6. 1932. Delft, Teclm. Hoehsch., Chem. Lab.) L o r e n z .

W. I. Nikolajew und M. I. RawitSCh, Die singuldren Falłen des ternaren 
Systems: 7\Ta20-IL,Br.,-II„O. Es wurden die Isothermen der Loslichkeit (bei 25°, 44,5° 
u. 65°) u. der D.D., sowie die tlbergangslinien des Dihydrats N aB r-2 H20  in das Fttnf- 
hydrat, N aB r-5 H ,0 , die kryohydrat. Linien u. die Isothermen des Eisfeldes im ternaren 
System Na20-H 2Br2-H20  ermittelt. Aus den Vers.-Ergebnissen zeigt sich, daB die 
Entwasserung des Dihydrats sowohl in bas. ais auch in sauren Lsgg. stattfindet, wobei 
bei Temp.-Erniedrignng liohere Konzz. des NaOH bzw. HBr notwendig sind. Ahnlieh 
wird auch die Temp. des Ubergangs N aB r-2H ,0  — ->- N aB r-5H 20  (—22,0°) durch 
5,52% freies NaOH bis auf —28,7° u. durch 9,12% HBr bis auf —27° erniedrigt. Bei 
den kryohydrat. Linien wurden analoge Erscheinungen beobachtet. — Die Abweiehungen 
der Eisisothermen im bas. Eisfeld von der Geradlinigkeit werden durch die Dissoziation 
der Verbb. N aB r-5H 20  — >- N aB r-2H 20  — >- NaBr gedeutet. Die Resultate der 
Unters. sind in ausfuhrlichen Tabellen u. Diagrammen wiedergegeben. (Chem. Journ. 
Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obsehtsehei 
Chimii] 1 (63). 785—91. 1931.) K l e y e r .

Henry Vincent Aird Briscoe, Caradoc Evans und Percy Lucock Robinson, 
Eine thermische Analyse des Systems Lithiumnitrat-Tliallonitrat. P. von LiN03 252,0 ±
0.2, von T1N03 206,0 ±  0,2°, Umwandlungspunkte von T1N03 143,5 u. 61,0°. Das
System ahnelt dem TlN03-NaN03, es tr itt  keine Verb. oder feste Lsg. auf, nur ein 
Eutcktikum (63,8 JIol.-°/0 T1N03 136,5°). Die Umwandlungspunkte von T1N03 werden 
durcli die Ggw. von LiN03 nicht verschoben. Die Umwandlungstemp. p y  liegt 
erheblich tiefer, ais bisher beobachtet. (Journ. chem. Soe., London 1932. 1100—03. 
April. Newcastle u. Tyne, Univ. of Durham, Armstrong Coli.) W. A. RoTH.

E. Cornec und H. Krombach, Gleichgewichte zwischen Kaliumchlorid, Nalrium- 
chlorid und Wasser zwischen —23 und +190*. Ausfiihrlichere Wiedergabe der C. 1932.
1. 2442 referierten Arbeit. (Ann. chim. [10] 18. 5—31. Juli—Aug. 1932.) R. K. Mu.

G. Tammann und Ad. Riihenbeck, Das Verhalten einiger kohlenstoffhaltiger 
Verbindungen beim Erhitzen bis zu 650° bei einem Anfangsdruck tton 1000 kg/qcm. Vff. 
untersuclien, bis zu welchen Tempp. sich eine Reihe kohlenstoffhaltiger Verbb., vor allem 
KW-stoffe, beim Erhitzen unter erhohtem Druck nicht zersetzen. Solange sich beim An- 
heizen der Druck linear mit der Temp. anderte, blieb das untersuehte Praparat unver- 
andert; wenn ein iiber die Linearitat hinausgehender Drucksteigcrung beobachtet wurde, 
zersetzte sich das Praparat unter Gasentw., bei einer Druckabnahme unter Poly- 
merisation. Die untersuchten Stoffe lassen sich in drei Gruppen teilen: 1. Der Druck 
steigt bis 400—500° linear, bei hoherer Temp. zers. sich die Stoffe unter Gas
entw.: A., A , Cumarin, 1.3.5-u. 1.2.4-Trimethylbenzol. 2. Auf linearen Druckanstieg 
folgt bei 400—500° eine Verzogerung des Druckanstieges (Kondensationsrk.) u. bei 
noch hoherer Temp. eine starkę Beschleunigung: Toluol, o-, m- u. p-Xylol, Stilben, 
Diphenyl. 3. Der Druck steigt erst linear, geht dann durch ein Maximum u. steigt 
schlieBlich rasch an: Trimethylathylen, a-Methylathylen, Anthracen, Naphthalin u. Bzl. 
In  einer Tabelle werden die D.D. der Praparate nach der Druckerhitzung zusammen- 
gestellt, sie sind durchgehends groBer ais die der Ausgangspraparate. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 207. 368—70. 13/9. 1932. Gottingen, Inst. f. Physikal. Chemie.) J u z a .

Ernst Janecke, Das temdre System Hamstoff-Wasser-Wasserstoffperoxyd. Unter 
Mitarbeit von Klippel. Ein vollstandiges Zustandsdiagramm des ternaren Systems 

H20 2- CO(NH2)2 wird durch Loslichkeitsbestst. aufgenommen. Es bestehen die 
Verbb. 2H20 ,H 20 2 u. C0(NH2)2,H20 2. Das System zerlegt sich in drei ternare Systeme 
mit je einem Eutektikum. (Ree. Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 579—84. 15/6. 
19 3 Lo r e n z .

W ilder D. Bancroft und F. J . C. B utler, Loslichkeit von BeniMeinsdure in bindren 
Mischungen. In  binaren Mischungen von CH3OH, A. u. C3H.OH ist die Loslichkeit
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von Bernsteinsaure eine geradlinige Funktion der Zus. des Losungsm. In  binaren 
Lsgg. yon W. u. Alkoliolen, W. u. Aceton u. Aceton u. Alkoholen sind die Loslichkeits- 
kuryen von Bernsteinsaure u. von Adipinsaure gekrummt; Loslichkeitsmaxima treten 
in allen Systemen auf m it Ausnalime yon Aceton-CH3OH. Die Lóslichkeitskuryen 
von Bernsteinsaure in binaren Mischungen yon CC14 m it Aceton, CH3OH, A. u. C3H7OH 
sind in entgegengesetztem Simie wie bei den erstgenannten Mischungen gekrummt. 
Da bei den W.-Acotonmischungen die Konz. des Lósliehkeitsmaximums mit der Temp. 
yeranderlich ist, kann die Bldg. einer Verb. zwischen W. u. Aceton niclit der einzige 
Grund fiir das Loslichkeitsmaximum sein u. ist wahrscheinlicli nicht einmal ein wieli - 
tiger Faktor. Es erscheint móglich, daC sieli Bernsteinsaure u. Adipinsaure im depoly- 
merisierten W. oder Aceton besser lósen ais in den polymerisierten Fil., wahrend bei 
den Alkoholen die Lóslichkeit yon der Polymerisation unabhangig ist. Da die schein- 
bare Lóslichkeit von Adipinsaure u. Bernsteinsaure im depolymerisierten W. u. Aceton 
mit der N atur der zweiten FI. yariiert, muB noch ein weiterer Faktor mitspielen. 
In  allen Fallen ergibt sieh die scheinbare Lóslichkeit in den depolymerisierten Fil. 
um so lioher, je weniger 1. die organ. Saure in der anderen FI. ist. (Journ. physical 
Chem. 36. 2515—20. Sept. 1932. Cornell Uniy.) L o r e n z .

Gerhard Herzberg, Ober die Struktur und den monomolekularen Zerfall der Molekule 
N 20  und CO„. Es wird gezeigt, daB N.>0 u. C02 im Grundzustand nicht ohne Elelc- 
tronensprung (adiabat.) in n. Atome bzw. Radikale dissoziiert werden kónncn. Aus 
dem beobachteten Diamagnetismus beider Molekule folgt namlich, daB sie einen 
Singulettgrundzustand haben, wahrend die aus n. Teilen gebildeten Molekiilzustande 
Triplettzustande sind. Ferner werden die ultravioletten Absorptionsspektren der 
beiden Molekule ąualitatiy gedeutet. Daran schlieBen sieh einige Bemerkungen iiber 
die Bedeutung der Valenzstriche in diesen Molekiilen. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. B.
17. 68—80. April 1932. Darmstadt, Physikal. Inst. d. Techn. Hochsch.) DitsiNG.

W. Feitknecht und Bernard Lewis, Die Kinetik von Gasexplosionen. I II . Der 
Einflu/3 von Wassersłoff auf die tliermisclie Zersetzung von Ozon, sensibilisierl durch Brom- 
dampf, und die Beslimmung der Explosion$temperatur. (II. vgl. C. 1932 . II . 655.) Ein 
Gemisch von 0 3 u. H 2 ist bei gewóhnlieher Temp. yollkommen stabil, erst bei lioherer 
Temp. (80—90°) tr i t t  unter bestimmten Bedingungen Explosion ein. Die tlierm. Zers. 
des m it Br2 sensibilisierten 0 3 wird bei Tempp. unter 15° durch H 2 nicht beeinfluBt 
(vgl. L e w is  u . S c h u m a c h e r ,  C. 19 3 0 . II. 1561). Die nun angestellten Yerss. zeigen, 
daB sieh bei 25° das Verh. von H 2 dem der anderen untersuchten inerten Gase (vgl. II.,
1. c.) bei der nichtcxplosiven Rk. anschlieflt. W. wird in der nichtexplosiven Rk. nicht 
gebildet, da die beim Zerfall des 0 3 auftretenden O-Atome nicht m it H 2 reagieren (vgl. 
HARTECK u . K o p s c h , C. 1931 . II. 376). — Durch H 2 wird das Explosionsgebiet yon 0 3 
selir vergróBert (doppelt so groB wie bei He). Wahrend der Explosion wird H 2 zu W. 
yerbrannt, auBerdem bildet sieli HBr nacli: 2 H 20  +  2 Br2 4 HBr +  0 2. Aus der 
Gleichgewichtskonstanten dieser Rk laBt sieh die Temp. des Gleichgewichts zu 1600° 
absol. (±100°) bestimmen. (Journ. Amer. chem. Soe. 54. 3185—91. Aug. 1932. Pitts- 
burgh, Pcnnsylvania. U .S. Bureau ofMines. PittsburghExperim entStation.) L o r e n z .

Takeo Aono, Untersuchungen iiber Reaktione.n zwischen Oasen und festen Stoffen.
IV. Azotierung von Calciumcarbid und der Einflup der Temperatur auf ihre Geschwindig- 
keit. (III. ygl. C. 1932. II. 1266.) Die Best. der Azotierungsgeschwindigkeit yon CaC2 
bei 867—1140° ergibt, daB die Geschwindigkeit der N2-Aufnahme anfangs langsam, 
dann rasch zu einem Maximum ansteigt, um allmahlich wieder abzunehmen. Die 
anfangliehe Zunahme wird auf die Entw. der Rk.-Warme, die Bldg. von nascieren- 
dem C, der katalyt. wirkt, u. Rk. an der Phasengrenze CaCN2—CaC2 zuruckgefiihrt. 
Die bis zum Erreiehen des Maximums yerstreichende Zeit nimmt mit steigender Temp. 
zu, ebenso der Azotierungsgrad Y  zu dieser Zeit u. zwar nach der Gleichung log Y  =  
A  — (BIT) (A u. B  Konstanten, T  absol. Temp.). F ur Tempp. unter 950° ergibt sieh 
die Beziehung n t — n<x>— [noo1'*— ]/&/(< — ?')]3 (nt =  Azotierungsgrad in %  7Mr 
Zeit t, noo =  nt maximal, k /  u. t' Konstanten), zwischen 1000 u. 1060° wird der n. 
monomolekulare Rk.-Verlauf gefunden, entsprechend der Beziehung

nt =  noo [1 — U + O] ( 
wobei kff eine Geschwindigkeitskonstante darstellt. — Aus dem Temp.-Koeff- der 
Geschwindigkeitskonstanten wird dio scheinbare Aktivierungswarme fur gepulyertes 
techn. CaC2 (mit 1% CaF2) bei Tempp. zwischen 1000 u. 1060° zu 58,6 kcal/Moi, 
oberhalb 1080° zu 33 kcal/Moi bereehnet. (Buli. chem. Soe. Japan 7. 247—55. Juli 
1932. Tokyo, Electrochem. Manuf. Co. Ltd.) R. K. MULLER.
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Kurt Fischbeck und Karl Schnaidt, Vber das Temperaturinkrement der 
Reaklionsgeschwindigkeit bei heterogenen Reaktionen. III. Reaktionen des Gadmium- 
oxyds. (II. vgl. C. 1932- II. 164.) Bei heller Rotglut hergestelltes CdO wird m it CO 
u. H 2 reduziert. Temp. der Messungen 300—400°. Das Temp.-Inkrement E  in der 
Formel v =  A ■ e~E'RT wird aus den' konst. Anfangsgesehwindigkeiten zu 25,5 bzw.
25,7 kcal gefunden, also fast gleich, obwohl die Warmetónungen der Rkk. um ca. 10 kcal 
versehieden sind. Bei der Red. mit CO ist der Umsatz der jeweiligen Oberflache pro- 
portional, bei der Red. mit EL u. der Umsetzung m it fl. S nimmt die Konstantę mit 
dem Umsatz ab. — Fur die Rk. 2 CdO +  3 Sfi. =  2 CdS +  S 02 wird ein reaktions- 
fahigeres, bei 450—500° aus Cd(OH)2 hergestelltes CdO benutzt, weswegen die Temp.- 
Inkremcntc nicht streng vergleichbar sind. MeBbereich 283—424°. Nur bei der 
hochsten Temp. erfolgt eine einfache Oberflśichenrk. Eine Induktionsperiode ist nicht 
wahrzunehmen. Das Inkrement ist (mit merklieher Unsicherheit) 20,5 kcal, also von 
ahnlicher GroBenordnung wie bei den Redd. Aus den Aktivierungswarmen u. den 
Warmetónungen laBt sich die Aktivierungswarme der Gegenrk. nicht ohne weiteres 
sehlieBen. (Vgl. auch nachst. Ref.) (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 
649—53. Aug. 1932. Tubingen, Chem. Inst.) W. A. R o t h .

Kurt Fischbeck und Karl Schnaidt, Ober das Temperaturinkrement der 
Reaktionsgeschwindigkeit bei heterogenen Reaktionen. IV. (III. vgl. vorst. Ref.) Beim 
Abbau von AgCl hatte die therm. Vorbehandlung groBen EinfluB. Beim Abbau von 
CdO u. CdC03 beeinfluBt die Natur des abbauenden Gases das Temp.-Inkrement nicht. 
Die Inkremente sind beim Carbonat kleiner, die Geschwindigkeiten groBer ais beim 
Oxyd. Ein Zusammenhang zwischen Dissoziations- u. Aktivierungswarme ergibt sich 
nicht; also ist die Dissoziation des Carbonats nicht die Vorstufe der eigentliehen Rk. — 
CdC03 wird mit H2 reduziert. Da im Verlauf der Rk. Formiatbldg. eintritt, kann nur 
die erste C02-Entw. zur Berechnung des Inkrements verwendet werden: 20,9 kcal 
zwischen 244 u. 299°. — Bei der Umsetzung 2 CdC03 +  3 Sn. =  2 CdS +  S 0 2 +  2 C02 
entsteht ca. l °/0 Sulfat (mit steigender Temp. etwas abnehmend). Best. der Druck- 
erhohung ist unsicherer ais Best. u. Analyse der entwickelten Gasmengen (nach 
Korrektur fiir Sulfatbldg. tatsachlich obiger Formel entsprechend). Zwischen 211 u. 
283° ist E  — 20,0 kcal. — Die Temp.-Inkremente bei der R k .:

Gas 1 -f- fester Korper 1 =  Gas 2 +  fester Korper 2 
sind ausschlieBlich ein MaB fiir die Reaktionsfiihigkeit des festen Korpers. (Ztschr. 
Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 731—37. Sept. 1932. Tubingen, Chem. 
Inst.) W. A. R o t h .

Andre Juliard, Studien iiber die Reduktion des Kupferozyds mittels Kohlenoxyd 
oder Wassersłoff. Die Studien erstreckten sich hauptsachlicli auf die Rk.-Kinetik der 
Red. des CuO durcli CO u. H2. Die Methode u. die Apparatur, die gestatten, die Ab- 
hangigkeit der Red.-Geschwindigkeit von der Zeit ununterbrochen zu verfolgen, berulit 
im Prinzip auf der Messung des Vol. des oxydierten CO bzw. H 2 in gleichen Zeit- 
abstanden. Folgende Gesichtspunkte waren dabei maBgebend: 1. die N atur des CuO,
2. das Vol. des Probekorpers, 3. die Stromung der Gase im Rk.-Rohr, 4. die Temp. 
Von den reduzierten Probekórpern wurden auCerdem metallograph. Unterss. ausgefiihrt. 
Die Ergebnisse zeigen, daB sich fast iiberall eine „Induktionsperiode1* von 5—10 Min. 
Dauer yorfindet. Die zur Tólligen Red. des Korpers erforderliche Zeit liangt von der 
Gasdurchlassigkeit der Oberflache des reduzierten Cu, also von der N atur des ver- 
wandten CuO ab. Die Red.-Geschwindigkeit des aus Malachit liergesteOten CuO ist auf- 
fallend hóher ais die des aus Cu-Silicaten hergestellten CuO. — Die Red.-Zeit erhoht sich 
nicht im gleichen Verhaltnis wie das Vol. des Probekorpers, sondern meist im Verhaltnis 
0>' 0,8 des Vol. Die Verss. im Hinblick auf Gasstrom u. Temp. ergeben nichts wesent-
lich Neues. Gewisse Unterschiede zwischen den Ergebnissen bei der Behandlung des 
CuO mit CO u. mit H 2 werden dargelegt. Vor allem wird auf die intermediare Bldg. 
emes Cu-Hydriirs hingewiesen. Endlieh wird ausgefuhrt, daB die Red.-Geschwindigkcit 
des CuO in jedem Augenblick durch die Diffusionsgeschwindigkeit des reduzierenden 
Gases bedingt ist. Es wird eine ausfuhrliche mathematische Theorie entwickelt, dereń 
Ergebnisse in Tollem Einklang mit den esperimentellen Daten stehen. (Buli. Soe. 
chim. Belg. 41. 65—-84. 138. 234—47. 289—308. Marz 1932. Briissel, Univ.) ECKSTEIN.

r j Józefowicz, Kinetik der umkehrbaren Reaktion zwischen arseniger Saure 
und Jod. Vf. untersuchte die Rkk. zwischen H3As03 u. J  in Ggw. eines Uber- 
sehusses von H J  ais Beispiel einer umkehrbaren unsymm. Rk. Es wurde der Rk.- 
\erlauf u. „Gleichgewichtszustand bei 15, 25 u. 35° untersucht u. fiir 25° gefunden:
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- d  [J3']/d t =  [AV([H‘] [ j '] 2)] [j,'3  [H3As03] ; +  d [J3'] /d t =  [H ] [ J ,]-[H,AsO,]; 
K  =  K„/K1 =  [H ']2 [ J ' ] 3 {[H3As03]/([J3'] [H3As03])[. Die R k . - Warnic wurde zu 
—1640 cal bereehnet. (Roczniki Chemji 12. 441—56. 6/4. 1932. Warscliau, Anorgan.- 
cliem. Inst. d. Teckn. Hochschule.) R o SENTHAL.

J. Zawadzki, Ch. Z. Morgenstern, T. Sibera und S. Bretsznajder, Die Urn- 
kehrbarkeil der Reaktion zwischen S 0 2 und CaO und zwisclien Schwefel und CaO. (Vgl. 
C. 1932. II. 163.) Vff. unter8uclitcn uuter Anwendung des Quarzmanometcrs nach 
BoDENSTEIN die Systeme von CaS +  CaS O,, u. CaO — letzteres in Spuren, 0,2, 1,1 u. 
50,4%. ferner die Einw. von S 0 2 auf CaO u. von S auf CaO bei verschiedenen Tempp. 
nach der stat. u. der Strómungsmcthode. Es wurde festgestellt, daB bei der Einw. von 
S 02 u. S auf CaO sich raseh das Gleichgewicht einstcllt, u. denen gleiche Druckkurven 
entsprechen. Es wurde N 2 bzw. S 0 2 +  N2 durch CaS +  CaS04 +  Ca gelcitet bei 
verschicdenen Tempp. unter Atmosphiircndruck u. das Gleichgewichtsverhaltnis 
S 0 2: N2 festgestellt. Es wurde der Teildruck S 02 u. S bei verschiedenen Tempp. be
rechnet. (Roczniki Chemji 12. 457—67. 13/4. 1932. Warscliau, Technolog. Inst. d. 
Techn. Hochschule.) RoSENTHAL.

Carlos A. Durruty, Beitrag zum Studium der kalalytiscken Wirkung der Salzsdure 
auf das System Essigsaure-Alkohol-Essigester-Wasser. Bei der Veresterung von A. u. Eg. 
ist die GleicligewicJitskonstante K  =  [Ester] • [Wasser]/[Alkoliol] • [Saure] =  3,7. HC1 
beeinfluBt die GróBe von K. Die Yeranderungen sind der Menge der Mineralsaure 
etwa proportional. (Anales Asoc. quim. Argentina 19. 227—53. 1931.) W lLLSTA EDT.

Paul Sabatier, Das Nickel ais Katalysator chemischer Reaktionen. (Moniteur 
Produits cliirn. 14. Nr. 159. 7—10. 15/6. 1932. — C. 1932. I. 1987. 2925.) R. K. Mii.

Wilbur A. Lazier und J. V. Vaughen, NichlmctaUische Katalysatoren fiir die 
Hydrierung und, Dehydrierung. II . Die katalylischen Eigenscliaften von Chromioxyd. 
(I. vgl. V a u g h e n  u . L a z i e r ,  C. 1931. II. 3300.) Vff. hatten in I. festgestellt, daB die 
schwer reduzierbaren Oxydkatalysatoren nur die Hydrierung der C=0-Bindung, nicht 
die der C=C-Bindung katalysieren. Amorphes Ci'2Ó3 bildet eine Ausnalime von dieser 
Regel. Die Bedingungen fur die Herst. eines die Hydrierung katalysierenden Cr20 3 
werden untersucht. Durch Erhitzen von (NH4)2Cr20 7 werden gute Hydrierkatalysatoren 
nur erhalten, wenn das Salz in diinner Sehicht erhitzt wird. Das so erhaltene Materiał 
ist nicht homogen u. besteht aus Teilehen verschiedener Earbe; es wird angenommen, 
daB die dunkleren Teilehen die katalyt. akt. sind. Denn bei der Erhitzung in dicker 
Schicht wird ein nichtakt., heller grtin gefarbtes Oxyd erhalten. Wenn das akt. Prod. 
iiber 500° erhitzt wird, glimmt es auf, wird heller in der Farbę u. ist nicht mehr akt. 
Erhitzen von Cr-Oxalat oder -Nitrat gibt Prodd., die die Hydrierung nicht katalysieren. 
Die aus Cr,n -Salzen oder aus Chromatlsgg. nach Red. mit A. durch Fallen m it NH3 
erhaltenen Ndd. unterscheiden sich nach dem Trocknen in Farbę u. Textur (erstere sind 
dunkelgriin u. bilden glasige, gelartige Massen; letztere sind hellgrun u. pulverig), aber 
niclit in ihrer katalyt. Aktivitiit. Bei Fallung mit Alkalien s ta tt NH3 werden K ataly
satoren geringerer A ktivitat erhalten. Der beste Katalysator wird gewonnen durch 
Fallen von Clirominitratlsgg. mit NH3. Dieser Katalysator gibt bei der Hydrierung 
von Athylen 86%  Atlian, bei Propylen 43°/0 Propan u. bei Octylen 95% Octan, u. bei 
der Dehydrierung von Cyelohexan einige °/0 Bzl. Walirend die A ktivitat des Cr20 3- 
Katalysators fiir die Hydrierung durch Erhitzen auf 500° (Glimmen) naliezu verniehtet 
wird, bleibt die Aktivitat fiir die Methanolsynthese unveriindert; bei der katalyt. 
A.-Zers. werden mit dem akt. Katalysator etwa 50% dehydriert u. 50% entwassert; 
durch Erhitzen des Katalysators auf 500° wird die Entwasserung zuruckgedrangt. 
Róntgenograph. Unters. zeigt, daB der fiir die Hydrierung akt. Katalysator amorphes 
Materiał enthalt, das beim Erhitzen auf 500° yerschwindet. (Journ. Amer. chem. Soc. 
54. 3080—95. Aug. 1932. Wilmington, Delaware, D u P o n t  d e  N e m o u r s  & Co. 
Experimental Station.) __________________  L o r e n z .

Beverly Leonidas Ciarkę, Marvels of modern chemistry; based on overyman’s chemistry, by
Ellwood Hendrick. New York: Harper 1932. (389 S.) 8°. buck., 8 3.—.

Ionel N. Longinescu, Essai sur la chimie comparee. Paris: Presses Universitaires de France
1932. (98 S.) Br.: 30 fr.

A,. Atom struktur. R adlochem ie. Photochem ie.
V. Fock, tJber die Oiiltigkeit des Virialsatzes in der Fermi-Thomasschen Theorie. 

(Physikal. Ztsehr. Sowjetunion 1. 747—55. 1932. Leningrad, Pliysikal.-Techn. 
Inst.) " SKALIKS.
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V. Fock Und G. Krutkow, Bemerkung zum Virialsatz der khssischen Mechanik. 
(P hysika l. Z tschr. Sow jetunión 1. 756—58. 1932. L en ingrad .) SKALIKS.

V. Fock und B. Podolsky, Zur Diracschen Quanttndektrodynamik. (Vgl. D i r a c ,
C. 1932. II. 658.) (Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 798—800. 1932. Charków, Physikal.- 
Techn. Inst.) " - Sk a l ik s .

V. A. Fock und Boris Podolsky, t/ber die Quanlelung eleklromagnetischer Wellen 
und die Wechselwirkung i-onLadungen nacli Diracs Tlieorie. (Vgl. vorst. Ref.) (Physikal. 
Ztschr. Sowjetunion 1. 801—17. 1932. Charków, Physikal.-Techn. Inst.) S k a l i k s .

W. F. G. Swann und A. Bramley, Verallgemeinerung der Wellenmeclianik auf 
die Terme hoherer Ordnung in der klassischen elektrodynamisclien Beicegu?igsgleichung 
und ihr Einfluft auf die p-Strahlionisation fu r  Oeschidndigkeiten, die nahe der Licht- 
geschwindigkeit sind. (Physical Rev. [2] 41 . 393. 1/8. 1932. Franklin Inst.) G. S c h m id t .

Guido Beck, Das Problem der Kernstruktur. Allgemeinc Betrachtungen iiber die 
wichtigsten Fragen der Kernstruktur. Folgcnde Gebiete werden behandelt: Die 
atomare GesetzmaBigkeit der Ausstrahlung, der Kernaufbau, die Isotopie, die Atom- 
zcrtrummerung, wobci cin a-Teilchen aufgefangen u. ein Proton em ittiert wird, die 
theoret. Ansatze iiber die Atomumwandlung (GAMOWsehes Potentialbcrgmodell), die 
hoheren Energiezustiinde des Kerns u. schliefilich daB energet. Verli. der Kernelektronen. 
(Scientia 52  ([3] 26). 73—83. 1/8. 1932. Leipzig, Univ.) G. S c h m id t .

James H. Bartlett jr., Kernstruktur. Das in einer fruheren Arbeit des Vf. 
(C. 1932. I I .  1744) angegebene Schema des Kernaufbaus, das sieh bis zu Elementen 
mit der M  =  36 erstreckte, wird jetzt auf die schwereren Atome ausgedchnt. Die 
Eigg. der neu hinzukommenden Protonenschalen werden diskutiert. (Physical Rev.
[2] 41. 370—71. 1/8.1932. Zurich.) G. S c h m id t .

K. Diebner, Das Ionisationsvermógen kiinstlicher H-Strahlen. Die von D i e b n e r  u . 
P o s e  (C. 1932 . II. 1745) erhaltenen Ergebnisse werden bzgl. des Ionisationsvermogens 
der erzeugten Protonen ausgewertet u. dio differentielle Ionisation wird in Ab- 
hiingigkeit yon der Restreichweite untersucht. Die in dieser Unters. gewonnenen 
Werto iiber dio spezif. Ionisation von a- u. H-Teilchen bestatigen die fruheren 
Angabcn anderer Autoren (S c h m id t  u . S t e t t e r ,  B l a u  u . R o n a ) ,  erweitern 
aber insofern die bisherigen Messungen, ais die weitreichenden, scharf definierten 
H-Strahlgruppen untersucht wurden, die durch Resonanzeindringung der a-Teilchen 
in den Kern entstehen. Es wird gezeigt, daB in der Beziehung zwischen Rcst- 
reichweite u. Geschwindigkeit fur Restreichweiten yon 3 bis zu etwa 33 cm die 
GEIGERsche Beziehung gilt, der Exponent also den W ert 3 besitzt. Die spezif. 
Ionisation ist mit groBer Genauigkcit bis zu Restreichweiten von iiber 30 cm unter- 
sucht worden. In  der Gleichung, die den Zusammcnhang zwischen Restreichweite u. 
Gesamtionisation eines Protons langs seiner Reichweite darstellt, wird die Ionisations- 
konstante K0 zu (2,06 ±  0,02)-10'1 fiir C02 bestimmt, woraus hervorgeht, daB dio 
Werte fiir K„ fiir H-Strahlen u. a-Teilchen innerhalb der Fehlergrenze von ±  l °/0 
im Verhaltnis 1 :4  stehen. (Ztschr. Pliysik 77. 581—600. 24/8. 1932. Halle, 
Univ.) G. S c h m id t .

F. N. D. Kurie, Neue Eeichweitebestimmungen der a-Teilchen von Polonium, 
Uran I  und Uran I I .  Zur Reichweitebest. ist die WlLSON-Kammer benutzt worden. 
Die Verss. mit Po wurden zur Priifung der Methode unternommen. Ais Po-Reichweite 
wird bei 0° u. 760 mm Hg-Druck erhalten: 3,690 ±  0,005 cm. Fiir die Reichweiten 
von U l  u. U I I  werden unter den gleichen Bedingungen erhalten: R u i =  2,58 ±
0,015 cm, Run =  3,11 +  0,01 cm. Dio Po-Reichweite ist aus 335 Bahnen, die U-Reich- 
weiten sind aus 594 Bahnen abgeleitct worden. Die Ubereinstimmnng dieser Werte 
m it fruheren Angaben ist selir gut. (Physical Rev. [2] 41 . 392—93. 1/8. 1932. Yale 
U n iX-) . G. S c h m id t .

T. R. Wilkins Und W. M. Rayton., Die Isotopen des Urans. Die a-Teilchen 
einer diinnen U-Schicht fielen auf spezielle photograph. Emulsion. Die Anzahl der 
Korner in den einzelnen Bahnen wurden ausgezahlt. Zwei Spitzen in der Haufigkeits- 
kurve wurden bei 9 u. 11 Kornern u. 2 Erhebungen bei 13 u. 16 Kórnern gefunden. 
Po gab eine ebene Kurye mit der Spitze 13. Neben den bereits gefundenen Reich
weiten von U l  u. U I I  werden durch diese Messungen 2, moglicherweise auch 3, 
zusatzliche Isotopen von geringerer Aktivitat angezeigt. (Physical Rev. [2] 41 . 396. 
1/8. 1932. Rochester Univ.) G. S c h m id t .

Frederick Soddy, Die a-Strahlen von Ionium. Z u r M essung des Ion isa tions- 
stromes ist die RuTHERFORDsche Differentialmethode zur Z ahlung  von a-T eilchen
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benutzt worden. Es wird die differenzierte BRAGGsohe Ionisationskurve erkalten. 
Die Apparatur bestand aus 3 Ionisationskammern, die 1,85 mm tief waren u. durch 
Al-Folien voneinander getrennt waren. Vorerst werden Eichaufnalimen mit den 
Po-a-Teilchen unternommen. Aus den aufgenommenen Kurven geht hervor, daB bei 
Annahcrung des radioakt. Praparats der Strom erst seinen Maximalwert erreicht, 
dann auf 0 fdllt, sein Vorzeichen andert u. nach Durchlaufen eines Minimums wieder 
den W ert 0 erhalt. Die Strahlenąuelle bildete ein Io-Th-Oxyd. Alle Kuryen fur Io 
stimmen gut iiberein u. unterscheiden sich deutlich von der Po-Kurve. Die sich aus 
den Kuryen ergebende Reichweite wird zu R  =  3,195 bzw. 3,22 cm angegeben. (Naturę

Martin Mader, Eeichweiten und Gcsamtionisation von a-Strahlen in Oasen. Vf. 
berichtet uber Verss. zur Best. der von don Po-a-Teilchen hervorgerufenen Gesamt- 
ionisation in Luft, C02, 0 2 u. N 2. Die Vers.-Anordnung stellt im wesentlichen eine 
Anwendung der von G e i g e r - N u t t a l l  entwickelten Methode dar, wobei durch Ver- 
wendung des Duantenelektrometers u. einer Kompensationsschaltung die Genauigkeit 
der Ionenmessung bis auf 0,15% gesteigert werden konnte. Ais Strahlenąuelle diente 
ein Po-Praparat, das anfanglich 106,15 a-Teilchen pro Sek. lieferte (Sattigungsstrom =
3,791-10-3 elektrostat. Einhciten). Insgesamt -wurden zwei MeÓreihen ausgcfiilirt:
1. Bestst. der Druckabhangigkeit des Ionisierimgsstromes. Letzterer wachst zunachst 
angenahert dem Druck proportional. Mit der Erreichung der Reichweite t r i t t  eine 
Knickung der Kurvc ein u. von hier ab nimmt der Strom m it wachsendem Druck 
wieder ab. 2. Aufnahme von Sattigungscharakteristiken fiir verschiedene Drucke zur 
Feststellung des Sattigungsgrades. Aus diesen Messungen folgt, daB fur geringe Drucke 
nach anfanglich sehr steilem Kurvenanstieg dann schnell vollstiindige Sattigung 
e rre ich t wird, wahrend fiir hohere D rucke, zum Teil au ch  schon  fiir B aro m eterd ru ck , 
die vorhandene Potentialdifferenz von 1000 V. nicht zur vollkommenen Abscheidung 
aller Ionen ausreichte. Aus der Messung der Druckabhangigkeit des Ionisierungs- 
stromes wird die BRAGGsche Ionisationskurve fiir a-Teilchen ermittelt, die im vor- 
liegcnden Falle eine Reiehweitebcst. mit einer Genauigkeit von 0,20% ermfiglichte. 
Fur die Reichweiten der Po-a-Strahlen werden gefunden: in Luft 3,73 cm, in C02 2,57, 
in 0 2 3,53 u. in N 2 3,96 cm. Wird die fiir Luft gefundene Gesamtionisierung von 
509,3 '3-104 Ionen pro Sek. ais Einheitsstandard benutzt, so ergeben sich fur die 
Gesamtionisierung der Gase C02, 0 2 u. N 2 die Werte 1,01, 1,09, 1,01. Bestst. der 
Halbwertszeit von P o  ergaben 138 Tage. jSchlieBlich ergeben die Messungen Werte 
fiir das Bremsvermdgen der untersuchten Gase gegeniiber Po-a-Strahlen. (Ztschr. 
Physik 77. 601—15. 24/8. 1932. Halle, Univ.) G. Sc h m id t .

M. C. Henderson, Das y-SirahlspeJUrometer. Zur Messung der Wellenlangen der 
Ra-y-Strahlen ist das GEIGER-MuLLER-Zahlrohr benutzt worden. Zur Priifung des 
Rohres wurden die RaB- u. C-y-Strahlen von 20 u. 35 X-Einheiten aufgel. u. gemessen. 
Die Zahlungen erfolgten automat. Mit 30 mg Ra bewirkte die 35-X-Einheitenlinie
4,7 Entladungen pro Min. von insgesamt 16,5. Das Aufl5sungsvermogen ist klein u. 
betragt etwa 5 X-Einlieiten. Die untere Wellenlangengrenze, die ohne Storung vom 
Hauptbiindel gemessen werden kann, betragt etwa 20 X-Einheitcn. Es wird Yersucht, 
die Koinzidenzmethode, die fiir die Hohenstrahlung verwendet worden ist, auch fur 
die y-Strahlen anzuwenden. (Physical Rev. [2] 41 . 392. 1/8. 1932. Yale Uni-
versitat.) G. SCHMIDT.

D. Cooksey und M. C. Henderson, Die Einsetzspannung des Oeiger-Miiller- 
Zahlrohres und einige ferwandle Erscheinungen. Die Spannung, bei welcher ein
GEIGER-M uLLER-Zahlrohr zu zahlen  beginnt, ist bis zu 0,1% bestimmbar. Die 
Abhangigkeit dieser Einsetzspannung von Kammer- u. Drahtdimensionen, Materiał u. 
Art der Oberflachen, Temp. des Drahtes, Druek u. A rt des Fiillgases ist untersucht 
worden. Es wird gefunden, daB die Einsetzspannung fiir die eigentliche Zśihlung vom 
D raht u. von dem Wandmatcrial unabhangig ist. Fiir einen gcgebenen Druck u. vor- 
gegebene DrahtgroBe variiert die Einsetzspannung m it der Kammer derart, daB das 
elektr. Feld an der Drahtoberflache konstant bleibt. Das elektr. Feld hangt vom
Gase u. seinem Druck ab. (Physical Rev. [2] 41 . 392. 1/8. 1932. Yale Uni-

P. M. S. Blackett und G. Occhialini, Die Photographie der durchdringenden 
Korpuskularslrahlung. Vff. gelang die Aufnahme hoch energet. Teilchen durch eine 
Anordnung, bei der durch Entladung zweier GEIGER-M ijLLER-Zahlrohre gleichzeitig 
die Expansion einer W lLSO N-Kam m er bewirkt wurde. Die Entladung beider Zahlrohre

130 . 364—65. 3/9. 1932. Oxford.) G. S c h m id t .

versitat.) G. S c h m id t .
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wurde durch ein Teilehen hervorgerufen. Die WlLSON-Kammer hatte einen Durch- 
messer von 13 cm, die Ebene lag vertikal, ein Zaliler befand sieli oben, der andere 
unten, so daB ein Strahl, der gerade durch beide Zaliler geht, auch den beleuchteten 
Teil der Kammer passieren muCte. AuBcrdem war ein magnet. Feld rechtwinklig zur 
Kammerebene angeordnet. Auf mehr ais 75% der erhaltenen Photographien sindBahnen 
von Teilehen hoher Energie beobachtet worden. Die Breite der Bahnen lag in der 
GroBenordnung von einigen mm. Von 100 stereoskop. Aufnahmen zeigten 59 die 
Bahn eines einzelnen Teilehens, das durch beide Zaliler ging, 17 zeigten entweder 
Mehrfachbahnen oder Einfachbahnen, dereń Teilehen nur durch einen Zaliler gingen. 
Nur etwa 10% der beobachteten Bahnen worden in einem magnet. Peld von 2000 Gauss 
merklich abgelenkt. Die Energien dieser Teilehen lagen zwischen 2 u. 20-106 Volt 
unter der Voraussetzung, daB es sich um Elektronen handelt. Fiir die fast geraden 
Bahnen gilt, daB sie mittlerc Energien groBer ais 600-108 V. besitzen, wenn die Bahnen 
von Elektronen herriihren. Handelt es sich um Protonenbahnen, so ist dereń Energie 
gróBer ais 200-10° Yolt. (Naturę 130. 363. 3/9.1932. Cambridge, Cavendish 
Lab.) G. S c h m id t .

Arthur H. Compton und John J. Hopfield. Vencendung von Argon in der 
Ionisationsmethode zur Messung der Hbhe.nslra.hlen. Bei den Verss. der Vff. wurde Ar 
unter Druck ais Fiillgas fiir die Ionisationskammer benutzt. Die Verss. ergaben, daB Ar 
viel stiirker ionisiert wurde ais Luft u. N2. Es wurden Ionisation—Druck-Kurven 
von Ar u. Luft aufgenommen. Die Strahlenquelle war 1 mg Ra in 1 m Entfernung 
von der Kammer. Selbst bei Drueken von 95 a t stieg die Kurve fiir Ar noch standig. 
Wenn die Ionisationskammer zuerst mit Ar bei liohem Druck gefiillt war, so wuchs 
der Ionisationsstrom allmiihlich. Bei Beginn der Messung betrug der Strom nur 50% 
des Endwertes. Die Verss. sprechen fiir einen kleinen Rekombinationskoeff. Infolge 
der geringen Rekombination in Ar kann geschlossen werden, daB die anfilngliche 
Rekombination, die vor der Trennung durch Diffusion wirkt, nicht vorhanden ist. 
(Physical Rev. [2] 41. 539. 15/8. 1932.) G. S c h m id t .

Thomas H. Johnson, Eine Erkltirung der Hohenstrahlungserscheinungen. Die 
experimentellen Unterss. von SCHINDLER iiber die Ubergangseffekte bei der Ultra- 
strahlung (C. 1932. I. 346) bilden die Grundlage fiir eine spezif. Theorie des Ionisie- 
rungsprozesses der Hohenstrahlung. Zur Erklarung der ermittelten Daten werden 
die folgenden Annahmen gemacht: 1. Die primaren Strahlen tragen niehts zur
Ionisation bei, sondern erzeugen SekundiŁrstrahlcn wie Elektronen u. Protonen aus 
dem Materiał, das sie durchsetzen. 2. Die Absorption der primaren Strahlen kann 
durch eine einfache Exponentialfunktion dargestellt werden. 3. Die Absorption der 
Sekundarstrahlen erfolgt ebenfalls exponentiell. Die Konstanten in dem Ausdruck 
fiir die Ionisation sind bestimmt worden, um Ubereinstimmung mit den experimentellen 
Werten zu liefern. (Physical Rev. [2] 41. 393. 1/8. 1932. Swarthmore, Franklin 
Inst.) G. Sc h m id t .

W. F. G. Swann, Elektronen ais Hohenstrahlen. Aus Verss. iiber die Verande- 
rung der Intensitat der Hohenstrahlung mit der geograph. Breite ist auf die Moglichkeit 
kingewiesen worden, daB die Hohenstrahlen Elektronen sein konnen. Nach theoret. 
Betrachtungen des Yf. muB fiir die giinstigste Projektionsriehtung ein Elektron 1010 V. 
Geschwindigkeit besitzen, um die Erdoberflaehe zu erreichen. Elektronen solcher 
Gescliwindigkeit konnen keine Ionisierungswrkg. haben. Dagegen konnen sie zur 
Erklarung der Erdladung herangezogen werden. Die ionisierende Wrkg. dieser 
Elektronen, die ais die primare Hohenstrahlung zu betrachten sind, wiirde iiber eine 
Sekundarstrahlung erfolgen. Experimentelle Beobachtungen von Sekundarelektronen, 
dereń Energien um 109 V. liegen, haben ergeben, daB sie im erdmagnet. Feld Kreise 
von 107 cm Radius beschreiben u. daB ihre Energien sie Dicken durehdringen lassen, 
die mit der ganzen Dicke der homogenen Atmosphiire vergleichbar sind. (Physical 
Rev. [2] 41. 540—42. 15/8. 1932. Franklin Inst.) G. S c h m id t .

Carl D. Anderson, Energien der Hohenslrahlteilchen. Zur Unters. der durch die 
Hohenstrahlung erzeugten Teilehen hoher Energie wird eine automat., yertikale 
WlLSON-Expansionskammer in einem starken magnet. Feld bis zu 21000 Gauss 
benutzt. Von den 3000 Aufnahmen zeigen 62 Hohenstrahlbahnen m it einer Lange, 
die fiir Energiemessungen ausreiehend ist. Aus den Verss. iiber die Richtungsver- 
teilung der Hohenstrahlung geht hervor, daB die Hohenstrahlbahnen die yertikale 
gegeniiber der liorizontalen Richtung Yorziehen. Nach der Ablenkung im magnet, 
reld  werden die Bahnen eingeteilt nach positiv geladenen Teilehen u. nach Elektronen.
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Die spezif. Ionisation langs der Bahn eines positiven Teilehens ist in den meisten 
Fiillen nicht viel groBer ais die fur die Elekronen, woraus gesehlossen wird, dafi die 
positiven Teilehen nur Protonen sein konnen u. nieht Kerne m it hoherer Ladungs- 
zalil darstellen. Auf einigen Aufnahmen sind deutlich Doppelbahnen zu erkennen. 
Diese benachbarten Bahnen scheinen von der gleichzeitigen Emission von 2 Teilehen 
aus einem Atomkern herzuriihren. Einige der Bahnen zeigen plotzliche, selir kleine 
Ablenkungen, die denen der a-Teilchen bei KernzusammenstóBen analog sind. Die 
Energien der Hóhenstrahlteilchen lasseii sich aus don Radien der Bahnkrummungen 
bestimmen. Sie erstrecken sich auf ein Gebiet von kleiner ais 106 e-V. bis vereinzelt 
zur GroBenordnung von 109 e-Volt. Der groBte Teil der Korpuskcln liat Energien 
unterhalb von 500-106 Volt. Die Energien der wenig gekrummten Bahnen, denen im 
Ealle von Protonen eine Energie von 500-10° V., im Falle von Elektronen eine Energie 
von 109 V. zukommt, konnen infolge der kleinen Kriimmung im magnet. Eeld nur 
annahernd bestimmt werden. (Physical Rev. [2] 41. 405—21. 15/8. 1932. California 
Inst. of Techn.) G. S c h m id t .

W. Kohlhórster und L. Tuwim, Die spezifische Koinzidenzfahigkeit der Hohen- 
strahlen hinter 10 cm Blei in  Seehdhe. Die charakterist. Konstantę <?, die spezif. 
Koinzidenzfahigkeit, die ein quantitatives MaB fur den Geh. der durehdringenden 
Korpuskularstrahlung an koinzidenzfahigen Korpuskeln darstellt, ist nach Schatzungen 
von B o t h e  u. K o h l h ó r s t e r  =  1. Eine exakte experimentelle Best. dieser Kon- 
stanten ist durch die von T u w im  (C. 1932 . I .  3151) aufgestellte mathemat. Theorie 
der Hohenstralilungskoinzidenzen ermoglicht worden. Die Messungen mit 2 Ziihlrohren 
fiir die Normal- u. Hauptlagen ergeben, daB O im Mittel uber alle Werte etwa 30% 
geringer ist ais nach den Schatzungen von B o t h e  u. K o h l h ó r s t e r .  Da nach der 
Koinzidcnztlieorie O eine stetige Funktion der Energie der Strahlen sein muB, ist ein 
stetiges Anwachsen der spezif. Koinzidenzfahigkeit mit der H artę der Hóhenstrahlen zu 
erwarten. (Naturwiss. 20 . 657. 27/8. 1932. Potsdam u. Univ. Paris.) G. S c h m id t .

J. Franek, H. Sponer und E. Teller, Bemerkungen uber Pradissoziationsspeklren 
dreialomiger Molekule. Es wird der Unterschied der S truktur von Pradissoziations- 
spektren mehratomiger Molekule gegenuber derjenigen von zweiatomigen diskutiert u. 
durch die komplizierten Kernbewegungen gedeutet. In  gleicher Weise erklart sich 
die Temp.-Abhangigkeit der unscharfen Priidissoziationsgrenzen. Die gewonnenen 
allgemeinen Gesichtspunkte werden auf die Spektren von NO, u. S 02 angewandt. 
Bei S 02 erweist sich das sogenannte langwellige Pradissoziationsspektrum ais selektive 
Druckverbreiterung. Ih r Auftreten wird gedeutet. Bei der zweiten ziemlieh seharfen 
Priidissoziationsgrenze erfolgt ein Zerfall mit etwa 13 kcal t)berschuBenergie uber die 
Dissoziationsarbeit in SO u. O. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 18. 88—101. Juli 1932. 
Góttingen, II. Physikal. Inst. u. Inst. f. physikal. Chem.) DtisiXG.

Kiyoslli Murakawa, Hyperfeinstruklur von Bogen- und Funkenspektren des 
Barium. Die Hyperfeinstruktur von Ba-Linien wurde mit Hohlkathodc u. L u m m e r- 
GEHRCKE-Platten untersucht. Termschemata u. Strukturbilder einiger Ba I- u. Ba II- 
Linien sind angegeben. Die Analyse zeigt, daB Ba135 u. BaI37 ein Kernmoment 3/2, 
Ba136 u. Ba138 ein Kernmoment 0 haben. (Scient. Papers Inst. physical chem. Res. 18. 
304—14. Aug. 1932. Tokyo, Inst. of Phys. a. Chem. Research.) B o r i s  R o s e n .

Kiyoshi Murakawa, Hyperfeinstruktur im Spektrum des Bleis. II. (I. vgl. C. 19 3 2 .
II. 1889; vgl. auch C. 1932 . I. 2286.) Es sind in den Pb I-Linicn 4057 u. 3683 A u. in 
der Pb II-Linie 4386 neue Komponenten gefunden, die dem Pb-Isotop 210 zugeschrieben 
werden. Es sind Strukturbilder dieser, sowie einiger anderer Pb-Linien angegeben. 
Das Intensitatsverhaltnis Pb 204: Pb 207 betragt 1: 25; Pb 204: Pb 210 betragt 8 : 1. 
(Scient. Papers Inst. physical chem. Res. 18. 245—48. Juli 1932. Tokyo, Inst. of Phys. 
a. Chem. Research.) B o r is  R o s e n .

Kiyoshi Murakawa, Hyperfeinstruktur des Quecksilberspektrums. VI. (V. vgl. 
C. 1 9 3 2 . II. 1889.) Analyse einiger weiterer Linien des Hg I-Spektrums, Termschema 
u. Strukturbilder der Linien 3983, 2847, 6149 des Hg II. (Scient. Papers Inst. physical 
chem. Res. 18 . 299—303. Aug. 1932. Tokyo, Inst. of Phys. a. Chem. Res.) B o r i s  R o s e n .

Rayleigh, Anregung der Quecksilberfluorescenz mit der Resonanzfrequenz und mil 
niedrigen Freąuenzen. III . (II. vgl. C. 1931 . II. 2282.) Ausfuhrliche Darst. der bereits 
in C. 1932 . I. 2683 mitgeteilten Verss. Der Temp.-EinfluB auf die Hg-Fluorescenz 
wurde bei verschiedenen Drucken untersucht. Ein gluhender Pt-D raht im Fluorescenz- 
gefaB ermoglichte es, yerschiedene Temp.-Gcbiete auf einer P latte aufzunehmen. Hg
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wurde im unteren Teil des GefaBes zum Sieden gebracht u. kondensiert sich im oberen, 
m it N2 von gewiinschtem Druck gefiillten Teil. N2 konnte in den unteren mit dem Pt- 
Draht'versehenen Teil nicht diffundieren. Im ,,Herz“-Effekt wurde folgende Druck- 
u. Temp.-Abhangigkeit festgestellfc: Bei 20 mm Druck ist das sichtbarc Maximum 
bei 4850 A durch Temp.-Erlióhung stark geschwacht, das Maximum 3300 A u. die 
,,Flugel“-Bandenserie 2800—2900 A werden dagegen wesentlich gestarkt u. zwar beide 
in demselben Mafie, so dafi vermutet wird, dafi sie Teile eines Systems darstcllen. Das 
Kontinuum auf der langwelligen Seite von 2537 A wird nicht beeinflufit. Bei 2 mm 
Druck wird die Bandę 4850 A wio immer Surch Temp.-Erhohung geschwacht, das 
Maximum bei 3300 A wird ebenfalls geschwacht, ebenso wahrscheinlich auch die 
„Flugel“-Serie, die bei kleinen Drucken durch die „Herz“-Serie uberdeckt wird. Die 
Verss. sprechen somit gegen dio friihere Annahme, dafi die Temp.-Verstiirkung der 
Bando 3300 A durch die Abschwachung der Bandę bei 4850 A bedingt wird, da bei 
kleineren Drucken beide im gleichen Sinne beeinflufit werden. Die W oODsehen 
Banden 2345, 2338, 2334, 2300 werden auch dann in Fluorescenz erregt, wenn alles 
Lickt Icurzwelliger ais 2537 A aus dem erregenden Strahl sorgfaltig ausfiltriert ist. 
Durch Anwendung verschicdener Farbfiltor wurde gezeigt, dafi keine andero Hg-Linie 
aus dem Sichtbaren oder aus dem nahen Ultraviolett zur Anregung der Banden er- 
forderlich ist. Die Intensitat dieser Banden ist der einfallenden Intensitat nahezu 
proportional. Die Temp.-Erhohung scheint eine Abschwachung dieser Banden zu be- 
wirken. Es wird vermutet, dafi die Bldg. von metastabilen 2 3P 2-Atomen fiir die Ent- 
stehung der Bandon yerantwortlich ist. Dio Beobaehtung der verbotenen Linie 2270 A 
in Fluorescenz zeigt, dafi die Atomo im Zustand 2 3P2 jedenfalls in grofier Konz. vor- 
handen waren. Die WoODsehen Banden werden somit dem 2 3P 2-Zustand zugcsprochen 
u. dio von K u h n  vorgeschlagene Deutung dieser Banden ais Fluktuationen wird ab- 
gelehnt. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 135. 617—27. 1/4. 1932.) Bo. Ro.

J. Gilles, tjber die Anderung der Wellenlange einiger im  Kupferhogen emittiertm 
Linien bei groPer Stromstarke. Das Cu-Spektrum wurde zwischcn vertikaler Messing- 
anodo u. Graphitkathode eines Bogens angeregt u. mit einer Dispersion 2,7 A/mm 
aufgenommen. Bei Stromstarken von der Grofienordnung einiger 100 Amp. sind 
sowohl an der Kathode, wie auch an der Anodę Anderungcn der Wellenlange beobachtet 
worden. Dio Verschiebungen bei der Linie 5218,17 (2 2P 2— 3 2D3) u. bei 400 Amp. 
betrugen 0,1 A nach kiirzeren Wellen hin an der Kathode u. 0,06 A nach langeren 
Wellen hin an der Anodę. Die Verschiebungen der einzelnen Linien sind stark von- 
einander versehieden, einige zeigen gar keinen Effekt. Genaue Beobaehtungen sind 
durch Sclbstumkehr u. durch die Schwierigkeit der genauen Feststellung der Lage bei 
breiten Linien erschwert. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 2200—2202. 20/6. 
1932.) B o r i s  R o s e n .

Arthur S. King, Linien des Wolframs und Rlieniums im Spektrum des elektrischen 
Ofens. W u. Ro wurden in den elektr. Kohleofen eingefiihrt u. bildeten dort m it dem Ofen- 
material bereits bei ca. 2500° Carbide, dereń Schmelzpunkte weit unterhalb derjenigen 
der reinen Metalle liegen, so dafi Unters. der W- u. Re-Spektren im Gebiet 2500—3000° 
moglich war. Die Spektren bestchen aus Linien, die zu den tieferen Termen fiihren. 
Tabelle mit 75 Linien des W zwischen 2831—5631 A u. 19 Linien des Re zwischen 
2887—5834 A mit ihren relativen Intensitaten u. charakterist. Eigg. ist angegeben. 
Die Hyperfeinstruktur einiger Re-Linien wird angegeben. (Astrophysical Journ. 75. 
379—85. Juni 1932. Mount Wilson Observ., Camegie Inst. of Washington.) Bo. Ro.

Werner Kuhn und H. L. Lehmann, Einflu/3 ton innermolekularen Schiuiiujungen 
auf das optisch akttie Verhalten optischer Absorptionsbanden. (Vgl. K u h n  u . G o r e ,  
C. 1931. II. 198 u. K u h n  u . L e h m a n n , C. 1931. II. 3079.) Absorption, Drehung u. 
Zirkulardichroismus yon /?-Octylnitrit in Hexan (2%ig. Lsg.) werden im Sichtbaren u. 
Lltraviolettengemessen. Eine verhaltnismafiig starkę Absorptionsbande bei ). =  2300 A 
tragt faat gar nicht zur Drehung bei, wahrend im Bereich der schwachcn Absorptions
bande bei A =  3650 A Drehungsanomalien u. Zirkulardichroismus beobachtet werden 
konnen. Die Verfolgung des Zirkulardichroismus erweist sich ais die empfindlichste 
Methode zur Feststellung von Einzelheiten u. Feinheiten im opt. akt. Verh. von 
Absorptionsbanden oder von Teilen solcher. Kemschwingungen haben wenig EinfluB 
auf das opt. akt. Verh., das in der Hauptsache durch den Elektronensprung charak- 
tensiert ist; dagegen macht sich ein starker EinfluB wahrscheinlich des Losungsm. 
bcmerkbar, indem die am Rande der Schwingungsbanden absorbierenden Molekule 
sich im opt. akt. Verh. stark von denen unterscheiden, die in der Jlitte  der Schwingungs-
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bandę absorbieren. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 18 . 32—48. Juli 1932. Karlsruhe, 
Physikal.-chem. Inst. d. Teehn. Hochsch.) DtiSING.

J. H. de Boer, Lichtabsorption und Adsorptionsenergie. D a bei der Lichtabsorption 
eines adsorbierten Molekiils im allgemeinen die Adsorptionsenergie sich auch andert, 
werden die Absorptionsbanden verschoben. Der Effekt kann sowohl nach Rot wie 
nach Violett stattfinden. Zum Studium dieses Effektes sind die Adsorptionserschei- 
nungen an vakuumsublimierten Salzschiehten bcsonders geeignet, da die Schichten 
yollkommen klar sind u. selber erst im kurzwelligen Ultraviolett absorbieren. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B. 18. 49—52. Juli 1932. Eindhoven, Holland, Natuurkundig 
Lab. d. N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken.) DtiSING.

R. F. Hanstock, Lichtdurchgang in diffus streuenden Medien. Eine photometr. 
Methode zur Messung der Lichtdurchliissigkeit in streuenden Medien wird ausgearbeitet. 
Die Deckfahigkeit der Streuschicht u. die Intensitat des in der Normalrichtung durch- 
gclassenen Lichtes werden in Abhangigkeit von der Dicke u. von den opt. Eigg. der 
Schieht untersucht. Einige Beziehungen zwischen diesen GroBen werden theoret. ab- 
geleitet. Die Methode wird zur Messung der Deckfahigkeit yerschiedener Farben u. 
Papiere angewandt. (Trans. opt. Soc. 33. 137—49. 1931/32. Teddington, Paint Research 
Station.) B o r i s  R o s e n .

T. Smith, Deckfahigkeit von diffus streuenden Medien. Es werden theoret. Be
ziehungen zwischen der Deckfahigkeit eines streuenden Mediums u. seinen opt. Eigg.
abgeleitet, wobei zwischen absorbierenden u. nichtabsorbierenden Schichten unter-
schieden wird. Die Theorie stimmt mit dem Experiment (vgl. vorst. Ref.) ziemlich 
gut uberein. (Trans. opt. Soc. 33. 150—58. 1931/32. London, The National Phys. Labor. 
optics Departm.) B o r is  ROSEN.

N. A. Puschin u n d  P. G. Matawul, Brechungsindex von Fliissigkeitsgemischen.
I .  Bindrę Systeme mit Piperidin. (B uli. Soc. chim . Y ougoslayie 2. 193—99. 1931. —
C. 1 9 3 2 .1. 1494.) t S c h ó n f e l d .

Marya Kahanowicz, U ber die seitliche Strahlung und die Natur der farbenden 
Substanz im naturlichen blauen Steinsalz. (Vgl. B a n d ó w , C. 1932 . I. 1342.) Die 
Diskussion der ausgemessenen spektralen Kurven der seitlichen Ausstrahlung fiihrt zu 
dem SchluB, daB diese im yerfarbten blauen u. yioletten Steinsalz die Fluorescenz 
der gitterfremden, im Grundmaterial eingebetteten Na-Krystallchen darstellen. 
Da die Fluorescenzstrahlung ais Reemission der Absorptionsspektren vorkommt u. 
mit den Fluorescenzbanden des Na-Dampfes zusammenfallt, scheint es berechtigt zu 
sein, das ganze Phanomen auf das ahnliche Verh. der Fluorescenz u. Absorption des 
Na-Dampfes zuriickzufuhren. Durch langores Ausgliihen erreicht man die Rekry- 
stallisation der fremden Substanz, begleitet von eharakterist. Anderungen in den 
Fluorescenz- u. Absorptionsspektren. Weiter erfolgt die Verf]iissigung u. nachfolgcnde 
Erstarrung in yerglasenden Tropfen, die makroskop. im Lichtbiindel sichtbar werden. 
Die Umwandlung der krystallinen Partikeln in kolloidale Komplexe ist vom Ubergang 
der Fluorescenzstrahlung in RAYLEIGHsche Strahlung begleitet. (Ztschr. Physik 76. 
283—92. 7/6. 1932. Sassari, Physikal. Inst. d. Kgl. Univ.) DtiSING.

Fritz Weigert, Sensibilisierungen erster und zweiter Art. Der erstc Typ von 
Sensibilisierungen ist dadureh charakterisiert, daB nur eine geringe Menge des Sensi- 
bilisators nótig ist u. die y-Wer te wesenthch groBer ais 1 sind. Ais Beispiel fiir den 
zweiten Typ wird die Sensibilisierung der photoehem. Umsetzung von o-Nitrobenz- 
aldehyd in o-Nitrosobenzoesaure durch Aceton (WEIGERT u. P r u c k k e r ,  C. 1932 . I. 
1631) besprochen, welche groBc Mengen des Sensibilisators benotigt u. mit einem 
•y =  0,5 verlauft. (Trans. Faraday Soc. 27 . 542—43. 1931. Leipzig, Photoehem. Abt. 
d. physikal.-chem. Ińst. d. Univ.) ' F r i e s e r .

Erich W olf, Vber die Quantenausbeute bei der photochemischen Zersetzung ron 
Diazoessigester. Das Absorptionsspektrum des Diazoessigesters wurde in yerschiedenen 
Losungsmm. sowie in homogenem Zustand bestimmt, wobei die Verschiebbarkeit der 
beiden Banden durch Lósungsm.-Molekule die gleichen GesetzmaBigkeiten aufweist, 
wie man sie z. B. bei Ketonen kennt. Zum Dipoimoment des Diazoessigesters werden 
genauere Yers.-Daten mitgeteilt. Durch Mol.-Gew.-Bestst. w^urde nachgewiesen, daB 
sich das Moment nicht wie bei den Fettsauren auf Doppelmolekiile, sondern auf ein- 
faehe bezieht. Die Pliotolyse des Diazoessigesters wurde im Gebiet der beiden Haupt- 
absorptionsbanden mit Licht der 5 yerschiedenen Wellenbereiche des Hg-Bogens 
). ~  2600, 2804, 3130, 3650 u. 4200 A durchgefuhrt u. die Quantenausbeuten aus den 
entwickelten N2-Mengen bestimmt. Einige bei der Arbeit bewahrte Lichtfilterkom-
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binationen fur die wichtigsten ultravioletten Liniengruppen des Hg-Bogons werden 
angegeben. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 17. 46—67. April 1932. Karlsruhe i. B., 
Inst. f. physikal. Chem. u. Elektrochem. d. Techn. Hochsch.) DllSING.

D. Blochinzew, tlber die Temperaturabhdngigkeil des Photoeffektes an reinen 
Metallen. Die von F o w l e r  (C. 1932. I. 191) durchgefuhrto Berechnung der Temp.- 
Abhangigkeit des Photoeffektes bei Lichtfreąuenzen, die der Grenzfrequenz nahe 
liegen, wird unter Berucksichtigung der von T am m  u . Sc h u b in  (C. 1931. II. 17) fiir 
T  =  0 cntwickelten Theorie des Photoeffektes vervollstandigt u. insbesondere der 
Absolutwert des Photostromes bereehnet. Die Theorie wird m it den entsprechenden 
Messungsergebnissen yerglichcn u. die wahre Grenze des Photoeffektes fiir yerschiedene 
Metalle abgesohiitzt. (Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 781—97. 1932. Moskau, 
Uniy., Forschungsinst. f. Physik.) S k a l ik s .

Albert Nitzsche, tlber die Abhangigkeit der Hochslgeschwindigkeileji und der 
Austrittsarbeit lichtelektrischer Elektronen an Zn-Einkrystallbruchflachen von der Fldchen- 
orientiemng. Die Geschwindigkeitsverteilung von lichtelektr. ausgel. Elektronen wird 
nach der Gegenspannungsmethode von L e n a r d  an verschieden orientierten Bruch- 
flachen von Zn-Einkrystallen gemesscn, u. zwar an der Basisflache u. an der Seiten- 
flachc des hexagonalen Prismas. Aus dieser Geschwindigkeitsverteilung liiBt sich die 
Hóchstgeschwindigkeit der Elektronen, die Grenzfrequenz u. die Austrittsarbeit ent- 
nehmen. Diese ergeben fur die senkrecht zur hexagonalen Achse orientierte Flachę 
hohere Werte ais fiir die parallel zur Achse orientierte. Ein solcher Unterschied in 
der Austrittsarbeit in yerschicdener Richtung ist erklarlich, da nach GRUNEISEN u. 
G oens die Atomslongationen die Leitfahigkeit u. damit die Energie, die nótig ist, 
um das abgel. Elektron an die Oberflache zu bringen, beeinflussen. Auch eine direkte 
Einw. dieser Atomschwingungen auf die Ablosearbeit ist yorstellbar. (Ann. Physik 
[5] 14. 463—80. 1/8. 1932. Drcsden, Physikal. Inst. d. sachs. Techn. Hoch- 
schule.) WOECKEL.

Hans Th. WoHf, Zur Theorie des Krystallphotoeffektes. Es werden einigc Rech- 
nungen zur theoret. Erklarung des von D e m b e r  (C. 1932. II. 338) entdeckten K rystall
photoeffektes vorgenommen. Dieser wird auf zwei Ursachen zuriickgefuhrfc: 1. In 
Richtung des wirksamen Lichtes findet eine etwas bevorzugte Photoelektronenemission 
statt. 2. Infolge der starken Lichtabsorption des Cupritkrystalles werden vor einer 
senkrecht durchstrahlten Ebene in ihm mehr Elektronen ausgelost ais hinter ihr, so 
daB durch sie mehr Elektronen in Strahlriehtung wandern ais in der entgegengesetzten 
Richtung. Diese zweite Wrkg. iiberwiegt bei den angenommenen Zahlenwerten er- 
heblich die erstgenannte. (Physikal. Ztschr. 33. 621—24. 15/8. 1932. Dresden.) S k a l .

A. Grumbach und F. Taboury, tlber das Oeseiz der Aąuidistanzen bei liclitempfind- 
lichen Primdrelemenlen. Vff. untersuchen die EKK., die bei dem System P t—stark 
yerd. schwefelsaure Fluoresceinlsg.—P t in der Dunkelheit auftreten. Man bemerkt 
zwei yerschiedene Arten der Spannungsausbldg.: Eine kontinuierliehe Ausbldg., bei 
der die Spannung nach einem KurzschluB einem Grenzwert zustrebt. Dieser Grenz- 
wert kami nach einem anderen KurzschluB ein anderer sein. Ferner eine diskonti- 
nuierliche Ausbldg., bei der die Spannungskurve Absatze aufweist, dereń Aąuidistanz 
recht genau zu erkennen ist. Ahnliche Beobachtungen wurden an einem Element 
gemacht, das ais Elektrolyt eine Kongorotlsg. enthielt. (Compt. rend. Aead. Sciences 
194. 84—86. 4/1.1932.) D using .

A j ,  Elektrochem ie. Therm ochem ie.
E. P. Linton und O. Maass, Das Dipolmoment von Wasserstoffsuperoxyd. Das 

Moment von H20 2 bestinnnen Vff. in A. u. Dioxan ais nichtpolaren Lósungsmm. Zum 
Yergleich wurde auch das Moment von W. in denselben Solventien gemessen. Die 
Verss. mit A. wurden bei 10° (DE. 4,52), die mit Dioxan bei 25° (DE. 2,306) ausgefiihrt. 
Es ergab sich unter Vernachlassigung der Atompolarisation — das Moment von W. 
m Dioxan zu 1,90, in A. zu 1,71, das von H20 2 bzw. zu 2,13 u. 2,06. Wiihrend das 
Moment des W. in Dioxan mit bekannten Werten ubereinstimmt, ist das in A. zu niedrig. 
\ \  egen der geringen Loshchkeit sind liier die Werte weniger genau, auBerdem nimmt 
die DL. von W. von 15° an abwarts schnell zu, yielleicht infolge einer Anderung im 
Assoziationsverh., ein Effekt, der die desaggregierende Wrkg. der hóheren DE. des 
Athers uberkompensiert. Auch beim Ha0 2 ist das Moment in Dioxan groBer ais in A. 
Das hohe Moment ebenso wie der Parachor, die hohe DE. u. die hohe Mol.-Refraktion
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sprechen fiir die Formel — y  O m it einer koordinativen coyalenten Biiidung, die
auch die leichte Abgabe e i n e s  Atoms Sauerstoff gut erklart. (Canadian Journ. Res. 7. 
81—85. Juli 1932. Montreal, Canada, McGill-Univ., Physikal Chemistry Labor.) B e r g .

L. E. Sutton und J . Breeze Bentley, Das Dipolmoment von Nickclcarbonyl. 
Fiir Nickeltetracarbonyl in CCI., bei 0° fanden Vff. dio Gesa,mtpolarisation zu 39,5 u. 
die Elektronenpolarisation zu 37,3 cem. Das Dipolmomcnt ist danach hochstens 0,3, 
sehr wahrscheinlich in Wirkliehkeit 0. Nickclcarbonyl kann dahcr nur symm. sein, 
nicht, wie SUGDEN gelegentlich vermutet hat, cycl.; es kann nicht die Formel I, sondern 

C O
ii
I  ___ I

c = 0  ------y  Ni 4------ 0 = C  0 = ^ C  — -y  Ni 4 -—  C ^ O
i  i

I  O u  C

i  . 8 
nur II besitzen mit koordinative'n Bindungen zwischen Sauerstoff u. Nickel. II  entspricht 
der modernen Formel des Kohlenoxyds; die koordinativen Bindungen fallen in der 
Richtung zusammen m it den drcifachen Bindungen der CO-Moll., u. liefern eine 
tetraedr. Anordnung: Die dritte Quantengruppe des Ni ist m it an Bindungen unbe- 
teiligten Elektronen gefiillt u. die Valenzgruppc ist ein Oktett, so daB die Substanz, 
wic es tatsachlich der Fali ist, diamagnet. sein muB; da keine d-Elektronen zur Bindung 
verwendet wurden, ist nach P a u l i n g  (C. 1931. II. 185) eine tetraedr. Anordnung wahr- 
sclieinlicher ais eino ebene. DaB eine dreifache u. eine einfache Bindung am selben 
C-Atom kollinear sind, entspricht gleichfalls den Anschauungen P a u l i n g s  u . ebenso 
den spektroskop. Erfahrungen. (Naturę 130. 314—15. 27/8. 1932. Oxford, D y s o n  
P e r r i n s  Lab.) B e r g m a n n .

C. P. Smyth und W. S. W alls, Dipolmoment und Molekiilstruktur. 9. Mitt. Der 
Valenzwinkel von Sauerstoff und Schwefel. (8. Mitt. vgl. C. 1932. II. 2018.) In  analoger 
Weise wie in der letzten Mitt. fiir Kohlenstoff bestimmen Vff. den Valcnzwinkel fur 
Sauerstoff u. Schwefel. Es wurden folgende Dipolmomente bestimmt: p-Bromanisol 
in Bzl. (Heptan) bei 25° 2,23 (2,30), bei 50° 2,25 (2,31), p-Bromphcnctol in Bzl. (Heptan) 
bei 25° 2,38 (2,46), bei 50° 2,41 (2,48), p-Bromdiphenylather in Bzl. (Heptan) bei 25° 
1,56 (1,65), bei 50° 1,58 (1,67), p,p'-Dibromdiphenyldther in Bzl. (Heptan) bei 25° 0,60 
(0,62), bei 50° 0,62 (0,62), 4,4'-Dinitrodiphenylather in Bzl. bei 25° 2,79, bei 50° 2,80, 
4,4'-Dibromdiphcnylsulfid in Bzl. bei 25° 0,65, bei 50° 0,67, Dimnylather in Bzl. boi 25°
1,06, Furan in Bzl. bei 25° 0,71, Tetrahydrofuran in Bzl. (Dioxan) bei 25° 1,71 (1,81), 
bei 50° 1,71 (1,83). Umgekehrt wie bei den Dihalogenathanen (vgl. C. 1932. I. 1198) 
ist bei den ersten drei Verbb. das Moment in Bzl. stets kleiner ais in Heptan. Auch in
Dioxan ist das Moment des Tetrahydrofurans etwas groBer ais in Bzl.; dio Konz.-
Polarisationskurven sind iibrigens in beiden Lósungsmm. sehr verschieden. Nach dem 
Schema:

(1) C6H5B r: /<c—H — /*C—Br =  1,50
(2) C6H5 • O ■ C0H5 : 2 (jiłc—H +  fC —o) cos #/2 =  1,05
(3) Br • C0H4 • O • CGH,,Br: 2 [fic—Br— /ic—o) cos #/2 =  0,6

crrechnet sich der Valenzwinkel am Sauerstoff durch Addition von (2) u. (3) u. Sub- 
stitution von (1) zu 113°. Ais Mittel aus den verschiedencn erhaltcnen Werten ergibt 
sich 122 ±  5°. Ahnlich erhalt man fiir Schwefel (wo beriicksichtigt werden muB, daB 
/<C-S >  //C-Br) einen Valenzwinkel von 146°, wie ihn auch B ergm ann , E n g e l  u. 
S a n d o r  (C. 1931. I. 228) angeben. Da Anisol, Phenetol u. Diphenylather etwa das- 
selbe Moment haben, wird man schlieBcn, daB die Valenzwinkel am Sauerstoff u. die 
R —O-Momente gleich sind. Docli sind die Momente der p-halogeniertcn Anisole u. 
Phenctole groBer ais die der p-halogcnierten Diphenylather, so daB kcine definitiven 
Aussagen zu machen sind. Der Sauerstoffwinkel diirfte etwa 135° sein u. in den Anisolen 
u. Phenetolen groBer ais in den D eriw . des Diphenylathers. Da im Diphenylather 
unter den Annahmen C—C-Abstand =  1,42, C—O =  1,43, C—H =  1,06, Radius der 
abstoBenden Kugeln um die H-Kerne =  1,20 bei uniplanarer Lagerung der Benzol- 
ringe der Valenzwinkel am Sauerstoff 169° sein miiBte, ist aus dem gefundenen Wert 
von 122° zu schlieBen, daB die beiden Ringe um Lagen geringster potentieller Energie 
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oszillieren, in (lenen sie senkrecht auf der Ebcne des Valcnz\vinkels stehen. Im 
Diphenylenoxyd muCte bei Annahme n. Winkel der BenzolauBenvalenzen auch mit 
einem Sauerstoffwinkel von 180° der Abstand C—O—C 2,99 betragen, wahrend er 
hoehstens 2,86 sein darf. Offensichtlich miissen — da Abstandsanderungen unwahr- 
scheinlieh sind — die Valenz\vinkcl geiindert sein. Genaue Bereebnungen sind nicbt 
moglich, docli ist wegen der Spreizung der 0-Valenzen eine Erniedrigung des Moments 
zu erwarten. Wenn im Furan wirkliche Dóppelbindungen Torbanden sind, miiBten 
die Kohlenstoffvalenzwinkel im Ring 125° sein ( S l a t e r ,  C. 1931. I. 3207), der Sauer
stoffwinkel also etwa 140° oder groBer, das Moment entspreehend kleiner, was den 
Tatsachen entspricht (allerdings spricht die niedrige Mol.-Refraktion des Furans gegen 
die Annahme von Dóppelbindungen). Da im Tetrahydrofuran der C—O- u. der C—C- 
Abstand nieht glcich ist, kann es kein regulares Fiinfeck sein. Der Sauerstoffwinkel 
muB um 100° sein, woduroh das relativ bobe Moment bedingt ist. Bei letzterem mag 
auch das Versebwinden der Dóppelbindungen des Furans mitspielen, sowie die Gruppe 
Alkyl-0 ein hoheres Moment liat ais Vinyl-0. Wenn im Athylenoxyd die Fundamental- 
abstande erhalten bleiben, muB der Sauerstoffwinkel 65°, der Kohlenstoffwinkel 57,5° 
betragen. Daher hat Athylenoxyd ein hoheres Moment ais Tetrahydrofuran, wenn auch 
der Unterschied unerwartet gering ist. Dioxan (Moment ~ 0 )  diirfte ein verzerrtes 
hexagonales Modeli mit Sesselform besitzen, Thiophen dem Furan ahnlieh gebaut sein 
(Schwefelwinkel B  140°). — Dio untersuehten Verbb. liatten folgende Konstanten: 
p-Bromanisol, F. 12—13°, Kp.X8 101,9—102,1°, n D20 =  1,56422, n D25 =  1,56212, d*r\  =
1,4902; i 504 =  1,4597. p-Bromplienetol, F. 2—4°, Kp .17 109,2—109,5°, n D20 =  1,55168; 
n ir5 =  1,54950; d254 =  1,4071; rf50, =  1,37 68. p-Bromdiphenyldther, K p .17 171,6 bis 
171,7°, <225i =  1,4155; diot — 1,3896. p,p'-Dibromdiphmylather, aus PAe. F. 58,8 bis 
58,9°. 4,4’-Dinilrodiphenylather, aus Bzl., F. 144,4—144,7. 4,4'-Dibromdiplicnylsiilfid, 
aus Bzl.-PAe., F. 112,6—112,8°. Ditinylalher, Kp.75S 7 28,31 ±  0,03°; nc2° =  1,39892. 
Furan, Kp.757 31,3°; n D20 =  1,42150; no25 =  1,41852; d~\ =  0,9378; d25, =  0,9313. 
Tetrahydrofuran, Kp.!55 64,0—64,1, nD20 =  1,40550, nD25 =  1,40355, d20t — 0,8966, 
d2S? =  0,8910, d504 =  0,8631. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 3230—40. Aug. 1932. 
Princeton, New Jersey, Univ.) BERGMANN.

G. Todesco, Noch einmal iiber den Debye-Effekt in mscosen Dielektriken. Vf. 
kniipft an eine friihere Mitteilung (C. 1931. I. 3214) an, in der das Vorhandensein 
einer Absorptionsbande des Rieinusols im Gebiet HERTZseber Wellen angedeutet 
war. Je tzt wird ein Oscillator benutzt, der bis zu einer Wellenlange von 9 m herunter- 
zugehcn erlaubt. Die Lago des Maximums der Absorptionsbande wird bei ). =  21,60 m 
gefunden (Temp. 21°, innere Reibung 7,7 c-g-s-Einheiten). Eine aus der DEBYEschen 
Theorie der polaren Moll. abgeleitete Beziehung ergibt unter Yerwendung des ex- 
perimentell gefundenen Wertes fiir A fiir die GróBe des Ricinusólmol. a =  1,7-10~8 cm, 
in guter tlbereinstimmung mit dem aus dem Temp.-Koeff. der DE. gefundenen Wert 
a — 1,8-10~8 cm. (Nuovo Cimento 9. 125—31. April 1932. Bologna, P h y sik . Inst. 
„A. R lG H l“ d. Univ.) SCHNURMANN.

Ernst Lenz, Die JViedervereinigung ton Ionen in Luft bei niederen Drucken. Die 
zeitliche Anderung der Ionenzahldichte ist proportional dem Anzahldiehteąuadrat 
u. dem ^Viederyereinigungskocff. Dieser Wiedervereinigungskoeff. von Ionen in Luft 
wird bestimmt in Abhangigkeit vom Druck im Gebiet von 20 bis 760 mm Hg; er ergibt 
sich^streng proportional dem Druck mit einem Normalwert von (1,7 ±  0,1) • 10-8 ccm/seo 
bei 760 mm Hg u. 18°. Die Widerspriiche in den seitherigen Messungen werden erklart 
durch die Vernachlassigung der riiumlich inhomogenen Ionenverteilung. (Ztsehr. 
Physik 76. 6G0—78. 27/6.1932. Stuttgart, Phys. Inst. d. Techn. Hochsch.) D i d l a u k i s .

O. Zeier, Durchschlagsuntersuchungen in komprimierten Oasen und in flussiger 
Konlensaure. Vf. fuhrt Durchschlagsmessungen mit versehiedenen Elektrodenformen u. 
-grfiBcn bei verschiedenen Schlagweiten in komprimierten Gasen aus, u. zwar in Luft u.
i 2 von kg/qcm, in C02 iiber den Verflussigungsdruck von 58,5 kg/qem
bei _0 hinaus bis zu 120 kg/qcm in fl. C02. Er stellt fest, daB das Gesetz von PASCHĘN, 
nach dem die Durchsehlagsspannung yon dem Prod. aus Schlagweito u. Druck abhangt, 
^ur niedrige Drucko erfiillt ist, u. zwar fiir Luft bis 50 kg/qcm, fiir N2 bis 30 kg/qem, 
fur C0 2 bis zum Sattigungsdruck, wobei aueh fiir C02 der Druck u. nicbt, wie zu 
erwarten, die D. das Gesetz erfiillt. Dabei sind die Abweiehungen um so groBer, jo 
hoher der Druck u. je gróBer die Elektroden sind; bei groBen Elektroden wurde 
auBerclem cm 1 olaritatseffekt nachgewiesen. Fiir hohere Drueke nimm t die Durch- 
schlagsspannung mit wachsendem Druck nur noch wenig zu. Diese Ergebnisse lassen
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sich qualitativ erklaren durch die Annahmo einer positiven Raumladung, die eine 
Feldverzcrrung bewirkt u. damit dio Durchschlagsfcstigkeit herabsetzt. Weiter kann 
der bei den benutzten Eeldstiirken mógliche Elektronenaustritt aus den kalten Elek- 
troden zur Erklarung der Herabsctzung der Durelischlagsfestigkeit m it herangezogen 
werden. (Ann. Physik [5] 14 . 415—47. 1/8. 1932. Miinchen, Elektrophysikal. Lab. d. 
Elektrotechn. Inst. d. Techn. Hochsch.) WOECKEL.

A. T. Waterman, Die Gleichgewichtsverteilung des Potentuds und der Elektronen 
auperhalb einer Leiteroberfldche. Die Potentialyerteilung infolge der Raumladung in 
der Umgebung einer ebenen leitenden Oberflache wird fiir den Gleicligewichtszustand 
beim Feld Nuli u. bei yerzógernden Feldern m it der PoiSSON schen Gleichung u. dcm 
BoLZTMANNschen Verteilungsgesetz, das zur Anwendung auf dio F e r m i- D ir a c -  
Statistik erweitert wurde, abgcleitet. Die Elcktronendichte wurde ais Funktion des 
Abstands yon der Oberflache berechnet. Die Wrkg. eines aufleren elektr. Feldcs wurde 
betraehtet. Der Fali der Entartung der Elektronen im Leiter wird diskutiert. (Physical 
Rev. [2] 38. 1497—1505. 1931. Yale-Uniy., Sloane Phys. Lab.) S c h n u r m a n n .

C. Zwikker, Die Gleiclirickterwirkung unselbstandiger Leiter. Jeder Leiter oder 
Halbleiter, der teiiweise unselbstandige Leitung zeigt, bewirkt eine teilweise Gleich- 
richtung, sobald die beiden angelegten Elektrodcn nicht von derselben Form sind. 
Das ist eine sehr naheliegende Erklarung der Gleichrichterwrkg. yon Cu20-Zellen, wio 
rechner. gezeigt wird. (Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 759—67. 1932. Delft [Holland], 
Techn. Hochsch.) S k a l i k s .

Per Ekwall, Die Leitfahigkeit alkylierter Ammoniumpikrate in  waflriger Losung 
bei 0, 25 und 90°. I . Es wird die Leitfahigkeit von wrss. Lsgg. der folgenden Salze bei 
0, 25 u. 90° im Konz.-Bereich von 3-10-4 bis 4 -10-3 gemessen u. die Aquivalentleit- 
fahigkeit ausgerechnet: Ammonium-, -mono-, -di-, -tri-, -tetramethyl-; -mono-, -di-, 
-tri-, -tetraałhyl- ; -mono-, -di-, -tri-, -tetrapropylammoniumpikrat. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A. 161 . 211—26. Aug. 1932. Rostock, Physiko-chem. Lab. d.Uniy.) J .L a n .

Per Ekwall, Die Leitfahigkeit der Natriummyristatlósungen bei verschiedenen Tem- 
peraturen. Die Leitfahigkeit von Natriummyristallsgg. wird bei 17, 21, 35, 48, 58, 
65 u. 80° gemessen, im Konz.-Bereich von 0,0005—0,01 n. bei 17 u. 21° u. 0,2 n. bei 
den hoheren Tempp. Es treten Anomalien in der Aąuiyalentleitfahigkeit auf, die z. T. 
auf Veranderungen der Hydrolysenprodd., z. T. auf kolloidchem. Erscheinungen zu- 
ruckgefuhrt werden. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 161 . 195—210. Aug. 1932. 
Abo, Finnland, Physik.-chem. Inst. d. Akademie.) JÓRN L a n g e .

James Charles Philip und Pundi Rangaramanujam, Die Leitfahigkeit von 
Elektrolyten in  Cyanessigsaure-Athylester und o-Tolunitril. In  Fortsetzung der Mes
sungen von MARTIN (C. 1930 . II . 2235) in Benzonitril werden bei 25° im Konzcn- 
trationsbereich von etwa 0,03-10~3—2■ 10-3 n. folgende Sake in den bezeichneten 
Lósungsmm gemessen: LiBr, NaJ, K J , A gN 03, N(C2H!>)liBr, N(G2H6)iJ,

Dichte u. Viscositat der Lósungsmm. werden auCerdem bestimmt. Das 
Prod. A 01] ist bei allen Salzen aiiBer LiBr konstant. Die Inkonstanz bei LiBr wird auf 
MeOfehler zuruckgefiihrt. Alle Messungen bestatigen das Quadratwurzelgesetz. Die 
Grenzneigung der Graden ist bei o-Tolunitril erheblieh groCer, ais nach der ONSAGER- 
schen Gleichung zu erwarten ist. Bei Cyanessigsdureałhylester entspricht sie — wenig- 
stens fiir dio tetraalkylierten Ammoniumsalze — etwa dem theoret. W ert. Ein Ver- 
gleich mit Messungen aus dem WALDENschen Laboratorium an Acetonitril u. den 
friiheren an Benzonitril, laCt yermuten, daC die ONSAGER-Gleichung allgemein bei 
den aliphat. Nitrilen besser erfiillt ist ais bei den aromat. (Journ. chem. Soc., London 
1932. 1512—18. Mai. London, Imperial College.) J . L a n g e .

W. Elenbaas und W. F. van Peype, Magnetische Eigenschaften dunner Metall- 
schichten. Elektrolyt. hergestcllte Fe- u. Ni-Schichten von 0,2 bis 20 fi werden, nach- 
dem die magnet. Eigg. konstant geworden sind, mittels der ballist. Methode untersueht. 
Fe: Koerzitiykraft u. Remanenz steigen mit abnehmender Schichtdicke, lotztere 
versehieden stark je nach der Stromdichte bei der Schichtbldg. Gliihen der Schichten 
im Vakuum auf 600° setzt dio Koerzitiykraft auf ungefahr die Halfte herab, wahrend 
die Remanenz sich nur bei den gróSeren Schichtdicken bedeutend yerringert. Bei 
den diinnsten Schichten wird offenbar die Magnetisierung nicht nur durch die Spannung, 
sondern auch durch dio Schichtdicke bestimmt. Ni: Die Schichten sind schwer 
magnetisierbar (Permeabilitat 6—12). Die Hysteresekurve u. die Neukurve haben 
einen geradlinigen Yerlauf. Durch Gliihen im Vakuum auf 450° sinkt die Koerzitiy
kraft auf ungefahr die Halfte. Die Remanenz steigt bei den dicken Schichten bedeutend
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an, bei den diinnen aber viel weniger. Auch liier zeigt sieh, daB bei den diinnsten 
Sehiehten die Magnetisierung hauptsachlich durch die Sehiehtdicke u. nielit durch 
die Spannung bestimmt wird. Bei Fe andert sieh die Fasertextur nicht dureh das 
Gluhen ([111] immer Faserachsc). Bei Ni aber war vor dem Gluhen [110] Faseraehse, 
wahrend nach dem Gluhen [100] senkrecht zur Schicht orientiert war. (Ztschr. Physik 
76. 829—48. 12/7. 1932. Eindhoven, Holland, Natuurkundig Lab. d. N. V. P h il ip s ’ 
Gloeilampenfabrieken.) _ DUSING.

L. Cambi, L. Szegó und A. Cagnasso, t'ber das magnetische Verhalten von Kom- 
plexen. IV. N  ,N-Dipropylditliiocarbamate des Eisens. (III. vgl. C. 1932 . I. 501.) Vff. 
untersuchen die Abhangigkeit des magnet. Vcrh. des n-Dipropyldithiocarbamats, n-Pro- 
pylisopropyldithiocarbamats u. Diisopropyldithiocarbamats des Eisens 1. von der inneren 
Struktur des acid. Radikals u. 2. von der Temp. Die Carbamate werden aus den 3 Di- 
propylaminen gewonnen u. mit Fe(OH)3 in dio Eisencarbamate ubergefulirt. 
[(n-C3H7)2N 'CS2]3Fe, schwarzglanzende Schuppcn, 11. mit rotbrauner Farbę in allen 
Lósungsmm. mit kleiner DE., auch an der Luft bis 80° vollstandig stabil. [n-C3H7 (iso- 
C3H,)N-CS2)3Fe schwarze Krystallchen m it rótlichem Koflex. Lóslichkeit analog dem 
vorigen. [(iso-C3H,)2NCS2]3-Fe, kleine schwarze, glanzende Sehuppen. — Die magnet. 
Messungen: tJbercinstimmend mit den fruheren Verss. (vgl. z. B. C. 1932 . I. 501) 
zeigt sieh aucli hier eine starkę Abnahme der magnet. Susceptibilitat m it zunehmender 
Verzweigung der Kette. Die Anderung der magnet. Susceptibilitat m it der Temp. 
zeigt keino t)bereinstimmung mit dem Gesetz von C u r ie - W e is s  [x j , ■ ( / ’ — 0 )  =  
const]. Der Gang der magnet. Susceptibilitat mit der Temp., ein Effekt der sonst 
nur beim allmiihlichen tlbergang der Elektronenanordnung des Eisenions (5 Magnetonen 
nach B o h r )  zu der des komploxen Eisens (1 Magneton nach B o h r )  sieh zeigt, ist hier 
auffallenderweise schon bei den Isomcren 3 Dithiocarbamaten des Eisens yorhanden. 
(Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [0] 15 . 266—71. Febr. 1932. Mailand, 
Univ.) E. H o f f m a n n .

Oskar Baudisch und Werner H. Albrecht, Kolloidales, ferromagnetisches Eisen- 
3-oxyd ais biologischer Indicator. Zur Priifung der Anwendbarkeit von koli. wss. Lsgg. 
des y-Fe20 3, welches sieh ais Koli. leieht mit biol. Prozessen yerknupfen laBt, ais biol. 
Indicator, wurden Messungen der spezif. Susceptibilitat soleher Lsgg. ausgefiihrt. Es 
wurdo gefunden, daB sieh die Magnetisierbarkeit linear m it dem Fe-Geh. andert. Der 
Ferromagnetismus des Oxyds ais soleher wird durch die Verdiinnung nicht beeinfluBt. 
Selbst in den starksten Verdiinnungen sind die Werte fiir die Susceptibilitat abhangig 
von der Feldstarke. (Naturwiss. 20. 639. 19/8. 1932. New Haven, Yale Univ. u. Hann.- 
Munden, Forstl. Hochsch.) K l e v e r .

W .F. Giauque und C. W. Clark, Die Bedingungen, Temperaturen unterhalb 
2° absolut durch Entinagnelisierung von Odi(SO,l)3-S H tO herzustellen. Temperatur- 
Magnetfeld-Isentropiedaten. (Vgl. C. 1927 . II. 2046.) Die Molarwdrme von Gd2(SOt )3•
8 H20  wird von 15—290° abs. bestimmt u. auf tieferc Tempp. oxtrapoliert (fiir l/ 2 Biol.
1,16—68,0); Genauigkeit 1/2—1 °/0. Die Abnahme der Entropie im magnet. Feld wird 
mit gewissen Vernachlassigungen bereehnet. Vielleicht ist Gd(C2H 5SO.,)3-9 H20  zur 
Erreichung tiefster Tempp. noch geeigneter ais das Sulfat; aber auch fiir das Sulfat 
sind die Aussichten gunstig. — Die Bedingungen, durch reversible adiabat. Entmagneti- 
sierung des Sulfats Tempp. unter 1° abs. zu erreichen, werden bereehnet, die Datcn 
fiir gleiche Entropien bei versehiedenen Magnetfeldem u. Tempp. werden tabelliert. 
Es ergibt sieh, daB man, von 10° abs. ausgehend, mit Gd-Sulfat auch andere Stoffe 
auf Tempp. unter 1° abs. abkiihlen kann. (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 3135—42. Aug. 
1932. Berkeley, Calif., Univ., chem. Lab.) W. A. RoTH.

Merle Randall, Die wesentlicJien Eigenschaften eines Systems der Thermodynamik. 
In der Thermodynamik herrscht ein Chaos, das die Verwendung dieses wichtigen Hilfs- 
mittels hemmt. Ein ideales thermodynam. System muB folgende Eigg. haben: all- 
gemeine Anwendbarkeit auf experimentell meBbare Vorgange; leichte Verstandlich- 
keit; mathemat. u. log. Strenge; Vorhandensein weniger Gleichungen, aus denen sieh 
die anderen ableiten lassen; symm. Bezeichnungsweise; Verwendung exakter Glei
chungen; Verwendbarkeit auch fiir thermodynam. Ungeschulte; die Moglichkeit, 
numer. Daten in knappe Tabellen zu bringen. — Vf. macht Vorschlage fur Formel- 
gróBen: A_= Geh. an maximaler Arbeit, E  =  Gesamtenergie (im Deutschen meist U), 
ł  =  freie Energio (4  -f P- F), H  =  Warmeinhalt (E +  P ■ V), Q =  absorbierte Warme- 
menge, II =  geleistete Arbeit, y =  Aktivitatskoeff. Alle thermodyrnam. Daten sollten 
einheitlich gesammelt u. krit. zusammengestellt werden. (Vgl. auch nachst. Ref.)
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(Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 676—80. Aug. 1932. Berkeley, Calif., 
Univ., Departm. of Chem.) W. A. R o t h .

A. Eucken und K. F ajans, Empfehlung beslimmter thcrmodynamischer Formel- 
zeiclien seiłens der Deutschen Bunseti-Oesellschaft. Bericht uber Beschliisse eines Aus- 
schusses, die von der B uN SEN -G esellschaft gebilligt sind. E  - Energie (allgemein, 
z. B. h v =  E 2 — Ej); U =  Innere Energie =  Gesamtenergie eines ruhenden Systems; 
S  =  Entropie; A  =  dio einem System zugefiihrte Arbeit, Q =  dio einom System zu- 
gefiihrto Warnie. Dio von einem System abgegebeno Arbeit oder Warme A  bzw. Q. 
Also A U — A  +  Q =  —A  — Q; die von einem Gas bei Expansion goleisteto Arbeit
—d A  ( = —d A) =  p-d V. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 681. 
Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 161. 233—34. Abt. B. 18. 441—42. 1932. 
Góttingen u. Munchen.) W. A. R o t h .

K. Jab lcynski, Uber die Zustandsgleichung von van der Waals. I. Geht p-v° bei 
konstanter Temp. durch ein Minimum, so folgt, daB v.\nn. =  26 ist. So kann man b 
direkt aus Versuchsdaten ermitteln. a =  2 Ujfln. • R  T  — p  ł>MIn.2. Eiir C02 ist b zwischen 
37 u. 198° gut konstant, wahrend a vom Vol. u. der Temp. abhiingt. Aus Ukrit. =  36  
folgt das richtige krit. Vol., wahrend pi<rit. u. <krit. nicht zu berechnen sind. a hat 
bei p ebenfalls ein Minimum. Ahnliches gilt fiir Athylen, CO, N2 u. 0 2. Eiir H 2 
wird a bei kohcn Drucken negativ, bei kleinen positiv, falls die Temp. nicht zu tief ist; 
boi sehr tiefen Tempp. ist a stets positiv. 6 ist bei H 2 nicht ganz konstant. Dem H 2 
analog verhalt sich He u. Ne. — Auch fiir andere Gase muB es Tempp. geben, wo a 
negativ wird. Die aus krit. Tempp. u. Drucken berechneten 6-Werte sind falsch, weil 
man dabei a ais konstant annimmt. Andere Zustandsgleichungen werden daraufhin 
diskutiert, ob nach ihnen p v- durch ein Minimum gehen kann, was z. B. nach R e i n - 
GANUMs Formel nicht der Fali ist. (Physikal. Ztschr. 33. 536—43. 15/7.1932. Warschau, 
Uniy., Inst. f. anorg. Ch.) W. A. R o t h .

W. Heuse Und J. Otto, Die Dampfdruckkurve des Xenons. Das Xenon wird 
durch Ausfrieren, Kondensieren u. Fraktionieren eines Restgases bis auf 99,5% gereinigt. 
Fiir die 0,5% Verunreinigung (Krypton?) kann bei Verwendung von Tensionsthermo- 
metern korrigiert werden. Der ,,gesetzliche“ Kp. ist —108,05°, der thermodynam. 
—108,02°, der gesetzliclie Tripelpunkt ist —111,85°; der zugehdrige Druck 606,2 mm. 
Vff. messen etwa zwischen 575 u. 800 mm. Dio p—/-Linie ist in dem Gebiet fast 
eine Gerade; Daten friiherer Beobachter (C. 1930. II. 1847; 1931. I. 41) streuen stark, 
z. T. weil die Temp.-Messungen ungenauer waren. (Ztschr. teclm. Physik 13. 277—78. 
1932. Phys.-Techn. Reichsanst.) W. A. R o t h .

Jack Reginald Irons Hepburn, Der Dampfdruck von Wasse-r uber waflrigen 
Losungen der Erdalkalichloride. IV. Berechnung der Aklivitatskoeffizienten. (I.—III . vgl. 
C. 1932. II. 509—10.) Die kryoskop. Methode eignet sich nicht zur Berechnung der 
Aktivitatskoeff. in konz. Lsgg., wahrend man mit Dampfdrucksernicdrigungen gut© 
Erfolge hat, doch laBt sich die Aktivitiit fiir unendlich verd. Lsgg. aus don Verss. nicht 
entnehmen; er wird fiir die kleinsto untersuchte Konz. =  1 gesetzt. Bei 25° geht y  
fiir allo drei Salze (CaCl2, SrCl2 u. BaCl2) dureh ein Minimum; dio Werte fallen mit der 
Ordnungszahl des Kations. Daten friiherer Beobachter ergeben das Minimum nieht, 
sind aber wohl nicht genau genug. Bei CaCl2 liegen y-Wertc aus EKK. vor, dio hóher 
sind u. das Minimum bei tieferen Konzz. zeigen. Ein zwischen 0,8 u. 1,0 stets auf- 
tretender Wendepunkt ist unerkliirlich, aber wohl reell. Bei SrCl2 ist die t)berein- 
stimmung zwischen den Daten aus Dampfdruckserniedrigungen u. EKK. besser. Fiir 
BaCl2 liegt wenig Materiał vor. y  fiillt m it der Annaherung an die Sattigungsart (auch 
bei ZnCl2 beobachtet). — Ali.MAND hat 1927 gefolgert, daB Lsgg. von Elektrolyten, 
bei denen der Aktm tatskooff. durch ein Minimum geht, auch ein Minimum der molaren 
Gefrierpunktserniedrigung zeigen miissen. Das trifft fiir BaCl3 u. SrCl2 zu, yielleicht 
auch fiir CaCI2. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1284—92. April.) W. A. R o t h .

Eijiro Ogawa, Dampfdruck von Rheniumhcptoxyd, Dampfdruck und Dissoziatione- 
druck von Rheniumoktoxyd. Die ersten von I. u. W. NODDACK m it wenig Materiał 
gemachten Beobachtungen an Re20 , u. Ro20 8 sind inkorrekt. Der Sauerstoff muB 
besonders sorgfaltig getrocknet werdon. Vf. miBt mit einem Glasspiralmanometer den 
Dampfdruck von Be20 ; von 230—360°. F. 297°, Kp. 363°, Sublimationswarme beim
F. 32,91 kcal, Verdampfungswarme beim Kp. 17,40 kcal, Troutonsche Konstantę 27,4; 
Schmelziuarme 19,61 kcal. — Der Dissoziationsdruck von Re2Oa wird zwischen 100 u. 
220° gemessen; er betragt nur wenige mm. Bei gewóhnlicher Temp. ist dio Rk.
2 Re20 8 ■—-y  2 Re20 7 +  0 2 prakt. irreversibel. Im  gleichen Temp.-Bereich wird der
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Dampfdruck von Re2Oa gomesscn F. 105°. Sublimationswarme beim F. 7,00 kcal, 
Verdampfungswarme 4,50 kcal; Schmelzwćirme 2,5 kcal. {Buli. chem. Soc. Japan j. 
265—73. Aug. 1932. Fukuoka, Kyushu Imp. Univ., Chem. Inst.) W. A. ROTH.

Harold Simmons Booth und James M. Carter, Kritische Konstanten und Dampf
druck von Boririfluorid. BF3 wird sorgfiiltig Iraktioniert, Horst. vgl. C. 1926. I. 2893, 
App. C. 1931. II. 970. Das Gas greift in trockenem Zustande weder Hg, noch Glas 
an, auch Cr nicht. — Die krit. Daten konnten sehr genau gemessen werden, die krit. 
Opalescenz war sehr deutlich. Bei der tiefsten Temp. (—50°; 14,3 at) wurde die FI. 
zah, was auf Assoziation hindeutet. Krit. Temp. —12,25 ±  0,03°, krit. Druck 49,2 ±  
0,1 at. logI0 Pat =  5,1000 — 889,6/T . Verdampfungswarme 4,057 kcal. (Journ. physi- 
cal Chem. 36.1359—63. Mai 1932. Cleveland, Ohio, West. Beserre Univ., Morley chem. 
Lab.) W. A. K o tu .

Kurt Neumann und Ernst Volker, Eine Drehwa-agemethode zur Messung kleinster 
Dampfdrucke. (Ygl. C. 1931. II. 3583.) Die zu untersuchende Substanz wird in ein 
hantelahnliches GlasgcfaBchen mit 2 seitlichen Lochern an entgegengesetzten Seiten 
der Kugeln gefullt, das GlasgefaB an einem Torsionsfaden aufgehangt. In  dio Formel 
fiir p geht auBor den leicht zu bestimmenden MaBen des GlasgefaBes nur der Drehungs- 
winkel u. die Direktionskraft ein. Der Fehler einer Best. ist 0,5—-1,5%. Eine Diskussion 
ergibt, daB man stets mit Sattigung rechnen kann. Die Temp. ist auf 0,1—0,2° un- 
sicher. Ais Torsionsfaden werden 0,01 mm dicke, 8 cm lange, verkupforte u. an Auf- 
hiingehaken aus Cu angelotete Quarzfiiden benutzt. Bei Anderung der Temp. kann 
man nach 20 Min. ablesen. Untersucht wird Benzophenon (fl., unterkiihlt u. zwei 
feste Modifikationen) zwischen 12 u. 55°. log pil. =  14,75 — 4087jT , log piest stabU =  
17,46 — 4966/T , log piest inst. =  17,19 — 4818/21. Die Verdampfungs-, Schmelz- u. 
Verwandlungswarmen werden bereelinet. — Quecksilber gibt zwischen 16 u. 70° so gutc 
Ergebnisse, daB die cliem. Konstantę berechnet werden kann: 1,91 ±  0,06, m it dem 
klass.-statist. Wert naeh SACKUR 1,87 fast ident. Fiir Kalium  (145 — 200°) folgt die 
chem. Konstantę 1,105 ±  0,05 (theoret. 1,103). (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 161. 
33—45. Aug. 1932. Berlin, Techn. Hochseh., Inst. f. physik. Ch.) W. A. R o th .

A. Amossow, N. Dobronrawow und J. Nelidow, Eine Differentialmethode zur 
Messung der spezifischen Wannę. Die NERNSTschc Methode zur Best. der wahren spezif. 
Warme fester Korper ist wegen der hohen Warmcstrahlung bei Zimmertemp. nicht 
sioher. Vff. umgehen die Schwierigkeiten durch Ausarbeitung einer Differentialmethode, 
wo an zwei in einem Hochvakuum hintereinander geschalteten Metallealorimetern 
entweder ein Hcizwiderstand durch Shunten odcr ein Wasserwert durch Zufugen 
von WoODschcm Metali geandert wird, bis dio Erwarmungen u. dam it die Strahlungs- 
verluste gleieh werden. Die Calorimoter bestohen aus Cu, werden von auBen beheizt 
u. sind von Ag-Folio umschlossen; innen werden mit WoODschem Jletall dio Probe- 
8tiicko (Stahlsorten) eingelotet. Die Methode arboitet auf 0,7—0,8°/oo gonau. Dio 
Wiirmekapazitat des einen Calorimeters wird durch Fiillung m it Hg bestimmt; hohes 
Vakuum ist Vorbedingung. Prakt. kann man bei Zimmertemp. nach der besehriebenen 
Methode zwei bcnachbarte spezif. Warmen auf l °/00 genau messon. Anwendung ygl. 
nachst. Ref. (Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 371—81. Marz 1932. Leningrad, Phys.- 
Techn. Inst.) W. A. R o th .

P. P. Kobeko und J. G. Nelidow, Ber Sprung der spezifischen Wannę des 
Seignettesalzes. Im festen Seignettesalz tr itt (C. 1931. I. 901) elektrocalor. Effekt 
auf; es muB bei einer dem CURIE-Punkt entsprechenden Temp. (25°) ein Sprung in 
der spezif. Warme nachzuweisen sein; doch ist der Anteil der Warnic, der fiir die mit 
der Desorientierung der Moll. yerbundene Arbeit aufgewendete Anteil klein (5 B /2). 
Es wird einDifferentialealorimeter (vgl.vorst.Ref.) benutzt; in das einokommt Seignette
salz +  Hg. Beide Calorimeter werden von einer hoeh evakuierton Ag-Hulle umgeben 
u. in ein Wasserbad yersenkt. Wird die Erwarmung der beiden Calorimeter durch 
Shunten des einen Heizwiderstandes bei 15° gleich gcmacht, so is t bei ca. 25° eine 
scharfe Differenz zu bemerken. Der Sprung liegt bei 25—27°. E r berechnet sich zu 
7 cal sta tt 5 (molaro Warmekapazitat des festen Seignettesalzes 9260). (Physikal. Ztschr. 
Sowjetunion 1. 382—86. Marz 1932. Leningrad, Physik.-Techn. Inst.) W. A. R o t h .

Chas. G. Maier und K. K. Kelley, Eine Oleichung fu r  die Darstellung von Warme- 
mhalłsangaben bei hohen Temperaturen. Die ubliche Gleichung Ov =  a -j- b-T  
c T 1 kann zu einem Maximum fuhren, das unerklarbar ist. Geeigncter ist 
eine Gleichung von der Form Cp =  a +  b-T  — c■ T~2, die an ZnO u. Pseudowollastonit 
gepriift wird. Die Gleichimg eignet sich gut fur thermodynam. Berechnungen. (Journ.
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Amer. chem. Soc. 54. 3243—46. Aug. 1932. Berkeley, Calif., Pac. exper. Station, Bur. 
of Mines.) W. A. R o t h .

Thos. de Vries und L. Francis Dobry, Der Warmeinhalt von Selen von 100 bis 
3000 absolut. Vf. untersucht reines, metali. Se im NERNST-Calorimeter; er arbeitet 
mit 190 g. Zum Hcizcn u. zur Temp.-Messung werden yerschiedene Drahte benutzt. 
Zwischen 98 u. 278° abs.-gibt die Formel Cv =  2,19 +  0,0560-T  — 2,66• 10-1 -T- +  
4,35 • 10~7- T 3 dio Werte gut wieder; sie steigen nur von 6,0 auf 7,1 cal an. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 54. 3258—61. Aug. 1932. W. Lafayette, Ind., Purdue Univ., Chem. 
Lab.) W. A. R o th .

H. O. Kneser und J. Ziihlke, Einstelldauer der Schwingungscnergien bei C02 und 
N 20. (Ygl. C. 1932 . II. 511 [C02].) Auch bei N20  ist die Schallgesehwindigkeit von 
der F equenz abhangig; Anomalie tri U auf, wo die Einstelldauer des Energiegleich- 
gewichts fiir gewisse Freiheitsgrade des Molekiłls mit der Schwingungsdauer der Schall- 
wellen yergleichbar ist. Aus dem Verlauf der Dispersionskurve kann man ermitteln, 
welche Freiheitsgrade fiir die Dispersion verantwortlich ist u. wie groB die Einstell
dauer ist. Die Daten sind fiir N20  u. C02 (bei Zimmertemp. u. Atmospharendruck) 
sehr ahnlich. Die Transyersalschwingung (d-Schwingung) ist in dem beobackteten 
Dispersionsgebiet die wirksame. Die Halbwertsfreąuenz vw ist fiir beide Gase etwa 
die gleiclie, also auch die Einstelldauer de3 Energiegleichgewiehts hinsiehtlieh des 
ersten Quants der <5-Sehwingung (1 • 10~G sec). (Ztschr. Physik 77. 649—52. 24/8. 1932. 
Marburg, Univ., Phys. Inst.) W. A. R o t h .

T. F. Young und O. Gr. Vogel, Die relatiren Warmeinhalte der Komtituenten von 
wisserigen Nalriumchloridlósunyen. Die Daten zur Berechnung der relatiyen partialen 
molaren Warmeinhalte von NaCl-Lsgg. sind ungeniigend; sie wrerden eingehend disku- 
tiert u. zur graph. Darst. der Losungswarmen benutzt. Die Anderung des scheinbaren 
molaren Warmeinhalts ip H  mit ]/m (S) wird graph. gefunden u. dargestellt. Zur Er- 
ganzung wird die Verdunnungswarme von 6 bis 0,4-m. Lsgg. bei 25° gemessen u. daraus 
A ip 11/A ]/m  berechnet. Die IConstruktion der definitiven S-Kurye wird ausfiihrlieh 
besehrieben. Zwischen 0 u. 0,4-m. ist S  — 461,3 — 1427,6 ]/m  +  704,2 m. — Unter 
Annahme einer unendlich verd. Lsg. ais Bezugszustand werden die relatiyen Warme
inhalte des Losungsm. u. des Gelosten fiir das ganze Konzentrationsgebiet berechnet. 
Eine Neubereclinung der Aktivitałskoeff. fiilirt zu den alten Werten yon L e w is  u. 
R a n d a i . l .  (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 3030—40. Aug. 1932. Chicago, Univ.,
G. H. JoNES-Lab.) W. A. R o t h .

J. B. Austin, Die Warmekapazilat von einigen Ilalogenwasserstoffen bei hohen 
Temperaturen, aus Ramanspeklren berechnet. In  Ermangelung geniigender experi- 
menteller Daten nahm E a s tm a n  (1929) fiir HC1, HBr u. H.J die gleichen Wiirmekapa- 
zitaten wie fiir N2 an. Fiir polare Moll. ist Berechnung nach PLANCK-EINSTEIN wahr- 
scheinlich giinstiger ais direkte Messung bei hohen Tempp. Aus RAMAN-Spektren 
kennt man die fundamentalen Schwingungsfreąuenzen der drei Halogenwasserstoffe. 
Vf. berechnet aus diesen Zahlen Gv fiir 600—2000° abs. u. yergleieht dio Daten mit 
E a s tm a n s  Bereehnungen. Cv steigt m it dem Mol.-Gew. der Verb. Bei hoheren Tempp. 
sind E a s tm a n s  Zahlen hoher ais die des Vfs. u. hoher ais die esperimentell gefundenen 
fiir HC1. (Journ. Amer. ehem. Soc. 54. 3459—60. Aug. 1932. Kearny, N. J., U. S. Steel 
Corp., Res. Lab.) W. A. R o th .

H. Hammerschmid und A. L. Robinson, Integrale Verdunnungswdrmen und 
relatiue pdrtielle molare Warmeinhalte von wasserigen Natriumbromid- und Kaliumbromid- 
losungen bei 25°. Yff. messen die Vordiinnungswarmen von 0,1—0,0003 bzw. 0,00065-m. 
Lsgg. in der ublichen Weise (E. L a n g e  u . Mitarbeiter). Unterhalb 0,01-m. sind die 
integralen Verdunnungswarmen }'m proportional, so daB sicher auf unendlichc Ver- 
diinnung extrapoliert werden kann. Durch Kombination m it alteren Daten von L a n g e  
u. W u s t  (1925) kann das ganze Gebiet bis zur Sattigung behandelt werden. Bis 
m =  0,01 ist A //integr. fiir NaBr =  —359-]/m, fiir K B r —350-Vm. Die relatiyen 
molaren Warmeinhalte von Losungsm. u. Gel. werden graph. dargestellt u. tabelliert. 
Fur die festen Salze sind die Zahlen, auf unendlich verd. Lsgg. bezogen 44 (NaBr) 
u. —4727 (KBr). (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 3120—25. Aug. 1932. Pittsburgh, 
Penns., Univ., Dep. of Chem. u. Miinclien, Lab. d. B. Akad., phys.-chem. Lab.) W. A. Ro.

Mathias E. Haas und Gerhard stegeman, Der Warmeinhalt und die freie Bildungs- 
energie von gasfómiigem Athylen. Die spezif. Warnie von sorgfaltig gereinigtem Athylen
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wird zwischen 2,5 u. 66,8° nach der DurchfluBmethodc auf etwa 1% genau bestimmt: 
Cp =  4,064 +  0,02022 • T. Die freie Bildungsenergic (aus Graphit u. Wasserstoff) wird 
berechnet, wobei nach F r a n c i s  (C. 1928. II. 191) die Bildungswarme bei 25° zu 
14,865 kcalangenommen wird. A F  =  17,790 -f- 11,436-T-ln T  — 0,0054-T 2— 67,6-T. 
(Journ. physical Chem. 36. 2127—32. Aug. 1932. Pittsburgh, Univ., Departm. of 
Chem.) W. A. R o t h .

Rudolf Stuchtey, Spezifische Wiirmen und Warmeinhalte von Athylalkohol-Wasser- 
gemischen. Vf. untersucht in einem geschlossenen, elektr. beheizten, adiabat. Calori- 
meter bis 70° W.-A.-Gemischo; dio Zus. wird refraktometr, bestimmt. Die Resultate 
werden nur graph. wiedergegeben. Eine 2,5°/0ig. A.-Lsg. hat fast konstantę spezif. 
Warnie 1,00 uber das ganze Temp.-Gebiet, wahrend fur alle anderen Mischungen die 
spezif. Warmen in der Niihe des Kp. merklich ansteigen (Dissoziationswilrme). Etwa 
in der Naho der Zus. A. +  6 H20  zeigt die spezif. Warme bei allen Tempp. ein Maximum, 
das gleiche tr itt fiir andere physikal. Eigg. ein. Die aus den Warmeinhalten berechneten 
Mischungswarmen sind groBer ais die von B o s e  1906 bestimmten. Die alteren Angaben 
iiber die spezif. Warme von reinem A. weichen von denen des Vfs. zum Teil 
betrachtlich ab. (Arch. Warmewirtseh. Dampfkesselwesen 13. 210 — 12. Aug. 1932. 
Munster i. W.) W. A. RoTH.

J.L . Crenshaw und I.R itter, Berichtigung. In  der Arbeit C. 1932. I. 2821 lies
an samtlichen Stellen sta tt Ammoniumcyanid Ammoniumsulfocyanid, (NH4SCN). 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 19. 84. Sept. 1932.) W. A. RoTH.

A. R. Gordon und Colin Barnes, Gleichgewichte mit Chlor und die dbsolute Entropie 
vonChlor. A usdenB andenspektrenm essungenvonE L L IO T w erden unterBerueksiehtigung 
des Kernspins u. der Isotopenverteilung wird die absol. Entropie von Cl2 zwischen 306 u. 
1000° berechnet. Will man die Entropie einer Rk. berechnen, so fallt der EinfluB der 
Isotopen so gut wie ganz heraus u. man kann einfacher rechnen. Die Entropie von 
HC1 u. 0 2 wird cbcnfalls berechnet. Nach dem dritten thermodynam. Gesetz wird 
fur die Deacon-Rk. R  ln K  (nach —Q/T +  2  S) berechnet u. in befriedigender t)ber- 
einstimmung mit den expcrimentellen Bestst. gefunden. (Journ. physical Chem. 36. 
2292—98. Aug. 1932. Toronto, Canada, Univ.) W. A. RoTH.

John Chipman, Die freie Energie von Wasserdampf, Kohlenoxyd, Kohlendiozyd 
und Meilian. Ihre metallurgische Bedeutung. Vf. bevorzugt bei sciner krit. Zusammen- 
stellung dio modernen, direkten Werte u. gleicht sehr sorgfaltig aus. Zwischen 300 u. 
2300° gelten fiir die Molancarmen folgende Gleichungen: (H2) G- =  6,70 +  0,0007 • T\ 
(N2, 0 2, CO) C„ =  6,50 +  0,0010-T; (H20) C„ =  7,20 +  0,0027-7 ;  (C02) C„ =  7,40 +  
0,0066-r — l,B0-10-6-!T2; (CH4) Cv =  3,60 +  0,0180• J1 — 4,20• 10-6 • T 2; [CJciaph.

=  1,20 +  0 ,0050-T — l ,2 0 -1 0 -6-T 2. —  Bildungswdrmen: (H20) — 57,120 —  2,75- 
T  +  0,00075-T2; (CO) — 27,070 +  2 ,05-2 ' —  0 ,0 0 2 2 5 -T 2 +  0 ,4 0 -1 0 -6-T 3. (C02)
— 94,210 — 0,30 • T  +  0,0003 • T- —  0,10 • 10-» ■• T'2; (CH4) — 15,320 —  11,00 ■• T  +  0,0058- 
T 2 — 1,00-10-6 - ! 13.

Freie Energien: (HaO) A F° =  —57,120 +  2,75-T-ln T  — 0,00075-T 2 — 6,65-T; 
Wassergasrk. (C02 +  H2 =  CO +  H 20) A Fa =  10,020 +  0,40-T-ln T  +  0,0018-T 2 — 
0,25-10-6- r 3 — 13,63-T; Generatorgasrk. [CJoraph. +  C02 =  2 CO. A F° =  40,070 — 
4,40 • T  ■ ln T  +  0,0048 • T 2 +  0,45 • 10-® ̂• T 3 — 14,90 • T ; CO A F° =  — 27,070 — 2,05 • 
T-ln T  +  0,00225• T 2 —  0,20-lO' 6-?13 — T,Q2-T;CO,A F° — 94,210 +  0,30-T-ln T — 
0,0003• T2 +  0,05• 10-«• T3 — 0,94• T; CH4 —15,320 +  11,00-T-ln T — 0,0058• T 2 +
0,50-10-®- r 3 — 50,94-T. (Ind. engin. Chem. 24. 1013—17. Sept. 1932. Ann Arbor, 
Mich., LTniv. of Mich., Dep. of engin. research.) W. A. R o t h .
,r Williame E. Vaughan und G. B. Kistiakowsky, Die Sublimationmarme von 
Kohlenstoff. Die wahrscheinlichste Zahl fiir die Dissoziationswarme der C2-Molekiile

it’.? (X*er ^T°^> letztere Zahl ist wahrscheinlicher. Das Gleichgewicht im Kohlen- 
stoffdampf wird statist. berechnet u. sein EinfluB auf die Sublimationswarme in 
Hechnung gesetzt. Aus den so berechneten Jf-Werten, wobei ais Gesamtdruck dio 
Za hien in den Internat, crit. Tablcs benutzt werden, ergibt sich dio Sublimationswarmo 
des Kohlenstoffs in C-Atome zu 130 kcal (5,5 V.) bzw. 147 kcal (7,0 V.) fur abs. Tempp. 
zwischen 4150 u. 4<00°; fiir Zimmertemp. resultieren 14 kcal mehr. Andere Rechnungen 
ergaben fur den F. des Kohlenstoffs (3800 ±  100° abs.) 161 bzw. 176 kcal, bzw. fur 
t 2-- lolekeln 19.) u. 189 kcal. Der (etwas korrigierte) Wert fur die Sublimationswarme 
w  i  \ nte™Vcn t- Tnb,e3 (14Skcal) fiihrt zu unmogliehen Partialdrucken der C-Atome. 
Wahrscheinlich sind die spezif. Warmen des festen C bei hohen Tempp. inkorrekt; 
lerner wird das C-Atom mehrere elektron. Zustande annehmen konnen. Jedenfalls
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berechnen sich erheblich gróBere Sublimationswarmcn, ais man gemessen hat. Wahr- 
scheinlich ist d p/d T  unsicher gemessen. Vielleicht gibt dio Messung der Dissoziations- 
warme yon (CN)2 in 2 (CN) eine neue Unterlage. (Physical Rev. [2] 40. 457—62. 1/5. 
1932. Cambridge, Mass., Haryard Univ., Mallinckrodt chem. Lab.) W. A. R o t h ,

Hubert Wagner, Zur Thermochemie der Mełasilicate des Calciums und Magnesiums 
und des Diopsids. Zur Aufstellung des A — Ł/-Diagramms fur die Umwandlung Wolla
stonit =̂= Pseudowollastonit werden die spezif. Warmen in einem groBen Temp.-Bereich 
u. die Umwandlungswarme gemessen. Untersucht werden tx- u. /?-CaSi03, MgSi03 
(Klinoenstatit) u. CaMg(Si03)2 (Diopsid), meist synthet. Ursprungs, von der Temp. 
des fl. H 2 bis ca. 1300°, bei tiefen Tempp. wahre, bei hohen mittlere spezif. Warmen. 
Dabei fallen die in diinnen Pt-Hiilsen untergebrachten Substanzen in einen Kupfer- 
block, der im Wassercalorimeter steht. Das Calorimeter entspricht den zur Best. von 
Verbrennungswarmen benutzten, hat aber einen vom Thermostatenwasser durch - 
strómten Deckel. Tcmp.-Messung mit Thermoclementen. Genauigkeit der Resultate 
bis 900° 0,5%. bei hóheren Tempp. 0,8%- — Bei Wollastonit ist die Existenz eines 
T3-Gebiets nicht sicher. Dio Ubcreinstimmung m it den Daten von W. P. W HITE (1919), 
ist gut. — Die Umwandlungswarme y-Wollastonit — ->- Wollastonit wird durch Lósen 
in 2-n. HC1 zu +1,26 kcal gefunden. In  dem A — [7-Diagramm wird A  =  0 fiir ca. 
1150° abs., s ta tt 1463° abs. Werden die spezif. Warmen der beiden allotropen Stoffe 
(innerhalb der Versuchsfehler) um l °/0 yeriindert, so resultiert der experimentell ge- 
fundene Umwandlungspunkt. Der Tcmp.-Verlauf der spezif. Warmen zeigt keine 
Anomalie; der AnschluB der beiden Messungsreihen (wahre spezif. Warmen bei tiefen, 
mittlere bei hohen Tempp.) ist sehr gut. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 208. 1—22. 
23/9. 1932. Berlin, K.-W .-Inst. f. Silicatforschung, physikal.-chem. Inst. d. 
Univ.) W. A. R o t h .

Kai Julius Pedersen, Die Dissoziationswarmen von Aceiessigesler und von Nitro- 
melhan. Vf. bestimmt unter gleichcn Bedingungen die Neutralisationswarme der 
gleichen Mengo NaOH-Lsg. m it verd. HC1 u. Lsgg. der beiden schwachen Sauren. Fiir 
die Verdunnungswarme der NaOH u. unyollstandige Dissoziation der Na-Salze wird 
korrigiert. Fiir 20° u. unendliche Verd. ergeben sich die Dissoziationswarmen: Acet- 
essigester —6,37 kcal20, Nitroniethan —6,28 kcal20. (Kong. Danske Vidensk. Selskabs,
mat.-fisiske Medd. 12. Nr. 2. 6 Seiten. 1932.) W. A. R o t h .

M. Milone und P. RoSSignoli, U ber die Yerbrennungswdrme einiger Gemische von 
orgańischen Verbindungen. (Gazz. chim. Ital. 62. 644—55. Juni 1932. Turin, Univ., 
chem. Inst. — C. 1932. II. 1275.) W. A. R o t h .

A3. K olloldchem ie. C apillarchem ie.
A. I. Rabinowitsch, W. A. Kargin und E. W. Fodiman, Untersuchung von Kolio- 

iden, die nach der Kondensationsmethode aus Dampfen erlialten wurden. I. Organosole der 
Alkalimetalle. (Chem. Journ. Ser. W. Journ. physikal. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 2. 63—79. 1931. — C. 1931. I. 3339.) G u r i a n .

Wolfgang Pauli, Die Konstitution des kolloiden Goldes. (Vortrag.) (Vgl. C. 1932.
I. 1639.) Vf. gibt einen tlberblick tiber die von ihm ontwiekelte Theorie, nach der das 
Verli. yon Goldsol den an den massiven Goldteilchen haftenden, der Red. entgangenen 
Goldsalzresten zuzuschreiben ist. Dariiber liinaus werden Silbersole unter ahnlichen 
Gesichtspunkten betrachtet u. Zerstaubungssole von Gold-Silberlegierungen in don 
Kreis derUnterss. gezogen. (Naturwiss. 20. 551—57. 573—76. 22/7.1932.) R o g o w s k i .

Winifred L. McClatchie, Die Wasserstoffionenkonzentralion in Ferrihydroxyd- 
solen. Die H'-Konz. yon Fe(OH)3-Solen, die aus FeCl3-Lsgg. durch Versetzen m it einer 
ungeniigenden Menge NH3 u. durch sehr langdauerndo Dialyse hergestellt waren, w'ird 
mittels Hj.-, Chinhydron- oder Glasclektrode bestimmt. Die Messungen mit Cliin- 
hydron- u. Glasclektrode geben ubereinstimmende Werte, die H2-Elektrode gibt viel 
zu niedrige, schlecht reproduzierbare Werte. — Die seheinbare H'-Konz. nimmt mit 
wachsender Konz. der KCl-Bruckenlsg. ab; Flockung des Sols beeinfluBt diese 
Erscheinung nicht, wenn das Sol in der Nahe der Elektrode ungeandert bleibt. Es 
ist wahrschcinlich, daB mit konz. KCI-Bruckenlsgg. die richtigsten Werte erhalten 
werden. (Journ. physical Chem. 36. 2087—94. Juli 1932. Stanford Uniy. California, 
Dept. of Chem.) LORENZ.

Charles B. Hurd und P. Schuyler Miller, Unlersuchungen iiber Kieselsauregele.
II. Die Abselzzeit ais Funktion der Temperatur. (I. vgl. C. 1932. I. 3393.) Die Absetz- 
zeit yerschiedener Mischungen der Lsgg. yon sechs yerschiedenen Sorten Wasserglas
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m it Essigsaure wird bei 0, 26, 40 u. 56° bestimmt; das molare N a : Si-Verhaltnis wird 
zwischen 1 :4  u. 1:1,63 yariiert. Temp.-Anderung wirkt auf alle Mischungen, un- 
abhangig vom N a : Si-Verhaltnis, in der gleichen Weise ein. Ais Mittelwert fur die 
,,Aktivierungswarme“ der Rk. wird 16640 cal. gefunden, der gleiche W ert wie bei 
dem in I. yerwcndeten Wasserglas. Es wird angenommen, daB sieli beim Mischen 
der Lsgg. in augenblicklicher Rk. liydratisierte Kieselsaure u. Na-Acetat bilden; die 
Kieselsiiureteilehen lagern sieh dann unter W.-Austritt aus zwei OH-Gruppen benach- 
barter Kieselsauremoll. langsam zusammen, um ein strukturelles Netzwerk fiir das 
Gel zu bilden. (Journ. physical Chem. 36. 2194—2204. Aug. 1932. Schencctady, N. Y., 
Union Coli. Chem. Labor.) L o r e n z .

H. Saehsse, Vber die elektrischen Eigenschaflen von Slaub und Nebel. Vf. bestimmt 
die Einzclladung yon R auch- u. Staub te ilchen  im M lLLIK AN-K ondcnsator u. elektrostat. 
die Gcsamtladung der Wolken fur Aerosole yerschiedener Herst. u. Zus. Bei Best. 
der Einzelladung zeigen sieh die durch Kondensation aus dem Dampfzustand (As20 3, 
NH4C1, S03, TiCl4) u. die durch Zerstaubung fl. Stoffe mit Druckluft gewonnenen 
Aerosole u. Paraffinól ungeladen. Bei den durch andere Methoden (Verbrennen, 
trockenes Zerstauben usw.) „Reibung“ hergestellten Solen ist ungefahr die eine Halfte 
der Tcilchen negativ, dio andere positiy geladen. Die Ladung der Gesamtwolke ist 
weitgehend abhangig von den Entsteliungsbedingungen, sie laBt sieh besonders durch 
Vcrmeidung yon Reibung stark herabsetzen. Spezielle Abhiingigkeiten vom chem. u. 
physikal. Zustand lassen sieh experimentcll nicht e rm itte ln . (Ann. Physik [5] 14. 
396—412. 1/8. 1932. Berlin-Dalilem, Kaiser-Wilh.-Inst. f. Physikal. u. Elektro
chemie.) W o e c k e l .

Theodor Ruemele, Das Verhallen der Farbsloffe und Silbersole bei der Messung 
ihrer Oberflachenspannung. Bei Best. der Oberflachenspannung nach der Methode des 
Uberdruckes finden sieh bei Unters. von Farbstoff- u. Ag-Solen folgende Einzelergebnisse: 
Die Oberflachenspannung der wss. Lsgg. yon Nachtblau u. Krystallviolett wird mit 
steigender Konz. geringer ais dio des reinen W., wahrend sie bei Kongorot u. Benzo- 
purpurin unyerandert bleibt. Wird Nachtblaulsg. m it steigenden Mengen K-Halo- 
geniden yersetzt, so nahert sieli die Oberflachenspannung — unabhangig von der Farb- 
stoffkonz. — dem Wert des W .; kurz vor dessen Erreichung tr i t t  Flockung ein. — 
Bei Ag-Solen, dio nach einer Keimmethode hergestellt sind, besteht eine Abhangigkeit 
der Oberflachenspannung von der Keimsolmenge in dem Sinne, daB m it abnekmender 
Keimsolmenge eine Erhohung eintritt. Die Ultrafiltrate haben dabei stets den Wert 
des W. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 160. 8—14. Mai 1932.) ROGOWSKI.

H. L. White, L. C. van Atta und E. A. van Atta, Studie zur Grope des Ver- 
drdngungseffekts beim Stromflu/3 durch enge JRóhren und Spalłe. Nach Mc B a ix ,  P e a k e r  
u. K ix g  (C. 1930 . I .  1107) soli eine starkę Verengung der Strombahn in Elektrolyt- 
zellen einen zusatzlichen, also nicht aus den Dimensionen berechenbaren Widerstand 
hcrvorrufen durch Zusammenąuetschen der Stromlinien am Ausgang u. Eingang der 
Yerengung (,,pinch“ -Effekt). Naeh den Verss. der Vff. an Glascapillaren von 0,008 
bis 0,096 mm Durchmcsser mit 1,0 u. 0,1-n. KCl-Lsgg. existiert ein soleher Effekt 
nicht, 1. weil der aus den Dimensionen berechnete Widerstand innerhalb der MeB- 
genauigkeit (1%) mit dem gemessenen ubereinstimmt; 2. weil 2 Teilstiicke einer zer- 
brochenen Capillare zusammen den gleichen Widerstand zeigen, wie das ungeteilte 
Stiick. Theoret. Uberlegungen schheBen ebenfalls einen solchen Effekt aus. (Journ. 
physical Chem. 36. 1364—70. Mai 1932. St. Louis, U. S. A., Physiol. u. Physikal. Inst. 
der Washington-Univ.) J o r x  L a n g e .

H. L. White, Frank Urban und E. V. van Atta, Oberflachenleitfdhigkeit an der 
Grenze zuńschen Salzlósungen und Glas. (Vgl. vorst. Ref.) Nach Mc B a in ,  PEAKER 
u. K in g  wiirde die Oberflaehenleitfahigkeit einer 0,0005-n. KCl-Lsgg. 10~7 f l _l cm-2 

^ Ur ^ achprtifung dieses Befundes messen Vff. die Leitfahigkeit von 0,0005-n. 
KCl in yerschiedenen Capillaren von 0,00182—0,10 mm Durchmesser u. yerschiedener 
Lange. Die Methode zur Messung der sehr hohen Widerstande (bis zu 2 • 10u  SJ) wird 

Fur die Oberflaehenleitfahigkeit ergibt sieh 2,24-10~9 fJ~x cm-2 fiir
0,0005-n. KCl, also ein 45-mal kleinerer Wert ais bei Mc Ba in , P e a k e r  u . K in g . Die 
™°8hchen rehlerquellen bei diesen Autoren werden erortert. (Journ. physical Chem. 36.

. T  1932. St. Louis, U .S . A., Physiolog. u. Physik. Inst. Washington-
Univ-> . _  e v „ . J orn Lange.

r . A. H. Scnrememakers, L ber die Osmosc in binaren Systemen. Allgemeine 
l>etrachtungen iiber die Abhangigkeit der Diffusion von der Natur des osmot. Systems
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(ygl. C. 1932.1. 2560. 3395). (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 564—68. 15/6.1932.
Leiden, Univ., Lab. f. anorgan. Chemie.) L orenz.

L. J. Burrage, Die Diffusion von Natriumchlorid in  wdsserigen Losungen. Vf. 
bestimmt in einem App., der dem von O h o lm  (Ztschr. physikal. Chem. 50 [1904]. 309) 
angegebenen naehgebildet ist, die Diffusion von wss. NaCl-Lsgg. (0,1—5,8-m.) u. die 
von 0,1-m. HC1 bei 18°. Wahrend bei niedrigen NaCl-Konzz. u. bei HC1 die Werte des 
Vfs. mit denen von OilOLM iibereinstimmen, zeigt sich bei groBeren NaCl-Konzz. eine 
Abweichung; die Diffusionskoeff./Molaritatskurve von NaCl geht bei etwa 1,5-m. 
Lsg. durch ein Minimum. (Journ. physical Chem. 36. 2166—74. Aug. 1932. London, 
Univ. King’s Coli.) LORENZ.

Mayo D. Hersey, Dimensionsanalyse des plaslischen Fliefiens. Mathemat. Beliand- 
lung der Yorgange beim FlieBen piast. Materialien. (Journ. Rheology 3. 23—29. 
Jan. 1932. Paulsboro, New Jersey, Res. a. Development Dep., Vacuum 0 0  Co.) Dus.

D. L. Talmud, S. D. Ssuchowolskaja und N. M. Lubman, Festigkeit von Ad- 
sorptionsschichten. (Chem. Journ. Ser. W. Journ. physikal. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shumal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 2. 54—62. 1931. — C. 1931. L' 
1081.) G u r i a n .

A. R. Ubbelohde, Kinetik von Adsorptionsprozessen. II. Okklusion von Wassersloff
durch Palladium. I. Teil. Diskussion. (Vgl. C. 1932. I. 2695.) Pd adsorbiert sowohl 
atomaren, ais auch molekularen Wasserstoff. Das Eindringen in das Gitter ist aber 
wahrscheinlich nur dem atomaren Wasserstoff móglich, so daB vorher immer eine 
Dissoziation des Wasserstoffmolekiils stattfindet. Darauf ist es wohl zuriickzufuhren, 
daB Kathodenpalladium besonders leicht Wasserstoffokklusion zeigt. Eiir die Geschwin- 
digkeit der Aufnahme werden Gleichungen entwiekelt. Die Okklusion L  ist gegeben durch 
die SlEVERTsehe Formel L  — ]/p  +  k2 p, worin kl u. k2 Konstanten sind. Die An-
wesenheit von Wasserstoffatomen andert den elektr. Widerstand, die Farbo, die magnet. 
Susceptibilitat u. a. Eigg. des metali. Pd. — Vf. erlautert, warum das Adsorptions- 
gleichgewicht sich langsamer einstellt, ais das Desorptionsgleichgewicht. Adsorptions- 
geschwindigkeit, Dissoziationsgeschwindigkeit u. Diffusionsgeschwindigkeit beein- 
flussen mafigebend die Aufnahmegeschwindigkeit von Wasserstoff durch Pd. (Trans. 
Faraday Soc. 28. 275—83. April 1932.) G u r ia n .

A. R. Ubbelohde und A. Egerton, Kinetik von Adsorptionsprozessen. Die 
Okklusion von Wassersloff durch Palladium. I I . Teil. Dynamische Isothermen. (I. vgl. 
yorst. Ref.) Es wurden Desorptionsisothermen bei 100, 156, 218 u. 306° aufgenommen, 
wobei W. bzw. Brombcnzol, Naphthalin, Benzophenon ais Temp.-Regler dienten. Fiir 
jede Temp. wurde der Bruchtcil der adsorbierten Molekule berechnet u. der EinfluB, 
den die Aktivierungsenergie u. die Oberflachendichte der aktiven Zentren darauf aus- 
uben, wurde ermittelt. Die Isotherme boi 100° zeigte, im Gegensatz zu den anderen, 
einen flachen Teil, wclcher bei Anderung der Pd-Aktivitat u. der Einw.-Dauer ver- 
schwindet. Vff. halten die Vers.-Resultate fiir eine Stiitze der UBBELOHDEschen 
Theorie der Wasserstoffadsorption an Pd. (Trans Faraday Soc. 28. 284—91. April 
1932.) G u r i a n .

A. R. Ubbelohde, Kinetik von Adsorptionsprozessen. I II . Der Einflup des Kem- 
spins auf die Sorplion von Wasserstoff an Uolzkohle. (II. ygl. vorst. Ref.) Dio Ober- 
flachenkrafte yerandern das Potential eines Molckiils bei seiner Annaherung an eine 
Grenzflache. Unterss. uber die Wrkg. der akt. Kohle auf die ortho-para-Umwand- 
lung des Wasserstoffs konnten Auskunft dariiber geben, ob die beiden Wasserstoff- 
modifikationen Unterschiede in dieser Richtung aufweisen. Es zeigte sich, daB unter 
Einhaltung gewisser Bedingungen das bei der Temp. des fl. Sauerstoffs yon der Kohle- 
oberflache yerdampfende Gas mehr ortho-Wasserstoff enthalt, ais dem Gleichgewichts- 
gemisch entspricht. Dies legt die Annahme nahe, daB para-Wasserstoff bei tiefen 
Tempp. schwacher adsorbiert wird ais die ortho-Modifikation. Es zeigt sich jedenfalls, 
daB die beiden Modifikationen auch in adsorbiertem Zustande bestehen bleiben. Bei 
Anwendung einer Vers.-Methodik, dereń Fehlergrenze unterhalb 1% liegt, konnte aus 
der Entfemung des Gases bei 70—250 mm Druck kein Unterschied in der Adsorption 
der beiden Wasserstoffarten festgestellt werden. Die experimentelle Methode u. App. 
werden durch Figuren erlautert. (Trans. Faraday Soc. 28. 291—98. April 1932.) G u r .

L. J. Burrage, Statische Sorptionsisothermen. Adsorption von Kohlendioxyd an 
Kohle. D ie A d so rp tio n  von  CO,, bei 25° w ird  in  d e r friih c r besehriebenen W eise (vgl. 
A l l m a n d  u. B u r r a g e ,  C. 1931. II. 26) u n te rsu ch t. E s  w erden  w ieder treppenform ige
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Isothermen erhalten (vgl. C. 1932. I. 1641). Es wird angenommen, daB sich eine Ober- 
flachenyerb. CxOy bildet. Der Kurvenverlauf laBt sieli dann so erklaren, daB C02 
adsorbiert wird u. dann das adsorbierte C02 in den Komplex CxOy umgewandelt wird. 
(Journ. physieal Chem. 36. 2272—83. Aug. 1932. London, King’s College.) L o r e n z .

Arthur Tandy Williamson, Molekułare und aklivierte Adsorption von Kohlen- 
monoxyd an Manganoxydoberfldchen. Die vorlaufigen Verss. mit CO (vgl. T a y l o r  
u. WILLIAMSON, C. 1931. II. 2297) werden nun wiederholt. Es wird die Adsorption 
von CO an MnO u. Mn0-Cr20 3 bei Tempp. zwischen — 190° u. +  444° untersucht. 
Die Adsorption erfolgt in zwei Formen: eine molekułare bei niedrigen Tempp. ohnc 
Aktmerungswiirme u. einer Adsorptionswiirme von 1000—2000 cal u. eine aktiviertc 
bei Tempp. oberhalb 0°. Die erstere ist leicht riickgangig zu machen, die letztere nur 
scliwierig. Der Katalysator wird durcli CO reduziert; die Geschwindigkeit der Red. 
ist aber gering gegenuber der Geschwindigkeit der aktivierten Adsorption. Wahrend 
es mit H, (1. c.) infolge des geringen AusmaBes der molekularen Adsorption moglich 
war, die beiden Eormen der Adsorption zu trennen, ist bei CO infolge der grófleren 
VAN DER WAALSschen Kriifte die molekułare Adsorption groBer, so daB sie bei den 
zur Geschwindigkeitsmessung gceigneten Tempp. nicht zu yernachlassigen ist. Die 
Aktivierungsenergie der aktivierten Adsorption ist daher nicht zu bestimmen. — 
MnO u. MnO, Cr20 3 katalysieren die Rk. 2CO — >- C +  C02 bei Tempp. unter 300° 
nicht in meBbarem Umfang, moglicherwcise gcschieht dies aber durch MnO bei 444°. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 54. 3159—64. Aug. 1932. Princeton, New Jersey. Univ. 
Frick Chem. Labor.) L o r e n z .

F. Durau und V. Schratz, tiber Adsorptionswarmen von S 0 2 und C3HS ani NaCl 
und von C\HS und CJ16 am zersetzten KMnOt . Die von der Atmosphare abgeschlossenc 
Vers.-App. befand sich in einem Thermostaten. NaCl wurde ais ein chem. u. physikal. 
gut definiertes Adsorbens mit bestimmter Oberflachenbeschaffenheit gewiihlt. Zer- 
setztes KMn04, welches auBer dem frei werdenden 0 2 keine Gase enthielt, glich, infolge 
seiner Herst.-Art der Kohle u. war geeignet, den EinfluB der Chemosorption auf dio 
Adsorptionswarmc aufzuklaren. — Die Isothermen wurden bei 0, 18, 30 u. 40° auf- 
genommen. Es ergeben sich fiir die Adsorption von S 02 an NaCl Adsorptionswarmen 
von 6200—9600 cal, fur C3H8 an NaCl 4200—5300 cal, fiir C3H8 an zersetztem 
KMn04 5000—7700 cal u. fiir C2H0 an zersetztem KMn04 3300—5800 cal. Die 
Verdampfungswarmen betragen fiir S 0 2 6000 cal, fiir C3H8 4700 cal, fiir C2H6 
3880 cal. Da es sich um dieselbe GroBenordnung handelt, u. die Verdampfungs- 
warme ein MaB fiir die GroBe der VAN DER WAALSschen Krafte ist, wird gefolgert, 
daB es sich in den untersuchten Fallen um VAN DER WAALSsche Adsorption handelt. 
Die Chemosorption, die durch die energet. Ungleichwertigkeit der Oberflache insbe- 
sondere von Oberfliichenstellen mit groBen Adsorptionspotentialen hervorgerufen 
wird, ist sehr schwach zw'ischen NaCl u. S 02, sie ist meBbar zwischen dem zersetzten 
KMn04 u. Athan bzw. Propan u. beeinfluflt den Isothermenyerlauf starker bei hoheren 
Tempp. Mit Zunahme der bedeckten Oberflache nimmt die AdsorptionswTarme etwas 
ab. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 159. 115—30. Marz 1932. Munster i. W ., Phy
sikal. Inst. d. Univ.) G u r ia n .

M. Crespi, Die Adsorption von Gasen durch Glasicande. IX . Stickoxydul. (VIII. vgl.
C. 1931. I. 2734.) In einer gegenuber den friiheren Verss. etwas modifizierten Appa- 
ratur ergibt sich fiir die Adsorption von N20  an Glaswanden bei 16° folgende Gleichung: 
adsorbierte Menge N20  (in g) y =  6,5-10-9•«’/«• i 0,68 (v =  Vol. des Kolbens, x — 
Druck in mm Hg). Bei der Best. des Litergew. von N20  in einem Kolben von 0,8 bis
1 1 ist bei 1 a t eine Korrektion von 0,000 06 g abzuziehen, bei 1/3 a t eine solche von
0,0001 g. Wahrscheinlich bildet das Gas eine monomolekulare Schicht an der Glas- 
wand. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 30. 520—27. 15/8. 1932. Madrid, Nat.- 
Inst. f. Physik u. Chemie.) ' R . K. Mu l l e r .

Ulrich Hofmann und Edeltraut Groll, Durch łhermischen Zerfall von Benzin 
im Gasraum dargestellter Kohlcnstoff, Durch Zers. von Bzn.-Dampf bei 950° im Gas- 
raum entsteht ein krystalliner Kohlenstoff mit groBem Adsorptionsvermogen. Nach 
Aktivieren durch Anosydieren mit C02 ist das Adsorptionsvermogen groBer ais das 
des,,Kohlenoxyd-Kohlenstoffs“ (vgl. C. 1928. II. 2228). Die RrystaligroBe betragt 17 A 
in der a-Achse u. 12 A in der c-Achse. Erfolgt der therm. Zerfall nicht im Gasraum, 
sondern an den GefaBwanden, dann entsteht Glanzkohlenstoff mit nieht meBbarem 
Adsorptionsvermogen. Der im Gasraum gebildete Kohlenstoff adsorbiert ohne Akti- 
vierung nicht merklich, er enthalt auch nach Extrahieren mit Bzl. u. Erhitzen auf 500°
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im Hochyakuum noch etwas Wasserstoff 1%). AuCer durch Aktivieren mit C02 
kann der Wasserstoff auch durch Verkoken im H 2-Strom bei 950° entfernt werden. 
Beim Verkoken wachst die KrystallgroBe (a-Achse auf 23 A, c-Achso auf 13 A). Da 
eine Rekrystallisation der C-Krystalle unter 1100° nicht erfolgt, nehmen Vff. an, daB 
der Krystall noch hochmolekulare KW-stoffe, die zunachst aus Bzn. entstehen, ais 
Randgebilde enthalt; die Krystalle wurden so sehnell aus der h. Zone entfernt, daB 
die Umwandlung der hoehmolekularen KW-stoffe nicht beendet ist. Bei der therm. 
Behandlung zerfallen die KW-stoffe; der dabei frei werdende C bildet den Krystall 
fertig aus. Beim Aktivieren steigt infolge der Befreiung des krystallinen Kerns von 
den Randgebilden die D. (von 1,70 auf 1,89). — Die Beobachtungen sind ein neuer 
Beweis dafiir, daB die akt. Eigg. des Kohlenstoffs von der Oberflache von Graphit- 
laystallen ausgeiibt werden. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 1257—67. 14/9. 1932. Berlin, 
Techn. Hochsch., Anorgan. Lab.) L o r e n z .

Robert Taft und Oren R. Bingham, Die Abscheidung von Kupfer in Gegenwart 
ton Gummiarabikum. (Vgl. C. 1932. I. 1350.) Um dio These zu priifen, daB ein Zusatz- 
agens nur dann wirksam sein konne, wenn es geladen ist u. zur Kathode zu wandern 
yermag ( F r o l i c h ,  C. 1925. I. 936), werden Verss. mit Zusatz von Gummiarabikum 
angestellt, von dem bekannt ist, daB es zur Anodę wandert. Die Ergebnisse stutzen 
die Auffassung der Vff., wonach die Adsorption des Zusatzagcnses an den neugebildeten 
ICrystalliten dessen Wrkg. ausmacht. — Dio Menge des kathod. Nd. wachst bei Ggw. 
von Gummiarabikum sowohl in neutralen ais in sauren CuSO.,-Lsgg. m it zunehmender 
Konz. an jenem bis zu einem Grenzwcrt. Die aus ,neutralen Lsgg. abgeschiedenen Ndd. 
enthalten mehr Cu ais gleiehzeitig im Coulometer abgeschieden wurde. Das Mchr- 
gewicht wachst mit zunehmender Temp. Es wird gefolgert, daB in neutralen Lsgg. 
Cu(l)- u. -(2)-Oxyd gleiehzeitig mit Gummiarabikum, in saurer Lsg. aber nur dieses 
von den neugebildeten Cu-Krystallen adsorbiert wird. — Die Beschaffenheit der Ndd. 
wird diskutiert. (Journ. physical Chem. 36. 2338—53. Aug. 1932.) KUTZELNIGG.

H. Herszfinkiel und j .  Tołwińska, Unlcrsuchungen iiber die Abscheidung von 
Uran X  aus Uran. Mit Hilfe des Elektroskops konnten Vff. den EinfluB fremder Salze 
auf die Adsorption von U X aus Uranylsalzlsgg. feststellen. U X ais Thoriumisotop 
miiBte dieselben Yeranderungen erleiden wie Th. Da NaF, NH4HC03 u. K2Cr04 keine 
Doppelsalze mit Th bilden, so begunstigen sie auch die Adsorption von U X, wahrend 
Na4P20 ; u. (NH,)2C20.j die Adsorption beeintrachtigen, indem sie mit Th Doppelsalze 
bilden. Die Adsorption ist auch von der Aciditat der Lsg., von dem Aggregatzustand 
des U X, von der Art u. Form des Adsorptionsmittels abhangig. (Roczniki Chemji 12. 
426—40. 2/4. 1932. Warschau, Radiolog. Inst. d. Wissensehaftl. Gesellsch.) R o s e n t h a l .

B. Anorganische Chemie.
0 . Honigschmid und H. Striebel, Zur Kenninis der fundamentalen Atomgewichte. 

XI. Uber das Atomgewichl des Jods. 2. Mitt. X. bzw. 1. vgl. C. 1931. II. 1995, wo aus 
den Elcmenten hergestelltes Ag J  zur Best. des Verhaltnisses A g J : AgCl benutzt wurde, 
wahrend liier AgJ gefallt u. dann beim F. mit Joddampf behandelt wird. Die Rcsultate 
sind ident. Die Reinigung des J  u. H J  wird ausfuhrlich beschrieben. Bei der Herst. 
von AgJ wird bald AgN03, bald H J  im UbcrschuB angewandt, z. T. in Ggw. von 
Ammoniak. Das geschmolzene AgJ war stets klar u. durchsichtig (D. 5,674). Mit 
17 Bestst. ergibt sich J  =  126,917 ±  0,001, ebenso aus der Gesamtsumme (215 g AgJ). 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 208. 53—58. 23/9. 1932. Miinchen, chem. Lab. d. Akad. 
d. Wissensch.) W. A. R o t h .

M. Gutierrez de Celis und E. Moles, Chlorjodide der Alkali- und Erdalkalimetałle. 
Struktur und Konstitution. Vff. stellen Salze des Typus Me(Cl,J)x dar durch Einw. 
cines Cl2-Stromes auf die schwach salzsaure wss. Lsg. der Chloride m it einem ent- 
sprechenden J 2-Zusatz. Die Rk. wird bei 60° ausgefuhrt, nach volliger Lsg. des J 2 
'vird die Temp. auf 70° erhoht. Die Analyse der unter Eiskuhlung in trockener Atmo- 
sphare abfiltrierten Krystalle u. die ebenfalls unter FeuchtigkeitsausschluB (mit P20 5) 
barometr. vorgenommene Bestt. derD . u. desMol.-Vol. (MV.) ergeben folgende Werte: 
KCltJ, D. 2,62, MV. 118; NaCltJ -2 H ,0 ,  D. 2,40, MV. 133; LiCltJ - 4 H 20, D. 2,12, 
MV. 163; Mg(Cli.]),-S H fi ,  D. 2,31, MV. 305,0; Ca(ClvJ)2-8 II20, D. 2,26, MV. 320; 
Sr{CliJ ):l-8 H 20, D. 2,34, MV. 329. Da die Mol.-Voll. innerhalb der Fehlergrenzen 
mit den naeh der Additivitatsregel berechneten ubereinstimmen, handelt es sich bei 
diesen Salzen um unstabile Komplexe, iihnlich den ,,Doppelsalzen“. Der Komplex
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MefCl4J]x -(H20 )y verhiilt sich wie ein Gemisch von (JC13) +  (MeCl)x 4- y H 20 . (Anales 
Soc. Espanola Fisica Quira. 30. 540—51. 15/8. 1932. Madrid, Nat. Inst. f. Physik 
u . Chemie.) K . Mu l l e r .

F. Korber und G. Trómel, Untersuchungen iiber Kalk-Phosphorsaure- und Kalk- 
Phosphorsaure-Kie-selsaurei-erbindungen. Dio Systeme CaO—P 20 5 u. CaO—P 20 6—Si02 
werden therm., mikroskop, u. róntgenograph. untersueht. Die der Unters. entgegen- 
stehenden experimentellen Schwierigkeiten — Schmelzen in oxydierender Atmospharo 
bis 1800° — werden tiberwunden durch Ausfiihrung der Schmelzen in Rh.-Tiegeln 
mit Hoclifrequenzheizung, der Gliihungen in Rohrenofen mit Rh.-Bandwieklung. Es 
wird das Zustandsdiagramm fiir das System CaO—P 2O5 aufgestellt. Kebcn der 
sicheren Feststellung des Tetracalciumphosphats ist die Reindarst. des Caleiumortho- 
phosphats Ca3P 20 8 gelungen. Der friiher oft angenommene Oxyapatit 3 (Ca3P 20 8)CaO, 
der zwischen diesen beiden Verbb. liegen miiBte, wurde niclit gefunden. Eine Er- 
klarung hierfiir geben Oberlegungen iiber die Isomorphiemogliehkeiten bei der Apatit- 
struktur u. iiber den Raumbedarf der Krystallbausteine. Eine Phase m it Apatitstruktur, 
dio sich aus Schmelzen, die zwischen Tri- u. Tetracalciumphosphat liegen, bildct, wurde 
ais Hydroxylapatit CaI0(PO4)6(OH)2 erkannt, der eine auBerordentlich stabilo Verb. 
darstellt, die durch Rk. mit der Luftfeuchtigkeit sclbst bei sehr hohen Tempp. (ca. 
1100°) gebildet wird. Im ternaren System CaO—P 20 5—Si02 konnte bisher Klarheit 
iiber die im kalkreiehen Teil auftretenden Phasen gewonnen werdon. Es wurden die 
ungefiihren Grenzen festgelegt, bis zu denen CaO u. die Krystallarten der beiden 
Randsysteme CaO—SiO, u. CaO—P 20 5 bestandig sind. Dabei ergab sich, daB teil- 
weise erhebliehe Mischkrystallbldg. auftritt. Die a-Phase von 3CaO-P20 5 bat im 
ternaren System ein ausgedehntes Homogenitatsgebiet. An ternaren Yerbb. wurden 
Silicocarnotit 5 Ca0-P20 5-Si02 u. eine Verb. der wahrscheinliehen Zus. 9 Ca0 P20 5-
3 Si02 gefunden. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 578—82. Juli 
1932. Dusseldorf, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Eisenforschung.) H u n ig e r .

C. F. Prutton und O. F. Tower, Das System Calciumchlorid—Magnesiumchlorid—
Wasser bei 0, — 15 und — 30°. Doppelsalzbldg. wird in dem System nicht beobachtet; 
terniiro univariante Punktc bestehen bei — 6,7° (29,4 MgCl2), — 20,7° (23,2°/0 MgCl2, 
10,6% CaCl2) u. bei — 52,2° (2,93 MgCl2, 27,4 CaCl2). Die unstabile Form des MgCl2, 
8H20  von v a n ’t  H o f f  u . Me y e r h o f f e r  (Ztsehr. physikal. Chem. 27 [1898]. 75) 
wird nicht beobachtet. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 3040—47. Aug. 1932. Cleveland, 
Ohio. Western Reserve Univ. Dept. of Chem.) L o r e n z .

W. Dawihl, Die Zusamviensctzung von Magnesiumozychlorid. (Bemerkungen zu 
der gleichnamigen Arbeit von I I . S. Lukens). Stellungnahme zu L u k e n s  (C. 1932
II. 851). Yf. bezweifelt, daB L u k e n s  die wahrc Zus. der gefallten Ndd. von Oxy- 
chlorid erhalten hat. Yielleicht ist uberhaupt nich^ dio Bldg. von Oxychlorid, sondom 
dic Yerkittung der Mg-Iiomer durch Gelschichteri dio Ursache der Erhartung. (Ton- 
ind.-Ztg. 56. 781—82. 1/8. 1932. Berlin, Tonindustrie-Lab.) SALHANG.

Helen Blair Barlett, Vorkommen und Eigcnschaften kryslalliner Tonerde in Silicat- 
schmelzen. AuBer den bekannten Formen a- u. /?-Al20 3 entdeckto Vf. eine neue Form: 
Zeta-Al20 3, dio nur aus Li20-reichen Schmelzen auskrystallisiert. Der Habitus von 
a-Al20 3 wechselt, ist aber meist plattig u. ausgesprochener ais ^-A1,03. Zeta-Al20 3 
kryatallisiert in Octaedern. Sein Brechungsindex ist 1,736, D. =  3,6, der Umfang 
des wahrscheinlich flachenzentrierten Elementarwiirfels 7,90 A. (Journ. Amer. eeram. 
Soc. 15. 361—64. Juli 1932. Flint, Mich., A. C. Spark Pług Co.) SALMANG.

D. Beljankin und N. Dilaktorsky, Ober y-Tonerde. Rontgenographische Ergdn-
zungen von A. Kraśników und P. Kowalew. Die friiheren Unterss. werden be- 
sprochen, u. es werden aus den von R in n e  an festen Lsgg. von y-Tonerde im Spineli 
gemessenen Daten die Werte fiir Brechungsindex u. fiir D. der y-Tonerde extrapoliert: 
n — 1,7330 u. D. 3,647. Die in der Literatur angegebenen Zahlen weichen von diesen 
betrachtlich ab. — Vff. bestimmten von Al20 3-Praparaten, die bei verschiedenen 
Tempp. behandelt waren, die Brechungsindices nach der Immersionsmethode. Es 
zeigtc sich, daB diesę_ GroBen von der Temperaturbehandlung der Praparate abhiingig 
sind; sie wachsen parabol, mit der Temp., in t)bereinstimmung mit der parallelen 
Steigerung des Krystallinitatsgrades. Noch bevor u seinen gróBten Wert erreieht hat, 
beginnt die Umwandlung y-Al20 3 — y  a-Al20 3, jed o eh  nicht so friih, wie von BlLTZ 
u. L e m k e  (C. 1930. I. 3633) angenommen w*urde. (Ztrbl. Minerał., Geol. Paliiont., 
Abt. A. 1932. 229—44. Leningrad, Hauptamt f. geolog. Forschung.) S k a l ik s .



1932. II. B. A n o b g a n i s c h e  C h e m ie . 2615

G. Jantsch, H. Jawurek, N. Skalla und H. Gawalowski, Zur Kenntnia der 
Halogenide der selienen Erden. VI. Ober die Halogenide der Terbin- und Erbinerden- 
gruppen. (V. vgl. C. 1932,1. 1068.) Vff. stellen dio Trichloride, -bromide u. -jodide des 
Gd Dy Ho Er u. Y  dar, bestimmcn ihre FF. u. untcrsuchen ob sich die Jodide in eine 
nicderwertige Form uberfiihren lasscn. Die Chloride werden durch allmahliches E r
hitzen der wasserhaltigen Chloride im HCl-Strom auf 350°, die Bromide durch Erhitzen 
der wasserhaltigen Salze m it NH.,Br im HBr-Strom auf 350° u. Wegsublimieren der 
Ammonsalze bei 600°, u. die Jodide aus den wasserfreien Chloriden durch t)berleiten 
eines Gemisches von H 2 u. moglichst hochprozentigem HF bei 600° dargestellt. Es 
werden dio Farben der festen u. zum Teil der geschmolzenen Salze angegeben. Die 
Farbyertiefung in der Reihe Chlorid-Bromid-Jodid ist nur sehr gering, desgleichen 
die Farbvertiefung bei dem Erhitzen der Praparate. Unter Verwendung der neu- 
bestimmten FF. werden die FF. der seltenen Erdehloride, -bromide u. -jodide zusammen- 
gestellt. Die FF. der Chloride fallen vom La bis zum Tb u. steigen dann wieder an, 
ein Verlauf, der in dem Wechsel der Krystallstruktur bei Tb u. im Gang der Mol.-VoU. 
Parallelen hat. Die FF. der Bromide, vom Sm bis zum Er gemessen, liegen, m it Ausnahme 
des Sm, hóher ais die der Chloride u. steigen parallel zu den Chloriden an. Die FF. 
der Jodide vom Nd bis zum Er liegen hóher ais die der Bromide u. Chloride u. laufen 
ihnen parallel, dagegen liegen die FF. von La, Ce u. Pr- Jodid tiefer ais die der Chloride. 
Nur fiir die drei letzteren gilt also das fiir Ionengitter n. Ansteigen der FF. vom Jodid 
zum Chlorid, der umgekehrte Riehtungssinn dieser Reihenfolge vom Nd angefangen ist 
wahrscheinlich auf eine Verscliiedenheit der Krystallstruktur der einzelnen Halogenido 
yoneinandcr zuriickzufiihren. Therm. Abbauyerss. der dargestellten Jodide fiihrten 
zu keinen niederwertigen Jodiden, die Praparate beginnen bei 650—700° unzers. 
zu sublimieren. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 207. 353—67. 13/9. 1932. Graz, Inst. 
f. anorg.-chem. Technologie u. anal. Chemie der Techn. Hochsch.) J u z a .

E. M. Michelsson, Der EinflufS der Schieefelsdure auf die Ozydierbarkeit von 
Ferrosulfatlosungen durch den Luftsauerstoff. Die Unters. der Oxydation von FeS04- 
Lsgg. durch Luft zeigte, daB in Abwesenheit von H„SO, die Oxydierbarkeit mit 
der Konz.-Erhohung progressiv ansteigt, so daB zu erwarten ist, daB bei hóheren Konzz. 
die Osydationsgeschwindigkeit proportional der FeS04-Konz. scin muB. Ein solcher 
Oxydationsverlauf muB aller Wahrscheinlichkeit nach ais Resultat einer Verringerung 
der Hydrolyse infolge der Konz.-Erlióhung angesehen werden. Die Zuruckdrangung 
der Hydrolyse durch Zusatz von H 2S04, in der Salzkonz. proportionalen Mengen, fiihrt 
zu einer yólligen Proportionalitat der Oxydationsgescliwindigkeit zur FeS04-Konz. 
Die depressive Wrkg. der H 2S04 ist jedoch nicht proportional ihrer Menge, sondern 
yerlangsamt sich mit dem Ansteigen der H 2S04-Menge. Da die gewóhnliche Hydrolyse 
mit der Konz.-Erhohung zuriickgedrangt wird, so kann die depressiye Wrkg. der 
H2S04 nicht nur durch die Zuruckdrangung der Hydrolyse erklart werden. Es ist 
anzunehmen, daB der Zusatz der H 2S04 eine depressiye Wrkg. auch auf die Oxydierbar- 
keit der nicht hydrolysierten FeS04-Moll. ausubt. Diese Erscheinungen werden ais 
eine Dehydratation der in der Lsg. befindlichen komplexen Formen des FeS04, die zu 
einer Verstarkung der Bindung zwischen FeO u. S03 fiihrt, welehe dio Oxydation 
yerlangsamt, gedeutet. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 905—09. 1931. Kasan, Univ., 
Anorgan. Labor.) K le v f ,R .

Wilhelm Biltz und Gustay Adolf Lehrer, Rheniumłriozyd. II. Mitt. (Mit 
rontgenographischen Beitragen von Karl Meisel.) (I. vgl. 1932. I. 1069.) Vff. teilen 
weitere Unterss. iiber die Darst. u. die K rystallstruktur des yon ihnen beschriebenen 
roten Re-Oxydes mit, die don Beweis liefern, daB dem roten Oxyd tatsachlich die Formel 
Re03 zuzuschreiben ist u. nicht Re20 5 (vgl. BlilSCOE, C. 1932. I. 511) u. daB die roten 
Praparate mit geringerem O-Geh. aus einem Gemenge yon R e03 u. metali. Re bestehen. 
Die Praparate, die durch gemeinsames Erhitzen von Re u. Re20 7 bei etwa 300° ge- 
wonnen werden, miissen allerdings unter Einhaltung gewisser VorsichtsmaBregeln her- 
gestellt werden; das Erhitzen wird in 3— i  Etappen von je 1—4 Tagen Dauer durch- 
gefiihrt, nach jeder Etappo wird das noch uberschiissige Ro20 7 wregsublimiert u. das 
Praparat fein zerrieben. Es wird eine groBe Zahl von unter yerschiedenen Bedingungen 
durchgefiihrten Verss. mitgeteilt, bei denen die Zus. der Praparate analyt. u. rontgeno- 
graph. kontrolliert wird u. die Anwesenheit yon noch nicht oxydiertem Re in den 
Zwischenpraparaten nachgewiesen wird. Aus den Róntgenunterss. u. der chem. Be- 
handlung der Praparate, Herauslosen des R e03 durch NaOH u. H 20 2, ist auch zu ent-
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nehmen, daS in den Praparaten neben Rc03 nar Re u. kein niedngeres Oxyd des Re 
aaftritt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 207. 113—20. Juli 1932. Hannover, Techn. 
Hochsch. Inst. f. anorgan. Chemie, Góttingen, Univ.) J u z a .

Karl Meisel, EKeniumtrioiyd. I II . Mitt. Uber die Krydallstruliur des Rhenium- 
Iriozyds. (IL  Ygl. vorst. Ref.) Das DEBYE-Diagramm des ReO,. mit Cu A'z-Strahlung 
aufgenommen, laS t sich kub. deuten u. ergibt aK == 3,734 0,006 A. Unter der An-
nahme. dafi 1 Molekuł in dem Elementarkórper ist, berechnet sich die Róntgendichte 
zu d =  7,43 źz  0,04. Die aus den Intensitaten berechneten Koordinaten fur Res_ u. 
Oi _ sind: 0 0 0 u. 4 0 0 , 0 4 0 , 0 0 ł .  Die Oj~-Ionen bilden um das Re*4- ais Zentralatom 
Oktaeder, dereń Achsen mit denen des Elementarwurfels ubereinstimmen. Die Struktur 
des ReO, ist gewissermaBen die hochsTmmetr. Form einer A Bj-Strokturreihe, der auch 
CrO,, MoO, n. W 03 angehoren, sie hat groBe Ahnlichkeit mit der S truktur des W03. 
Der Radius des O1- wird za 1,32 A u. der des Re*-  zu 0,55 A gefunden. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 207. 121—23. Juli 1932. Hannover, Techn. Hochsch., Inst. f. 
anorgan. Chemie.) J c z a .

Earle R. Caley, Die Einwirhung von Jodicasserstoffsaure au f Zinndiozyd. SnO. 
gleich welcher Herkunft, auch naturlicher Cassiterit, das gegen andere Sauren resistent 
ist, wird dnrch konz. (konstant sd.) HJ-Lsg. bei 90 bis 95° sofort unter Bldg. von rotem 
SnJj gelost. Yerdiinntere HJ-Lsg. wirkt langsamer ein, verd. gar nicht. Bei Luft- 
aussehłuB dnrch CO, wird kein J .  frei; es findet also kein Valenzwechsel s ta tt. Die 
Bldg. des roten SnJs kann zum Nachweis des SnO., besonders zur Identifikation des 
Cassiterits dienen; es muB jedoch hierzu mit HPO. stabilisierte konz. H J  angewandt 
werden, da sonst das beim Erhitzen an der Luft freiwerdende J .  die Rk. uberdeckt. 
Dsnn kann noch 1 mg SnOj nachgewiesen werden. — Konz. HBr-Lsg. greift SnOt 
nicht an. (Journ. Amer. chem. Śóc. 54. 3240— 42. Aug. 1932. Frick Chem. Lab., 
Princeton U jmy.)  R o m a x .

Robert Schwarz und A lbert Jeam naire, Uber die Ammonolyse ron Zinn- und 
Ble itstrachlorid. Bei der Behandhmg Ton SnCl4 mit fl. XH3 bilden sich keine definierten 
Ammoniakate; es entsteht eine MoL-Yerb. von SnCl(>TH.)3 u. NH,CL Durch Erhitzen

0  der MoL-Yerb. auf 100° wird das Triamidozinnchlorid
Cl rein erhalten, das sich auch durch geeignete Mafinahmen

X—Pb—N—Pb— p, direkt erhalten lafit. Beim Erhitzen von SnCl(XH.)3 
■y— \ —p;, _ \ “ entstehen SnXCl u. Sn3X4 sowie S n C l^JJH j; dasXitrilo-

q  * chlorid u. das Xitrid sind wenig bestandig, so daB sie
nur in teilweise zers. Zustand erhalten wurden. -— Bei 

der Rk. von (NH^.PbCI^ mit XH3 entsteht zunachst eine braune Yerb. der Zus. PbNCS, 
die bei weiterer Behandlnng mit XH3 in die hocheiplosire Yerb. Pb;J\sCl, ubergeht, 
wahrend im Wasch-XH3 PbCl5 gefunden wird. Yff. nehmen an, daB sich das Blei- 
nitrilochlorid zu einem Hesameren pohmerisiert u. daB dann PbCls unter Bldg. des 
rinriónnigen PbsXtClj abgespalten wini. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 1443—4S. 
14,9. 1932. Frankfurt a. M_, Univ., Chem. Inst.) LORENZ.

E. KeuSSer, Uber ildybdale und Wólframate einiger Kobalt-AmmoniattompUi- 
ealzt. V f. stellt, im allgemeinen durch HinzuflieBenlassen einer 0,31-n. Ammonmolybdat- 
bzw. Wolframatlsa. zu der konz., warmen Lsg. des entsprechenden Co-Komplexsalzes 
folgende Yerbb. dar: [C tĄSH^M oO^CbS H.O, [Co{yH3)i](iIoOl ).M o,0.-6 H.O,

[CrĄXHz)iH10'.M oOi{Mo.O-). - 4 H.O, [CoiXH3%Cl]MoOt. 
[Co(XE,)sXO.:MoOt, [Co(XB3).X03UfoÓ., [Co(XH3hC X S ]jfo04-2 H.O, [Cof.Yff,),' 
COz iMoOt-2 H.O, [Co(XH1)lC.Ol }.MoOt u. [Co^Y/^.f.YO.).• J/oO ,-5 'H .iloO , u. die 
analogen W -V erbb. (die letzte Yerb. ausgenommen), die sich in einigen Fallen durch 
iłpen W.-Geh. von den Mo-Yerbb. unterscheiden. Alle untersuchten Mo- u. W -\ erbb. 
sind in ihrem Lóslichkeitsverh. sehr ahnlich, so daB sie nicht zur analyt. Trennung 
von MoO, u. 0 3 verwendet werden konnen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 207. 
385—94. 13 9. 1932. Wien.) JUZA.

C. Mineralogische nnd geologische Chemie.
P - K ig g li. D ie leichtfluchiigen B edandU ile im  M agm a u n d  die B ildurtg magmatischer 

Besilosungen. \  f. Terweist au f den  W ert d e r U n te rss . v o n  SMITS u b e r S js te m e  m it 
groBem F luch tigkeitsun terscliied  der K om ponenten  fu r d ie  K en n tn is  des Y erh . m agniat. 
K estlsgg. u . lłirer B eziehungen zum  H au p tm ag m a. (R ec. T rav . ehim . P ay s-B as 51
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j [ l ]  13). 633—Sś. 1ą:4Ł 1932. Ż a rk i ,  FTdgen Tecf r~. Hecbseb-. MireraŁg.-Petrograpb- 
I n s t )  _  '  Ł o b k s ł

Krr>t JarLBCŻB- Ss7ctz.‘ ićer d k  Sdkrtnn/gfunn$ der i r * .  Bei beŁerem Dmck s e s  
cer F. s ! i e r  Sw ce, wiecu der D ra :k  weber zimie:rat. Das gil- aack fa r  SaoSg s ie  
W. eder Bi, die bei niedereis D rocten h i r r o n  eine Acsaibm e macbfG. N aci Cejlcsius- 
Cul?ST20X fctg: daca. daB der & ste .Aggzggaassaaad gertngeres YoŁ gegecńber 
d a s  £L h łŁ  Es fiade: also bana Ersiarren Koatzaktioa sfcritfc. — Da die E rce sarrdćg 
W i r r i  ab p ’: ' ,  die ó iŁ  sos d er geotłserm. Jjefenssnie a .  der IR im p W S fc^ lM t be- 
K cirec la£:. gsŁi i n  Erdinnem aa  der Grenze Fes;-Ffesig eine Ersoarrang to t  sieb. 
TJnier der i--.-.~~—e  daS die £3ae»te erva die giei:be Scbmełr-rarme s ie  Eis babea. 
wazdea im Jąfer a s f  I ęm F liz ie  -i: kg Siliras im E rd im em  fes: werden- Das earsprieb: 
einer is ircc ien  Yerdiekimg de? Erdkrasie ces 3 mm- 'Wars- diese Yerticfamg a nici 
ia  den Tocbergebenden Zenea immer gJe&Ł gewesen, so irErde s ie i eine Krasce to c  
I X km ia 33 3dłxxaen Jabren sebtHeS babę-. w^s der GrcSeŁordr.gng n a c i mn 
i a t ó a i  Angafcen abereinsn—.m:. —  Der Erg:arrTm;gjTO-rgang' im Erdmr-em ia :  zur 
Fofee, daS das YoŁ s&a Terringer:- Znr A nfeeilaag ćes:imm:er Zab&nwerte w~are 
es rjccwendig za  n fessi, wie scark dfe Koatrakticn beim Cfeergang des fL ia  den fesren 
Zesiaad bei Temp-p. to g  25CO—30»*  a. sebr bobem Dra-rk is6.  Hieruber kann ner 
s d ig r - .-a .e is e  erwas aasgesag: werden. F u r  die. Berecbaaag wird aageaommen. 
da3 die Kc-c:rak:i.~c ia  der GrcSeasrdnang to g  : 3)! l i s t .  Die Yerfescignag cm 3 mm 
erg2w ( a n  eine jibrśkbe Sciram pfang der Erde cm 0,06 t - -v  S e i Gisars Zertea iss 
abo der Erdradias am e:w~a 10 cm kfeiner ge worden. — Jlan  eśaebs hieraas. daS n ic i: 
einfaci die Zcsammeeziebnng des Erdksras infeJge Tem pera:arabcaime die Sebrampftmg 
TeraalaSc. wie meisceng argesamm en wird, śaadem  daB die Ursacie g ró S W eS s ia  
dem Fesiwerden to q  Teilea des £L E rd im em  c. der darni: TwtwSnftwi VołamTOrringe- 
raag Begf c .  i .  Shzaagsber. Heidelberg. Akad. Wiss. 1332- 6 Seien.) SSJLLIŁS-

E, K renksL Gc!3 ta A friia . Y i  gibi eiae U beroci: uber die Gcadrorkemmea 
ia Afr-ka a . I s a c ł a d i i ^  r e r  aEem geoicg.. gecęrapć. o . w irtsciardiche Geskhts- 
pcakte. (N só trn ss . 20- 6T9—S7. 9,9, 1932. Leipaig.) JrZ A -

R ic ia rć  M. F ield , JHŁntmalogie -and ćU mari3£x K sSa tiim . Es gib: BakóerSen, 
wekfee e b e  Faihmg des CiCO, d a rc i A aiaaim e r c c  CO, a as Tcriaadeaem Ca-lHCOj). 
berrerrefea kecaea. sowie scskbe, weirbe eiae Faliaag des CaCOj d a rc i iire  Acs- 
3cbriiarg=proid- berrorzarafea Termoirea. D arc i mikrobksL Uaterss. des Kalk- 
scŁiaaimfis der Babams-Iaseln warde fe s :ą e s^ k , daS die bafaerłrfie Afcscbei-iuag 
■rea CaCOj i ł  n . Seewasser keiae erbebbebea Werte aarećm en k aaa  KDśi soest gunsśiger 
Bediagaagea- Dsgegea V^^-! CaCOj ia  tieiea Lsgnaea o. abcescilcssecea M ttita n a t n  
d a ic i mikrobioL Vcrgiage ggfaiH weiden, ebersso kaaa ia kćsteaaahea Gegeadea 
aai diese Weise CaCOj gebikie: werden. Die Hacptzamge des Kaik«cblarr.a~-- i a  ileer 
bei der Babam^-Baak s:aaaat vca dem Kalfc^rMarri^n der Iasel Aadros c . warde dcart 
ia; Brakwasser a .  Frśscbwasser aiedergescŁLama. i BolL geoŁ Soe. America 43- 457—83- 
Jtmi 1Sś32.) E n s z u n .

Ossian Aschan. Ułar des S iz  •ćCj.mri m ł i  and di£!ex BtdeŁ'sxę fiir die Sef- 
Er^Alduaę. Hamasbahiges W. bas eire bedeateede acfJósecde Wrkg. aai die Gesteins- 
artsi ł  ęg-hah cft Ferro- a . F errreb b . fcrw. Ferrobkarbccat geL In  eiaen anżiefen 
Bianeasee aageiscg: werden die Ferrorerbb. des W . in  Ferrrrerbb. ńberfShrt n. das 
Ferrihnma: wird ak  ein graabraaner, flockiger Xd. aasgeiaE:. In  tiefen Gewassem 
bkibs das FerrŁamat geL a. bSde: das Roim aterial zar Bldg. der See-Erze, wekbe 
1—3.4f ł  organ, gebondeoen C □- l.C«S—2.41 t  organ, gebaaderten H  entbahen a . 
mi: Kabla ag? braaEgeśarbte Lsgg. geben. (Fiaska K m 'tU am faiiiH s iledd . 40- Xr. 1. 
23—3>. 1S31. Helaagfors. Carr.) R om u .

Ossian A schan. D tr Wagaaimmss a d  teixe 3/ tizrirhcxg le i der Ste-Erioldmmg. 
23-|abrige Dacerrerss. mi: mh Terd- Essen- n. ilacganisgg. Tersetrtem, hamcsreickem W. 
seigien, daB die vcra Yf. fruber aasgesprocbeie HypoŁhese. wonacb das See-Erz dnreb 
die Einw. to g  Mikroorgaaisznen u. nnter Y em inłnng der Hamasart eatstebt. die er 
ais W.-Hamas bereiebne: bar. za Recbt benebr. (Ark. Kemi, MineraL GeoL Serie A.
10- Xr. 15. 1—143. 1932. Hebdsgfocs.) R n rr»  t

S łink ich i Y oshim nra. JSdfeć^ rstr K txxisis d&i Geha^j <f« JT^wcrj der Sosu 
fos Japas <n śieislcffócdiiffc* Sto£fix tead an Pkotp&ziea. Es wardea Beziebcnaea 
gennałen zwiseben dem Geh. an akoorgan. X b .1. PboepŁaJen im OberflaeŁenwasser u. 
der Prodaktaon an Bbytoj^ankton. Die an X a . Pfco^pbs:en reieben Gewasser 
*Bjrłi>, beS^ien sieb ia  Ebeisen oder in grctSea Gehirgskessełn. S e  ea:bai:en vieSe 
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Fische u. Plankton, ihr W. ist trub u. gelblich. Das W. in Kluften oder der Seen in 
den Kratern erloschener Vulkane ist klar, blau, arm an Fischen u. an Plankton. Der N- 
u. Pbosphatgeh. ist gering. Die Seen Japans sind armer an 1. Phosphaten, wie die 
waren Seen in U. S. A. (Proeeed. Imp. Acad., Tokyo 8. 94—97. Marz 1932.) L. W o lf .

E. 0 . Hulburt, TdbelUn der lonisalion in der oberen Atmosphare. Die in friiheren 
Arbeiten (Physieal Rev. 34 [1929]. 1167. 35 [1930]. 240) nur teilweise veróffentlichten 
Tabellen der lonisationswerte sind vollstandig neu bereehnet worden, wobei so weit 
wie moglich die verschiedenen meteorolog. Einfliisse der oberen Atmosphare u. die 
physikal. Effekte der Rekombination, Dilfusion u. der Bewegungen in den Gravitations-, 
den elektr. u. magnet. Feldern beriieksiehtigt wurden. (Physieal Rev. [2] 39. 977—92. 
15/3. 1932. Naval Res. Lab.) _________________  '  S k a l ik s .

Adol! Geller, Die Deutung der Gesteinsanalysen auf Grund der Molekularwerte und die petro- 
graphischo Systematik auf genetischer Grundlage. Berlin: PreuB. Geol. Landesanstalt 
1932. (5S S.) gr. 8°. =  Abhandlungen d. PreuB. Geol. Landesanstalt. N. F. H. 143. 
nn M. 3.—.

[russ.] Zur Methodik der krystalloptischen u. petrographischen Untersaehungen. (Gesammelto 
Abhandlungen.) Moskau-Lcningrad: Verlag NKTP. SSSR. 1932. (43 S.) Rbl. 1.70.

D. Organische Chemie.
W. M. Mitschowitsch, Zur chemischen Nomenklatur. (Buli. Soc. chim. Yougo- 

slayie 2. 225—46. 1931.) SCHONFELD.
R. Vesterberg und W. Braun, U ber Hydrierung und Dehydrierung ais gekoppelte 

Reaktionen. Vorl. Mitt. Die auf Grund der W lELANDschen Oxydationstheorie zu 
maehende Annahme, daB die Weehselwrkg. zwischen Hs-Acceptor u. H 2-Donator eine 
gekoppelte Rk. darstellt, erklart manche sonderbaren Befunde der Literatur (z. B. S k i t a  
u. R i t t e r ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 968; BoESEKEN, Rec. Trav. chim. Pays- 
Bas 37 [1918]. 255; besonders A k a b o r i  u . S u z u k i ,  C. 1929- II- 2033). DaB nicht alle 
Kombinationen zwischen Acceptoren u. Donatoren zum Erfolg fuhren, liegt natiirlich 
claran, daB die maximale Nutzarbeit (A'), die bei der Hydrierung gewonnen wird, groBer 
sein muB ais der zur Dehydrierung (des Donators) nótige Arbeitsaufwand. Die freie 
Energie A F  einer Verb., die man nach dem NERNSTsehen Theorem gemaB der Gleichung 
A F  — A H  — T  A S  aus der Bildungswarme A H  u. Entropie A S  erhalt, ist —A'. 
^r-Wertc hat bereits P a r k s  mit seinen Blitarbeitcm (C. 1931 . II. 3087 u. fruher) in 
groBerer Zahl bestimmt. Da er aber fiir die Entropie von H 2 29,6 verwendete, wahrend 
der richtige Wert 34,0 ist ( R o d e b u s h ,  C. 1932 . I. 2544; G ia u q u e  u . J o h n s to x ,  
C. 1929. I. 851), geben Vff. die folgenden neuen Werte in Cal fur A ':  Bernsteinsaure 
+  176,4, Fumarsaure +154,5, Maleinsaure +148,0, Methylalkohol +41,5, Kohlenoxyd 
+32,3, 2-Methylbutan —1,5, Dibenzoylathan —3,1, 2,2,4-Trimethylpentan —6,4, 
Methylcyclohexan —9,4, Diisobutylen —14,3, Cyclohexan —11,8, Trimethylathylen 
—17,7, Cyclohexen —22,1, Dibenzoylathylen —26,3, Toluol —29,7, Benzol —31,7, 
Dibenzyl —69,6 u. Stilben —83,5" Es werden eine Reihe von aufeinander ab- 
gestimmten Donator- u. Aeceptorsystemen angegeben; es folgt irnter anderem, daB 
die Disproportionierung von Cyclohexadien in Bzl. u. Cyclohexan eine gekoppelte Rk. 
darstellt: der Energiebedarf (<9,6 Cal) des Cyclohexadiens fiir die Umwandlung in Bzl. 
wird durch Hydrierung eines Teiles zu Cyclohexan (>10,3 Cal) gedeckt. Da bei der 
Bldg. yon H„S aus den Elementen bei 25° (200°) A ' nur +7,36 (+7,8) Cal betragt, ist 
Schwefel gar kein besonders gutes DehjTdrierungsmittel. So wird Cyclohexan u. Dekalin 
von Schwefel nicht dehj'driert. Viel wirksamer ist Calcium, denn fur den Ubergang in 
Calciumhydrid ist A ' bei 25° +34,3 Cal. Solche Uberlegungen kónnen in jedem Spezial- 
fall die geeigneten Dehydrierungsmittel finden helfen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 
1473—76. 14/9. 1932.) B e r g m a n n .

Frank C. Whitmore, Die gemeinsame Grundlage der inlramolekularen Um- 
lagerungen. Im AnschluB an gelegentliche Oberlegungen anderer Forscher (JONES, 
S t i e g l i t z ,  M e e rw e ix )  gibt Vf. einen Mechanismus intramolekularer Umlagerungen 
an. Die in Frage kommenden Ausgangsstoffe haben stets die Fonnel:

(i) :'a :'b :'x \ oder (2) :A'.:'b ’.d :'x : ,
wo A, B  u. D ein elektrochem. nicht ausgezeichnetes Atom wie Kohlenstoff, Stiekstoff 
u. X  ein stark negatives Atom wie Sauerstoff oder ein Halogen ist; alle Atonie haben 
komplette Oktetts. Wenn in einem Mol. (1 ) X  von B  sich ablost (durch Ionisierung oder
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Bldg. eines Oxoniumsalzes z. B.), so behalt es stets ein Oktett u. laBt B  m it einem Sertett 
zuriick. Das positiye organ, łon (das dein Cl+-Ion ahnelt) kann nun, je nach den Um- 
standen, ein negatives łon Y  aus dem Bk.-Gemisch binden („n.“ Rk.), oder es kann von 
.-1 ein H-Atom ais Proton austreten u. ein Olefin entstehen, oder es kann eine Ver- 
schiebung eines Elektronenpaares von A  nach B  erfolgen, worauf A  sein Sextett durch 
Aufnahme eines Ions Y  aus der Lsg. stabilisieren kann oder durch AbstoBung eines H+
von B. Die Verschiebung eines Elektronenpaares im positiven łon '.A \B  u. die Ab*
stoBung eines Protons sind monomolekular u. konnen unter Umstanden wirksam m it 
der gewiinschten bimolekularen Umsetzung A B  X  +  1' — y  A  B  Y -f- X  kon- 
kurrieren. Ais Beispiele fur Umlagerimgsrkk., die durch primiire Ablosung eines stark 
negativen Liganden bewirkt werden, fuhrt Vf. die folgenden Rkk. an: Isobutylalkohol 
gibt bei der Dehydratisierung n-Butylen u. Isobutylen; nach Entfemung des OH' ent- 
steht Isobutylen durch AbstoBung eines Protons vom methylierten oder nach Wanderung 
eines H vom nichtmethylicrten Kohlenstoff, Butylen nach Wanderung eines Methyls 
durch Verlust eines H. Ebenso gibt Isobutyljodid mit Bleioxyd Butylen u. Isobutylen, 
u. mit HBr gibt Isobutylalkohol neben Isobutyl- auch tert. Butylbromid. n-Butyl- 
alkohol gibt nach S e x d e r e x s  bei der W.-Abspaltung Isobutylen u. die drei n-Butylene 
(ersteres durch H-Yerschiebung, Methylyerschiebung u. AbstoBung eines H, letztere 
durch AbstoBung eines H yor oder nach einer H-Verschiebung), sek. Butylcarbinol 
Trimethylathylen neben Penten-(2) u. asymm. Methylathylathylen. Je  grdBer die Zahl 
der am Atom A noch haftenden C-Atome, um so weitgehender treten Umlagerungsrkk. 
auf, so beim Iseopentylalkohol (tert. Butylcarbinol), der ebenso mit Halogenwasser- 
stoffsauren tert. Amylhalogenide u. Olefine gibt, wie Pinakolinalkohol bei der Dehydrati
sierung nur Tetramethylathylen u. asymm. Methylisopropylathylen. (Ware die N e f -  
sche Annahme zweiwertigen Kohlenstoffs bei Retropinakolinumlagerungen richtig, so 
muBte s ta tt des letzteren KW-stoffs tert. Butylathylen ais Nebenprod. entstehen.) 
Isopropyl-tert.-butylearbinol gibt, wie unpublizierte Verss. zeigten, keine Spur des n. 
Dehydratationsprod. 2,2,4-Trimethylpenten-(3); hier wandert ein Methyl leicht (vgl. 
noch das Diphenyl-tert.-butylcarbinol; B a te m a n  u . M a r v e l ,  C. 1928. I. 343). 
Auch die Umwandlung von Borneol in Camphen yerlauft infolge Komplettierung 
des nach Austritt des OH hinterbleibenden Sextetts durch eine Elektronenpaar eines 
benachbarten Atoms, ebenso die Pinakolinumlagerung u. ahnliche Rkk., wo bei der 
Wanderung des Elektronenpaares eine Ligand mitgeht, die Umwandlung yon Iso- 
butylendibromid u. Trimethylathylendibromid in IsobutjTaldehyd bzw. Isopropyl- 
methylketon m it h. W., die von Isobutylamin in tert. Butylalkohoł u. Isobutylen 
(H e n ry ,  Compt. rend. Acad. Sciences 145 [1907]. 899), wo auBer dem Amin noch ein 
Mol. X2 mit seinen 10 Valenzelektronen austritt, die yon C3’clopropylamin in Allj-l- 
alkohol ( K i s h n e r ,  Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 37 [1905]. 317) u. die D em ianO W - 
sche Umlagerung (Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907], 4397). Bei der Umlagerung nach 
Hofman},-, L o s s e n ,  C u r t i u s  u . B e c k m a n n  tr i t t  in den Verbindungstypen:

r :c :n :x : oder b :Ó:;n ; Ż :
X  mit seinem Oktett aus u. bewirkt so die Wanderung von if. Bei der HoFMAXXSchen 
Umlagerung kann in der wandemden Gruppe keine Veranderung eintreten, weil sie ein 
komplettes Oktett bat. Bei Verbb. m it Carbonylgruppe wird dio Umlagerung ein- 
geleitet nicht durch AbstoBung eines Liganden ais negatiyes łon, sondern durch Addition 
eines positiyen Ions, so daB z. B. die Benzilsaureumlagenmg folgendermaBen zu formu- 
lieren ist:

c 9h 5

C6H5: C : C:C6h 5 --------y C6H5: C : C:C6h s -------y  c sh s : c  : c

: 0 : : 0 :  -.0 : :’ó :  : 0 : : 0 :
© ©

Die Umwandlung trisubstituierter Aldehyde in Ketone m it konz. H 2S04 yerlauft 
auch so, daB sich zuerst ein Proton an den Aldehydsauerstoff addiert, dann sich ein 
offenes Sextett bildet u. sich ein Proton ablost unter Hinterlassung des Ketons in seiner 
Enolform. — DaB die Umwandlungen des Systems (2) (Allylyerschiebungen) in analoger 
Weise aufzufassen sind, ist langst bekannt. (Journ. Arner. chem. Soc. 54. 3274—83. 
Aug. 1932. State College, Pennsylyania, School of Chemistry and Physics.) B e r g m a x x .
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J . K enner, Eine Beziehung zwischen der Waldenschen Umkehrung und der Pina- 
kolin- und Beckmannschen Umlagerung. Man kann die Veresterung eines Alkohols ais 
Zers. eines Oxoniumsalzes:

X \  / X
Ac' +  Y -)C -O H ,+  ------->- A e -C ^ -Y  +  Hs0

Ti' NZ
jn Analogie setzen zum therm. Zerfall eines ąuaternaren Ammoniumhydroxyds:

X \  / X
OH' +  Y-)C-N+(CH3)3 ----- H O -C ^-Y  4 - N(CH3)3

Z /  x z
Das Anion bzw. das OH' wandert an den K ohlcnstoff, weil dieser intermediar die 

positiye Ladung ubemimmt. Es ergibt sich, daB kovalonte Vereinigung mit dem 
Kohlenstoff nur stattfindet, wenn das Anion sieh von der Seite des Mol. niihert, die 
dem N bzw. O abgekehrt ist, so daB hierbei sicher Konfigurationswechsel eintritt 
( K e n y o n  u . P h i l l i p s ,  C. 1931.1. 2467). Ein solcher mu(3 auch bei Vereinigung eines 
Kation3 m it einem negativ geladenen Atom eintreten; doch sind WALDENsche Um- 
kehrungen dieses Typus bisher nicht bekannt. — Die Bezichung der WALDENschen 
Umkehrung zur BECKMANNsehen Umlagerung wird schon dadurch hergestellt, daS 
beide an den p-Toluolsulfoestern (der Oxime bzw. der Alkohole) einsetzen konnen. 
Da dio Oxime in ihrem Substitutionsverh. den P henolen  ahn lich  sind ( C h a r l t o n ,  
E a e l ,  K e n n e r  u . L u c ia n o ,  C. 1932. I. 1779), ist ihro Isomerisation durch folgendes 
Schema wiederzugeben:

X - ^ ^ - Y  A c ^ ^ - Y

------ »  V ' —  >  \  + O H '
n " - 5 h  X -^"N

Es wird also X vom Kohlenstoff durch ein geeignetes Anion ersetzt u. yerdrangt 
seinerseits ein Anion oder OH' vom Stickstoff. Auch hier tr itt  „Umkehrung“  ein, wie 
MEISENHEIMER bekanntlich gezeigt hat. Diese Auffassung wird dadurch gestiitzt, 
daB der HoFMANNsche Abbau analog erklart werden kann. Da er durch Hydroxyl- 
ionen durchgefiihrt wird, ist er der alkaL Esterverseifung analog u. besteht in einer 
AbstoBung des Substituenten X mit dem Elektronenpaar, das X zur Erhaltung seiner 
Konfiguration braucht (vgl. J o n e s  u . W a l l i s ,  C. 1926. I. 2575); X  verdrangt 
das Brom vom Stickstoff:

x ^  C——o  0 H^ c = 0  + B r ,
NH- Br  N- NH

So aufgefaBt, ahnelt der Vorgang auch der Bcnzilsaureumlagerung. Auch die 
Pinakolinumlagerung erscheint, analog gedeutet, ais ein Vorgang, bei dem intramole- 
kulare WALDENsche Umkehrung eintreten kann, wobei dio zur Austreibung eines 
Liganden notige negative Ladung durch AbstoBung eines Protons vom Hydroxyl ge- 
liefert wird. (Naturę 130. 309. 27/8. 1932. Manchester, College of Technology.) B e r g .

W illiam Chalmers, Der Mechanismus der Polymerisationsreaklionen. Alle zu 
Hochpolymeren fuhrenden Polymerisationsrkk. von Olefinen sind Kettenrkk., wie sich 
schon daraus ergibt, daB fast nie niedermolekulare Polymere entstehen. Zuerst findet 
eine Aktmerung der Athylenyerb. s ta tt — mit meBbarer Geschwindigkeit —, dann 
prakt. momentane Polymerisation. Wenn keine Autokatalyse yorkommt, ist die Rk. 
pseudomonomolekular. Vf. weist darauf hin, daB diese Eeststellungen unyertraglich 
waren mit der Annahme, daB die Polymerisationen unter Versehiebung von H-Atomen 
sich vollziehen; sie miissen durch einfache Aneinanderlagerung der aktm erten Moll. 
stattfinden. (Canadian Journ. Res. 7. 113—14. Juli 1932. Montreal, Canada, Mc GlLL 
UniT.) _ B e r g m a n n .

W illiam R.Forsm an, NeueDeritale des 2-Methylbulans.(Vorl.Mitt.) Der Vf. gibt an, 
daB er aus Isopren das Epichlorhydrin, C6H90C1, Epibromliydrin, C5H 9OBr, Chlorbrom- 
hydrin, C6H9(OH)ClBr, Monobromhydrin, C5H9(OH)2Br u. Dibromhydrin, C5H9(OH)Brs, 
dargestellt hat. Auch wird die Darst. des Diacełais, C5H 9(0H)(C2H30 2)2, des Dipro- 

C'5H9(°H )(C3Hs0 2)2, des Dibulyrats, C5H9(0H)(C4H 70 a)2 u. Dibenzoats, 
C5H9(0 H)(C7H50 2)2» des Dimethylglycerins mitgeteilt, ebenso des Dimeihylallylsoijóls, 
C5H9NCS u. dessen Dibromids, C5H9Br2NCS. (Fińska Kemistsamfundets Medd. 40. 
Nr. 1. 47—48. Helsingfors, Univ.) ** RotJTALA.
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H. I. Waterman und Th. W. Te Nuyl, Darstellung von reinem Octen. (Vgl. 
C. 1929. II. 852. 989. 1930. I. 503.) Ais Ausgangsmaterial diento Octanol-(2) (Methyl- 
hexylcarbinol). Zur Darst. desselben wurden die aus Ricinusol gewonnenen Fettsiiuren 
mit iibcrschiissiger 60%ig. NaOH behandelt u. das feste Seifengemisch aus einem mit 
Eisenmantel umgebenen KupfergefaB m it Riihrwerk der troekenen Dest. unterworfen 
(App. im Original abgebildet). Das mit iiber 30% Ausbeute erhaltene Oetanol (ge- 
reinigte Probe zeigte Kp. 177,2—177,5°, nD20 =  1,42375) wurde sehr langsam in auf 
ca. 225° erhitzte H3P 0 4 getropft, welche sich in einer K jELD A H L-R etorte mit Kiihler 
befand. Das Destillat bestand aus Octen, W. u. Oetanol, welch letzteres in dio Retorte 
zuriickkehrte. 1329 g Oetanol lieferten 600 g rohes Octen, welches nach Trocknen iiber 
Na Kp. 123,6—124,8°, Br-Zahl 138,5 (ber. 142,7) zeigte. Eine mittlere Eraktion lieferte, 
mit Pd-Kohle hydriert, reines Octan von D.204 0,7030, np2° =  1,3975, Br-Zahl 0. Das 
Octen wurde wiederholt mit Na gekocht u. lieferte dann ein Prod. von Kp.7(!0)2 121,6 
bis 123,6°, Br-Zahl 139 nach 2 Min. u. 140,5 nach 10 Min. Rk.-Dauer, D.2°4 0,718, 
nj)2° =  1,4131 (weitere n-Werte im Original), Mn =  38,95 (ber. 38,68). Es konnte 
cin Gemiseh von Octen-(l) u. Octen-(2) vorliegen. — Urn hieruber Auskunft zu erhalten, 
wurde reines Octanol-(l) (S c h im m e l;  nD22'6 =  1,4274) wie oben mittels H 3P 0 4 de- 
hydratisiort u. das Prod. ca. 10-mal mit Na gekocht. Das so erhaltene Octen-(l) zeigte 

P*760i2 122—122,4°, Br-Zahl 140 nach 2 Min. u. 141 nach 10 Min. Rk.-Dauer, D.20.,
0,7181, ni)20 =  1,4132, Md =  38,96. — Es ist sehr bemerkenswert, daB die beiden 
Octene trotz groBer Yerschiedenheit der Ausgangsmaterialien prakt. gleiche Kon- 
stanten aufweisen. Die Ungesattigtheit beider Praparate erreicht fast den berechneten 
Wert. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51. ([4] 13.) 533—37. 15/6. 1932. Delft, Univ.) L b .

F. de Carli, U ber die Synthese ton Athylenbromid aus Acetylen und Bromicasserstoff- 
saure. Vf. zeigt mittels Messungen der D., Viscositat u. der F F ., daB die durch Addition 
von HBr an Acetylen erhaltenen Rk.-Prodd. ziemlich komplizierte Gcmische mehr óder 
weniger halogenierter D eriw . sind, aus denen Athylenbromid nicht leieht abzutrennen 
ist. (Annali Chim. appl. 22- 455—62. Jun i 1932. Rom, IJniv.) F i e d l e r .

C. O. Tongberg und J. D. Pickens, Die Isomeren im sogenannten Diisobutylen.
2. Mitt. (Unter Mitarbeit von M. R. Fenske und Frank C. Whitmore.) (1. Mitt. 
vgl. C. 1931. II. 1997.) Die Trennung der beiden Isomeren, die das „Diisobutylen‘.‘ 
cnthalt, wurdo m it Hilfe besonders geeigneter Kolonnenapp. ( F e n s k e ,  Q u ig g le  u . 
T o n g b e rg , C. 1932. I. 3523) durchgefiihrt. Das Diisobutylen wTar aus tert. Butyl- 
alkohol hergestellt worden, dessen F . durch Ausfrieren auf 23° gebracht w'orden war. 
Die Konstanten der Isomeren sind: 2,4,4-Trimethylpenten(l): Kp.737 1 00,1°; Kp.TG0101,2°, 
d20, — 0,7151, nD20 =  1,4082, F . —93,6 ±  0,1°. 2,4,4-Trimethylpenten-(2): Kp.737 
103,4°; Kp.7C0 104,5°, d20, =  0,7211, n,,20 =  1,4158, F . —106,5 ±  0,1° (polymorphe 
Modifikation F . —108,3 ±  0,1°). Die Reinheit der Prodd. wurde durch Aufnahme der 
Abkiihlungskurven kontrolliert. (Journ. Amcr. chem. Soc. 54. 3706— 10. Sept. 1932. 
State College, Pennsylvania, School of Chemistry and Physics.) B e r g m a n n .

Frank C. Whitmore und James M. Church, Die Isomeren im sogenannten 
Diisobutylen. 3. Mitt. Bestimmung ilirer Struktur. (2. vgl. vorst. Ref.) Nach den Ozoni- 
sierungsergebnissen von Mc CUBBIN u. A d k in s  (C. 1930. II. 1968) enthalt das Diiso
butylen die Isomeren 2,4,4-Trimethylpenten-(l) u. 2,4,4-Trimethylpenten-(2) im Ver- 
hiiltnis 4 :1 . Nach dem Ergebnis der fraktionierten Dest. (vgl. vorst. Ref.) ist das Ver- 
haltnis des niedrigersd. zum hohersd. Isomeren 4 :1 , so daB der SchluB nahe lag, das 
niederigersd. Isomere sei 2,4,4-Trimethylpenten-(l), das hohersd. 2,4,4-Trimethyl- 
penten-(2). In  der Tat ergab die Ozonisation des ersteren Formaldehyd, Methyl- 
neopentylketon, (CH3)3C-CH2-CO-CH3, u. tert. Butylessigsaure, die des letzteren 
Aceton, Trimethylacetaldehyd u. Trimethylessigsaure. — Im experimentellen Teil ist 
eine genaue Vorschrift fiir die Ozonolyse einfacher Olefine gegeben. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 3710—14. Sept. 1932. State College, Pennsylvania, School of Chemistry 
and Physics.) BerGMAXX.

Philip G-. Stevens, Die Konfiguration des Methylisopropylcarbinols, mit einer Be- 
merkung iiber Bacemisation. Carbinole, die eine verzweigte K ette direkt am asymm. 
C-Atom besitzen, wurden auf ihre Konfiguration zuerst von L e v e n e  u. M e r k e r  
(C. 1931. I. 3224) untersucht, welche wegen der abnorm hohen Drehung von Isopropyl- 
carbinolen eine den Carbinolen m it gerader Kette entgcgengesetzte Konfiguration zu- 
schrieben u. aus diesen Feststellungen das l-Methyldthylisopropylmethan in konfigurative 
Bezichung zum d-Metliyldlhylpropylmethan brachten ( L e v e n e  u . M a r k e r ,  C. 1931.
II. 3326). Aus dem geringen W ert der Drehung des Methylisopropylcarbinols folgerte
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.Vf., daB die von LEVENE u . M a r k e r  ausgesprocliene Regel nicht mit Sicherheit fiir 
dieses 1. Glicd der Isopropylreihe gilt. Dio Ableitung der Konfiguration wurde durch 
Synthese aus d-Milch-sdurmlhyUster durchgefiihrt. Bei keiner Rk. wurde das asymrn. 
C-Atom angegriffen. Der Ester wurde athyliert zum tx.-Athoxypropionsduredthylesler I, 
wobei die Drehung sehr stark anstieg u. dann mit Methyl-MgJ in das Athozycarbiml II 
libergefiihrt, welchcs mit Ililfe der Xanthogenatmethode ohne Uralagerung zum un- 
gesatt. Ather I II  dehydratisiert werden konnte. Bei der Hydrierung andert sich der 
Drehungssinn (L eveŃ e u . H a l l e r ,  C. 1929. II. 3121) u. es entsteht IV, welches 
ident. war mit dcm athylierten d-Methylisopropylcarbinol. Da sieli d-Milchsdure- 
dthylester in d-Methylpropylcarbinol iiberfiihren liiBt u. sich die Konfiguration bei der 
Veresterung von d-Milchsiiure nicht andert, so folgt, daB Methylisopropylcarbinol u. 
Mothylpropylcarbinol bei gleichem Drehungssinn gleiche Konfiguration haben. Wiihrend 
sich Methylisopropylcarbinol bei 10-std. Erhitzen mit K  auf 180° Yollstandig racemisiert, 
wird IV bei gleicher Behandlung unveriindert zuruckerhalten, was sich mit den An- 
schauungen H u c k e ls  (C. 1931. II. 2714) deckt. IV besitzt im Gegensatz zum Methyl
isopropylcarbinol kcine sekundare Alkoholgruppc, die zum Keton dehydriert werden 
kónntc. Vf. setzt dies in Parallcle zu Carbonylverbb. u. Estern, die nicht enolisiert 
werden kónnen. Die Verkniipfung von 1-Methylisopropylcarbinol u. 1-Methylpropyl- 
carbinol zeigt einen den Drehwcrt eines Carbinols stark herabsetzenden EinfluB der 
direkt am asymm. C-Atom haftenden verzweigten Kette, ohne dabei den Drehungs
sinn zu andern. Die hoheren Glieder der Isopropylreihe haben hohere Drehwerte ais 
die Isomeren mit gerader Kette, aber sie haben entgegengesetzte Konfiguration. Hier 
zeigt sich der den Drehwert vermindernde EinfluB der Isopropylgruppe in der Urn- 
kehrung des Drehungssinns. Daher erseheint gemaB der Regel von L e v e n e  u . H a l l e r  
(C. 1929. I. 40) der Anteil der Isopropylgruppe an der Drehung des Molekiils noch 
geringer ais der der Athylgruppe. Dagegen wird die Rotation erhoht, wenn die ver- 
zweigte Kette um mindestens 1 C-Atom vom asymm. C-Atom entfernt ist (L ev en e  
u. W a l t i ,  C. 1932. I. 1652). Dasselbe Verh. der Isopropylgruppe wie hier bei den 
.Carbinolen fanden L e v e n e  u . M a r k e r  (C. 1932. I. 2449) bei den KW-stoffen. Vf. 
sieht die wahrscheinlichste Ursache dieses Verh. der yerzweigten Ketten in der ver- 
schiedenen Ultraviolettabsorption.

c h 3 c h 3 c h 3

c f i f i . b K  c ' H-0 -? H c *H' ° - <rH
T 11 C- ° H 111 C IV CH

’ 6 ( J H ^ I I 3 Ć H ^ H j ć h T C h ,
V e r s u c h e .  d-Milchsdurealhylester, Kp. 151,6—152,2°, [a]o27 =  +0,52°. — 

d:a.-Athoxypropionsduredthyhsler (I), durch Kochen von d-Milchsaureathylester mit 
Athyljodid +  Silberoxyd. K p .;30 152—153,6°, [a] u21 =  3,48°. — l-2-Alhoxy-3-methyl- 
butanol-3 (II), C,H160 2, aus I  +  Methyl-MgCl, dest. iiber Na, Kp. 140—140,5°, [a]o23'5 =  
— 1,84°, nn2° =  1,4111. — d-2-Athoxy-3-methylbulen-3 (III), C7H 110 , durch Behandeln 
von III in sd. p-Cymol mit 2 Aquivalcnten K, Abdampfen von 10% des Losungsm. 
zur Entfernung nicht umgesetzten Carbinols, Dekantieren vom K, Zusatz von A. u.
2 Aquivalenten CS2. Das Xanthogenat fiel aus. Nach 1-std. Stehen wurden 2,5 Mole 
CII3J  zugesetzt, in Jlischung iiber Nacht verschlossen aufbewahrt u. 5 Stdn. gekocht. 
Auf dem Dampfbade soviel ais móglich abdest. u. dann auf freier FI a mmc bis zum 
Siedcn des p-Cymols dest. Das Destillat mit 5%ig. KOH extrahiert u. mit HgCl2 be- 
handelt, bis kein Mercaptid rnchr gebildet wurde. Nach dem Waschcn mit W. u. 
Trocknen mit Na2S04 wurde der A. abdest. Wahrend des Abdest. fiel ein weiBer Nd. 
aus, von dem der A. abdekantiert wurde. Waschen des A. mit n. K ,C03 u. KOH. 
Trocknen u. fraktionierte Dest. 1. Kp. 90—94°; [a] D27 =  +1,02°, 2. Kp. 94—99°. 
Nochmalige Dest. von Fraktion 2 ergab 1. K p .730 94—97°, [a] D27'5 =  +1,65, 2. Kp.,30 
■97,1 98,1°, [a]D25’5 =  +1,85. Stark ungesatt., Pfefferminzgeruch. — l-2-Athoxy- 
3-methylbułan, C,Hl0O, durch Hydrierung bei 3 Atm. von I I I  [a]D25’5 =  +1,85° mit 
P t naęh Adam s in Eg. Kp. 99—99,2°, [ccJd28 =  —1,19°, n D20 =  1,3873, ident. mit 
dem Athylather des Mcthyllsopropylcarbinols. — d-Methylisopropylcarbinol, aus Iso- 
butyraldehyd 4- Methyl-MgCl, tlberfiihrung mit Phthalsaureanhydrid u. Pvridin in 
den sauren Ester u. Spaltung mit Brucin in Aceton. Kp.-M 111,6—111,8°, “[a] I)21 =  
+0,90°, n D20 =  1,4090. — d-2-Athoxy-3-?nelhtjlbutan (I\r), C7H10O, aus Methylisopropyl- 
carbmol mit K  +  C2H5J  in p-Cymol. Kp. 99—99,4°, [ajn25 =  +0,60°, n D2° =  1,3876.
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Ein bctrachtlicher Teil rac. unumgesetzten Carbinols wurde isoliert. — Racemisierungs- 
vers. bei Carbinol II mit K  in Dckalin 10 Stdn. auf 190°. Keine Raceinisierung. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 54. 3732—38. Sept. 1932. Pennsylvania, State College.) HlLLEMANN.

Frank C. Whitmore und A. L. Houk, Die Wasserabspaltung aus sekunddren 
Carbinolen, die ein Neopentylsystern enthalten. I. Isopropyl-tert.-butylcarbinol. Vorl. Mitt. 
[Neopentyl =  (CH3)3C-CH2—]. Die W.-Abspaltung aus Isopropyl-tert.-butylcarbinol 
kami auf drei Wegen erfolgen: Normal wurde 2,4,4-Trimethylpenten-(2), das hohersd. 
Isomere im „Diisobutylen“, entstehen. Verschiebung des tert. Wasserstoffs wurde ein 
łon geben, das durch Abspaltung eines Protons in dasselbe Gemisch von KW-stoffen 
ubergehen wurde, das auch im Diisobutylen vorliegt. Endlich konnte analoge Ver- 
schicbung eines Methyls zu 2,3,4-Trimethylpentcn fuhren. Nach den herrschenden 
Ansichten schien die Verwendung eines nichtsauren Dehydratisierungsverf. Schutz 
vor Umlagerungen zu bieten. Das ist jedoch nicht der Fali. Die Erhitzung des Mg- 
haltigen Prod. aus Isobutyraldchyd u. tert. Butylmagnesiumchlorid (vgl. F a w o r s k y ,  
Journ. prakt. Chem. [2] 88 [1913]. 651; CONANT u. B l a t t ,  C. 1929. I. 3081) fuhrt zu 
dem gleichen, im wesentliclien unaufgeklart gebliebenen Gemisch von Athylencn wie 
die Einw. von Schwefelsaure auf das isolierte Carbinol. Mit Hilfe eines wirksamen 
Kolonnenapp. gelang es, 2,4,4-Trimethylpenten-(l) in 5% des Gesamtprod. zu isolieren, 
u. zwar auf Grund der Tatsache, daB es mit einem anderen Prod. ein azeotropes Gemisch 
vom Kp.;30 92—93° bildet, das durch fraktioniertc Dest. mit tert. Butylalkohol zerlegt 
werden kann. Das n. Dehydratationsprod. entsteht jedenfalls auch nicht in Spuren; 
aber auch sonst konnte keine Aufklarung des Gemisches erzielt werden. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 3714—18. Sept. 1932. State College, Pennsylyania, School of Chemistry 
and Physics.) B e r g m a n n .

Charles Bushnell Wooster, Die Organoalkaliverbindungen. Zusammenfassende 
Ubersielit mit (232) Literaturangaben. (Chem. Reviews 11. 1—91. Aug. 1932. Proyi- 
dence, Rhode Island, B r o w n  Univ.) BERGMANN.

Frederic Walker, Physikalische Eigenschaften des Formaldehyds. Zusammen- 
fassung der C. 1932. I. 212. 515 ref. Arbeiten. (Plastics mold Products 8. 313—14. 
326. Aug. 1932. Perth Amboy, N. J.) KÓNIG.

K. Bernhauer und E. Woldan, Beitrdge zur Synthese und zur Kenninis von 
Polyenverbindungen. I. Mitt. Kondensationsprodukte des Crotmialdehyds und (i-Methyl- 
crotomldehyds. Vff. versuchen, vom /J-Methylerotonaldehyd — u. zum Vergleieh auch 
vom Crotonaldehyd — aus zu Kórpern der Terpen-Carotinoidgruppe zu gelangen. 
/?-Methylcrotonaldehyd fuhrt durch Dimerisation (s. u.) wahrscheinlich zu 2,6-Dimełhyl- 
octatrienal-(S), das Ausgangsmaterial fiir die aliphat. Terpene sein kann, u. durch 
Cyclisierung zu Cyclodehydrocitral u. Thymol fuhren wiirde (/?-Methylcrotonsaure 
kommt in der Natur vor!). Drei Moll. ^-Methylcrotonaldehyd liefem Sesąuiterpene, 
vier Diterpene u. 2,6,10,14-Tetramethylhexadecaheptenal-(16), dessen Hydrierung 
Phytol ergibt. Crocetin kann man sich entstanden denken aus 2,6,10-Trimethyl- 
duodecapentenal-(12) mit Malonsiiure u. Glyoxylsaure, Vitamin A aus /?-Citral u. 2,6-Di- 
methyloctatrienal (anschlieCende partielle Hydrierung), xanthophyllałinliche Korper 
aus Methylcrotonaldehydaldol (Oxycitral) durch Kondensation mit Dimethylocta- 
trienal u. anschlieBende Cyclisierung. — Im  Gegensatz zu den Angaben von K u h n  
u. H o f f e r  (C. 1930.II. 2632) laBt sich Crotonaldehyd recht glatt zu Octatrienal konden- 
sieren — uber Einzelheiten wird spater berichtet — ; nebenher entsteht wohl Croton- 
aldehydaldol nebst hohermolckularen Kondensationsprodd. /J-Methylcrotonaldehyd 
liefert analog eine Verb., die wahrscheinlich 2,6-Dimethyloctatrienal ist, neben hóher- 
molekularen Prodd. Isoliert wurde eine Verb., dio moglicherweise Methylcroton
aldehydaldol ist, doeh wurden ihre D eriw . noch nicht rein erhalten.

V e r  a u c h e. Octatrienal wurde im Hochvakuurn aus dcm Rk.-Prod. heraus- 
fraktioniert; Kp.0>s 55—65°. Reinigung iiber die Bisulfitverb., aus PAe. gelblichc 
Nadeln, F . 56°. — p-Methylcrotonaldehyd wurde im wesentlichcn naeh F i s c h e r ,  E r t e l  
u. L o w e n b e r g  (C. 1931. I. 1272) dargestcllt, p-Nitrophenylhydrazon, aus verd. A. 
rotbraune Nadeln, F. 160°. — 2,6-Dimethyloctatrienal, C10H u O. Aus dem vorigen. 
Kp-o,5 72—74°. Schwach gelbes Ol. p-Nitrophenylhydrazon, C1gHj90 2N3, aus A. ziegel- 
rote Nadeln, F. 139°. Semicarbazon, Cn H 18ON3, aus A. hellgelbe Blattehen, F. 195°. 
Azin, C20H23N2, aus A. citronengelbe Blattehen, F . 140°. — []-Methylcrotonaldehyd
aldol (?) ist ein gelbliches, sehwerfl. Ol vom Kp.0ll 132—135°, p-Nitrophenylhydrazon, 
aus A. F. 234°, Semicarbazon, aus A. F. 222°. (Biochem. Ztsehr. 249. 199—210. 11/6. 
1932. Prag, Dtsch. Univ.) BERGMANN.
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K onrad Bem hauer und Grete Neubauer, Beitrdge zur Synthese und zur Kenntnis 
von Polyenrerbindungen. II. Mitt. Uber die Kondensationsprodukłe des Crotonaldehyds 
{Bildung alicyclischer Verbindungen). (I. vgl. yorst. Ref.) Bei der Kondensation des 
Crotonaldehyds entsteht Octatrienal nur in sohr untergeordneter Menge; es wurden 
zwei fl. Aldehyde vom Kp.12 71—73° bzw. Kp.12 97—98° isoliert. Ersterer gibt im Gegen- 
satz zum Octatrienal sehr bestandige Deriw. u. besitzt nur eine Doppelbindung. dereń 
Hydrierung einen krystallisiertcn Korper vom F. 98—101° liefert; er wird beim Kochen 
unter Atmospharendruek isomeriaiert. Der urapriingliche Aldehyd gibt mit Silberoxyd 
eine bei 62—63° achmelzende Saure C8H10O2, dereń Dchydrierung mit Brom zu o-Methyl- 
benzoesaure fuhrt. Das gleiche Prod. entstand auch beim Vers. der Hydrierung durch 
die dehydricrendc Wrkg. des Katalysators. Der zweite Aldehyd (Kp .,2 97—98°) gibt 
keine eharakterist. D eriw .; Oxydation fuhrt zu einer Siiure vom F. 124—125°, dio dio 
Formel C8H120 4 besitzt u. eine Brom nur trage aufnehmende Doppelbindung hat, u. 
zu einer fl. Siiure C8H10O3 (Kp.0,3 140—145°), die Brom rascher entfarbt, KMn04 sofort 
reduziert u. aich einbas. titriert. Vff. nehmen an, daB aich zunachst eine bestimmt© 
Modifikation des Octatrienals bzw. Crotonaldehydaldol8 bildet, die sich spontan cycli- 
siert (I — y  H, III). Analog konnten auch in der Natur die alicycl. u. aromat. Verbb. 
aufgebaut werden. Es wird noch darauf hingewiesen, daB das Dimerisationsprod. dea 
/J-Methylcrotonaldehyds, das in der 1. Mitt. beschrieben wurde, sicher nicht 2,6-Di- 
methyloctadienal ist, das inzwiachen F i s c h e r  u . LóWENBERG (C. 1932 . II. 42) be- 
schrieben haben, sondern eine alicycl. Verb., dio aber auch nicht mit der yon F i s c h e r  
u. L o w e n b e r g  bcschriebenen ident. zu sein scheint, sondern wohl Cyelodehydrocitral 
darstellt. CII, CH3

CH ĆH
-iCH—CHO H C <  CH—CHO

11 JcH O H ^H« \ ^ C H
CH CHL

V e r s u c h e. Dihydro-o-tolylaldehyd, C8H 100 . Kp .12 71—73°; farbloses, steehend 
riechendes Ol. Fuehsinschweflige Saure fiirbt griinblau. Schwerlósliche Bisulfitverb., 
p-Nitrophenylhydrazon. C^IIjjOjNj, au3 Eg. hellrote Nadeln, F. 141—142°; Semicarb- 
azon, C9H)3ON3, aua Essigsiiure oder A. gelbliche Blattchen, F. 196°. — Tetrahydro-o- 
tolylaldehyd, C8Hj20. Aus dem yorigen; nur 1 Mol. H 2 wird leicht aufgenommen. 
Kp .,2 75——76°; p-Niłrophenylhydrazon, aus Eg. F. 160—163°. Das Ol schied beim 
Stehen prismat. Nadeln yom F. 98—101° ab. — Isomerer Dihydro-o-tolylaldehyd, 
C8H10O. A us dem yorigen durch Kochen unter Stiekstoff. Kp .12 70—73°. p-Nitrophenyl- 
hydrazon, aua Eg. ziegelrote Krystalle, F. 213—214°; Semicarbazon, C9H130N 3, aus Eg. 
F. 171—172°. — Dihydro-o-toluylsaure, C8H I0O2. Aua dem Aldehyd mit Silbcroxyd. 
Aus yerd. A. lange Nadeln, F. 62—63°. Das Bromierungsprod. (Aufnahme yon 1 Mol, 
Brom) ist sehr zersetzlich. — Dicarbonsaure C8/ / 120 1. Aua dem zweiten aus Croton- 
aldehyd entatehenden Aldehyd (Kp.,2 97—98°; fuehsinschweflige Saure farbt griin- 
blau; p-Nitrophenylhydrazon amorphes Pulyer yom F. ca. 130° [Zera.]) mit Silberoxyd 
neben sehr wenig Nadeln yom F. ca. 180° (Zers.) (Octatricnsaure ?). Aus Bzl. F. 124 
bis 125°. Mit Brom iat e i n e  Doppelbindung nachweisbar. — Monocarbonsaure, 
C8H10O3. Neben der yorigen. Kp.0j3_0jl 140—145°; entfarbt glatt Permanganat. 
(Biochem. Ztschr. 251. 173—86. 27/7. 1932. Prag, Dtsch. Uniy.) BerGMANN.

Peter P. T. Sah und Tsu Sheng Ma, Ester der Orthoameisensaure. Die Ortho- 
ameisensaureester, HC(0R)3 sind groBtenteils bekannt, doch sind ihro physikal. Eigg. 
meist nur oberflachlich bestimmt. Darat. der Yerbb. durch Eintragen yon 69 g Na- 
Stucken in Gemische aus 150 g Chlf. u. 500 g des entsprechenden wasserfreien Alkohols. 
Bei Methanol u. A. muB mit Eis gekuhlt werden, bei den hóheren wird die Rk. durch 
Erhitzen eingeleitet. Trimełhylester, Kp.103—105°,D.2°40,9676,D.2S40,9623;
nn!° — 1,3793, no25 =  1,3773 (bei den folgenden D. u. n). Triaihylester, C-H180 3, 
Kp. 145—147°; D. 0,8909, 0,8858; n =  1,3922, 1,3900. Triisopropylester, C10H22O3, 
Kp. 166 168°; D. 0,8621, 0,8600; n =  1,4000, 1,3980. Tripropylester, C10H22O3, 
Kp. 196—198°; D. 0,8805, 0,8783; n =  1,4072, 1,4052. Triisobutylester, C13H280 3, 
Kp. 224—226°; D. 0,8582, 0,8550; n =  1,4120, 1,4100. Tribidylcster, C13H ,80 3, Kp. 245 
bis 247°; D. 0,8693, 0,8687; n =  1,4180, 1,4160. Triisoamylester, C16H340 3, Kp. 267 
bis 269°, D. 0,8628, 0,8578; n =  1,4233, 1,4217. (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 2964—66. 
Juli 1932. Peiping-West [China], National Tsinghua-Univ.) OSTERTAG.
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Hermann Rudy, Die a- und fi-Formen der hoheren Polybromfeltsauren (Ocło- und 
Dekabromide der Behensaure). Um zu entscheiden, ob den aus .dem Gehirncephalin 
isolierten unl. u. nicht schmelzenden a-Octobromiden u. den in A. 1. /?-Octobromiden 
(vgl. PaGE u. R u d y ,  C. 1932 . I .  3074) vom F. 163—164° isomere ungesatt. Sauren 
mit rerschieden gelagerten Doppelbindungen oder nur eine Isomerie der Br-Additions- 
prodd. zugrundo liegt, wurden die Bromide entbromt u. dic gewonnenen Fcttsiiuren 
einer erneuten Bromierung unterworfen. Dabei entstand aus den Saurcn der beiden 
Isomeren wieder ein Gemiseh der a- u. /i-Form. Das Verhaltnis der a- zu den /?-Bromiden 
war bei der Wiederbromierung der Siiuren der /?-Form noch giinstiger ais bei der 
Bromierung der Sauren der a-Form. Daraus geht hervor, daB sich die Fettsauren der 
beiden Formen selbst nicht unterscheiden, sondem daB es sich um stereoisomere Br- 
Additionsprodd. handelt, die sich jedesmal — je nach den Bedingungen der Bromierung
— in einem bestimmten Verhaltnis zucinander bilden. Die 1. /?-Form ist nicht ein- 
heitlich, sondern besteht aus mehreren Octobromiden yon yerschiedenem F. u. Lóslieh- 
keit. Es finden sich darunter in A. 1. Fraktionen vom F. 65—̂ 68°. 110—150 u. 155—165°, 
daneben ein Bromid vom F.. 180—190 u. 220—250°, 1. in A., W., Bzl. u. in viel h. A. 
Erfolgt die Bromierung in A., so entsteht vorzugsweise die yS-Form. PAe. u. Eg. be- 
giinstigen die Bldg. der a-Form. Bei rascher Bromierung verwischen sich die Unter- 
schiede. Temp. u. Konz. sollen keine besondere Rolle spielen. Auch im giinstigsten 
Fali lieB sieh durch Bromierung der Sauren der a-Form nicht mehr ais Vs a-Bromide 
erhalten. (Ztschr. physiol. Chem. 210 . 236— 45. 31/8. 1932. Munchen, Kaiser-Wilhelm- 
Inst.) G uggenheim .

J. Bóeseken, Einuńrkung der Peressigsaure au f die Mono- und Diallylmalon- 
siiuren und -essigsduren. (Unter Mitarbeit von W. Maas Geesteranus.) Es sollte 
festgestellt werden, ob ein C02H die Oxydation einer Doppelbindung storend beeinfluBt, 
wenn diese sich in der 4,5-Stellung zum C02H befindet. Allylmalonsdure u. Allylessig- 
saurc werden durch Peressigsaure langsam oxydiert, aber diese langsame Wrkg. ist nicht 
auf die Entfemung zwischen Doppelbindung u. C02H zuriickzufuhren, da Undecylen- 
saure ein wenig sehneller, dagegen Ol-, Elaidin-, Ricinol- u. Ricinelaidinsaure viel 
schneller oxydiert wTerden. Die Oxydationsgeschwindigkeit scheint also erstens von der 
Zahl der an den ungesatt. C-Atomen gebundenen H-Atome, zweitens von der Natur der 
anderen Gruppen abzuhangen. Die Analogie der allylierten Sauren u. der Undecylen- 
saure beruht auf der Bindung von 2 H  an einem der ungesatt. C-Atome. — Darst. der 
Allylmalonsdure (F. 103°) u. Diallylmalonsaure (F. 133°) aus Malonester, Allylbromid 
u. alkoh. NaOH; dann Verseifung der Ester. Darst. der Peressigsaure durch Einw. von 
Acetanhydrid auf 30°/oig. Perhydrol in Ggw. von etwas konz. H 2SO., u. Dest. Die Oxy- 
dationen wurden in Eg. ausgefuhrt; naheres vgl. Original. — Einige Oxydationsprodd.: 
CH2-CO-O-CII2■ CH(OH)■ CII2■ CH[C02C JĄ )2. Allylmalonester m it ca. 3 Moll. Per- 
essigsaurelsg. versetzt, nach 3 Tagen Peressigsaure u. Eg. im gewohnlichen, Prod. im 
Kathodenvakuum dest. Kp. 127—145°, yiscoses Ol. — Verb. I  (X =  H). Durch Ver- 
seifen des vorigen mit alkoh. KOH, Ansauern u. Ausathern. Tief gelbcs Ol. — Verb. I

T XO-CH2-CH-CHj-CH-CO,H „  CH,.CO.O-CH2-CH-CH2.CHa
1 4-----co 11 4----- i o

(X — CO-CHj). Aus Allylmalonsaure mit 2 Moll. Peressigsaure; nach 4 Wochen t)ber- 
schuB u. Eg. im Hochvakuum entfernt. — Yerb. II. Ebenso aus Allylessigsaure. Ol, im 
Kathodenvakuum bei 95° ubergehend. — CIJ3-CO-O-CH2-CH(OH)• [CH2]S■ COJl. 
Aus Undecylensaure (6 Tagc). Sehr viscoscr, hellbrauner Sirup. (Ree. Trav. chim. 
Pays-Bas 51. ([4] 13.) 551—56. 15/6. 1932. Delft, Techn. Hochsch.) L indenbaum .

K. Bemhauer und A. Iglauer, Zur Kenntnis der Zuckercarbonsduren. I. Mitt. 
Die Umwandlungsprodukte der Schleimsaure bei der Einwirkung von PJwsphorpenta- 
chlorid. Verss. zur Darst. der fJ-DicJilormuconsaure ( R u h e m a n n  u . E l l i o t )  m it Hilfe 
ihres Methylcsters in groBerer Mcnge waren ohne Erfolg. Es gelang aber dabei, aus 
der Mutterlauge des a-Dichlormuconsaureesters neue Prodd. der Einw. von PC15 auf 
Schleimsaure in Form ihrer Methylester zu gewinnen, u. zwar Monochlorozymucon- 
sauredimethylesłer, CgH0O5Cl, vom F. 196°, der wahrscheinlich eine Vorstufe des a-Di- 
chformuconsaureeslers vom F. 156° rorstellt, u. einen 2. in Eg. leichter 1. Monochlor- 
ozyniuconsduredimethylester vom F. 110°, der wohl zum fi-Dichlormuconsauredimethyl- 
ester in Beziehung zu setzen ist. Die Verseifung des 1. Esters m it alkoh. KOH fuhrte 
zu der zugehórigen Saure C6H505C1, die iiber 260° sublimierte.

Anhang; Bemhauer und Pietsch, Yersuche zur Synthese von -Dikeloadipin
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sdure. Die Darst. von Succinylbromid (I) nach H u g h e s  u . W a t s o n  (C. 1930. II. 
2365) wurde modifiziert u. dadurch die Ausbeute an I  von 51 auf 92% der Theorie 
gebracht. DieUmsetzung von I mit Kupfercyanid zu Succinyldicyanid, au3 dem durch 
Verseifung a,a'-Diketoadipinsaure entstehen miiBte, gelang jedoeh nicht. (Biochcm. 
Ztschr. 249. 211—15. 11/6. 1932. Prag, Deutsche Univ., Biochem. Abt. des Chem. 
Lab.)  ̂ K o b e i..

K. Bernhauer und K. Irrgang, Zur Kenntnis der Zuckcrcarbonsauren. II. Mitt. 
Uber die Darstdlung der d-Mannonsaure. (I. vgl. vorst. Ref.) Durch Hydrolyse von 
Steinnufimehl nach N e lso n  u . C re tc h e ii (C. 1930. I. 2542) m it 70°/oig. H,SO, 
wurden ca. 50% Mannose in der hydrolysierten Lsg. erhalten. Der rohe Mannose- 
sirup wurde nach der elektrolyt. Oxydationsmcthode von I s b e l l  u . F ru s h  (C. 1931.
II. 3331) in guter Ausbeute zu Mannonsaure oxydiert. Ais Elektroden wurden Kolilen- 
stifte verwendet, 3 ais Anodę u. einer ais Katliode. — 45 g Mannose (ais Rohlsg.), 
in 2-1-Rundkolben auf 1000 ccm aufgefiillt, +  8 g CaBr, +  25 g CaC03 bei 0,5 Amp. 
u. 17 V 2 Tage elektrolysiert. Restzucker ca. 5°/0. Dic FI. wird sodann ausgehebert 
u. im Yakuum zum dieken Sirup cingcengt, der mit CH3OH ubergossen wird u. nach 
Stchen iiber Naeht zu einer glasigen M. erstarrt. Ausbeute an trocknem Rohprod. 
110% der angewendeten Mannose. Reinigung durch Umkrystallisieren aus W. +  A. 
(Biochem. Ztschr. 249. 216—18. 11/6. 1932. Prag, Deutsche Univ., Biochem. Abt. 
des Chem. Lab.) KoBEL.

K . Rehorst, Uber eine Isomerieerscheinung bei der d-MannozucJcersaure. VI. zeigt, 
daB die d-Mannozuckersdure in Abhśingigkeit von den Darst.-Bedingungen vollig 
yerschiedene Eigg. besitzt. Dio krystallisierle d-Mannozuckersdure wird erstmalig dar
gestellt, u. zwar aus dem Dilacton (vgl. C. 1928.1. 1019). Sie weist ahnlich auffallende u. 
mit ihrer Struktur nicht in Einklang zu bringendc Rkk. auf wie die Dilactone der d- u. 
l-Mannozuckersdure. Die krystallisierto d-Saure, dereń Carboxylgruppen direkt titrier- 
bar sind, hat kein Rcd.-Verm§gcn u. zeigt in W. [<x]n23 =  +3,6°, langsam anstcigend 
nach 27 Tagen auf [a]n23 =  +48,7° (c =  1,94), dabei geht die direkte Titrierbarkeit 
zuriick (Lactonbldg.). Erst nach liingerem Stehen (23 Tago) reduziert die Lsg. etwas. 
Die neutralen Alkalisalze der freien krystallisierten d-Mannozuckersaure wurden durch 
Auflósen der Siiure in der berechneten Menge Lauge hergestellt. Di-Na-Salz, [a]i>25 =  

! 7’,2°.(c =  ^>2875). Di-K-Salz, [a]r>25 =  — 14,3° (c =  1,2043), kein Red.-Vermógen; 
auch bei mehrstd. Erhitzen auf 100° tr itt  weder Drehungsiinderung noch Red.-Ver- 
mogen ein. — Wahrend in allcn bisher untersuchten Fallen die spezif. Drehung der 
aus den Lactonen iiber die Alkalisalze m it Siiuren frei gemachten Zuckermono- u. 
'dicarbonsaurelsgg. die gleiche war wie die der krystallisierten Sauren, andern sich 
djese Eigg. vollig bei der d-BIannonsaurelsg., wenn sie aus dem Dilacton iiber das 
Na-Salz mit einer aquivalenten Siiuremenge in Freiheit gesetzt wdrd. Sie hat namlich 

=  —10,8° nach 5 Min. u. [a]i>21 =  +26,4° nach 25 Tagen (c =  1,713) u. unter- 
scheidet sich von der krystallisierten Saure auBcrdem durch ihr starkes Red.-Vor- 
mogen. Auch dio aus dem Dilacton mit iiberschussiger Lauge u. Fortnahme des t)ber- 
«;husse3 hergestellten Alkalisalze verhalten sich anders ais die aus der krystallisierten 
Saure dargestellten entsprechcnden Verbb. Di-K-Salz, [a]D =  — 32,8° (W.) nach 
wemgen Mmuten, [a]D21 =  — 27,1° nach 23 Min., [a]n21 =  +  7,2° nach 1 Tag 

T  Di-Na-Salz, [a]n =  —31,6° nach wenigen Minuten, [a]D23’ 5 = —8,3°
nach 14 Mm., =  + 8,7“ nach 2 Tagen (c =  2,01854). 1,00 g verbraucht 38,7 ccm
U EHLINGsche od er 151,4 cem Vio'n- Jodlsg. — Vf. ninnnt fiir diese Isomerieerschei- 
nungen an, daB beim Offnen der beiden Lactonringe das Molekuł sich in einem labilen 
Zustand erhohter Rk.-Fiihigkeit befindet u. erst langsam in die stabile Modifikation 

er d-i lannonzuekersaure iibergeht. Der Yorgang ist reversibel. — Dilacton der d-Manno- 
zuckersaure, [a]D == +203,1® (W.) nach 47 Min., [a]D20 =  +69,5® nach 24 Tagen 

t. 'A ^er_Red.-Wert war auf 10% des Anfangswertes gesunken. (Ber. Dtsch.
ehem. Ges..65.. 14<6—86. 14/9.1932. Breslau, Univ., Inst. f. Biochemie.) DziENGEL. 
, f r ' ton Cyankalium auf mannozuckersaures Kalium. Die bei

aer Janw. yon AGA auf mannozuckersaures K  ais Endprod. (vgl. C. 1931. n .  2859) 
lsouerte dmbas. Saure hat auf Grund neuer C-H- u. Krystallwasserbestst. der Ca- u. 
f 1' ,.,ze ,n?Ł* die Formel C.H10Ol0, sondern C,Hw09. Danach laBt sich die KCN-Rk.

a,r.e n :, j  s ?n Munnozuckersauren wird in erster Linie nicht H ,, sondern H20  
abgespalten (das erforderliche OH kann yom fi'- oder vom B-C-Atom stammen); dann 
lolgt JiRLENMEYERsche Umlagerung unter Bldg. eines Ketons, welches KCN an sich 
bindet, so daB sehheBlich bei der Hydrolyse eine dreibas. Saure entsteht. (Letztere in
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COOH COOH COOH
a ' HOÓH HOÓH HOÓH Ch >
F  HOÓH CH CH, H O OC-COII
p  h Ć o h  6 o h  ~~~y  ÓO
a HCOII HÓOH HĆOH ^

1.

TTCOH HCOH -  HOC-COOH
COOH COOH COOH '

nbgckurzter Form wiedorgegeben; Endprod. C;H 10O0). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 
1272—74. 14/9. 1932. Freiburg, Univ., Chem. Inst.) DziENGEL.

R. W. Herbert und E. L. Hirst, Das Absorptionsspektrum der Hexuronsaure. Yff. 
untcrsuchen das Spektrum der von S z e n t - G y o r g y i  ais Vitamin C angesprochenen 
Hexuronsśiure, der Gluouronsaure, Galakturonsaure u. Tetramethyl-y-fructose. Das 
schon von BOWDEN u. S n o w  (C. 1932. II. 2673) beobachtete Band bei 263 /i// kommt 
sicher der Hoxuronsaure selbst zu. Der molare Extinktionskoeff. nimmt sowohl 
in methylalkoh., wie in wss. Lsg. rapide ab. Das Spektrum der Hexuronsiiure ahnelt 
dem vieler Ketone, aber nicht dem von Aldosen u. Ketosen mit Pyranosestruktur. 
Tetramethyl-y-fructose, also eine Ketofuranose, zeigt keine selektive Absorption, ebenso- 
wenig Gluouronsaure u. Galakturonsaure, die alle sehr durchlassig sind. Die Annahme, 
daB Hexuronsiiure cino Ketofuranose mit dem Carboxyl in 6-Stellung ist, ist danach 
unhaltbar. (Naturo 130. 205. 6/8. 1932. Univ. of Birmingham.) B e r g m a n n .

E. G. Cox, Din Kryslallstrulitur der Hexuronsdure. Nach der Einkrystallmethodo 
wurde die ais Vitamin C angesehene Hexuronsaure untcrsucht. Sie ist monoklin- 
sphenoidal; a =  17,71, 6 =  6,32, c =  6,38 A, /? =  102.5°; Raumgruppe C22. Die D. 
iat 1,65 g/ecm; im Elemontarkórper sind 4 Moll. C6H80 6. Da C22 nur zweizahlige 
Syminetrie besitzt, mussen stets 2 Moll. den asyminetr. Krystallbaustem bildcn. 
Die Krystalle besitzen sehr hohe negativo Doppelbrechung (Brechungsindiees a  =  1,464, 
l> =  1,68, y  >  1,70; a parallel der 6-Aehse). Die Molekule sind nahezu flach u. liegen 
in der (OlO)-Ebene. Die Doppelbrechung ist fiir ein Kohlohydratderiv. viel zu hoch. 
Ebenso ist die Dicke des Mol. mit 6/2 =  3.16 A viel zu gering fiir ein Kohlehydrat. 
(Naturę 130. 205—06. 6/ 8. 1932. Birmingham, Univ.) B e r g m a n n .

Karl Paul Link, Darstellung des Methyl-d-galacturonids. Wenn man das kaufliche 
Polygalakturonid (CcHsOc)n aus Citruspektin, das mit dem EHRLICHSchen Tetra- 
galakturonid „a" ident. ist (C. 1929. II. 415. 2670), mit HCl-haltigem Methanol kocht, 
bildet sich der Mełhylesłcr des Methyl-d-galakturojiids, F. des Monohydrats 138—140°, 
[a]u25 =  -)-124,1° (in W.), der keine Mutarotation zeigt. Verseifung fiihrt iiber das 
Ba-Salz zum Methyl-d-galakturonid selbst, das ais Diliydrat krystallisiert u. F . 112 
bis 114°, [a] d'-5 =  +127,6° (in W., keine Mutarotation) zeigt. (Naturę 130. 402. 
10/9. 1932. TJniv. of Wisconsin, Madison. U. S. A., Biochem. Res. Lab.) B e r g m a n n .

Carl Neuberg und Maria Kobei, tlber die Ozydation des Methylglyoxals zu Brenz- 
traubensaure mit molehtlarem Sauerstoff. Meihylglyoxalbisulfit, (CH3-C(0H)(S03Na)- 
CH(OH)(SOaNa) (I), wird in wss. Lsg. in Ggw. von Pliosphatpuffer durch molekularen 
Sauerstoff zu Brcnztraubensdurc (II) oxydiert. Untcrsucht wurde die Rk. im pH-Bereich 
5,8—8,1. Bei neutraler Rk. findet prakt. vollkommene Oxydation sta tt; bis 97°/0 
der theoret. moglichcn Mengo II konnten ais 2,4-Dinitrophenylhydrazon isoliert werden, 
das schon ais Rohprod. rein war. Bei zunehmender Aciditat verlauft die Rk. langsamer 
u. unvollstandig; der nicht in II ubergegangeno Anteil des Methylglyoxals (III) bloibt 
unverandert. Im alkal. Grebiet entsteht II in wesentlich goringerer Ausbeute, u. es 
erfolgt auBerdem ein anderweitiger Verbrauch von III. — Mit Borat an Stelle von Phos- 
phat gelingt dio Oxydation von I durch 0 2 zu II ebenfalls, doch erheblich schlechter 
u. nur unter besonderen Bedingungen (s. Original). Eine rein wss. Lsg. von I  liefert 
in 0 2 keine II. — In den Verss. mit Phosphat handelt es sich um eino glattc Oxydation 
von III; II tra t lediglich unter aeroben Bedingungen auf, wahrend unter AusschluB 
von 0 2 bisher in keinem Fali II zu isolieren war. Boi pn =  oder <  7 anderte sich 
bei LuftabschluB unter dem Schutz des Sulfits die Menge von III prakt. nicht. Bei 
der Oxydation von III zu II ist eine intermediare Milchsaurebldg. auszuschlieBen, 
da unter gleichen Bedingungen Laetat nicht in II ubergeht. Sulfit besohleunigt die 
Oxydation von III, denn reines III lieferto auch unter optimalen Bedingungen bei 
Oxydation mit 0 2 viel weniger u. langsamer II. — Bringt man I mit Sodalsg. zusammen, 
so wird unter aeroben wie anaeroben Ycrhaltnissen II gebildet. Der Rk.-Verlauf ist
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ein anderer ais bei der erst beschriebenen Oxydation in Ggw. von Phosphat. Neben II 
ist mindestens nooh ein weiterer Korper yorhanden. Vielleicht interkurriert hier eine 
Dismutation, dio der durch Blausaurc ausgelosten Rk. von SMYTHE (C. 1932 . I. 3409) 
an die Seite zu stellen ware. — Mit der hier beschriebenen Oxydation von III zu II 
ist zum 1. Mai die quantitative Umwandlung von III in II unter Bedingungen erreicht, 
die physiolog. Yerhaltnissen Yergleichbar erscheinen. (Biochem. Ztschr. 252 . 215—30. 
20/8. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiscr Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) K o b e l .

Tokuzo Yaginuma, Kentaro Hayakawa und Gemba Arai, Vber das Norleucin. 
Vergleiehsweise Zusammenstellung der Krystaltkonstanten von synthet. u. ■naturlichem 
d-Norleucin, von synthet. u. naturlichem Formyl-d-norleucin (aus Rindermark), von
l-Leucin aus Weizen u. aus Rindermark, von Formyl-l-leucin aus Weizen u. aus Rinder
mark. Jedes der 4 Paare zeigt unter sich ausgezeiehnete Ubereinstimmung der Kon- 
stanten. (Buli. agricult. chem. Soe. Japan 8. 51—54. April/Juni 1932. Tokyo, Chem. 
Lab. d. Nihon Daigaku.) D ziejcgel.

E. J. Czarnetzky und Carl L. A. Schmidt, Isolierung des Norleucins und 
Identitatsbeweis dafur. Einige thermodynamischc Daten auf Orund der Dissoziations
drucke der V erbindungen zwischen den isomeren Leucinen und Ammoniak bzw. Chlor- 
icasserstoff. Die aus dem Ruckenmarksstrang von Rindem m it Schwefelsaure erhaltene, 
aus den Leucinen, Valin u. Tyrosin bestehendo Aminosaurenfraktion wurde zerlegt u. 
das Gemisch der Leucine aus W. fraktioniert. Die so erhaltenen Krystalle ivaren der 
Form nach ident. mit synthet. Norlcucin (aus a-Brom-n-capronsaure), ebenso das 
Cu- u. das Ag-Salz. Drehung in 20%ig. HC1 [<x]d =  22,5. Zur Sicherstellung der 
Homogenitat u. zur Best. des Geh. an Leuein u. Norleucin in den versehiedenen Frak- 
tionen wurden die Titrationskurvcn der festen Substanzen mit NH3-Gas aufgenommen. 
Es hat sich die Ggw. geringer W.-Mengen 'ais nótig erwiesen. Es -wurde zu der Amino- 
sauro in 1 mm-Vakuum — der verwendete W.-Dampfdruck betrug gleichfalls 1 mm — 
Ammoniak bis zum Gleichgewicht zugegeben u. der Dissoziationsdruck bestimmt. 
(Der NH3-Druck steigt plótzlich stark an, wenn mehr ais zur Absattigung des Carbonyls 
notig zugegeben wird; bei Gemischen werden mehrere solche Knicke beobachtet; 
bei Gemischen gleicher Substanzen tr itt kein besonderer Kniek ein.) Das Gleich- 
gewicht war stets nach 2 Tagen erreicht. Es wurden folgende ])Kbs- u. pK^-W erto  
gefunden (negative Logarithmen der Dissoziationsdrucke [in AtmospharenJ einer 
Verb. zwischen einer festen Substanz u. einer gasfórmigen Base bzw. Saure): d,l-Nor- 
leucin p K bs =  1,867 (pKas =  2,440), d-Norleucin aus Rinderriickcnmark 1,866 (2,441), 
d,l-Isoleucin 1,877 (2,440), d.l-Leucin 1,900 (2,450). Die zweiten Werte zeigen geringero 
Unterschiede ais die ersten; die Unterschiede wurden bei Verwendung einer schwaehcren 
Saure wahrscheinlich groBer werden. — Es wurden ferner die Dissoziationsdrucke K  
der Verbb. bei 2,5°, 25° u. 40° gemessen, die dio isomeren Leucine mit NH3 u. HC1 
bilden. Aus der Gleichung A F  =  — 11T ln K  ergibt sich die m it der Dissoziation 
vcrkniipfte Anderung der freien Energie; alle AF  sind positiy, da wegen der kleinen K  
die Logarithmen negativ sind. Die Anderung im Warmeinhalt infolge der Dissoziation 
AH  ergibt sich aus der Gleichung — A R  =  4,5787 d log KJd (1/T), wobei auf Grund 
der Tatsache, daG die log K, gegen 1/T  aufgetragen, eine Gerade ergeben, angenommen 
wird, daB AH  uber den untersuchten Temp.-Bereieh konstant ist. Die Entropie- 
anderung A S  im System ergibt sich aus der Gleichung AF  — AH  — — T  A S . Es 
wurden folgende Werte gefunden; A H k fiir d,l-Leucin (d-Norleucin, d,l-Isoleucin) 
7050 ,7140, 6800 cal, A H k ^  =  2840, 2820, 2900 cal, AFk„> =  2590, 2550, 2560 cal, 
AFKa* =  3340, 3330, 3330 cal, A S x b> =  14,96, 15,39, 14,22 cal/Grad. A SKa« =  —1,68, 

L71, — 1,44 cal/Grad; scheinbaro Dissoziationskonstanten in W. bei 25° p K 'a =  9,60. 
9,76, 9,68; p K \  — 11,64, 11,61, 11,64. — Da der Dissoziationsdruck der NHj-Salze 
von Aminosauren ca. 10 mm, der von Fettsauren 1 mm betragt, kann das Ammoniak 
nicht in beiden Fallen gleich gebunden werden. Offensichtlich liegt im festen Zustand 
ein Zwitterion vor, wofiir auch die relatiy groBen Werte von AF  u. A H  sprechen. Die 
Umsetzung der festen Aminosauren m itNH 3- u. HC1-Gas wird durch folgendes Schema

wiedergegeben: (NH2 • R • COONH4)n —  (NH3 • R  • COO)n — >- (ĆlNH3 • R  • COOH)n .
(Journ. biol. Chemistry 97. 333—43. Aug. 1932. Berkeley, Univ. of Califomia, Med. 
School.) " BERGMANN.

Adolf Miiller iind Paul Kr&uss, Uber die 13-Amino-n-tridecaTis&ure* Unstinunig- 
™  in den Eigg. des nach B a ru c h  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 2 6  [1893]. 1870. 27 
[1894J. 276) dargestellten Hydrochlorids der 13-Aminotridecansaure (I) veranlafiten
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Vff. zu einer neucn Synthese yon I, das nach G a b r ie l  durch halbseitige Umsetzung 
yon 1,12-Dibrom-n-dodecan (II) m it Phthalimid-K (III) u. nachfolgenden Ersatz des
2. Halogenatoms durch CN gewonnen wurde.

V e r s u c h e .  l-Phthalimido-12-brom-n-dodecan, C20HiaO2N Br  (IV). 4-std. E r
hitzen yon fein gepulyertem III  mit iiberschussigem II (vgl. C h u it, C. 1926. I. 3033) 
im Olbad auf 155—160° unter Schutteln. Aufnehmen in w. Bzl. u. W. u. Waschen der 
Bzl.-Schichte mit W. Das im Bzl.-Riickstand noch zu 3/j unverandcrte II  wird nach 
Vakuumdest. neuerlich wiederholt umgesetzt. Aus dem dunkelbraunen Endprod., 
das neben IV noch etwas Dodecamethylendiphthalimid enthii.lt, wird durch 2—3-std. 
Schutteln mit viel Lg. IV in Lsg. gebracht u. dereń Riickstand aus A. umgel. F. 63,5 
bis 64° (korr.). — l-Phtlialimido-12-jod-n-dodecan, C20H2aO2N J  (V). Kochen von IV 
mit NaJ in A., Aufnehmen des Riickstands in A. u. Waschen mit W. Aus ca. 50%ig. 
A. F. 68—68,5° (korr.). — Hydrochlońd der 13-Amino-n-tridecansaure, G\3H„S0 2NCI (I). 
3-std. Erhitzen von rohem V in verd. A. m it KCN. Nach Abblasen des A. u. Ansauem 
mit HCł (Vorsicht!) ergibt sich ein bald erstarrendes Ol, vermutlich 12-Cyandodeca- 
■mełhylenphthalamidsaure, CN [C7/2]12 ■ N il  ■ CO ■ C^Hlt ■ GOOI1, die durch Unilósen aus
2-n. NaOH gereinigt wird. Verseifung dieser Verb. durch GYo-std. Erhitzen mit iiber- 
schiissiger konz. HC1 im Bombenrohr auf 170—180°. Aufkochen des Rohrinhalts mit 
W., Eindampfen der li. filtrierten Lsg. auf dem Wasserbad, Entfernung yon NHjCl 
u. Phthalsaure mit Aceton u. Umlosen des Riickstands aus 2-n. HC1; Schuppen, F. 153° 
(korr.) gegen 132° nach B a ru c h  (1. c.). Wiederholte Krystallisation aus h. W. fuhrt 
yermutlich zu einem Gemisch von I  u. 13-Aminotridecansaure, C13H ^ 0 2N, die beim 
Umlosen yon I  aus verd. NaOH in sehr geringem OberschuB rein erhalten werden kann; 
Zers.-Punkt 177°, nach B a ru c h  (1. c.) 163°. — Chloroplatinat, C26HiaOiN iClPt, hell- 
gelbe Schuppen aus HC1, Zers.-Punkt ca. 207°. — N-Benzolsulfonyl-13-amino-
tridecansdure, C19H3aOiN S . Aus I  in viel verd. NaOH durch Schutteln m it CGH6S 02C1, 
Erhitzen im sd. Wasserbad u. Fallung m it HC1. Aus 40°/oig- A. Krystallc yom F. 102,2° 
(korr.). — N-Benzoyl-13-aniinotridecansdure. Aus 20%ig. A. Krystallc vom F. 110,5 
bis 111° (korr.). — Die Verb. ist yermutlich dimorph, da nach raschem Abkuhlen sich 
bisweilen ein F. ca. 105° ergibt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 1354—58. 14/9. 1932. 
Wien, Uniy.) H e r z o g .

J. Stanley Allen und Harold Hibbert, Studien iiber Reaktionzn von Kohle- 
hydralen und Polysacchariden. 40. Mitt. Die Grófle des Winkels zwischen den zwei 
Yaknzbindungen des Sauersloffaloms in organischen Verbindungen und die Struktur 
der Glucose. (39. vgl. C. 1932. I. 2021.) Vff. berechnen aus Messungen der elektr. 
Momente yon einfachen Verbb., die auch noch durch andere Daten gestutzt werden 
(Bereehnung der Winkel aus Kernabstiinden) den 0-Valenzwinkel fiir die Mehrheit 
der Verbb. zu ca. 90°. Ferner wird eine disubstituierte Dioxalanringverb. (2-Oxy-2'~ 
dichloromethyl-l,3-dioxalan) beschrieben, dereń 0-Valenzwinkel, einmal aus dcm 
elektr. Moment, 2. geometr. berechnet, in beiden Fallen nahe 90° liegt. Nimmt man in 
den Ringen der Kohlenhydrate fiir den O ebenfalls diesen Winkel an, so laBt sich die 
Stabilitat des Pyranoseringes dadurch erklaren, daB er ein in 2 Ebenen liegendes, 
spannungsloses Ringsystem darstellt, in welchem die C-Valenzyerbindungen tetraedr. 
Winkel sind, derO-Valenzwinkel dagegen einenWert von annahemd90°hat. Andererseits 
diirfte der nach Rontgenunters. flacho Furanosering stark gespannt sein. Im Gegensatz 
zum 5-gliedrigen, homocycl. spannungslosen C-Ring bedingt der kleinere 0-Valenz- 
winkel eine Verzerrung des Molekiils, so daB hierin die Ursache der Unbestandigkeit 
dieses Ringsystems zu suchen ist. — Die allgemeine Annahme einer Tetraederstruktur 
fiir das O-Atom liefert keine Erkliirung der in Cyclopropan- u. Athylenoxydringen oder 
dereń D eriw . bekannten Eigg. u. Stabilitaten u. wird daher abgelehnt. Die auf- 
gcstellte Theorie yermag diese Unterschiede zu erklaren. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 
1362—71. 14/9. 1932. Montreal, Univ., Pulp and Paper Res. Inst.) D ziEN G EL.

Thomas L. Harris, Edmund L. Hirst und Charles E. Wood, Optische Rotations- 
dispersion in der Kohlenhydralgruppe. 1. Mitt. Das Drehyermogen von Zuckern ist 
bisher nur zwischen 5893 u. 5461 A gemessen worden — aus dem Verhaltnis [a] d/  
[“Isiei =  0,85 war auf das Vorliegen einfacher Dispersion geschlossen worden ■—; 
die Rotationsdispersion ist nur fiir Rohrzucker zwischen 6708 u. 3826 untersucht 
L o w r y  u . R i c h a r d s ,  C. 1925. I. 1682). Um festzustellen, ob die HuDSONschen 
Rcgeln auch fiir andere Wellenlangen zutreffen u. ob ihr Versagen bei a-Mannose u. 
ihren D eriw . durch Differenzen im Typ der Rotationsdispersion von Glucose u. 
Mannose oder. durch .die besondere Konfiguration der a-Mannose bedingt ist, messen
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Vff. die Rotationsdispersion in wss. Lsgg. von a-Mcthylglucopyranosid, a-Mcthylgluco- 
furanosid, a-Mełhylmannopyranosid u. a-Methylmannofuranosid, u. zwar zwischen 6708 u. 
2380 A. Beide Pyranoside zeigon kcinc einfache Dispersion; bei dem der Glucose ist 
die Abweichung voin einfachen Typ weniger ais 1%  der beobachtetcn Winkel 
(;.02 =  0,022), bei dem der Mannose weniger ais 2%  (?.a~ =  0,02235). Die Alinlichkeit 
zwischen beiden ist so grofi, da(3 das Versagen der Isorotationsregeln nicht durch 
Unterschiede in der Dispersion bedingt ist. — a-Mcthylglucofuranosid zeigt bis herab 
zu 3226 nur kleine Abweichungen yom cinfachen Typ ().0~ =  0,018), aber unterhalb 
3226 A bis zu 9% . Das Priiparat yon a-Methylmannofuranosid war nur bis 3100 A 
durchlassig; zwischen 6708 u. 3330 war die Dispersion einfach, zwischen 3330 u. 3018 
seheinen Abweichungen yorhanden zu sein. Im  Einklang damit stelit, daB auch Rohr- 
zucker, der einen Pyranose- u. einen Furanosering besitzt, bis herunter zu 2356 A 
einfache Dispersion zeigt. Ebenso wurde an Tetraacetyl-a-methylmannofuranosid

(in Chlf. zwischen 6708 u. 3196) u. Tetraacetyl-/?-methyl- 
n  p ^ C H j mannopyranosid (zwischen 7520 u. 2614 A) einfache

H,C-OOC-CH, , , ^-OCHa Dispersion beobachtet. AuBer diesen beiden Fśillen
zeigten alle acctylierten Glucoside Abweichungen von 
der einfachen Dispersion: bei Tetrascetyl-a-methylgluco- 
pyranosid ist die Abweichung bei 3185 A bis zu 3%, 
bei Tetraacetyl-/?-methylglucopyranosid bei 2975 bis zu 
12,5%, beiTetraacctyl-a-methylmannopyranosid boi 2983 
bis zu 13% u. bei 3,4,6-Triacetyl-/?-mannopyranose-l,2- 
orthomethylacetat bei 2888 bis zu 4%  (Formel nebenst.). 
Bei Oktaacetyl-4-/J-glucosido-a-mannose u. Oktaacetyl-a- 

cellobiose, die sieher in der Ringstruktur nicht verschieden sind, wurde doch eine 
starkę Abweichung yon den HuDSONschen Regeln beobachtet; beide zeigten in Chlf. 
komplexe Dispersion, wobei die Abweichung bis zu 4—5% yon a bei 2953 bzw. 2976 
betrug. In  allen Fallcn ist die Abweichung von der einfachen Dispersion so klcin, 
daB der Charakter der Dispersion nicht die Abweichungen von den HuDSONschen 
Regeln erklaren kann; letzterc sind eben auf Verbb. yon der Konfiguration der ot-Man- 
nose nicht anwendbar. — Vff. betonen, daB Tetraacetyl-a-methylmannopyranosid u. 
Tetraaeetyl-/?-methylglucopyranosid, die Abweichungen zcigen, das Methoxyl an 
in trans-Stellung zum Acetyl an C2 enthaltcn — bei cis-Stellung der beiden Gruppen 
ist die Dispersion einfach —, u. daB allo Abweichungen in derselben Richtung liegen. 
Móglicherweise sind opt. akt. Banden fiir dicse Abweichung yerantwortlich, die zu 
anderen Teilen des Mol. ais dcm reduzierenden C-Atom gehóren. Jedoch lassen sich 
aus den yorliegenden Daten keine zwei- oder mehrkonstantigc Gleichungen ableiten. — 
Die yerwendete Vers.-Anordnung ist im Original eingehend bcschrieben. a-Methyl- 
glucosid, aus A. [a]d20 = + 1 5 8 ,2 °  (in W.; c =  16,1). — a-Methylglucofuranosid, 
F. 62—63°, [a]n2° = + 1 1 8 ,0 °  (in W., c =  4,5). — a-Methylnmnnopyranosid, aus 
Mannose mit 2% methylalkoh. HC1 dargestellt, aus A. F. 190°, [a]D25 =  +78,6° 
(in W., c =  12,5). — a-M ethylm annofuranosid, F. 119°, [a] d25 =  +108,4° (c =  4,2) 
(der Wcrt yon H a w o r t h ,  H i r s t  u. W e b b , C. 1930. II. 230, ist zu hoch). — Tetra- 
acetyl-a-methylglucosid, F. 101°, [a]D25 =  +134,4° (Chlf., c =  14,6). — Tetraacdyl-ft- 
methylglucosid, 104°, [ajo25 = —18,7° (in Chlf., c — 12,9). — Tetraacetyl-a.-methyl- 
mannosid, F. 65°, [a]n25 =  +49,2° (in Chlf.; c =  6,5). — Tełraacetyl-p-methylmannosid,
F. 161°, [a]n2S =  —50,4° (in Chlf., c =  11,4). — Tetraacetyl-a-methylmam wfuranosid,
F. 63°, [ajp25 =  +108,5° (Chlf., c =  11,0). -— Triacetyl-ji-mannopyranose-l,2-ortho- 
mełhylacełat, F. 104°, [a]D25 =  —30,1° (in Chlf., c =  32,0). —  Octaacetylcellobiose,
F. 224°, [a]c25 =  +41,6° (in Chlf., c =  15,4). — Octaacetyl-4-glucosidomannose, aus A.
F. 202—203°, [a]o25 =  +36,0° (in Chlf., c =  14,7). (Journ. chem. Soc., London 1932. 
2108—20. Aug. Edgbaston, Univ. of Birmingham.) B e r g m a n n .

A. Th. Kiichlm, Die Fentonsche Hcaktion. IV. Mitt. (Vgl. C. 1932. I. 1383.) 
\ f .  untersucht sowohl praparatiy analyt, wie auch kinet. den Mechanismus der Oxy- 
dation von Glucose mit Ferrosalz-Wasserstoffsuperoxyd. Die Auffassung yon W lELAND 
u. F r a n k e  (C. 1929. II. 3099), daB Ferroionen bei der FENTONschen Rk. eine H-akti- 
yierende AYrkg. ausiiben, indem dieselben mit Substratmolekulen zu einem Komplcs 
zusaminentrcten, in welchem die Aktiyierung zustande kommt, beweist Vf. dadurch, 
daB bei der katalyt. Osydation andere Rk.-Prodd. entstehen ais ohne Mitwrkg. des 
Katalysators u. daB die katalyt. Osydation von a- u. ^-Glucose mit yerschiedener Ge- 
schwindigkeit yerlauft, das Ferroion also eine stereochem.-spezif. Wrkg. auslost. Der

OCOCH, H
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Nachweis der Bldg. einer bestimmten Menge an Komplexverb. gelingt dagegen nicht. —• 
Dic Prodd., welche bei der Oxydation yon Glucose mit Katalysator bei niedriger Temp. 
u. verd. Lsg. nachgewiesen werden, sind: Olucoson, 2-Ketogluconsdurc, 2,3-Dikelo- 
gluconsaure. Bei hoherer Temp. (70°) in konz. Lsg.: C02, Amciscnsdure, Ozalsdure, 
Glykolsaure, Tartrcmsdure, Glycerinsdure. Vf. nimmt an, daB iiber das Oson in beiden 
Fallen Dikctogluconsdure entsteht, die nun infolge ihrer Instabilitiit die zahlreichen 
Zerfallsprodd. liefert. Oline Katalysator entsteht nach J o l l e s  (C. 1911. II. 669) 
aus Glucose u. H 20 2 bei 37° Glucuronsiiure. Bei hoherer Temp. (70°) findet Vf. liaupt- 
sachlich Ameisensdure u. Tartrcmsdure, wobei ais Zwischenprod. eine Uronsdure an- 
genommen wird, die nach oxydativer Spaltung Ameiscnsiuire n. eine Uronsaure mit 
niedriger C-Zahl gibt. Wahrend also H 20 2 ohne Katalysator das Zuekermolekul am 
1- oder' 6-C-Atom angreift, wie auch andere nicht katalyt. Oxydationsmittel, iibt der 
Katalysator eine ricktende K raft aus, die die der Carbonylgruppe benachbarte Alkohol- 
gruppe aktiviert. — Die kinet. Verss. wurden bei 0 u. bei 30° ausgefiihrt. Es wurde 
nur die Anfangsgeschwindigkeit beachtet u. zwar in Abhiingigkeit 1. von der Konz. 
des Zuckers, 2. des Katalysators, 3. des ph, 4. des H 20 2, 5. der Temp., 6. der Wertigkeits- 
stufe des Ee, 7. der raumlicken Lagerung der Hydroxylgruppen, die der Osydation 
anheimfallen (a- u, /?-Form). Nach Beendigung einer Geschwindigkeitsmessung wurden
1. dic entstandenen Sauren durch Titration, 2. dic entstandene Menge an Dicarbonyl- 
yerbb. (Oson oder 2,3-Dikełogluconsaure) bestimmt. Zusammenfassend ergab sich:
1. Bei einem pn =  2—3 ist die Anfangsgeschwindigkcit maximal. 2. Die Temp.-Ab- 
kangigkeit der Geschwindigkeit ist klcin u. am geringsten im stark sauren Gebiet 
(Ph =  1-—2). 3. Die Anfangsgeschwindigkeit ist proportional mit der Katalysator- 
konz. 4. Sie ist weniger ais proportional mit der Glucosekonz. u. 5. etwa proportional 
mit der Konz. des H20 2. 6. Ferrisalze kaben keino Bedeutung ais Katalysator, wenigstens 
nicht fur die gemessenen Anfangsgeschwindigkeiten. 7. Ferrosalz aktiviert die a- u. 
/J-Modifikation der Glucose in verschiedener Weise. Uberraschend ist, daB die /3-Form 
schneller oxydiert wird ais die a-Form, denn in letzterer stehen die OH-Gruppen am 
C-Atom 1 u. 2 in cis-Stellung, was die Bldg. eines Komplexes mit Ferrosalz u. weiterhin 
die Osydation begiinstigen sollte. — Die verscliiedenen Ergebnisse werden zu einer 
Formel zusammengefaBt, die dio Abhangigkeit der Anfangsgeschwindigkeit von Temp., 
Zucker-, H20 2- u. Katalysatorkonz. in befriedigender Ubereinstimmung mit dem 
Esperiment wiedergibt. Der Oxydationsverlauf wird in der Weise erklart, daB das 
Ferroion wahrend des verzogerten Uberganges in die Ferristufe eine rein katalyt. 
Wrkg. ausubt, wobei das Substrat oxydicrt wird. Dieser verzogerte Ubergang wird 
ais das katalyt. Stadium der Rk. bezeichnet. In diesem Stadium werden sow'olil 
Substrat wie auch Oxydationsmittel aktiviert. Im  weiteren Verlauf der Rk. wird 
immer aufs neue Ferrosalz zuriickgebildet u. zwar, wie sich experimentell zeigen lieB, 
durch Red. von Ferrisalz durch die primiiren Oxydationsprodd. Glucoson u. 2-Keto- 
gluconsaure. Dadurch wird der weitere Verlauf der Oxydation bewerkstelligt. Dieses 
zweite, ais pseudokatalyt. bczeichnete Stadium kann bei stark saurer Rk. der Lsg. 
ganz untcrdruckt werden. Die Rk. Oson-Ferrisalz wird unter diesen Umstanden stark 
gehemmt u. entspreehend die Riickbldg. yon Ferrosalz. Die Substrataktivierung 
iat erwiesen, 1. aus den Ergebnissen der praparatiyen Unters., 2. aus der kinet. Unters. 
(stereochem. Spezifitat der Wrkg.). Doch konnen im Gegensatz zur W lELANDSchen 
Auffassung keine chem. Ivomplcxvcrbb. nachgewiesen werden. Es wird jedoch wahr- 
scheinlich gemacht, daB der Ferrokatalyse physikal. Charakter zukommt. (Richt- 
wkg. eines elektr. Feldes auf einen Dipol.) (Ree. Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4]. 13) 887 
bis 913. 15/7. 1932. Delft, Organ. Lab. der Techn. Hochsch.) D z ien g f.L .

Percy Brigl und Hans Griiner, Kolilenhydrate. X II. Partielle Benzoylierung mit 
Hilfe von Borsdure. (XI. Mitt. vgl. C. 1932. I. 660.) Werden mehrwertige Alkohole 
mit einer Lsg. von Metaborsdure in Aceton gekocht, so bilden sich in allen bisher 
untersuchten Fallen 1. Ester der Ortlioborsaure, die in der Lsg. m it Hilfe von Bcnzoyl- 
chlorid u. Chinolin benzoyliert werden konnen. Dio freien Benzoylprodd. lassen sich 
durch Abspaltung der Borsaure mit W. oder verd. Sauren gewinnen. Glucose gibt 
mit 2 Mol Metaborsaure eine Glucosediborsaure, die sieh auch rein isolieren laBt u. 
bei anschlieBender Benzoylierung u. Abspaltung der Borsaure 2,6-Dibenzoylglucose (I) 
gibt. Benzoyliert man in Ggw. von 1 Mol Borsaure weiter, so lafit sich eine Tribenzoyl- 
glucose erhalten. Aus Mannit entsteht mit 2 Mol Borsaure der 1,6-Dibenzoylmatinit 
von E inho rn  u. V o lla x d t. Beim Diathylmercaptal der Glucose, das sonst bei 
vorsichtigster Benzoylierung stets ein Tetrabenzoat ergab, entsteht in Ggw. von Bor-
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saure 6-Monóbenzoylglucosedidthylmercaplal (II). Die Stellung der Benzoylgruppen in I 
wurde folgendermafien geklart: I — y  Dibenzoyltriacetat ( III) — y  Dibenzoyldiacdyl- 
bromglucose (IV) — y  Behandlung mit Zn-Staub u. Essigsaurc liefert unter Abspaltung 
von Brom u. Benzoyl ein Diacetylmonobaizoylglucal (V), wodurch fiir das eine Benzoyl 
Stellung 2 bewiesen ist. Die Stellung des 2. Benzoyls ergab sich auf synthet. Wege 
durch Benzoylieren der bekannten 1,2,3,4-Tetracetylglucose, Uberfiihrung in die 1-Brom- 
verb. u. Anwendung der Glucalrk. darauf. Das entstandene 3,4-Diacetyl-6-benzoyl- 
glucal war mit V ident. Borsaure lenkt also die beiden Benzoylreste in Stellung 2 u. 6. — 
Fur das Tribenzoat steht noch die Formel einer 2,3,6- oder 2,4,6-Tribenzoylglucose 
offen. Die 6-Stllung des Benzoyls in II  wurde nach Abspaltung der Mercaptangruppen u. 
Acetylieren durch Identifizieren mit 6-Benzoyltriacetylmethylglucosid bewiesen.

V e r s u e h e .  Olucosediborsdure, C„H120„-2HB02, aus Aceton-Bzl. krystalliner 
Nd., hygroskop., [a]u22 =  37,1” (Aceton), [ajo22 =  19,5° (Pyridin). Keine Muta
rotation. In  Aceton unzers. ]., W. u. A. spalten in die Komponenten. — Mannit- 
diborsaure, C6H140„-2HB02, krystallincs Pulver, hygroskop. — 2,6-Dibenzoylglucose (I), 
C20H20O8. Durch Kochen von Vi$ Mol Glucosediborsiiure mit je 5/i3 Mol Chinolin u. 
Benzoylchlorid in Acetonlsg. Kurze, gedrungene Nadelchen. Ausbeute 50%; F. 182°,
11. in Aceton, A., Essigester, wl. in Bzl., A., swl. inChlf., PAe., W. FEHLINGsche Lsg. 
wird reduziert; [a]n19 =  +56,3° (A.). Oxydation mit KMnÓ4 liefert Benzoylglycol- 
sdure, F. 112°. — 1,6-Dibenzoylmannil aus Mannitdiborsaure; [oc]n21 =  +16,3° 
(Pyridin), F. 183°. — Tribenzoylglucose, C27H Ł1Oa, aus Bzl. diiime Nadehi, F. 181°, 
M d  =  —51,71° (Chlf.). — 2,6-Dibenzoyl-l,3,4-triacetylglucose (III), C26H20On , aus 
Methanol Krystalle, F. 176°. FEHLINGsche Lsg. wird nach Zugabe von A. reduziert, 
[a]u22 =  +64,7° (Aceton). Lagert sich durch langeres Stehen in eine labile Form um:
F. 125°, [<x]n21 =  +105,9° (Aceton). — 2,6-Dibenzoyldiacelyl-l-bromglucose (IV),
CojHjjOjBr, M d22 = + 1 7 6 ,4 ° (Chlf.). — 2,6-Dibenzoyldiacetyl-f3-methylglucosid, C25- 
H26Oi0, aus Methanol Nadeln, F . 166°, [ajn23 =  +54,8° (Aceton). — 6-Benzoyl-3,4- 
diacetyłglucal (V), C1;HIS0 ;, aus Methanol derbe Nadeln, F. 92—93°, [a]o23 =  +37,7° 
(Chlf.). — 2,6-Dibenzoyl-()-melhylglucosid, C21H220 8, aus Essigester Nadeln, F. 171 
bis 172°; [a]r>“  =  —25,8° (Chlf.). — 2,3-Dibenzoyl-4,6-diacetyl-a.-methylglucosid,
C25H26O10, aus Methanol derbe Prismen, F . 125—126°, [<x]d20 =  +141,6° (Chlf.). 
fi-Form aus Methanol Prismen, F. 132—133°, [a]i)2° =  +79,3° (Chlf.). — 6-Benzoyl- 
triacetylmethylglucosid, C20H24O10, aus Methanol Krystalle, F . 130—131°, [a]n2“ =  
+  16,3° (Clilf.). — 6-Benzoyltetracetylglucose, C21H210 n , aus A. Nadeln, F. 132°, 
[<x]d21 =  +32,9° (Chlf.). FEHLINGsche Lsg. wird naeh Zugabe von A. reduziert. — 
6-Benzoyl-2,3,4-triacetyl-l-bromglucose, Cj9H210 9Br, aus Lg. Krystalle, F . 52—53°, 
M d22 =  +180,6° (Chlf.). — 6-Monobenzoylglucosedidthylmercaplal (II), C17H26O0S2, 
aus Bzl. Nadeln, F . 111—112°, [a]D =  +45,82° (Chlf.). (LlEBIGs Ann. 495., 60—83. 
11/5. 1932. Chem. Inst. d. landw. Hochsch. Hohenheim.) DziENGEL.

Perey Brigl und Hans Griiner, KoMenhydrate. X III. Neue Benzal- und Benzoyl- 
derivale der Glucose. (XII. Mitt. vgl. vorst. Ref.) Es werden Verss. beschrieben zu 
Darst. von Glucosederiw. mit 1. freier 4,6-Stellung, 2. freier 4-Stellung, 3. freicr 
6-Stellung. Zu 1.: l,2,3-Tribenzoyl-4,6-benzalglucose, CMH280 9, aus Benzalglucose durch 
Benzoylieren in Pyridin. Aus A. haarformige Krystalle, F . 193°, [a]n =  —10,6° (Chlf.). 
Reduziert FEHLINGsche Lsg. bei langerem Kochen. Daraus 1,2,3-Tribenzoylglucose. 
Aus Bzl. kugelige Krystalle, F . 107—108°. Sie enthalten Krystall-Bzl., das bei 6-std. 
Trocknen bei 76° nicht abgegeben wird. C27H 2.,09,1/3C6H6, [a]D =  +30,8° (Chlf.). 
Bei 111° wird das Bzl. abgespalten, zugleich wird die Substanz amorph; 11. in A., 
Aceton, Chlf., Essigester, swl. in PAe. u. Lg. — 2,3-Dibenzoyl-l,4,6-triacetylglucose, 
C26H250 n , aus Tribenzoylbenzalglucose mit Essigsaureanhydrid. Aus Ślethanol Nadeln,
F . 168°, [cc]d =  +130,7° (Chlf.). Red.-Vcrmógen in Ggw. von A. positiv. — 1,2,3-Tri- 
benzoyldiacetylglucose, C3lH ;sOn, aus Tribenzoylglucose in Ggw. von Pyridin acetyliert. 
Aus A. Krystalle, F . 174°, [<x]D =  +36,6° (Chlf.). Reduziert FEHLINGsche Lsg. in 
Ggw. von A. Zu 2.: 1,2,3,6-Tetrabenzoylglucose, C3,H260 10, aus Tribenzoylglucose 
durch Benzoylieren in Pyridin. Aus A. Krystalle, F . 153—154°, [a]D =  +27,0° (Chlf.), 
reduziert kaum, 11. in Aceton, Chlf., Essigester, swl. in Lg. u. PAe. Daraus 4-Acetyl- 
tetrabenzoylglucose, C36Hq0Ou. Aus A. Krystalle, F . 149—150°, [a]D =  +55,0° (Chlf.). 
Dieses Acetat ist verschieden von der bekannten 6-Acetyl-l,2,3,4-tetrabcnzoylglucose, 
wodurch die Konst. des Tetrabenzoats ziem lich gesichert ist. Zu 3.: 3,5-Benzal-l,2- 
monoacetonglucose aus Acetonglucose u. Benzaldehyd ist ident. mit der angeblichen 
„l,2-Monoaceton-5,6-benzalglucofuranose“ von L e y e n e  u. Me y e r  (C. 1924. I. 896).
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Bewiesen wird die Konst. durcli Benzoylierung in Pyridin zur G-Jlenzoyl-3,5-benzal- 
monoacetonglucose, C^H^O,, aus A. Krystalle, F. 124°, [a]D =  +3,5° (Chlf.), HC1 
spaltet Benzaldehyd ab unter Bldg. der bekannten 6-Benzoylmonoaeetonglueose, 
wodurch die LEVENEsche Formel hinfallig wird. — 6-Acetyl-3,5-benzalmonoaceton- 
glucose, C^H^O,, F. 126—127°, [a]i> =  +11,8° (Chlf.). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 
1428—34. 14/9. 1932. Chem. Inst. d. Landw. Hochsch. Hohenheim.) DziENGEL.

Kit su] i Nishida und Hideo Hąshima, Chemische Untersuchungen uber das Gluco- 
mannan aus ,,Konjak“ . VI. Mitt. Uber die Konsiitułion des Glucomannans. (V. Mitt. 
vgl. C. 1932. I. 2194.) Die Hydrolyse des aus 2 Mol Mannose pro 1 Mol Glucose sich 
aufbauenden Trimetliylglwomannans mit methylalkoh. HC1 ergab 2,3,4-Trimethyl- 
mannose, 2,3,6-Trimethylmannose u. 2,3,4-Trimelhylglucose. Die Stellung der Mannose u.
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Glucose in der Glucomannotriliexose wurde geklart durch Spaltung der auf acetolyt. 
Wege aus Glucomannan erhaltenen Hendekaacelylglucomannolrihexose mit l% ig. 
methylalkoh. HC1. Dio erhalterren. Hexoseacetaie gaben nach dem Methjdieren mit 
CH3J  u . Ag20  u. darauffolgender Verseifung der Acetylgruppen mit methylalkoh. NH3: 
Melhylmannosid (aus I), F. 173°; 6-Mełhyhnelhylmannosid (aus II), [<x]d20 =  +70,0°— >-
54,0° (Endwert in A.), [a]D20 =  + 61,5°----^  59,6° (Endwert in W.), 30,61% OCH3
(ber. 30,77%) u. 6-Methylglueose (aus III), [<x]i)2° =  +86,9° (A.), [a]D20 =  +75,8° (W.), 
21,60% OCH3 (ber. 15,98%). Aus diesen Ergebnissen stellen Yff. fiir die Glucomanno- 
triose Formel A u. fiir das Glucomamian Formel B auf. (Buli. agricult. chem. Soc. 
Japan 8. 54—59. April/Juni 1932.) D z i e n g e l .

Leopold Schmid und Rudolf Falkę, Einwirkung von Tritylnatrium auf Inulin in 
flussigem Ammoniak. Vff. hofften durch Umsetzung von Inulin mit Triphenylmethyl- 
natrium in fl. Ammoniak zu Doriw. zu kommen, an denen die MolargrSBc bestimmt 
werden sollte. Dio Umsetzung wurde in einer geeigneten Apparatur (vgl. im Original) 
durchgefiihrt, das gebildete Triphenylmethan mit A. u. A. abgotrennt. Darauffolgende 
Extraktion mit Clilf. lieferte keinen Triphenylmethylather des Inulins, sondom p-Benz- 
hydryltetraphenylmethan (ais Isomerisierungsprod. von Triphenylmethyl). Dieses 
entstand nur, wenn Inulin bei der Rk. zugegen war; auch 1. Starko reagiert nicht analog. 
Das angewendete Inulin wurde unYerandert (Drehung) zuriickerhalten. (Monatsh. 
Chem. 60. 295—304. Aug. 1932. Wien, II. Chem. Univ.-Lab.) BERGMANN:

Karl Freudenberg und Willy Nagai, Synthese der Cellobiose. Da die Hydrolyse 
der 1-6-Bindung des Lavoglucosans durch 50%ig. H2S04 um Zehnerpotenzen schneller 
Yerlauft ais die der Cellobiose, lassen Vff. Acetobromglucose auf Lavoglucosan ein- 
wirken u. spalten in dem erhaltenen Gemisch von Tetracetylglucosidoderiw. die 
1-6-Bindung des Lavoglucosans mit 50%ig. H2S 04. Nach Acotylierung konnte in 
beselieidener Ausbeute krystallisierte Octacetylcellobiose isoliert werden. (Naturwiss. 
20. 578. 29/7. 1932. Heidelberg.) DziENGEL.

K.D ziengel, C .Trogus und K. H ess, Zur Kenntnis der Cellotriose. Vorl. Mitt. 
Vff. zeigen, daB die von WlLLSTATTER u. ZECHMEISTER aus Cellulose durch Hydrolyse 
dargestellto CeUotriose (C. 1929. I. 2039) durch bestimmt© Lósungsmm. aufteilbar ist. 
Das krystallisierte Abbauprod. wurde in der hohen Ausbeute von 10% durch Acetolyse 
erhalten u. stimmt in allen Eigg. mit dem von ZECH5IEISTER u. T Ó th  (C. 1 9 3 1 .1. 3108) 
genauer beschriebenenTrisaccharid uberein. [a]D20=  +31,8°(W.), bzw. +32,0°(Anfang) 
u- [«]i)20 =  +23,2° fiir beide (Endo); JZ . 39,5 bzw. 39,7; F. vom Osazon 208 bzw. 205°. 
Auch die linienreichen Róntgendiagramme, dio sich von Cellulose u. Cellobiose scharf 
unterscheiden, sind ident. — Wird die Cellotriose durch Einengen ihrer Mothanollsg. in 
inehrc-re Fraktionen zerlegt, so zeigt die 1. Fraktion uberraschend das Gitter der 
Hydratcellulose, dio weiteren Fraktionen dagegen sind amorph. Werden diese einzelnen
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Fraktionen in A. aufgenommen u. eingedunstofc, so behalt eins das Hydratcellulose- 
diagramm, wahrend dio iibrigen jetzt das Diagramm der Cellotriose zoigen. Dreh- 
werts- oder Jodzahlanderungen wurden bei dieser Fraktionierung bisher noch nicht 
beobachtet. — Wird die Cellotriose aus Pyridinlsg. m it A. fraktioniert gefallt, so 
weichen sowohl die Drehwerte wio auch die Jodzahlen dor einzelnen Fraktionen 
erheblieh von denen des Ausgangsmaterials ab, wahrend ihr Rontgenbild in allcn 
Fallen amorph ist u. nach Umlosen aus A. Cellotriosediagramm zeigt. Yff. deuten 
die Erscheinungen durch die Annahme, daB in dor Cellotriose eine unter den bisherigen 
Vers.-Bcdingungen in Lsg. nur in geringem Umfange in die Komponenten zerfallende 
Molekulyerb. yorliegt, an dereń Aufbau HydratceU/ulose beteiligt u. dereń 2. reduzierende 
Komponente noch unbekarmt ist. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 1454—57. 14/9. 1932. 
Dahlcm, Kaiser-Wilh.-Inst. f. Chemie.) _ DziENGEL.

Friedrich Klages, (Jber die wasserldslichen Dextrine ans Cellulose. V. Mitt. iiber 
die Acetolyse der Cellulose, zugleich 45. Mitt. iiber Cellulose von K. Hess und Mit* 
arbeitern. (IV. vgl. C. 1932. I. 376.) Vf. berichtet weiter (vgl. C. 1931 . I. 3456) iiber 
yoreinfachto Darst. krystallisierter wl. Deztrine aus Cellulose, iiber Fraktionieryerss. 
sowie iiber Ausbeuteycrhaltnisse der erzielten Endfraktionen. Das bei der Acctolyse 
(48 Stdn.) entstandene Acetolysengemisch wird nicht mehr wie friiher angegeben durch 
Vorfraktionieren von Cellobioseacetat befreit, sondern unmittelbar yerseift. Die unl. 
Hydratcellulose (14,6%) wird durch Zentrifugieren abgetrennt, aus der wss. Lsg. 
werden in mehreren Fraktionen die krystallisierbaren Kohlenhydrate (22,6%) u. das 
Na2SO,! durch abgestufte Methanolzugaben getrennt isoliert. In der Mutterlauge 
wird die Glucose (12—15%) durch Garung zerstort. Garbestandiger Ruckstand 36,7%. 
Die krystallisierten Kohlenhydrate (22,6%) werden nun m it Methanol-W. solangc 
fraktioniert u. Fraktionen mit ahnlichen Eigg. zusammengefaBt, bis die crhaltenen
3 Gruppen yon Praparaten bei weiterer Behandlung keino Anderungen der Eigg. zeigen. 
Gruppe I  a (22,8%), [oc]j>20 =  13—14° (W.), entspricht nach der JZ. ~ 2 0  formal 
einer Hexose, Gruppe I  b (9,3%), [oc] d2° =  15—16°, JZ. 23 entspricht einer Pentaose, 
Gruppe I c (36,4%), M d 20 =  15—19°, JZ. — 28 einer Pentaose-Tetraose, der Mutter- 
laugenriickstand (31,5%) an20 =  22,6°, JZ. 38,2 etwa einer Triose. Dio Praparate
I a—I  c zeigen alle die Interferonzen dor Hydratcellulose. Sie wurden methyliert 
u. dann im Hoehvakuum fraktioniert dest. Dabei wurden 3 Siedointeryalle beobachtet:
1. Fraktion Kp.0„ 170—190°; 2. Fraktion Kp.0)1 220—240°; 3. Fraktion Kp.0>1 250 
bis 280°. Nimmt man auf Grund des OCH3-Geh. fiir Dest.-Fraktion 1 eine Biosc, fiir 2 
eine Triose, fiir 3 eine Tetraose u. fiir den nicht dest. Ruckstand eino Hexaose an, so 
ergibt das Mcthylierungsprod. von I  a 30% Tetraose- u. 70% Hcxaosemethylat; 
von I  b 49% bzw. 51%; von I  c 6,4% Triose-, 78,6% Tetraose-, 15% Hesaosemethylat; 
vom Mutterlaugem-iickstand 51,3% Biose-, 34,1% Triose-, 10,2% Tetraose-, 4,5% 
Hexaosemethylat. Alle methylierten Praparate sind also weitgehend aufteilbar. Ent- 
sprechend uneinlioitlich sind die Kohlenhydratpraparate, die mit CH3OH-W. nicht 
weiter aufteilbar waren. Fur jedes Kohlcnhydrat I  a—I  c liiCt sich dio JZ. berechnen 
u. zwar aus OCH3-Geh. u. Ausbeutc an den einzelnen Methylatfraktionen. Die gute 
Ubereinstimmung zwischen gefundenen u. aus den Methylaten berechneten JZ. be- 
rechtigt, aus den Ausbeuteverhaltnissen bei der fraktionierten Dest. der Methylatc 
auf dio Zus. der urspriinglichen Kohlenhydrate zu schlioCen. Demnach lasscn sich 
Kohlenhydratpraparate mit hoheren Kettengliedorzahlen (yon 4 Ca ab) durch Frak- 
tionieren nicht in einheitlichem Zustand gewinnen. Aus Dest.-Fraktion 2 wurde in 
60%ig. Ausbeute eine mit der Hendekameihylcdlolriose yon F r e u d e n b e r g  u. von 
Ę a w o r t h  ident. Substanz gewonnen, ebenso aus Fraktion 3 die mit T etradekam elhyl- 
cellotetraose ident. Die Bezeichnung Triose, Tetraose naw. wendet Vf. nur zum be- 
qucmeren Vergleich mit den von anderer Seite beschriebenen Priiparaten an u. betont, 
daB ilmen kaum mehr ais formale Bedeutung zukommt. 5 Tabellen im Original. 
( L ie b ig s  Ann. 497 . 234—47. 2/9. 1932. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chemie.) D ziEN G EL.

Kurt Hess und Bruno Rabinowitscłi, Zur Temperaturabhdngigkeit der Viscositót 
von Oelluloselosungen. Die von St a u b in g e r  aufgestellte Proportionalitat von spezif. 
Viscositat (łjsp.) u. Mol.-Gcw. (M)-. łjsp, =  K m-c-M  (c  =  Konz., K m =  K o n s ta n tę )  
ist von ihm a n  hohermoleknlaron Paraffinen bestatigt worden, d. h. diese S u b stan z en  
geben ideał yerd. L s^ . Spater wurde nachgewiesen (C. 1932. I. 1509), daB diese 
Beziehung temperaturunabhangig ist. Vff. betonen, daB die STAUDINGERsche F o rm e l 
nur anwendbar ist 1. bei ideał verd. Lsgg. u. 2. wenn die spezif. Viscositiit temperatur
unabhangig ist. An Cellulosepraparaten lassen sich beide Yoraussetzungen leicht
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priifen. CeUitlsgg. erfiillen beide Forderungen nicht. Zu 1.: D ie  Abweichung vom 
linearen Reibungsgesetz wird nochmals bcstatigt. Zu 2.: 0,16°/0ig. Acefonlsg. von 
Cellit zeigt bei 0° ?;Sp. =  0,23 u. bei 50° tjBp. =  0,10. Das Orenzdeztrinacetat I I  aus 
Cellulose (vgl. D z ie n g e l , T r o g u s , H e s s , C. 1932 . I. 376) gehorcht zwar 1, d. h. in 
einem wciten Konz.-Gebiet von 4,06 bis 24,7% zeigon Eg.-Lsgg. keino Abweichung 
vom HAGEN-PoiSEUILLEschen Gesetz, wohl aber besteht Temp.-Abhangigkeit. 
Zu 2.: l% ig. Acctonlsg. zeigt boi 0° ijsp. =  0,36 u. bei 50° >;8p. =  0,11. Die 2. Methode 
erweist sich also empfindlichcr ais die 1. Das yersehiedenartigo Verh. dieser Lsgg. 
gegenuber dem der bekannten Paraffino beweist, daB die dort geltende Beziehung 
zwischen M  u. j;Sp. nicht auf Celluloselsgg. ubertragbar ist. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 
1407—11. 14/9.1932. Dahlem, Kaiser-Wilh.-Inst. f. Chemie.) D z i e n g e l .

J. R. Katz und A. Weidinger, tlber die Entąuellung ais eine Ursache der charakte- 
ristisclien Unscliiirfe des Rontgenspektrums bei Acetylcellulose. I. Im  Gegensatz zur 
n. Scharfe des Rontgenspektrums der faserformigen, lufttrocknen Acetylcellulose I I  
ist das Diagramm der faserformigen, lufttrocknen Acetylcellulose I  immer unscharf. 
Vf. zeigt, daB in Analogie zum Unscharfwerden der Rontgenspektren von Gelatine
u. Agar bei der EntqueÓung Acetylcellulose I  bei ihrer Bldg. aus nativer Cellulose 
in gequollener Form entsteht u. daB das Quellungsmittel (Essigsaureanhydrid bzw. 
Bzl.) z. T. einen essentiellen Bestandteil im Aufbau des Krystallgitters bildet. Beim 
Auswaschen u. Trocknen der acetylierten Fasern wird dieser Bestandteil den Micellen 
entzogen, wodurch dicselben die Scharfe ilires Krystallgitters einbuBen. Durch Quellung 
in organ. Fil. kann das Gitter der Acetylcellulose I  wieder seharf gemaeht worden (vgl. 
H ess  u. T r o g u s ,  C. 1929 . I I . 2667). (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51  ([4]. 13) 847—49. 
15/7. 1932. Amsterdam, Univ.) D z i e n g e l .

W. Bodenheimer und K. W ehage, Dipolmomente einiger aromatischer Ver- 
bindungen. Es werden folgende Dipolmomente gemessen: o-Chlorbrombenzol (ber. 2,67) 
in Bzl. 2,21, (unter Vernachlassigung der Atompolarisation 2,26,. ±  0,032), inHexan 2,23 
(2,293 ±  0,02!), m-Chlorbrombenzol (ber. 1,53) in Bzl. 1,51 (1,59! ±  0,045), in Hexan 1,53 
(1,613 ±  0,037), p-Chlorbrombenzol (ber. 0) in Bzl. <  0,04 (0,04), Phenylmethylcarbinol 
in Bzl. 1,60 (1,68 ±  0,03), in Hcxan 1,55 (1,63 ±  0,02), Benzylalkohol in Bzl. 1,68 
(1,75 ±  0,01). Soweit altere Messungen vorliegen, ist die Ubereinstimmung gut; ein 
Lósungsm.-EmfluB ist nicht merkbar. Benzylalkohol hat ein Moment .wie die aliphat. 
Alkohole; fiir Phenylmethylcarbinol berechnet sich das Moment 1,68, da das ~>CH- 
Moment dem Moment yon —CH3 aquivalent ist. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 18. 
343—46. Aug. 1932. Kiel, Physikal.-chem. Lab. d. Univ.) B e r GMANN.

H. L. Donie und K. A. Gehrckens, tlber Dipolmomente von Benzolderimten mit 
frei drehbaren Substituenten. Bei Benzolderiw. mit einem gewinkelten Substituenten 
!aBt sich der Winkel zwischen dessen Vektor u. dem zugehórigen Benzoldurchmesser 
mit einer Genauigkeit von + 5  bis 15° angeben (W o l f , C. 1932 . II. 842). Bei den 
Phenolen war die Ubercinstinimung zwischen Messung u. Reehnung nicht so gut wie 
bei den Anisolen u. Anilinen. Da die Unters. des p-Chlor- u. p-Bromphenols wesentlich 
andere Werte ergab ais die Messung von W il l ia m s  (C. 1932 . I. 2554), wurden folgende 
Dipolmomente in Benzol bestimmt: Phenol 1,57, u. 1,547 (ohno Bcriieksichtigung der 
Atompolarisation 1,637 ±  0,03o u. 1,60, ±  0,03o); o-Chlorphenol 1,309 (1,392 ±  0,035); 
m-Chlorphenol 2,10! (2,154 ±  0,08); p-Chlorphenol 2,222 ( 2,273 ±  0,043); p-Bromphenol 
2,125 ( 2,182 ±  0,022); o-Kresol l,41i (l,48a ±  0,04s); m-Krcsol 1,543 (l,61s ±  0,023); 
p-Kresol 1,573 (1,643 ±  0,036), o-Toluidin 1,576 (l,65j ±  0,036), m-Toluidin 1,432 
(1,51, ±  0,03,), p-Toluidin 1,273 (1,36! ±  0,02,), o-Anisidin 1,45, (l,54s ±  0,025), 
p-Anisidin 1,87., (1,940 ±  0,015), o-Ńitroanisol 4,81., (4,84i ±  0,073), p-Nitroanisol 4,753 
(4,782 ±  0,04o), p-Ńitrophenol 5,01o (5,03s ±  0,02„). Auch beim Phenol ist das Moment 
also geringer, ais in der Literatur angegeben. Offensichtlich enthielten die bisher ver- 
wendeten Praparate W., von dem, wie Vff. zeigen, 0,43% geniigen, um ein Moment 
von 1,74 s ta tt 1,55 vorzutauschen. Es ergibt sich ais charakterist. Winkel fiir die 
OH-Gruppe 89 ±  5° (OCH3 80 ±  10°, NH, 40 ±  10°). Mit diesem Werte lassen 
sich die Momente der m- u. p-Substitutionsprodd. vorzuglich bereehnen; nur bei den 
Xitroverbb. treten envartungsgemiiB Diskrepanzen auf. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B
18. 316—26. Aug. 1932. Kiel, Physikal. Chem. Lab. d. Univ.) B e r g m a n n .

A. Lapworth und R. Robinson, Die Theorie der induzierten Polaritaten im Benzol. 
Erwiderung auf die Bemerkungen von W. u. E. H u c k e l  (C. 1932 . II. 1008). Auch 
wenn bei der Substitution nicht H+-Ionen, sondern H -Atonie austreten, bleiben noch 
gewichtige Einwande. Die von H u c k e l  festgestellte Ubereinstimmung zwischen
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Theoric u. Substitutions m o s s u n g e n  ist deswegen noch nicht iiberzeugend, weil 
die behauptete Beziehung zwischen der Festigkeit- der C—H-Bindung u. der COULOMB- 
schen Anziehung auf den H-Kern nicht bcwiesen ist. — Entgegen den Ansichten von 
H u c k e l  u . uncrklarlich fiir seine Thcorie besteht doch ein Zusammenhang zwischen 
Benzolsubstitution u. Dissoziationskonstanten, wio zuerst F l u r SCHEIM (Journ. chem. 
Soc., London 95 [1909]. 718) gezeigt hat. Von den drei Kresolen u. den drei Dioxy- 
benzolen ist die meta-Verb. am starksten, yon den drei Nitrophenolen am schwachsten 
sauer. Der saure Charakter ist nach der Theoric der induzierten Polaritatcn am 
starksten an dem C-Atom, wo die ncgatiyo Ladungsdichte am kleinsten oder die 
positiye am groCten ist. Ihrc Verteilung bei E. H u c k e l  ist irrig. Auch bei den sub- 
stituierten Benzoesiiurcn, wo dic Verhaitnissc komplizicrter sind, ist die Ionisations- 
konstante der m-Verb. groBer (kleiner) ais die der p-substituierten Saure, wenn der 
Substituent o,p-(m-)-dirigiert. Nach Ansicht der Vff. muB auch weiterhin die Grund- 
lage der Theorie der Satz sein, daB elektronensuchendc Agenzien wie Halogcne, H2S04, 
HNOj a m  l c i c h t e s t e n  mit den C-Atomen reagieren, bei denen ein Elektronen- 
iiberschuB yorhanden ist u. daB Reagenzien wie Alkalien, Aminę, Metallcyanide, die 
durch ihre Anionen wirken oder mit eigencn Elektronen neue homóopolare Bindungen 
kniipfen, a u s s c h 1 i o B 1 i c h an solchen C-Atomen angreifen, dio einen merklichcn 
Mangel an Elektronen aufweisen. (Naturę 130. 273. 20/8. 1932. Manchester u. Oxford, 
Uniy.) BERGMANN.

R. J. W. Le Fćvre, Die dirigierende Wirkung der Nitrosogruppe und die Formel 
des Nitrosobenzols. Da Nitrosobenzol keine Salzo oder Koordinationsverbb. mit fiinf- 
wertigem N liefert, ist Formel I unrichtig. Formel II, die die Gleichheit der Dipol- 
momentc von Nitrosobenzol u. Nitrobenzol erkliiren wurde, wurde yerlangen, daB NO 
meta-dirigiert. Beobachtet wurde stets para-Orientiorung, was mehr fur I  spricht. 
DaB p-Substitucnten stark labilisiert werden, kann nicht ais Beweis fiir meta-Orien- 
tierung betrachtet werden, da diese Wrkg. durch einen (-7')-Effekt, die Orientierung 
durch einen (-Z)-Effekt hervorgerufen wird. Die Nitrosogruppe, die wohl analogielos, 
aber nicht anormal ist, yerhalt sich wie ein Radikalmol. (Paramagnetismus!); es wird 
eine dreielektron. Bindung angenommen (ygl. P a u LING, C. 1932 . I. 1620). Formel HI 
erklart die Dimerisation zu einem farblosen Korper IV mit drciwertigem N u. liiBt voraus- 
sehen, daB das Mol. bei yerschiedenen Rkk. je nach dem Reagens yerschieden polarisiert 
wird. III u. IV lassen beide p-Substitution erwarten. Die Arsinosogruppe muB nacli 
Ubcrlegungcn, dio den P a u l i n Gschen analog sind, n. dreiwertiges As enthalten. also 
dcm —NO unahnlich sein. Die Unters. des p-Arsinosodimethylanilins hat das bestiitigt.
i  c8h s:n :ó ; i i  c6h 6:n : o i i i c 8h 5:Ń:Ó: i v  c6h 5:n :'o':

+ -  :o :n :c, h5

(Naturo 130. 400—01. 10/9. 1932. London, Univ. Coli., The Ralph Forster Lab.) B e r g .
R. J. W. Le F6vre und John W. Smith, Messungen der dielektrischen Polari- 

sation an einigeti Nitrosoterbindungen. Der ,,induktiye“ u. der „direkte" Effekt eines Sub- 
stituenten auf den Bonzolkern kann ais solcher durch Dipolmessungen studiert werden, 
der „tautomere" Effekt, der durch den Rk.-Partner erst yerursacht wird, hangt noch 
von der Temp., dem Medium usw. ab. Ein Mol., das einen Liganden mit starkem +  T 
oder — T  besitzt, muB leicht yerfugbare Kovalenzelektronen besitzen u. somit einer 
sehr starken Polarisation fahig sein. Wie friiher ausgefiihrt (C. 1931 . II. 704), ist die 
Nitrosogruppe ein solcher Ligand. Das groBe Dipolmoment des Nitrosobenzols, das 
das des 2-Nitro-2,5-dimethylhexans iibertrifft (H a m m ic k , N e w  u . S u t t o n , C. 1932- 
II. 202) u. an das des Nitrobenzols hcranreicht, ist ein Hinweis auf einen (—J)-Effekt, 
zugleich aber auch auf die Fahigkeit der NO-Gruppe, o,p-Substitution durch kationoide 
Reagenzien zu erleichtern. Man kann sagen, daB je groBer die o,p-dirigicrende Kraft 
eines Substituenten ist, um so starker das Sloment von der N atur des reatlichen Mol. 
abhiingen wird. Vff. haben das Moment des p-Nitrosodimethylanilins (6,89), p-Nitroso- 
didthylanilins (7,18) u. -p-Nitrosomonomethylanilins (7,38) bestimmt u. schlieBen daraus 
auf die Fahigkeit der NÓ-Gruppe, Polarisation des Mol. zu bewirken, die nur beschrankt 
ist durch die spezif. Bcschrankungen der Eignung von Arylradikalen, ais Elektronen- 
quelle u. Elektroncnreservoir zu dienen. In den untcrsuchten Moll. ist das Vorhanden- 
sein leicht beweglicher Elektronen im Kem u. den Substituenten der Grund fiir die 
enormen Abweichungen der Momente yon der Additivitat (die fiir Nitrosodimethyl- 
bzw. -monomethylanihn die Wcrte 4,72 u. 4,78 im HSchstfallc erwarten laBt). Da



1932. II. D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 2637

Nitrosodimethylanilin m it Bzl. eine krystall. Verb. gibt, wurde sein Moment u. das 
der Diathylverb. auch in CCl.,-Lsg. bestimmt, u. zwar zu 6,33 bzw. 6,42. Die Werte 
aind also nicht wesentlich kleiner, woraus folgt, daB die untersuchten Verbb. wirklieh so 
hohe Momente besitzen u. daB in Bzl.-Lsg. die Doppelverb. riiit dem Losungsm. ganz 
zerfallen ist. Auch beim p-Nitroanilin ist ein ahnlicher Effekt bekannt (Moment 6,4 
statt 5,56). Trotzdem besteht keine Ahnlichkeit zwischen Nitro- u. Nitrosogruppe, da 
erstere einen positiv geladenen Stickstoff besitzt (semipolare Doppelbindung) u. daher 
m-dirigiert, letztere nieht. — Dio Messungen wurden nach "der von S m it h  (C. 1932 .
II. 978) angegebenen Methodo ausgefuhrt, u. zwar bei 25 u. bei 45°. Die Brechungs- 
indices wurden an den Lsgg. m it der griinen Hg-Linie bestimmt. Um die Bedcutung 
der Atompolarisation abschatzen zu konnen, wurde die DE. von fcstom p-Nitroso- 
diathylanilin zu 3,90 (D. 1,17) bestimmt, woraus sich dio Summę von Elektronen- u. 
Atompolarisation zu 63,0 ccm ergibt. Der DE.-Wert ist sieher zu klein, u. nach dem 
Wert der Mol.-Refraktion fur die griine Hg-Linie muB die Atompolarisation groBer 
ais 4 ccm sein. Jedenfalls ist sie zu yernachlassigen. •— Die oben angegebenen Momente 
beziehen sich a Ile auf 25°; bei 45° wurde das Moment des p-Nitrosodimethylanilins zu6,91 
(in Bzl.), das des p-Nitrosodiathylanilins zu 6,90 (in CC14) bestimmt. (Journ. chem. 
Soc., London 1932 . 2239—45. Aug. London, Univ. Coli.) B e r g m a .w w

A. E. Shurow und G. A. Rasuwajew, Ubergang des Phenylradikals aus einem 
metallorganischen JDerńat auf ein anderes Metali. P aneT h hat mit scinen aliphat. 
Radikalen AUiylgruppen yon einem Element auf ein anderes ubertragen konnen 
(C. 1932. I. 513). Da z. B. gewisse Rkk. des Quecksilberdiphenyls auf die Bldg. freien 
Phenyls deuten (R asu w a jew  u . K o to n , C. 1932- I. 2826), schien dasselbe mit 
Phenylradikalen moglich. In  der Tat sind solehe Ubergange (Hg —->- Al, Mg, Bi, 
Cd; S b— >-As, A s— >-P) schon beschrieben worden. Durch Unters. der Um- 
setzungen einor Metallphenylverb. m it einem anderen Metali vor Erreiehung der 
Zerfallstemp. laBt sich eine nach der Affinitat zum Phenyl geordnete Reihe der Metalle 
aufstellen. Es wird folgende Reihe steigender Affinitat angegeben: Hg—Bi— [Pb]— 
Sb—As—Sn, in dem jedes Mtall den links von ihm stehenden (Ausnahme: Pb) Phenyl 
abnehmen kann, u. zwar isoliert man stets die hochstphenylierto Stufe des zugesetzten 
Metalls. Die Phenylwanderung findet schon betrachtlieh unterhalb der Zers.-Temp. 
der reinen Elementphenylverb. sta tt. Die feinvcrteilt zugesetzten Metalle erniedrigen 
die Zerfallstemp. sogar dann, wenn sie (wie das Blei) selbst gar nieht phenyliert werden. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 1507—-11. 14/9. 1932. Chem. Inst. d. Akad. d. Wiss. d. 
U. d. S. S. R.) B e r g m a n n .

Leigh C. Anderson und M. B. Geiger, Die TauUmerie zwischen Chinonoxim 
md p-Nitrosophenol. Durch Heranziehung der Methylather bestimmen Vff. dio Lago 
des Tautomeriegleiehgewichts von Chinonoxim u. p-Nitrosophenol absorptionsspektro- 
skop., u. zwar in A., der abgesehen von seiner opt. Durchlassigkeit auch die venvendeten 
Yerbb., sogar p-Nitrosophenol (S l t jit e r , Rec. Trav. ehim. Pays-Bas 25 [1906]. 8) 
monomer lóst. Das Spektrum des tnutomeren Gemischs ist ahnlich dem des Chinon- 
oximmonomethyliithers u. nicht dem des p-Nitrosoanisols. Im Gemisch iibonviegt 
also Chinonoxim; u. zwar errechnet sich unter der Annahme, daB Methylather u. rnethyl- 
freie Verb. ahnliche K urren haben, aus der Hohe der Kurven des tautorneren Gemischs 
u. des Chinonoximmethylathers in dem Gebiet zwischen 2000 u. 2500 m /c 1, wo 
p-Xitrosophenol auf die Hohe der Kurve ohne EinfluB iśt, daB ersteres zu 70% aus 
Chinonmonoxim besteht. Die gemachtc Aimahme wird gestiitzt durch die Feststellung, 
daB die Kurve des Hydroehinons auf Mono- u. Dimethylierung nur m it einer Ver- 
sehiebung naeh kurzeren Wellen anspricht. DaB die Annahme nicht ganz einwandfrei 
ist, durfte der Grund fiir die Beobachtung sein, daB ein entspreehend hergestelltes 
Gemisch der beiden Methylather zwar im groBen ganzen, nicht aber an der Spitze der 
ultrayioletten Bandę mit dem tautorneren Gemisch gleiche .Absorption zeigt. — Der 
Vergleich von Chinon mit Chinonmono- u. -diehlorimin zeigt, daB eine Verschiebung 
des ultrayioletten Bandes gegen das Sichtbare u. eine entgegengeset-zte Yerschiebung 
der siclitbaren Banden stattfindet; Chinondiehlorimin hat nur noeh ein intensiyes 
Band. Ahnliehes gilt fiir den Ersatz des Chinonsauerstoffs durch =N OH . Die (theoret.) 
W e  von Chinonmonosim ist selir ahnlich der von Chinonmono-, die von Chinon- 
dioxim der yon Chinondiehlorimin. Es werden noch die Kuryen fiir Hydrochinon, 
p-Aminophenol u. p-Phcnylendiamin miteinander verglichen. Sukzessiyer Ersatz der 
Hydroxyle im Hydrochinon durch NH2 yersehiebt die Absorption zum Siehtbaren 
u. verringert die Persistenz. — Wenn Chinon Peroxydstruktur hiitte, wrie im Gegensatz
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zu den Ergebnissen der Parachormessungen (G a r n e r  u . SUGDEN, C. 1928 . I. 1033), 
der Best. der magnet. Susceptibilitat (P a s c a l , Buli. Soe. chim. France [4] 9 [1911]. 
339. 812) u. der absorptionsspektroskop. Unters. (L ig h t , C. 1926. II. 1929) B in d e r  
[Chem.-Ztg. 45 [1921], 1114] yermutet hat, so miiBte Lagę u. Htihe der Banden dem 
Hydrochinon entsprechen. Da die untersuchten Yerbb. mit benzoidem System 
aber im Sichtbaren u. nahen Ultrayiolett nicht absorbieren u. die Persistenz der ultra- 
violetten Banden nur 10°/o der Banden der enstprechenden Chinonverbb. betragt, 
ist die „ehinokle" Formel richtig. (Journ. Amer. chem. Soe. 54. 3064—70. Aug. 1932. 
Ann Arbor, Michigan, Univ.) BERGMANN.

Juan A. Sanchez, Funktiondle chemische Unlersuchung des Ephedrins. Ephedrin 
gibt die Jodoform-Kk.; bei der Oxydation mit KMn04 kann Benzaldehyd bzw. Benzoe- 
saure entstehen. Die PI. reagiert nach der Oxydation stark alkal. u. gibt Fallungen 
mit den Reagenzien von B o u c h a r d a t , W a v e l e t , V a l s e r , Silicowolframreagens von 
B e r t r a n d , Molybdanreagens von Sa n c h e z . Nach der Dest. von Ephedrin mit Kalk 
lassen sieh Benzaldehyd u. Dimethylamin naehweisen. Ephedrin laBt sieh nitrieren, 
das Nitroprod. laBt sieh zum Amin reduzieren. Das Diazotierungsprod. des Amins 
gibt mit Phenolen u. Aminen Farbstoffe. — Die Jodoformbldg. aus Ephedrin laBt 
sieh auch zu dessen quantitativer Best. vcrwenden. (Man laBt einen UbersohuB von 
Jod u. Alkali auf Ephedrin einwirken, sauert an u. titriert das unverbrauchte Jod 
zuriick.) (Reyista Centro Estudiantes Farmacia Bioąuimica 21. 160—66. April/Mai 
1932.) W il l s t a e d t .

John William Baker, Die Realdionm (o-substiluierter Acetophenonderivate. 2. Mitt. 
Der Medianismus der Umsetzung von w-Halogenacetophenonen mit primdren und tertiaren 
Basen. (1. Mitt. vgl. C. 1932. I. 56.) Im AnschluB an die 1. Mitt. wird der EinfluB 
der polaren Natur yon R, R', X auf die Geschwindigkeit der folgenden bciden Rkk. 
untersucht (X =  Halogen):

R  • C0H4 • CO • CHR' • X +  CaH5NHa — )- R • C0H4CO • CH • R ' • NH ■ CcII5 +  HX(A)
R • C6H4• CO • CHR'• X +  C5H5N — R ■ C6H4CO • C H R '■ N+CfiH5]X~ (B)

DaB (A) pseudomonomolekular verlauft, wenn ein UberschuB yon Anilin yerwendet 
wird, haben schon M a t h e s o n  u . H u m p h r i e s  (C. 1931 . II. 3604) gefunden. Dassclbe 
gilt fiir (B). Vf. untersucht bei 30,5° dio Umsetzung von w-Halogenacet-ophenoncn 
in 0,025-m. Lsgg. in 90%ig- A. mit 10 Moll. Anilin bzw. Pyridin. Es wurden durch 
Titration der gebildeten Halogenionen folgende Konstanten gefunden: Mit Pyridin 
co-Chloracetophenon (m-Nitroderiv.) 0,11 X 10_3(0,15 x 10-3); co-Bromacetophenon 0,5 
(11,3) X 10~3, tu-Jodacetophenon 5,0 (8,2) x 10-3. Mit Anilin  p-Methoxy-w-jod- 
acetophenon 10 X 10~3, p-Methyl-co-jodacetophenon 11 X 10"3, p-Methyl-co-brom- 
acetophenon 11,4 X 10-3, to-Jodacetophenon 14,8 X 10~3, co-Bromacetophenon 14,5 X 
10~3, co-Chloracetophenon 0,15 X 10-3, co-Brom-cu-methylacetophenon 0,7 X 10-3, 
m-Nitro-(o-jodacetophenon 47 x 10-3, m-Nitro-co-bromacetophenon 44 X 10-3, m-Nitro- 
fo-brom-oj-methylacetophenon 2,6 X  10-3, p-Nitro-oj-jodacetophenon 41,4 X 10—3, 
p-Nitro-(o-bromacetophenon 35 X 10~3, p-Nitro-cy-brom-co-nitroacetophenon 0,025 X 
10~3. — Bei der Rk. (B) ist zuerst Koordination des Pyridinmol. mit dem cu-Kohlen- 
stoffatom notig, was mittels des an Bindungen unbeteiligten Elektronenpaars des 
Py. geschieht. Naeh der Theorie wird das erleichtert durch elektronenanziehende 
Gruppen R (Typus —J) und bei konstantem R durch gróBere Elektronenaffinitiit 
yon X, also in der Reihenfolgc J  <  Br <  Cl. Die zweite Rk.-Stufe, Abspaltung des 
Halogens ais łon, geht in derselben Reihenfolgc leichter. Die erstere Aussage ist durch 
die Verss. bestatigt (Vergleich der nitrierten m it den unnitrierten Yerbb.), die zweite 
nur bzgl. B r>  J, wahrend Chlor eine Sonderstellung einnimmt. Das wird darauf 
zuriickgefuhrt, daB von den drei untersuchten Halogenen nur Cl sein Oktett zu einer 
gróBercn Elektronengruppe erweitern kann; auBerdem hat es den starksten induktiven 
(~J> —D) Effekt; es kann so das bas. Rcagens anziehen u. an der Rk. m it der co-Stellung 
h in d e rn . — Die Diskussion der Rk. (A) ist komplizierter. Wenn R u. R ' E le k tro n en  
anziehen, erleichtern sio die Elektrostriktion des negatiy polarisierten Teils des R eagens- 
mol., yermindern aber die Leichtigkeit der ,,Anionisation“ des Halogens. In  der Reihen- 
folge der nach steigendem —J geordneten Substituenten to-Methyl <  p-Methyl u. 
p-Methoxy <  H <  m-NO. >  p-X02 to, p-Dinitro ist bei m-N02 ein Maximum des 
zweiten Effekts yorhanden, der sonst neben dem ersten kaum in Betracht kommt. 
In cj-Stellung hindern so entgegengesetzt polare Gruppen wie Methyl u. N 02 in gleicher 
Weise die Rk., ersteres weil es die Ladung am co-Kohlenstoff neutralisiert, allerdings die 
Anionisation erleichtert, letzteres weil es die Ladung yerstarkt, jedoch die A nion isa tion
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yerhindert. Aus der Tatsacho, daB Methyl (-[- J) u. Mothoxyl (kleines —J, + T ) gleicli 
wirken, folgt, daJ3 der elektromere Effekt -f  T zumindest nicht uberall vcmachlasaigt 
werden darf. Bzgl.der verschiedenenHalogeno ist wie bei Rk. (B) die Reihe Cl >  Br >  J  
zu erwarten, allerdings ziehen hier die Halogene das positiv polarisiertc H-Atom des 
Anilins — unabhangig von der sonatigen Rk. — leicht an, u. zwar in der Reihenfolge 
J  >  Br >  Cl. Beide Effekte uberlagern sich; die Ergebnisse zeigen, daB zumindest 
beim Jod der zwoite nicht zu vernaeblassigen ist (die a>-Jodverb. reagiert z. B. ge- 
wóhnlich schneller ais der co-Bromkorper). Chlor yerhalt sich wieder anormal. Die 
Annahme, daB sich Anilin ais H—C6H5NH primar an die Doppelbindung der Enolform 
anlagcrt, halt Vf. fiir undiskutabel, weil Py. nicht analog reagieren kann.

V e r s u c h e. ai-Jod-p-meihylacetophenon, C9H90  J. Aus der Bromverb. ( K u n - 
CKELL, Ber. Dtsch. chem. Ges. 30 [1897]. 3577) mit K J  in wss. A. Aus PAe.-A. Prismen, 
F. 44°. — o>-Jod-p-methoxyacetophenon, C9H90 2J. Aus der co-Chlorverb. wie beim 
vorigen. Aus PAe.-A. F. 61°. — m-Nitrophenyl-a-bromałhylketon, C9H80 3NBr. Aus 
m-Kitropropiophenon (Nitrierung von Propiophenon m it Salpeter-Schwefelsaure bei 
—5 bis 6°; aus A. F. 98°) durch Bromierung in Eg.; aus PAe.-A. F. 65°. — m-Nitro- 
m-anilinoacetophenon, CuHijOjN,,. Aus m-Nitro-co-halogenacetophenon u. Anilin in 
A. Aus Essigester gelbe Prismen, F. 175° (Zers.). — Phenacylpyridiniumbromid, 
C,3H12ONBr. Aus A. derbe Prismen, F. 199—200° (Zers.). — m-Nitrophemcylpyri- 
diniumbromid, CI3Hn 0 3N2Br. Aus 96%ig. A. Prismen, F. 250° (Zers.). -— m-Nitro- 
phenacylphenyldiathylammoniumbromid, CISH210 3N2Br ■ CH3OH. Aus m-Nitrophen-
acylbromid u. Diathylanilin. Aus Methanol u. etwas A. F. 140° (Zers.). — Phenacyl- 
trimethylammoniumfluorid konnte aus dem Bromid m it AgF in hygroskop. Krystallcn 
erhalten werden u. gab beim Erwarmen auch den Geruch nach Trimethylamin; jedoch 
konnte kein cy-Fluoracetophenon isoliert werden, das zum Vergleieh mit den anderen 
Halogenvorbb. von Interosse gewesen ware. (Journ. chem. Soc. London 1932 . 1148 
bis 1157. April. Leeds, Univ.) BERGMANN.

Harry Greengard, l,2-Dibromcyclohexan. Eine im Eis-Salzbad gekiihlte Lsg. 
von 123 g Cyclohexen in 300 ccm CC14 wird ins Sonnenlicht gestellt (im Dunkeln oder 
an sehr wolkigen Tagen sank dic Ausbeute bis zu ca. 60%), geriihrt u. wenn die Temp. 
0° erreicht hat, eine Lsg. von 210 g B r 2 in 145 ccm CC14 wiihrend ca. 2 Stdn. zugegeben, 
wobei die Temp. des Rk.-Gemisches 3° nicht iiberstoigen darf. Ausbeute 73—86% an
l,2-Dibromcyclohexan. (Organie Syntlieses 12- 26—27. 1932.) B e h r l e .

Lothar Birckenhach, Josef Gouheau und Emil Berninger, Ober die ReaMion 
von Silbersalzen einbasischer Sduren mit Jod in Oegenwart von Cycloliezen. 21. Mitt. zur 
Kenntnis der Pseudolialogene. (20. Mitt. vgl. C. 1932 . II. 2038.) In  der 20. Mitt. hatten 
Vff. vermutet, daB aus Jod u. Ag-Perchlorat in organ. Medien primar das Mischhalogen 
Jodperchlorat entsteht. Das wird nunmehr durch dio Beobachtung bowiesen, daB 
die Ausfiihrung obiger Umsetzung bei Ggw. von Cyelohexen zum Perchlorsaurecster 
des o-Jodcyclohexanols fiihrt. Diese Rk. cntspricht der Addition von Jodoxycyan 
(Silborcyanat +  Jod) u. der von Chlorjod u. Bromjod (Quecksilborchlorid bzw. -bromid 
+  Jod) an Cyclohexen (BlRCKENBACH u. L in h a rd , C. 1931 . I. 1097; B ru n e l ,  
Ann. chim. [8] 6 [1905]. 229). Vff. habon weiterhin festgestellt, daB sich aus Chlorsilber 
u. Jod Chlorjod bildet — das mit Cyclohexen l-Chlor-2-jodcyclohexan liefert —, aus 
Silbernitrit u. Jod Nitryljodid — Entstehung von l-Jod-2-nitrocyclohexan —, aus 
Silberrhodanid u. Jod Jodrhodan — Entstehung von 2-Jodeyclohexylrhodanid, wenn 
durch Vorwondung von yiel uberschussigem .Jod die Weiterbildung yon Dirhodan 
aus Jodrhodan verhindert wird. Aus Silberaeetat u. Jod wurde mit Cyclohexen das 
Acetyl-, aus Silberbenzoat das Bonzoylderiv. des 2-Jodcyclohexanols erhalten. Das 
Jodacetat CH3COOJ ist bei —80° einige Zeit in A. haltbar, da dieselbo Rk. auch erst 
bei nachtraglichem Zusatz von Cyelohexen ein trat; offenbar schtitzt hier der A. oder 
der JodiiberschuB. Bei der von Sim onini (Monatsh. Chem. 13 [1892]. 320) u. W iei.and  
u. F isc h e r  (C. 19 2 6 . I. 1163) aus Silberaeetat u. Jod erhaltenen Verb. handelt es 
sich um eme Molekiilyerb. aus Jodacetat u. Ag-Aectat. Auch Silbercyanid gibt mit 
Jod Jodcyan, das sich aber nicht an Doppelbindungen anlagert (B runei., 1. c.). Aus 
Silberjodat u. Jod entsteht gleichfalls sioher Jodjodat, denn es konnte zwar nicht das 
Anlagerungsprod., aber ein Rk.-Prod. des letzteren mit A. gefaBt werden. In Bzl. 
oder reinem Cyclohoxen tra t stets Jodabscheidung u. Verkohlung ein, ebenso bei Vcrss., 
das mit Silberperjodat u. Jod bzw. .Jodperjodat erhaltene Additionsprod. zu isolieren. 
Nur mit Silbernitrat u. Jod konnte keine Addition an Cyclohexen beobachtet werden, 
was Vff. nicht auf Rk.-Tragheit des Silbemitrats zuriickfuhren, sondem auf Rk.-Tragheit



2 6 4 0 D. 0RGANI8CHE CHEMIE. 1932. II.

des Cyclohexens gegeniiber Jodnitrat. So ist auch das aus AgN03 u. Jod in Py. ent- 
stehendo Joddipyridinnitrat ein Umsotzungsprod. yon Jodnitrat m it Py.

V o r 3 u o h e .  Der Perchlorsaureester des 2-Jodcyćlohexanols, aus Ag-Perchlorat 
u. Jod in Cyclohoxen-A. konntc nicht ais solcher isoliert werden; Verseifung mit W. 
gab 2-Jodcyclohexanol, aus Bzl. F. 41—42°. — Ag-Pcrchlorat, 2 Cyclohexen, AgCIO, •
2 C„H10, entsteht beim Zusatz yon Cyclohesen zu einer ath. Lsg. von AgClOj. WeiCe, 
nicht hygroskop. Krystalle. — l-Chlor-2-jodcydohexan, C0H10C1J. Aus AgCl u. Jod 
in Cyclohexen-A. bei liingerem Schuttcln. Kp.s 108° (ygl. B r u n e l , 1. c.). — 1-Nitro- 
2-jodcyclohexan, C6H10O2NJ. Mit Ag-Nitrit u. Jod wie oben, neben etwas 1,2-Dinitro- 
eyclohexan (?), Kp.8 120—-124°. Nach Campher riechendes, zahes Ol. — Silbernitrat, 
Jod u. Benzol gibt nach langerem Stehen 80% Ausbeute an Jodbenzol. — Jodsaure- 
ester des 2-Jodcydoliemnols, CęH10J2O3. Darst. wie oben mit Ag-Jodat. Dunldes, 
nicht krystallisierbaros Ol. In A. entstand mit Cyclohexen dio Verb. Cn Hi80 2J 2, Ivp.8 
200°, von unbekannter Struktur. — l-Jod-2-rhodancyclohexan, C7H10NSJ. Aus Ag- 
Rhodanid u. viel Jod in Cyclohcxen-A. Ist nicht unzersetzt destillierbar. — Es-sig- 
sdureester des 2-Jodcyclohexanols, C8H,30 2J. Aus Ag-Acotat u. Jod in Cyclohexen-A. 
I\p .12 120° (ygl. B r u n e l , 1. c.). — Benzoesaureester des 2-Jodcyclohexanols, C13H1502J. 
Aus Ag-Benzoat analog. Schwach gelbliches Ol yom Kp.J0 185°, das aber entgegen 
den Angaben von B r u n e l  (1. c.) nicht krystallisierte. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 
1339—44. 14/9. 1932. Clausthal, Chem. Inst. d. Bergakademie.) BERGMANN.

John J. Ritter und Henry O. Mottem, Die Konstitution des Bomylanilins. 
(Vorl. Mitt.) Wie Lipp u. S c h u tz ik g e r  (C. 1932. I. 2027) haben Vff. festgestellt. 
daC das sog. Bomylanilin yon ULLMANN u. S chm id t (Bor. Dtsch. chem. Ges. 43 
[1910]. 3202) ident. ist mit dem Kondensationsprod. aus Camphen u. Anilin. Hingegen 
ist das Red.-Prod. yon Campheranil (mit Na u. Anilin ais Reduktionsmittel), dessen 
Acetylderiy. bei 112—113° schm., von obigem Prod. ebenso yerschieden wie das Kon
densationsprod. yon cc-Pinen u. Anilin. Die ersten beiden Praparate liefem bei der 
erschópfendcn Methylierung Camphen, dio letzten beiden yorhalton sich dem Bornyl- 
amin ahnlich. (Journ. Amor. chem. Soc. 54. 3458. Aug. 1932. New York Univ. 
Washington Sąuare College.) Bergm ank.

William Albert Noyes und Erich Meitzner, Optisch aktivc, Diazoi-erbiiidungen. 
VI. Mitt. Diazocampher. (V. Mitt. ygl. C. 1931. I. 775.) Diazocampher war bereits 
von S c h if f  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 14 [1881]. 1375) u. A n g e li (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 26 [1893]. 1715) aus Aminocampher hergestcllt u. ais relativ stabile Verb. be- 
schriebcn worden. Vff. gelien aus von zwoi yerschiedenen Aminocampherpraparaten, 
die aus dem Gemisch der beiden Oxime des (-|-)-Camphers nach D u d en  u. P ritzk o w

: c : : o  :C::b: :C:b:
ia  ctHu •• •• ib  c8h,, • • i i  c8h 14 : : • •

:C :N :::N : : c :  :C:N :::N :
+  n ::.-n : +

i i i c 8h u :C: S  IV c sH5: b :c : : ę : N - : :X :
:C :: :0 :

:N: OOCoH,
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 32 [1899]. 1539) hergestellt u. durch fraktonierte Krystallisation 
des neutralen Oxalats (F. 135°) getrennt worden waren. Konstanton: 1. Praparat 
W d  =  +17,5° in A., Oxalat F. 212° u. [ a ] n =  8,36° (in W ., Mittel). — 2. Praparat 
[cc]d =  +55,5° (in A.), Oxalat F. 203° u. [a]D =  43,5° (in W ., Mittel). Beide ergeben 
denselben Diazocampher yom F. 74° u. [a]510 ~  119,8° (in A.). Beim Ubergang rom 
Amino- zum Diazocampher yerschwindet also die Asymmetrio des betreffenden C-Atoms, 
was 1' ormel I  (a u. b) ausschlieCt, die eben zwoi Formen envarton laflt, u. durch Formel II 
u. dio cycl. Struktur III erklart werden karm; in ersterer liegt eine Doppelbindung 
zwischen dem die Diazogruppo tragenden C-Atom u. dem benaehbarten, u. der Saucr- 
stoff des Carbonyls wird semipolar. Die Verss. von W EISZBERGER u . Mitarbeitern 
(C. 1932. I. 803. 1514) sind kein Beweis fiir dio Formel H I; die Inaktivitat des 
Diazobernsteinsaureesters kann z. B. durch die Formel IV erklart werden. Vff. weisen
auf die am Aminolauronester C8H14< ^ ^ ® ' gemachten Erfahrungen hin (ygl. ins-
besondere R a y , C. 1930. II. 1543), nach denen das Diazokohlenstoffatom doch un-
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symmetr. ist, sowie auf die Feststellung von N o y e s  u . IlEUBAUM (C. 1 9 3 1 .1. 775), daB 
die beiden Bornylamine Diazoverbb. geben, die sich nieht nur in iliren Rotations- 
dispersionskurven, sondern auch darin unterseheiden, daB die eine ein rechtsdrehendcs, 
dio andere ein linksdrehendes Bornylchlorid gibt. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 3768 
bis 3773. Sept. 1932. Urbana, Illinois, Univ.) B e r g m a n n .

F. Salmon-Legagneur, Hohere fi-Homologe der Camphersdure mul fi-Homocamphcr. 
Kurze Reff. nach Compt. rend. Aead. Sciences vgl. C. 1931 . I. 3234. 1932 . I. 2462. 
Nachzutragen ist: Bzgl. der Drehungsvermogen ist bemerkenswert, daB a- u. /J-Homo- 
campher entgegengesetzt u. 2—3-mai so stark drehen ais a- u. /?-Campher, u. daB auch 
der Ubergang der Ketonfunktion von der fi- in die a-Stellung in beiden Fallen mit Um- 
kehr des Drehsinnes u. schwacher Erhohung des absol. Wertes verbunden ist. Dio 
fi- u. a-Homologen der Camphersiiure drehen, wie diese selbst, rechts. — fi-Camphcr- 
aldehydstiure. In einem Pyrexbeeherglas 35 g Camphcrchinon, 80 g KOH u. 70 g W. im 
Metallbad auf 270—290° erhitzen, bis das Gemisch zahe wird, in 450 ccm W. losen, 
mit A. waschen, mit 20°/oig. H2S04 ansauern u. ausathern. — Methylesłer, Cu HI80 3, 
angenehm u. durchdringend riechend, [cx]d20 =  +85,1° in CH3OH. — Athylcster, 
C,,H20O3, Kp.]3 144—145°, etwas schwacher riechend, [<x]d18 =  +65,1° in CH30H. 
Semicarbazon, <Jn H230 3N3, aus A. Nadelchen, F. 158—160°. — fi-Campholid. Durch 
Hydrieren obigen Methylesters in A. mit P t0 2 u. Verseifen des gebildeten Oxysaure- 
esters (Kp.!9 158—162°) mit wss. KOH. Aus Lg., F. 218°, ident. mit einem Original- 
praparat von H a l l e r  u .  B la n c  (Cómpt. rend. Aead. Sciences 141  [1905]. 697). —  
fi-Camphemitrilsdure. Aus dem Oxim der /J-Campheraldehydsaure u. SOCl2. F. 109°.
— a.-Carboxycamphocean-f}-acrylsduredimethylester, C14II„20 4. Aus der Saure mit SOCl2, 
dann CH3OH. Kp.15 188°, [<x]D19 =  +60,3° in CH3OH. — fi-Homocampher, CuH 180, 
[ k ] d 20 =  - f  130,1° in Bzl. Oxim, CUH 10ON, [ a ] D ł l  =  +108,5° in CH3OH. — Bei der 
Bampfdest. des rohen /J-Homocamphers blieb ein sehr geringer Riickstand, nach Reini- 
gung aus Aceton (Kohle) F. 290—291° (bloe). Analysen u. Mol.-Gew.-Best. stimmten 
annahernd auf C22ff30O2. Es scheint ein durch Kondensation von 2 Moll. a-Carboxy- 
camphoeean-/?-propionsaure u. Dehydrierung gebildetes eycl. Diketon vorzuliegen. — 
Dinitro-fi-homocainpher, CuHujOjNj. Homocampher mit 20 Teilen H N 03 (D. ca. 1,3)
1—2 Tage auf W.-Bad erhitzt, Rk.-Prod. mit Soda gewaschen. Aus A.-Lg. derbe 
Prismen, F. 82—83°. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 51 . 807—24. Juni 1932. Paris, Fac. 
des Se.) L indenbaum .

Miloś MladenoviĆ. Elemonsaure und ihre Derimłe. (Buli. Soc. ehim. YoUgo- 
slavie 2. 201—11. 1931. — C. 1932. I. 1368.) S c h o n f e l d .

Fritz Vocke, Zur Konstitution der Abielinsaure. Unsero bisherigen Kenntnisse 
iiber die Konst. der Abielinsaure kommen in der Formel I  zum Ausdruck (vgl. R u z ick a  
u. Mitarbeiter, C. 1931 . II. 43), in welcher die Lage des C02H u. der Doppelbindungen 
noch unklar ist. Da die Dehydrierung mit S oder Se (Bldg. von Rcten) wegen ihres 
brutalen Eingriffs in das C-Geriist nicht sehr beweislcraftig ist, hat Vf. die an den Gallen- 
siiuren erprobten Verff. des stufenweisen Abbaus auch bei der Abietinsauro anzuwenden 
versucht. E r hat Telrahydroabieiinmuremethylesler mit CcH5MgBr in das Tetrahydro- 
diphenylcarbinol iibergefuhrt u. dieses mit Cr03 in w. Eg. oxydiert. Obwohl iiber die 
berechnete Menge Cr03 verbraucht wurde, fand sich in den Rk.-Prodd. noch reichlich 
Ausgangsniaterial neben Benzoesaure u. Benzophenon. Dies ware yerstandlich, wenn 
das CÓ2H der Abietinsaure an einem tertiaren C-Atom gebunden ware. Nun lassen 
sich nach B is trz y c k i sekundar u. tertiar gebundene Carboxyle einigermaBen durch 
ihr Verh. gegen konz. IL S 0 4 unterseheiden: erstere sind recht bestandig, letztere zer- 
fallen leicht unter CO-Abspaltung. Abietinsaure liefert mit konz. H2S04 bei 50—60° 
reichlich CO, wird aber unter S 02-Entw. vóllig zerstort, so daB das CO auch auf oxy- 
dativem Wege gebildet sein kann. LaBt man aber konz. H2S04 von 60° auf Tetrahydro- 
abietinsaure flieBen, soerhalt man, fast ohne SO,-Entw., ca. 70% der berechneten CO- 
Menge, den Rest ais C02. Das Zers.-Prod., ein KW-stoffgemisch, wurde noch nicht 
weiter untersueht. — Wenn das C02H der Abietinsaure am tertiaren CŁ steht, so muB 
es auch in der Tricarbonsaure Cn HlfjOe vorhanden sein, einem Oxydationsprod. der 
Abietinsaure, welches den Ring I  ungespalten enthalt u. naeh R u z i c k a  (1. e.) Formel II 
besitzen soli. Die Sauro spaltct mit konz. H 2S04 bei 125— 140° ca. 2 Moll. CO ab, ganz 
wie die vom Vf. nach dem Verf. von D ie ls  u . A ld e r  (C. 1928 . I. 1186) dargestellte
1-Methylhemhydrophthalsdure (III), wahrend Hexahydrophthalsauro erst ab 195° (cis) 
bzw. 220° (trans) reichlich CO verliert.

Zum Abbau der Saure Cn H ,GOe diente die Bromierung. Es entstanden 4 Prodd. von
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den sehr wahrscheinlichen Formeln IVa u. b u. Va u. b (a m it X =  OH, b mit X =  Br). 
IVa ist das schon von R u z ic k a  beschriebene hóher schm. Saureanhydrid. Bei energ. 
Bromierung entstehen nur Va u. b, welche fiir den weiteren Abbau ausschlieBlich in 
Betracht kommen. Dio Bestandigkeit dieser Verbb. gegen W. laBt annehmen, daB das 
COBr an einem tertiaren C-Atom haftet, u. daB die Anhydridgruppe vom Typus des 
Bcrnsteinsaureanhydrids ist. — Va u. b liefern mit sd. Lange unter Abspaltung von 
HBr u. C02 eine ungesatt. Dicarbonsaure C10Hu Oit fiir welehe Vf. Formel VI annimmt. 
Diese wird durch die Ergebnisse der Oxydation gestiitzt. Mit Ozon entsteht ein Prod., 
welches sehr starkę Jodoformrk. zeigt, woraus folgt, daB an der Doppelbindung, u. zwar 
an dem C-Atom, welches das abgespaltene CO,H trug, auch ein CH3 gebunden ist. 
Dazu in /?-Stel lung befindet sich in der Saure Cn H160 8 ein sekundiires C02I1, in dessen 
a-Stellung ein Br eintritt. Die Lage des dritten C02H in Cu H10O0 ergibt sich daraus, 
daB VI ein Lacton (VII) bildet, welches sich auch in der Hitze einbas. titriert, durch sd.
2-n. Lauge nicht gespalten wird, gegen alkal. KMnO, recht bestandig ist u. dcmnach 
ein y-Lacton sein diirfte; die zugehórige Saure ware also eine /?,y-ungesatt. Die weitere 
Oxydation des Ozonids mit Cr03 ergrb eine nicht krystallisierende Malonsaure u. diese 
durch Decarboxylierung a-Methylglutarsaure (VIII). — Auf Grund dieses Abbaus ist 
Formel IX fiir Cu II16Oc zwar sehr wahrscheinlich, befriedigt aber nicht restlos. Erstens 
ware die von R u z ic k a  u . M e y e r  (C. 1922 . III. 671) ausgefiihrte Dehydrierung des 
Methylabietins zu Methylreten unverstandlich; vielmehr sollte das aus dem CO.H 
hervorgegangene CH3, weil tertiar gebunden, abgespalten u. Reten gebildet werden. 
Zweitens liefert Cu HlcO„ bei besonders energ. Bromierung sehr wenig einer Verb., der 
Torlaufig Formel X erteilt- werden muB. Beide Schwierigkeiten wurden zwar mit An- 
nahme der RuziCKAschen Formel II fiir Cn H16O0 umgangen, aber dann ergeben sich 
andere Erklarungsschwierigkeiten (vgl. Original). Daher sieht Vf. doch Formel XI fur 
Abietinsiiure ais wahrscheinlichste an.

Y e r s u c h e .  Tetrahydroabietinsaure, C20H31O2 (vgl. R u z i c k a  u . MEYER, 
C. 1922. III. 363). Durch Hydrieren der Abietinsaure in k. Eg. mit PtO» (2 Tage). 
F. ea. 150° (Gemiseh), nach mehrfachem Umlósen aus Lg. u. Eg. Blatter, F. ca. 190°, 
W® — +11.1“ in A. — Tetrahydrodiphenylcarbinol, C32HnO. Vorige mit CH2N2 ver- 
estert, Prod. mit C6H-MgBr-Lsg. 2 Stdn. u. nach Abdest. des A. noch 4 Stdn. erhitzt, 
mit Eis u. H2SO, zers. u. Dampf durchgeblasen. Aus Eg. Nadeln, F. 155°. — K  W-stoffe 
C'i0 U 31. Vorvorige in konz. H2S04 yon 60° eingetragen, Ol in PAe. aufgenommen. 
Kp., 128®. Aus der H2SO, mit Eis u. A. ein dickes Ol von Kp., unscharf 170°. — Saure 
CilH1606 (n  bzw. IX). Darst. im wesentlichen nach L e v y  (C. 1929. II. 3004) durch 
Eintragen von Abietinsaure in gekiihltes Gemiseh von 3 Teilen H N 03 (D. 1,4) u. 1 Teil 
H>\03 (D. 1,52), Erhitzen bis zum Sieden usw. Aus Eg. Prismen, F. 224°. — l-ilethyl- 
■hexahydrophthalsaure, C,jHuO, (Ul). Citraconsaureanhydrid mit 20%ig. benzol. 
Butadienlsg. in sd. W .-Bad 5 Stdn. erhitzt, verdampft, im Vakuum dest., D estilla t 
(Anhydrid) mit W. gekocht, Prod. aus W. umgel. u. in Eg. mit Pd hydriert. Aus W.,
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F. 165°. — Bromanhydrotricarbonaaurz Cn H13OsBr (Va). Gemisch von Saure CuH160 6 
u. rotem P mit Br 9 Stdn. auf W.-Bad erhitzt, vcrdampftes Br stets erganzt, mit W. 
verd. Spater Krystalle in A. gel., Lsg. ausgeathert, A.-Lag. m it 0,2-n. Soda erschopft, 
mit HC1 angesauert u. ausgeathert. Aus Bzl. Tafelchen, F. 215°. Ausbeute ca. 80%.
— Bromid, Cu H120 4Br2 (Vb). Aus der mit Soda erschópften A.-Lsg. Aus A.-Lg. 
Prisraen, F. ca. 207°. — Bei sehwacherer Bromierung femer: Anhydrotricarbonsaure 
CnHu Ot (IVa), F. 178°, u. dereń Bromid, C^H^OjBr (IVb). aus A.-Lg. Rhomben, 
F. 160°. — Dibromtricarbonsaurebromid CllHlzObBr3 (X). CJ1H160 B m it PC1S in das 
Chlorid verwandelt, mit Br im Rohr 6 Stdn. auf 100° erhitzt, mit H -C 02H u. W. gel. 
Aus A.-Lg. Nadelchen, F. 150°. — Dicarbonsaure C10Hu Ot (VI). Va oder b in w. 2-n. 
NaOH geL, 2 Stdn. gekocbt, F iltrat mit konz. HC1 gefallt. Aus Eg. dicke Prismen, 
F. 183° (Zer3.). Verbraucht schnell Br u. alkal. KMnOj, ninimt aber langsam H auf. — 
Monomethylester, Cu H ia0 4. Mit 5%ig. methylalkoh. H2S04 gekocht, Prod. in A. mit
0,1-n. Soda zerlegt. Aus Bzl. Rhomben, F. 132°. — Lacton ClaHu Oi (VII). VI in rerd.
H,S0, (1:1) bei 120° gel., 1 Stde. auf sd. W.-Bad erhitzt, verd. u. ausgeathert. Aus Bzl. 
stemfórmige Nadelchen, F. 146°. — tz-Methylglutarsaure, C6H10O4 (VIII). AT in Eg. 
ozonisiert, mit Cr03 in der Kalte, dann auf W.-Bad osydiert, nach Zusatz von etwas 
S02 verdampft, mit HC1 angesauert, im App. mit A. extrahiert, Sirup mit 5%ig. methyl
alkoh. H2SO, verestert, dest. Prod. mit 2-n. HC1 im Rohr auf 160—180° erhitzt u. 
Yerdampft. Aus Bzl. Krystalle, F. 75°. — Anhang: Bromhezah ydrophtha Isći u re., 
C8H140 4Br. Hexahydrophthalsaure (trans oder cis) m it rotem P  u. Br 4 Stdn. auf 
70—80° erwarmt, yerdampft, etwas W. zugesetzt, nach Stehen Krystalle mit A. ver- 
rieben, F iltrat verdampft. Aus Bzl. dicke Drusen, F. 172°. (L iebigs Ann. 497- 247 bis 
264. 2/9. 1932. Miinchen, Bayr. Akad. d. Wiss.) L ixdexbaum .

F. R. Shaw und E. E. Turner, Zur Stereochemie des Biphcnyls. Vff. haben das 
Momjodmethylat des 2,2'-Bis-dimełhylamidobiphenyls in Antipoden zerlegt ([a]s;n: ° =  
±  48° in W.). Kalte Lsgg. behalten ihre Aktivitat unbegrenzt; bei 100° ist in 2 Stdn. 
die Halfte racemisiert. (Naturę 130. 315. 27/8. 1932. Univ. of London, Bedford College 
for Women, Dept. of Organie Chemistry.) B e r g m a n n .

Leigh C. Anderson, und M. B. Geiger, Tautomerie bei Ozytriarylcarbinolen.
III. Mitt. (II. vgl. C. 1929. II. 877.) Die Existenz einer farblosen u. einer farbigen 
Form der p-Oxytriarylcarbinole war in den friiheren Mitt. durch die Formeln I u. II 
gedeutet worden. Die Annahme, daB die farbige Modifikation ein durch geringe Fuchson- 
mengen (III) Y eru n re in ig te s  Carbinol ist, ist durch GOMBERG ( J o u r n .  Amer. chem. 
Soc. 35 [1913]. 1035; 38 [1916]. 1577) widerlegt worden; moglich war noch, daB ein 
Hydrat des Fuchsons III vorlag (O r n d o r f f , G i b b s , Mc N u l t y  u . S h a p i r o , C. 1927.
II. 786). Vff. bestimmen quantitativ die Absorptionsspektra des Methans, farblosen 
Carbinols, farbigen Carbinols u. Fuchsons in der Reihe des 3-Chlor-4-oxytriphenyl- 
carbinols (hier wurde das farblose Carbinol nicht untersucht), des 3-Brom-4-oxy-,
3,5-Dichlor-4-oxy- u. 3,5-Dibrom-4-oxytriphenylcarbinoIs. Entsprechende Verbb. 
haben fast ident. Spektren: die Fuchsone haben je ein intensives Band am Ende des 
sichtbaren Spektrums u. im Ultraviolett, die Methane nur eine ultraviolette Serie von 
Banden zwischen 3400 u. 4000 mm-1. Die farblosen Carbinole absorbieren im Sicht
baren nicht, im Ultravioletten alinlich den Methanen, die farbigen absorbieren im 
Ultraviolett wie die farblosen, im Sichtbaren wie die Fuchsone. Die Substitution durch 
ein Cl, ein Br, zwei Cl u. zwei Br in ortho zum phenol. Hydroxyl verschiebt die Bandę 
der Fuchsone nach langeren Wellen; dasselbe gilt fiir die sichtbare Bandę der farbigen 
Carbinole u. die beiden persistentesten Ultraviolettbanden der Methane, farbigen u. 
farblosen Carbinole. Die Hohe der sichtbaren Bandę ist fiir alle Fuchsone etwa die 
gleiche, fiir dio farbigen Carbinole viel niedriger ais fiir die Fuchsone, wahrend ein H ydrat 
des Fuchsons (mit Krystallwasser) eine Hóhe der Bandę von 93,5% der Fuchsonbande 
haben miiBte. Die farbigen Carbinole mit nur einem Halogenatom haben niedrigere 
Banden ais die symmetr. substituierten. Bei symm. substituierten Fuchsonen liegt die 
Freąuenz der maximalen Absorption im Vergleich zum entsprechenden farbigen Carbinol 
mehr nach kiirzeren Wellenlangen, bei unsymm. substituierten mehr nach langeren. 
Letztere Verschiebung ist wieder ein Beweis dafiir, daB die farbigen Carbinole nicht 
etwa mit Fuchsonen Yerunreinigte farblose Carbinole sind.

-Nj ____ C6Hs- ^ p ____________ /  \ __q
_/  j ~ \ _n n  n  - /  t t  C6H5 \  ■ - /

I I Ic'aH.t>c, ~ \  1 7 ~ u n  c ; h ; ^ ^ - \ j ż =/ ^ o h
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V e r s u c h e .  Die Fuchsone wurden nach G o m b e r g  (1. c.) dargestellt, die farbigen 
Carbiaole aus ihnen in Eg. mit W., die farblosen aus den Fuchsonen durch Auflosen 
in n. Alkali u. Zusatz von Salmiak (Krystallisation aus A. u. Hexan), die Methane 
aus den Fuchsonen mit Zink u. Eg. (Krystallisation aus Hexan). Ais FF. werden an- 
gegoben: 3-Chlor-4-oxytriphenylniethan 73°, -carbinol (farbig) 124—125°, -fuchson 161°;
3-Brom-4-oxijtriphenylmetha7i 79°, -carbinol (farbig) 105—105,5°, (farblos) 108,5—109°, 
■fuchson 139,5°; 3,5-Dichlor-4-oxytriphenylmethan 105°, -carbinol (farbig) 133—134°, 
(farblos) 132°, -fuchson 216°; 3,5-Dibrom-4-oxytriphenylmełhan 130°, -carbinol (farbig) 
136—137°, (farblos) 136°, -fuchson 233°. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 4 . 3058—64. Aug. 
1932. Ann Arbor, Michigan, Univ.) B e r g m a n n .

R. S. Thakur, Dreikohlenslofftautomerie in bicyclischen Syslemen. 1. Mitt. Ver- 
gleich enlsprechender Derhate des trans-fi-Dekalins und des Cyclohexans. K on, LlNSTEAD 
u. ihre Mitarbeiter haben bokanntlich gefunden, daB unter den Verbb. (CH2)n >  C—CHX 
mit ycrKchiedenem n das Gleichgewicht bei n =  5 auf der Seito der a,/?-ungesatt. Form 
mit semicycl. Doppelbindung (A=COOH, COOC?H6, COAlk, CN) liegt, bei n — 6 auf 
der Seite der tautomeren /?,y-Form. AuBordem sind die Systeme mit Fiinfring beweg- 
licher. Dabei spielt offensichtlich die Ringspannung eine Rolle. Vf. vergleicht das nach 
allgemeiner Ansicht spannungsfrcie System des Dekalins (u. zwar an D eriw . des trans- 
/3-Dekalols) mit dem des Cyclohexans, dessen Spannungsfreiheit noeh nicht feststeht. 
Nach H a w o r th  ist ubrigens das erstgenannte Gebilde nicht spannungsfrei, wenn man 
es aus zueinander geneigten uniplanaren Seohsringen aufgebaut denkt. Aus trans- 
/5-Dekalon, Bromessigester u. Zink entsteht 2-Oxydekalin-2-essigsaureathylester, u. 
zwar offensichtlich in zwei isomeren Formcn (I, II), daraus ein Gemisch von drei Siiuren 
bei der Verseifung, yon denen eine aber ein eutektisches Gemisch der beiden andem 
sein durfte. Aeetanhydrid fiihrt zu zwei trans-Dekahydronaphthyliden-2-essigsauren 
(HI, IV), die sicher Stereoisomere sind, da ihre Ester bei der Verscifung dio yerachie- 
denenSauren, bei der Ozonisation aberdasselbo trans-/?-Dekalonlicfern. Dietieferschmel- 
zende Saure ist gegen h. HC1 stabil u. wird von ultrayiolettem Licht langsam in die 
hóherschmelzende u. in dio j3,y-Saure (V) umgcwandelt. Alkali Yerwandelt III u. IV 
in V. III u. IV sind das erste Isomcrenpaar dieser Art, das isoliert worden ist. Neben 
n i  u. IV crhalt man bei der obigen Darst. eine neutrale Verb., dio bei der Dest. V u. 
2-Methylen-trans-dekalin (VI) ergibt; dasselbe neutrale Prod. entsteht aus III u. IV 
mit Acetanhydrid in Py. Dio Konstitution von V wurde durch Ozonisation zu trans- 
Cyclohexan-l,2-diessigsaure bewiesen. Die Siiurechloride von III u. IV lassen sich bei 
Vermeidung der Dest. isomerenfrei darstellen — sonat nicht — u. liefern die reinen 
isomeren Deriw ., z. B. die Amidę. Da die Umsetzung mit Methylzinkjodid an den 
dest. Chloriden Yorgenommen werden muB, erliielt Vf. nur ein Keton (VII); von dcm 
zwciten wurde nur das Semicarbazon in Spuren erhalten Das Keton VII u. etwas 
Y o n  dem f i , y - Keton Y lll entstand auch aus dem Saurechlorid von II u. III ; Konstitutions- 
beweis durch Oxydation zu Dekalon u. durch die Feststellung der zu erwartenden mol. 
Exaltation. Dio Reindarst. y o i i  VII wrar schwierig, weil das a,/3-Silurechlorid sich leicht 
in die /3,y-Vcrb. umwandelt u. die Semicarbazone von VII u. VIII ein eutekt. Gemisch 
bilden, daa die Ketone im Gleichgewichtaverhaltnis enthalt. VIII hingegen lieB sich 
durch direkte Synthese oder durch Behandlung des Ketongemischs mit Aluminium- 
amalgam rein darstellen. Dekalon lieB sich mit Aceton nur schlecht zu VII u. VIII 
kondensieren. Das aus dem unzerlegbaren Semicai-bazongemiscli regenerierte Gemisch 
der Ketone hatte uberrasclienderweise die Zus. des Gleichgewichtszustandes. Die 
Isolierung der Y ie r  Formen der Verb. IX (aus den Ketonen mit Na-Malonester) gelang 
nicht, weil das Prod. nicht krystallisierte. Dio carbathoxylfreie Verb. konnto erwartimgs- 
gemiiB  ̂nur in einer Form krystalliaiert erhalten werden. — Uber die Isomeriaierung 

^  T !st lojgeudea zu sagen: Dio Beweglichkeiten konnten wegen der unvoll- 
standigen Ijoslichkeiten der K-Salze nicht bestimmt werden. Das Gleichgewicht wurde, 
von allen drei Sauren ausgehend, zu 12 ±  1% a,/?-Form bestimmt. Ging man von 
der niedrigerschmelzenden a,/3-Form aus, so konnte nur das Isomere u. V durch partielle 
^ eresterung isoliert \verden. Ob die geometr. Isomerisation schneller Yerlauft ais die 
Tautomcrisation, ist nieht festgestellt worden; jedenfalls gibt V bei der Tautomerisierung 
nur das hóherschmelzende Tautomere. Auch von ultraviolettem Licht in Chlf. wurden 
dio a,/J-Sauren langsam in V yerwandelt. Auch Yon den drei Estern aus wurde dasselbe 
Gleichgewicht (ziemlich unabhangig yon der Temp.) mit Na-Athylut erreieht, u. zwar 
bei 60% ft,y-Form. Jedoch ist die Beweglichkeit der isomeren Ester Yon HI u. IV sehr 
yerscliieden; der Ester der hoher (tiefer) schmelzenden Saure ha t die Beweglichkeit
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(104 X {ki +  k2) min-1) 6,9 (3,9). Athoxyester entstanden nicht, wohl aber trat, be- 
sonders beim /J,y-Estcr, z. T. Verseifung ein, was einer scheinbaren Erhohung des Geh. 
an a,/3-Verb. im Gleichgewicht gleichkommt. Doeh ist der Effekt gering. Bei den 
Ketonen VII u. VIII tr i t t  zwar beim Beliandeln mit Na-Athylat alknahlieh Addition 
yon A. ein, jedoch kónnen die von der /?,y-Seite her erreiohten W erte: 35% fi,y-Keton 
im Gleichgewicht, Beweglichkeit 800, ais hinreichend genau betrachtet werden. Mit 
Na-Isopropylat entstand trans-/3-Dekalol, ebenso wie aus trans-/?-Dckalon m it trockenem 
Na-Athylat. — Ein Vergleicli mit den bisher bekannten Daten zeigt, daB die gcringerc 
Beweglichkeit der Dekalinsauren gogeniiber denen der Cyclohexanreihe auf die Sub- 
stitution des Cyelohexanringes zuriiekzufiihren ist. Die Beweglichkeit der Ester u. 
Ketone u. die Gleiehgcwichtswerte sind etwa dieselben. Die beiden Systeme sind sehr 
almlich, so daB zu folgern ist: Entweder wirkt der Spannungsfaktor in beiden gleich 
stark, oder er spielt keinc wesentliche Rolle fiir die untersuchten Verhaltnisse. Die 
ttberlcgungen von K o n  u. S p e i g h t  (C. 1927. I. 726) sind demnacli nicht stichhaltig.

n ^ T < o Ł c O O C aHs r - Y ^ r O H ' 00008116

i'/ \ / : i N c = C  < g 0 0 11 / ^ ^ h N c  • CH2 • COOII i/ '^ -/ i i \ |C=CH,

U U  IT U O  V U 4 J  T !

j ^ * ^ C = C H - C O - C H 3 ^ ^ ■ ^ u v|C-CHs-CO-CH3

v n  /  t u i  ć o o c sh 5 i x
V e r s u c h e .  trans-/?-Dekalon wurde aus trans-/J-Dekalol gewonnen. Isolicrung 

mit PAe., Reinigung iiber die Bisulfitverb. Kp.23127—128°, rf22,14 =  0,97663, nn22’1 =  
1,4827, Semicarbazon F. 192—193°. — 2-Oxy-trans-dekalin-2-essigsaure.athyle.sler,
C14H240 3 (I, II). Aus dem yorigen mit Zink u. Bromessigester. Kp-i 140—150°. 
1. Fraktion: =  1,01636; nj,23-5 =  1,4798. 2. Fraktion: d~\ =  1,0333; nu23 =
1,47907. — A-- oder A 1-tran3-Octahydronaphthyl-2-lmns-fl-dekalon, C20H30O. Aus dem 
vorigen mit k. 10%ig. methylalkoh. NaOH ais neutrales Prod. Aus Methanol oder 
PAe. F. 125—126°. Semicarbazon, C21H33ON3, aus Bzl. Nadelbiischel, F. 209—210° 
(Zers.). Oxim C20H31ON, uncinheitlich. — 2-Oxy-lrans-dekalin-2-essigsriure A, C12H20O3. 
Aus dem sauren Anteil des rolien Verseifungsprod. bei der dritten Extraktion mit W. 
oder mit Bzl. Aus Bzl.-PAe. Nadelbiischel, F. 139—140° (nach Verwerfung von reeht- 
winkligen Tafeln, F. 115— 116°). — 2-Oxy-trans-dekalin-2-essigsaure B, C12H 20O3. 
F. 116—118° aus Bzl. — Aus den ersten Bzl.-Mutterlaugen wurde noeh ein Prod. (eutekt. 
Gemiscli?) erhalten, das aus PAe. Prismenbiischel vom F. 88° bildete. — trans-Deka- 
hydronaphłhyliden-2-essigsaure A, Ci2Hls0 2 (III oder IA'). Aus der rohen Oxysaure 
durch Kochen mit Acctanliydrid, dann partielle Verseifung mit alkoh. HC1, die alle 
jJ.y-Saure cntfemte (/?,y-Ester Kp.x 121°; Mischung von a,fi- u. /?,y-Ester; Mischung 
von a,/3- u. Osyester). Aus Hexan-PAe. ais schwerei 1. Isomeres; dann aus Bzn. Nadeln, 
F. 143°. Jodaddition 0,4% (10 Minuten). Dibromid, C12H 180 2Br2, inChlf. dargestellt, 
aus Bzl. rhomb. Krystalle, F. 155°. Amid, Ci2H19ON, aus dem undest. Chlorid mit 
NH3-Gas in A., aus Bzl. Tafeln, F. 187—188°; dest. Chlorid gab erst nach fiinfmaliger 
Krystallisation richtig sehmelzendes Amid. — trans-Dekahydronaphłhyliden-2-essig- 
saure B, C12H]a0 2 (IV oder III). In  Hexan-PAe. 11.; aus Hexan PrismenbUschel F. 95 
bis 96°. Jodaddition 0%. Ozonisation des iiber das Ag-Salz erhaltenen Esters gab 
trans-/?-Dekak>n. Dibromid, Cl2HI80 2Br2, aus Bzl.-PAe. Nadeln, F. 143—144°. Amid, 
C12H19ON, aus Bzl. Tafehi, F. 145— 147°, neben geringen Mengen des Isomeren. — 
2-Methyle.n-trans-dekalui, Cu H la (VI). Aus dem ncutralen Nebenprod. der Acetanhydrid- 
behandlung bei der Dest. neben V. Kp. 981—83°; d164 =  0,8928; nu1® =  1,4870. Per- 
manganat gibt trans-/?-Dekalon. Nitrolpipcridid A, Ci6H28ON2, mit NOC1 in Chlf., 
dann Pipcridin in A. dargestellt, aus Methanol (wl.), dann Aceton-Chlf., seidige, rhomb. 
Platten, F. 197—198° (Zers.). Nitrolpipcridid B, CleH28ON2, in Methanol 1., prismat. 
Krystalle, F. 153—154°. — A ’i-trans-fi-Oktalyl-2 -cssigsaure, C12H180 2 (V). Aus dem 
Oxyester wurde mit P0C13 in Bzl. oder Thionylchlorid in Py. der ungesatt. Ester her- 
gestellt (ersterenfaUs: Kp.s 149—152“, dw- \  =  0,9964, m,20'9 =  1,4862, Jodaddition 
59,4% (30 Min.); letzterenfalls: Kp.12158—162°); Verseifung mit k. wss.-alkoh. Lauge. 
Aus PAe. rhomb. Tafeln, F. 99—100°. Jodaddition 75%. Dibromid, CjjHjgO^Br,,
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aus PAe.-Bzl. F. 181°. Amid, C12H19ON, aus dem dest. Siiurechlorid, aus Bzl. oder 
Aceton Prismen, F. 181—182°. Ozonisation des Esters gab eine mit W.-Dampf nicht 
fluehtigc saure Fraktion, dio aus der festen trans-Cyelohexan-l,2-diessigsaure u, der 
fl. trans-Cyclohexan-2-aeeton-l-essigsaure bestand; letztere gab bei der Oxydation 
mit Permanganat oder h. verd. Salpetersauro erstero Saure, mit Semicarbazid das 
Semicarbazon, aus A. rhomb. Tafeln, F. 195—196° (Zera.). Bei einem anderen Vcrs. 
wurde das Semicarbazon der tmns-Cyclohexan-2-y-carbathoxyaceton-l-essigsaure, C1SH25- 
0 5N9, F. 164°, erhalten. — trans-Dekahydro7iaphthyliden-2-essigsaureathylester A, 
C14H2202. Aus dem Silbersalz oder mit alkoh. HC1. Kp.7 160°; c£204 =  0,99883, nn20 =  
1,49983 (1. Mcthode), Jodaddition 2,3% nacji 60 Min. — trans-Dekahydronaphthyliden-
2-essigsauredthylester B, C14H220 2. Darst. analog. Kp.t) 160°; d20i =  0,99874; nu20 =  
1,49964. Jodaddition 1,9% (3Ó"Min.). — A--trans-Oklalyl-2-essigsdureathylcster, Cł4* 
H220 2. Darst. analog. Kp.9 153—154°; <219,24 =  0,99346, nD1'92 =  1,48365, Jod
addition 76,5% (60 Min.). — trans-Dekahydronaphthyliden-2-acetotisemicarbazcm, C14H23" 
ON, (entspr. VII). Aus dem Siiurechlorid der bochschmelzenden oder der isomeren 
a,/?-Saure (Kp.8 154—155°) oder aus dem Siiurechlorid aus der Oxysaure (I, II) vom 
F. 116—118“ u. Thionylclilorid (Kp.9 150—154°) mit Methylzinkjodid in Toluol 
(Kiihlung); Kp.u  146—148°; Umsctzung mit Semicarbazid. Aus Bzl. u. Aceton prismat. 
Nadeln, F. 186°. (Nebenher Krystalle vom F. 199°). Aus dem alkal. Waschwasser 
von der Ketonlsg. konnte ot,/?- u. /3,y-Saurc (Gemiseh) isoliert werden. Bei einem Vcrs. 
mit der tiefschmelzenden cc,/i-Saure wurde das Semicarbazon von ATU erhalten. — 
A 2-trans-Oktalyl-2-acetonsemicarbazmi, C14H230N3 (entspr. VIII). Aus dem Saureclilorid 
der (i,y-Siiure (Kp.u  145—146°) mit Methyliinkjodid; wie oben. Aus PAe.-Bzl. diinno 
Tafeln, F. 135°. — traM-Dekahydronaphthyliden-2-aceton, C13H20O (VII). Aus dcm 
Semicarbazon mit 2-n. H»S04 u. Ligroin; dann mit li. Oxalsilurelsg. Kp.]5 149 bis 
150°, np20’3 =  1,5068, d™?\ =  0,9734. — AUraw-Oktalyl-2-aceton, C13H20O (VIII). 
Aus dem Semicarbazon durch Wasserdampfdest. bei Ggw. von Oxalsaure. Kp.15 146°. 
rl-0-3., =  0,9666; nu20'3 =  1,4939, Jodaddition 82%. — trans-Dekalin-2-spirocyclohemn- 
2',6'-dion, C15H 220 2 (entspr. IX). Aus dem Gleichgewichtsgemisch der Ketono VII u. 
VIII mit Na-Athylat u. Malonester; Verseifung mit h. Kalilauge. Aus Essigester-PAe. 
rhomb. Tafeln, F. 185—186° (roto Fl.). — Dio Kondensation von Dekalon m it Aceton 
(vgl. theoret. Tcil) gab eine Ketonfraktion vom Kp.j 110—125°; Semicarbazon, F. 96 
bis 98°. Daraus u. aus den Konstanten des mit Oxalsaure regenerierten Prod. folgt, 
daB 67,5% /?,y-Iveton (VIII), 32,5% VII vorliegen. (Journ. chem. Soc., London 1932. 
2120—38. Aug. London, Imperial College.) B e r g m a n n .

R. S. Thakur, Dreikohlejistofftautomerie in bicyclischen Systcmen. 2. Mitt. Die 
Wirkung einer a-Meihylgruppe auf die Tautomerieerscheinungen bei trans-fi-Dekalin- 
dcriiaten. (1. Mitt. v g l. vorst. Ref.) Auch bei der R e f o r m ATSKIsc h en  Kondensa ion 
von trans-/?-Dckalon mit a-Brompropionester entstanden zwei O x y e s te r  (I, II), die 
zwei Oxysauren lieferten. Die hóherschmelzende wird schwerer dehydratisiert; u. zwar 
bewiihrte sich nur die Verwendung von Thionylchlorid in Py. Die a,^-ungesatt. Saure
III lieB sich zu trans-/?-Dekalon oxydieren u. gab bei der Bromaddition neben dcm 
Dibromid das Bromlacton IV. DaB die /?,y-Saure V war, bestatigte die 0.xj'dation des 
Esters zu trans-Cyclohexan-l,2-diessigsaure. Der Ester der a,/}-Saure wurde aus dcm 
Silbersalz oder aus der Saure mit alkoh. HC1 gewonnen, der der /?,y-Saure durch partielle 
Veresterung, was sehr langsam ging, wie bei der a-Methylcyclohexenylessigsiiure. Das 
P,y-ungesatt. Keton konnte aus der /?,y-Saurc V oder aus zl2- tra n s -O k ta ly l-2 -a c e to n  
durch Methylierung gewonnen werden. Das a,/(-ungesatt. Isomere lieB sich wegen der 
Leichtigkeit der Umwandlung de3 cc,/5-Sauredilorids in das /J.y-ungesiitt. nur in geringen 
Jlengen ais Semicarbazon fassen. Aueh das destillierte Saureehlorid aus den I, II ent- 
sprechenden Sauren gab mit Methylzinkjodid ein Gemiseh von viel a,/?- u. wenig 
fty-ungesatt. Keton. — Gleichgewicht u. Beweglichkeit konnte bei den Sauren aus 
experimentellen Griinden nicht bestimmt werden. Bei gewohnlicher Temp. lagerten 
sich die Ester nicht ineinander um, bei 100° erreicht der a,/?-(/?,y)-Ester das G leichgew ich t 
in etwas mehr ais 6 (weniger ais 3) Stdn.; Beweglichkeit 0,06, Gleichgewicht bei 10% 
ctj/J-Form. Beńn Keton liegt das Gleichgewicht prakt. ganz auf der fty-Seite, da V bei 
der Behandlung mit Alkoholat seine Eigg. nicht anderte. Das a-standige Methyl hemmt 
also die tautomere Beweglichkeit stark u. verschiebt das Gleichgewicht naeh der 
Ay-Seite. Dasselbe war beim System des Cyclohexans schon bekannt.

V ersuehe. 2-Oxy-tratis-dekalin-2-a.-propionsdureathylester, CJ5H260 3 (I, II). Aus 
Dekalon, a-Brompropionester u. Zinkin Bzl. Kp.10178-180°. 1 .F ra k t io n :  Ivp.9170-171°
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•H fiC ■ C H (C H S) • C O O H

C H (C H 3)-C O O R
O H

Y
(im Orig. 150—. D. Ref.), d19̂  =  1,0227, n D19-9 =  1,4811. 2. Fraktion: Kp.s 170—172°, 
^is,3̂ _  ^0286, iid19’8 =  1,48205. — 2-Oxy-trans-dekalin-2-a.-propionsaure A, C13H220 3. 
Neben zl2-trans-Octahydronaphthyl-2-jS-clekalon (vgl. vorst. Ref.) u. dem folgenden aus 
I, II mit k. wss.-alkoh. Laugc. Aus Bzl.-PAe. ais schwer 1. Prod. F. 156—157°. — 2-Oxy- 
trans-dekalin-2-a.-propionsdure B, CJ3H220 3. Neben dem vorigen; in Bzl.-PAe. leiehter 1. 
Aus Bzn. Nadelbiischel, F. 110-—114°. — A--Okl-alin-2-a.-propionsiiure, C13H20O2 (V). 
Aus dem rohen Oxyester (I, II) m it Tliionylchlorid u. Py. (Kp.10 156— 158°, S19>84 =
0,9895, nu19|9 =  1,4841, Jodaddition 36,7% (10 Min.), 53,7% (60 Min.)); Verseifung 
mit k. wss.-alkoh. Lauge. Reinigung durch wiederholte partielle Veresterung. Kp.j 148 
bis 149°; Jodaddition 89%. Amid, C13H21ON, aus dem Saureehlorid (Kp.17 155—156°) 
mit NH3 in A., aus Bzl.-PAe. Nadelbiischel, F. 133—134°. — trans-Dekahydronaphłhy- 
liden-2-a.-propionsaure, C13H20O2. Aus der rohen Oxysaure mit Acetanhydrid. Aus 
Bzn. Krystalle, F. 95—96°. Amid, C13H21ON, aus dom undestillicrten Saureehlorid, 
aus Bzl. haarahnliehe Nadelbiischel, F. 206—207°. Bromid, C13H20O2Br2, aus der Sauro 
mit Brom in Chlf., aus BzL-PAe., F. 175—176° (Zers.). Bromlacton, CI3H130 2Br (IV), 
neben dem vorigen, aus Bzl. spindelahnliche Krystallbiisehel, F. 145— 146° (Zers.). 
(Die Verb. ist moglicherweise die ,d2-Oktalin-(2)-a-broni-a-propionsaurc, da sio sich 
in Bicarbonat lóst u. Permanganat entfarbt; sie addiert jedoeh kein Brom.) — trans- 
Dekahydronaphthyliden-2-a.-propicmsduredłhylester, C15H21Ó2 (entspreehend IH). Aus 
dem Ag-Salz oder mit alkoh. Salzsaure. Kp.lc 169°, diot =  0,9918, nu!0 =  1,4969, 
Jodaddition 1,6% (90 Min.) [1. Methode]. Die Exaltation ist iiberraschend goring 
(0,42). Ozonisation in Chlf. gibt trans-j9-Dekalon. — A2-trans-Oktalyl-2-a.-propionsaure- 
iithylester, C15H240 2 (entaprechend V). Aus der /?,y-Saure dnrch partielle Veresterung. 
Kp.ls 163—164°, d174 =  0,9831, n ir° =  1,4821, Jodaddition 65%. Ozonisation gab 
trans-Cyclohexan-l,2-dies3igsauro u. ein fl. Prod., das mit Permanganat dieselbo Saure 
u. die trans-Cyclohexan-l-essigsaure-2-methylathylketon gab. Semicarbazon, CJ3H230 3N3, 
aus A. primat. Tafeln, F. 203“ (Zers.). — a.-Meihyl-trans-dckahydrcmaphthyliden-2-aceton- 
semicarbazon, CI5H25ON3. Aus der a,/?-Siiure (III) u. Thionylchlorid; Umsetzung des 
undestillierton Chlorids mit CH3ZnJ in A. bei —40°. Aus Bzl. oder Methanol seidige 
Nadelbiischel, F. 209 — 210°. — a-Meiliyl-A--trans-oktalyl-2-acelonsemicarbazon,
CI5H2;ON3. A u s dem Chlorid der /?,y-Saure (V) (Kp.10 159—161°) mit Methylzinkjodid; 
Umsetzung des Ketons (Kp.10 154—156°) mit Semicarbazidacetat. Aus Bzl. oder 
Methanol rhomb. Tafeln, F. 194— 195°. Entsteht auch neben geringen Mengen des 
Isomeren, wenn man von der Oxysaure (I, II; Saureehlorid Ivp.20 1 61—162°) ausgeht, 
ausschlieBheh, wenn man das Chlorid der [},y-Saure vor der Umsetzung destilliert. — 
a.-M(.thyl-A--trans-oktalyl-2-aceton, C„H220. Aus dem Semicarbazon mit Oxalsaure 
oder aus /l'--trans-Oktalyl-2-aceton m it Na-Pulver in A. u. Jodmethyl. Kp.19 153— 154°, 
d224 =  0,9574, nd”  =  1,4912, Jodaddition 78%. (Journ. chem. Soc., London 1932. 
2139—47. Aug. London, Imperial College.) BERGMANN.

R. S. Thakur, Dreikohlenstofftautomerie in bicyclischen Syslemen. 3. Mitt. Ver- 
gleich zwischen cntsprechenden Derivaten des trans-He.xahydrohydrindens und Cyclo- 
pentans. (2. Mitt. vgl. vorst. Ref.) Von den beiden Hexahydrohydrindenen ( H u c k e l  
u. F r i e d r i c h ,  C. 1927. I. 1016) ist die cis-Form spannungsfrei, dio trans-Form nicht. 
Wenn die Spannung auf das Verh. der in vorliegender Arbeit untersuchten Verbb. 
von EinfluB ist, muBten sich die Verbb. des trans-Hexahydrohydrindens u. die ent- 
sprechenden des Cyelopentans wesentlich unterscheiden. Aus trans-Hexahydro-2-hydr- 
indon, das neben l-Carboxy-trans-eyelohexan-2-propionsaure (I) bei der Oxydation von 
trans-^-Dekalol entsteht ( K a n d i a i i ,  C. 1931. II. 560. 565), laBt sich die cc,/?-ungesatt. 
Siiure II leicht herstellen. Sie bildet sich bei der Acetanhydridbchandlung der mit 
Zink u. Bromessigester gewonnenen Oxysaure, ebenso bei dereń Umsetzung mit Thionyl
chlorid. Die Oxysaure gibt mit alkoh. Salzsaure — allerdings tr itt dabei, besonders 
bei erhohter Temp., auch Dehydratisierung ein — den Oxyester, dessen Dehydrati- 
sierung — ani besten mit Thionylchlorid in Py. — ein Gemisch von /?,>»-Ester (42%)
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u. a,/?-Ester lieferte. Yerseifung des Gemischs fuhrte zu viel a,/9- u. wenig /?,y-Saurej 
letztero (III) wurde durch partiello Yeresterung isoliert u. schmolz bei 67°. Die von 
K a n d ia h  isoiierte Verb. vom F. 144° diirfte unreine a,/?-Saure gewesen sein. Die 
/?,y-Verb. tautomerisiert sich z. T. beim Kochen m it wss. Kalilauge, was beweist, daB 
sie nicht etwa dio j>,<5-Verb. (IV) ist (vgl. G o l d b e r g  u . L in s te a d , C. 1928. II. 2452, 
u. das folgende Kef.). Reiner jS.y-Ester wird aus der Saure mit alkoh. HC1, reiner a,fi- 
Ester iiber das Ag-Salz hergcstellt. Die /?,y-Verbb. zeigen, wie in der trans-/?-Dekalin- 
reihe Exaltation der Mol.-Refraktion, was fiir alle trans-Verbb. charakterist. ist. trans- 
Hexahydrohydrindyliden-2-aceton (V) erhalt man aus der a,/?-Saurc (II) wie iiblich; 
dio Struktur folgt aus den Konstanten u. der Oxydation zu trans-Hexaliydro-2-hydr- 
indon. Das /?,y-ungesatt. Keton (VI) konnte nicht erhalten werden, da das undestillierte 
/S,y-Chlorid mit Methylzinkjodid nur V liefert, obwohl NH3-Einw. zum /?,y-Amid fiihrt. 
DaB nioht wahrend der Rk. Isomorisierung zum a,jS-Chlorid eintritt, ergibt sich daraus, 
daB unumgesetztes Saurechlorid bei der Hydrolyse die /?,-.'-Saure regeneriert. Die Oxy- 
saure gibt mit Thionylchlorid, wie ^rwahnt, kein Saurechlorid (das m it CH3Zn J  hatte 
umgesetzt werden konnen). Das aus dem a,/?-ungesatt. Keton V mit Na erhaltene 
Na-Deriv. gibt bei der Zers. mit Benzoesauro nur in Spuren ein Prod., dessen Semi- 
carbazon bei 178—181° (statt 222°) schmolz, also vielleicht das gesuchte Keton VI 
war. — Trotz der unvollkommenen Loslichkeit der K-Salze von II  u. III lagert sich 
die fi,y-Saure schon in 4 Stdn. bis zum Gleichgewiclit unter den Standardbedingungen 
um; das System ist also sehr beweglich (Beweglichkeit ca. 6). Das Gleichgewicht liegt 
bei 90% oc,j8-Form. Die Gleićhgewichtseinstellung zwischen den beiden Estern von II 
u. III nach K on u . L in s t e a d  (C. 1929. II. 2881) fuhrte zu 98% a./?-Form; dieser 
Zustand wurde von dem fl,y-Ester aus in 5 Min. erreicht (Beweglichkeit >5000). Bei 
den Ketonen konnte dio Beweglichkeit nicht bestimmt werden, da VI nicht zuganglieh 
war; das Gleichgewicht liegt vollstandig auf der oc,/?-Seite. Das trans-Hexahydro- 
hydrinden ahnelt dom Cyclopentansysteni, allerdings nicht so sehr wie das trans- 
/J-Dekalin dem Cyclohexan. Die Tatsache, daB bei den Cyclopentansauren das Gleich- 
gewicht auf der /?,y-Seite liegt, ist abnorm.

/ \ <̂ COOH
I i J L  rtTT \ I )C=CII-COOH I I )C -C H r COOH

CHj-CHj-COOH L /  ' n - / 1. /
I  I I  I I I

™  ™ n rr  f ^ f ^ C —CH-CO-CH3 • CH, • CO • CH3
• \ / ' - % / C H • CH,• COOH

IV V VI
y e r s u ę h c .  trans-Hexahydro-2-hydrindo?i, C8H „0 . Aus trans-Cyclohexan-

1,2-diessigsaure (Oxydation von /?-Dekalol oder /J-Dekalon mit konz. Salpetersaure, 
aus A., F. 165—167°) mit Ba-Hydroxyd. Reinigung iiber das Semicarbazon, F. 243°, 
das mit OxaIsaure oder besser verd. Schwefelsiiure zers. wird. Kp.21 103°, <22°4 =  0,9771, 
t>D20 =  1,47633. — Azin des trans-Hexahydro-2-hydrindons, ClaH28N,. Neben dem 
Keton beim Bchandeln des Semicarbazons mit h. 50%ig. HC1. Aus Methanol prismat. 
Tafeln, F. 150—152°. — 2-Oxytranshtxahydrohydrhuie.n-2-essigester, C13H220 3. Aus dem 
Keton mit Zinku. Bromessigester in Bzl. Kp.20 167°; d20-2* =  1,0314, no2*  =  1,4729.— 
trans-Hexahydrohydrindylidenhexahydro-2-hydrindon, C18H20O. Neben dem vorigen. 
Aus Bzn. Tafeln, F. 115—116°. Ozim, C18H27ON, aus Bzl. Nadeln, F. 211—212°. — trans- 
Hexahydrohydri7idyliden-2-essigsdure, Cu H180 2 (II). Aus der Oxysaure (Verseifung des 
Lstcrs; aus Bzn. rhomb. Tafeln, F. 87—88°) mit Acetanhydrid oder aus dem Oxyester 
mit P20 5 ohne oder mit Bzl., mit POCI, oder Thionylchlorid in Bzl. (Jodaddition: 
1.30,3% [10 Min.], d. h. 31%ft-/-Estcr; 2. 33,7%, d. li. 34,5% fty-Estcr; 3. — ; 4. 41,3%. 
d. h. 42%/?,y-Ester); Verseifung mit 10%ig. wss.-alkoh. Lauge. Aus Bzn. F. 151—152°, 
Jodaddition 2,2% (10 Min.). Dibromid. Cu H1B0 2Br„ aus Bzn. derbe Tafeln, F. 147 
bis 148°. Amid, Cu H17ON, aus dem Chlorid (Kp.16 153—154°) mit NH3-Gas in A., 
aus Bzl. rhomb. Tafeln, F. 154—155°. Anhydrid, C22H3003, aus dcm Chlorid mit h. 
Sodalsg., aus Bzn. Tafeln, F. 116—118°. — trans-Hezah ydro indem - 2 - es sigsdure, CuH160 2 
(HI). Aus der Mutterlauge des mit Thionylchlorid in Py. erhaltenen u. versciften un- 
gesatt. Esters; Reinigung durch partielle Veresterung. Aus n-Hcxan Tafeln, F. 66—67°. 
Dibromid, Cn H160,B r2, aus Bzl.-PAe. rhomb. Platten, F. 135°. Amid, Cu H17ON, aus 
dem undestiUierten Saurechlorid hergestellt, aus Bzl. seidige Tafeln, F. 160—161°. —
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trans-Hexahydrohydrindyliden-2-essigsduredihylester, C13H20O2. Aus dem Silbersalz mit 
Jodathyl. Kp.1# 158°, dl7'9i =  1,0018, no17’9 =  1,4938, Jodaddition 0,4%. Bei cinom 
zweiten Praparat wurde folgende Jodaddition beobachtet: 1,6% (10'), 3,7% (30'), 
75% (60'). — trans-Hexahydroindcn-2-essigsduredthylester, C13H20O2. Aus der /?,}>-Saure 
(HI) mit alkohol. Salzsaure. Kp.j2 133—-135°, d17’9, =  0,9884, ud17’9 =  1,4760, Jod
addition 97% (10 Min.). — trans-Hexahydrohydrindyliden-2-aceton, C12H18Ó (V). Aus 
dem Chlorid der a,/?-Saure (II) m it Methylzinkjodid; Reinigung uber das Semicarbazon, 
F. 221—222° (Zers.). Kp.iQ 134°, n D20 =  1,5 0 4 7, dą- \  =  0,9738, Jodaddition 7,7% 
(10 Min.). Ozonisation in Essigcster liefert trans-Hexahydrohydrindon-(2) u. trans- 
Hesahydrohomophthalsaure. — Cyclohexan-3,5-dion-l (2')-spiro-trans-hexahydrohydr- 
indm-2-carbonsaureathylestcr, CI7H210 4. Aus dem vorigen mit Na-Malonester in A. 
Aus Essigester-Lg. prismat. Nadeln, F. 156—157°. — Cyclohexan-3,5-dion-l (2')-spiro- 
lrans-hexahydrohydrinden, Ci,Hao0 2. Aus dem vorigen mit 20%ig. Kalilauge. F. 199 
bis 200° (Zers.). (Journ. chem. Soc., London 1932. 2147—57. Aug. London, Imperial 
College.) B e r g m a n n .

R. S. Thakur, Dreikohlenstofftautomerie in  bicyclischen Systemen. 4. Mitt. Die 
Wirkung einer a-Methylgruppe auf die Tautomerieerscheinungen bei trans-Hexahydro- 
hydrindenderwaten. (3. Mitt. vgl. vorst. Ref.) Die Synthese der yerwendeten Verbb. 
erfolgte wie in den yorstehend referierten Arbeiten, aber ausgehend vom a-Brompropion- 
ester statt vom Bromessigcster. Hervorzuheben ist, daB die Verseifung des /?,y-Esters 
(entspreehend I) m it w'ss.-methylalkohol. Lauge die cc,/j-Saure (II) u. — ais noch un- 
Terseiften Antcil — den Methylester der oc,/i-Sauro lieferte. DaB die bei milder Hydrolyse 
erlmltene /J.y-Siiurc keine a,/i-standige Doppelbindung hat, folgt aus der hohen Jod
addition. Sie enthalt jedoch offenbar noch ein ungesatt. Isomeres (s. unten). Das 
a,^-ungesatt. Keton hat zwar infolge der Storung der Konjugation durch das Methyl 
eine nur schwaeho Exaltation der Mol.-Refraktion, aber scine Struktur folgt aus der 
geringen Jodaddition u. der Oxydation zu trans-Hexahydro-2-hydrindon. Das fj,y-un- 
gesatt. Keton aus der Na-Yerb. des a,/?-ungesatt. zu gewinnen ( H u g h  u . K o n ,  C. 1930. 
U. 40) gelang nicht. Die Alkylierung von trans-Hexahydrohydrindyliden-2-aceton gab 
in schlechten Ausbeuten ein Gemisch von a,fi- u. f},y-Keton, dereń Semicarbazone nicht 
getrennt werden konnten. — Wahrend der Jodwert der ins Gleichgewicht umgclagerten 
K,/?-Siiure 6% ist, ist er 42% bei der fty-Saure. Letztere enthalt offensichtlich etwa 
25% eines Isomeren, das sich nicht in die a,/?-Saure umwandcln laBt, sondern beim 
Behandeln der ,,/?,y-Saure“ mit Lauge zuriickbleibt u. iiber den Ester isoliert werden 
kann. Es hat eine hohe Jodaddition u. schmilzt bei 88°; es diirfte ihm Formel III oder
IV zukommen. — Das Gleichgewicht liegt bei 96% oc,/?-Form. Auch bei den Estern 
liegt das Gleichgewicht prakt. ganz auf der a,/?-Seite. Da der /?,y-Ester nicht rein dar- 
gestellt werden konnte, kann die Beweglichkeit nur geschiitzt werden; sie ist ca. 450. 
Bei den Ketonen ist die Sachlage analog; das a,/?-Keton iindcrt seine Eigg. beim Be
handeln mit Alkoholat nicht. Die Methylgruppe yerringert die Beweglichkeit der Ester 
u. verschicbt das Gleichgewicht auf die a,/J-Seite (in der trans-/?-Dekalinreilie auf die 
Ay-Seite); dasselbe gilt fur die Ester u. steht beziiglieh des Gleichgewichts fiir die Ketone 
fest (hier ist die Beweglichkeit nicht zu bestimmen gewesen). Auch hier zeigt sich, 
dafi trans-Hexahydrohydrinden- u. Cyclopentansystem verschiedener sind ais trans- 
/f-Dekalin- u. Cyelohexansystem. Ebensowenig wie diese Eeststellung ist die hohe 
Beweglichkeit der trans-Hexahydrohydrindenderiw. zu deuten. Auch bei den Saure- 
chloriden ist die Richtung der Umlagerung hier anders ais bei den trans-/?-Dekalin-
derivr. DaB yon Verbb. des Typs C18H14'^>C<]y stets nur ein Isomeres gefaBt wurde,
ist ein Beweis fur die Annahme von H u c k e l  u. F r i e d r i c h  (C. 1927. I. 1016), daB 
das Cyclopentansystem im trans-Hesahydrohydrinden symmetr. zum Rest des Mol. 
angeordnet ist.

1 Q r ^ C . C H ( C H 3).COOH I I  Q ^ > C = C < g g ó H

III  j^ J ^ ) C H .C H ( C H 3).COOH 1Y j ^ | ^ ) C H .CH(CHS)-COOH

V ersuehe. 2-Oxy-a-mcthyl-tra?is-hexahydrohydrinden-2-essigsaure, C12H20O3. Aus 
trans-Hexahydro-2-hydrindon mit Zink u. a-Brompropionester in Bzl.; Verseifung des 
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gebildeten Esters (Kp.15 163°) mit 10%ig. w&ss.-alkoh. Lauge. Aus Bzl. Tafeln, F. 119 
bis 120°. Jithylester, Cj4H210 3, aus dem Ag-Salz oder mit alkoh. HC1 dargestellt, Kp.10155 
bis 156°, d20l =  1,0196, nu20 =  1,4710. — u.-Methyl-trans-hexahydrohydrindyliden-2-essig- 
sdure, C12H180 2 (II). Aus dem yorigen mit Acetanhydrid. Aus Bzl. Nadelbuschel, F. 196 
bis 197°, Jodaddition 0,6% (10 Min.). Oxydation mit Permanganat gibt trans-Hexa- 
bydro-2-liydrindon. Mełhylester, CJ3H20O2, aus dem Silbersalz dargestellt, aus Methanol 
oder Hexan rhomb. Platten, F. 43—45°. Amid, C,2Hi„ON, aus dem Saureehlorid 
(Kp.10 163°) mit NH3-Gas in A., aus Bzl. Niidelchen, F. 205°. Dibromid, C12H180 2Br2) 
aus Bzl. oder Chlf. F. 182—183° (Zers.). — Mit P20 5 in Bzl. oder Thionylchlorid in 
Py. gibt der Oxyester einen ungesiitt. Ester mit 45% Geh. an /3,y-Isomerem. Verseifung 
gab a,/9-Saure u. bei nachfolgender partieller Veresterung des Obrigen m it alkob. Salz- 
saure ein Prod., das zu 89% aus /?,y-Ester bestand (Kp.10 135°; d20̂  =  0,9776; nu11 = 
1,47496) u. bei der Hydrolyse die oben erwiihntc Anomalio zeigte. Die bei obiger partieller 
Veresterung unangegriffen gebliebene Fl. wurde mit k. Biearbonat gesehiittelt; 
aus ihr wurde (unreine) <x.-Mełhyl-trans-hexahydroinden-2-essigsaure, C12H180 2, K p .^ j 154 
bis 155° isoliert. In der oben angegebenen Weise wurde aus ihr A 3- oder A s-a.-Methyl- 
trans-hexahydroinden-2-essigsaure (III oder IY) gewonnen (oder besser dureh Behandlung 
des ins Gleichgewicht umgewandelten /?,y-Esters mit n-Na-Athylat u. ansclilieBende 
Hydrolyse). Aus Hexan Nadelbuschel, F. 89—90°. Amid, C12H1BON, aus Essigester- 
Bzn. flachę Nadeln, F. 185—186°. — a.-Methyl4rans-hexahydrohydrindyliden-2-cssigsdure- 
athylester, C14H220 2. Au3 dem Silbersalz. Kp.10 154°, diot — 1,0014, no’"” =  1,4963, Jod
addition 0,8% (10 Min.). — a.-Athyl-łrans-hexahydroiliden-2-essigsdureałhylester, C,.,H,,0,. 
Aus der/?,y-Saure durch partiellc Vcresterung. Kp.10 134°, <Z20., =  0,9792; nn2° =  1,4748, 
Jodaddition 87,8% (10 Min.). Enthiilt 10% des Esters von III bzw. IV. — a-Methyl- 
trans-hexahydroliydrindyliden-2-acekm, C13H200 . Aus dem Saureehlorid der a,/J-ungesatt. 
Siiure II (Kp.I0 163°, F. 40—115° infolgo Umwandlung in dio Saure an der Luft) mit 
Methylzinkjodid in Toluol. Reinigung tiber das Semicarbazoii, Cu H23ON3, aus Jlethanol
F. 206—208° (Zers.). Kp.„ 144—148°, d2°4 =  0,9839, n D20 == 1,5 1 20, Jodaddition 
2,6% (10 Min.). Ozonisation lieferte trans-Hexahydro-2-hydrindon u. sein Perozyd, 
(C8H140 2)n, aus PAe. farnkrautahnliehe Krystalle, F. 194—195° (stiirm. Zers.). —
2-JUełhylcydohexan-3,S-dion-l(2')-spiro-łrans-hexahydrohydrinden, C15H220 2. Aus dem 
yorigen Keton mit Na-Malonester in A. Au3 Bzl.-PAe. Tafeln, F. 164—165°. — trans- 
Hexahydrohydrindyl-2-aceło7iseviicarbazoii, Cu H250N 3. Bei der Einw. von Na u. Benzoc- 
saure auf das a,/?-ungesatt. Keton. Aus Methanol Tafeln, F. 180° (nach Sinterung). 
(Journ. chem. Soc., London 1932. 2157—67. Aug. London, Imperial College.) BEROM.

C. S. Schoepfle und J . D. Ryan, Das Absorptionsspeklrum des Methyldiphmyl- 
chlormethans bei Oegenwart von Zinntelrachlorid. Die Darslellung ion 9,10-Diphenyl- 
phenanlhren aus Tetraphenylathylendichlorid. Die friiher (C. 1930. II. 3402) geiiuBerte 
Vermutung, daB die durch SnClj in Bzl. bewirkte Umwandlung yon Methyldiphenyl- 
chlormethan in l,l,3-Triphenyl-3-methylhydrinden (I) uber eine chinoide Zw ischenstufe 
yerlauft, wird jetzt durch quantitativo absorptionsspektroskop. Messungen be wiosen. 
Die Kurve der Mischung yon Methyldiphenylchlormethan +  SnCl4 laflt sich zwar nicht 
ganz sicher aufnehmen, weil sich das Chlormethan yeriindert, aber dio Messung in 
Athylenchlorid zeigte: Die Kurve ist yerschieden yon der des Chlormethans allein, das 
seinerseits ebenso dem Triphenylchlormethan ahnelt, wie das M e th y ld ip h en y lca rb in o l 
dem Triphenylcarbinol, sie ahnelt sehr der Kurvc fiir Triphenylchlormethan +  SnClj 
u. fiir saures Triphenylmethylsulfat. Da der chinoide Charakter des letzteren gesicliert 
erscheint (G o m b e r g  u . B i .i c k e , C. 1924. I. 1373; ANDERSON, C. 1931. I. 605), ist 
auch daR Band mit dem Maximum bei 2300 m / f 1 der ehinoiden Form des Methyl- 
diphenylchlormethans zuzuschreiben. Beim Stehen der zuerst roten Lsg. seines Ge- 
misches mit SnCl4 tr itt grunrote Farbo auf, infolgo Intonsiyierung des Bandes mit dem 
Maximum 1660 m/i-1, das ahnlich auch von einer benzol. Lsg. von asymm. Diphenyl- 
athylcn +  SnCl. gegeben wird u. móglicherweise einer ehinoiden Form des 1,1,3,3- 
Tetraphenyl-l-culorbutans (II) zukommt, das durch Addition von HC1 an das ungesatt. 
Ditnere (III) des asymm. Diphenylathylens entstanden zu denken ware. Beim Vers.,
I I  aus dem zugehórigen Carbinol (C,aH250, Darst. aus /3,^-Diphenylbutyrophenon. 
[K o h l e r , Amer. Chem. Journ. 31 [1904]. 657. 38 [1907]. 558] u. Phenyl-MgBr; aus 
A. tafelige Prismen, F. 124—125°) mit HCl-Gas zu gewinnen, entstand nur III. Ob die 
chmoide Form von II oder yon Methyldiphenylchlormethan das Zwischenprod. bei der 
Bldg. yon I  ist, laBt sich nicht sicher entscheiden. — Die Bldg. solcher Hydrindene findet 
ein Analogon in der von 9 ,1 0 -D ip h e n y lp h e n a n th re n  (IV) aus T e tra p h e n y liith y le n -
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diohlorid u. A1C13 in CS2 oder Bzl. (SCHMIDLIN u . v o n  E s c h e r , Bor. I)fcsch. chem. Ges. 
43 [1910]. 1183; P itlN S , Journ. prakt. Chem. [2] 89  [1914]. 438). Vff. zeigen, daB das 
Aluminium- durch Zinntetrachlorid ersetzt werden kann in solchen Losungsmin., die 
die Chinoidisierung begiinstigen (so daB entgegen P llIN S  keine intratnolekulare F r i e d l - 
CiiAFrsschc Rk. vorliegt), u. nehmen an, daB sich zunachst V bildct, das zu VI HC1 
abspaltct, worauf nochmaligo HCl-Abgabe zu IV fiihrt — oder daB gleichzeitig beido 
Ringo chinoid werden u. HC1 abspalten. Dio Bldg. chinoider Zwisclienphasen erhellt 
auch aus der intcnsiven Purpurfarbe, die das Chlorid in Chlf. mit SnCl., zeigt, u. die an 
dio Farbę des Totra-p-dimothylamidotetraphenylathylondichlorids erinnort (K e h r - 
MANN, C. 1 9 2 7 . II. 2190; R e c s e i , C. 1 9 2 8 . I. 35; M a d e l t jn g  u . Ob e r w e g n e r , 
C. 1928. I. 910). IV bildet sich iiber die farbige Zwischenstufe mit SnCl, in Athylen- 
chlorid, Chlf., Nitro benzol u. Benzonitril, nicht dagegen in Bzl., CS2 u. CC14, in denen 
auch keino Farbo auftritt. Auoh die Bldg. von 4-Phenyltotraphenylathylen aus Tetra- 
phonyliithylondichlorid u. Phenyl-MgBr kann iiber eine (para-) chinoide Zwischenstufe 
VII erklart werden, die sich zu VIII umsetzt, worauf Stabilisierung zu 1,1,2-Triphenyl- 
l-chlor-2-biphenylylathan u. HCl-Abspaltung eintritt. Aueh aus Tetraphenylathylen u. 
Brom entsteht in Chlf. bei —40° in Ggw. von SnCl4 IV, so daB angenommen werden muB, 
daB sich zum mindesten intermediar das bisher ais nicht existenzfahig betrachteto Di- 
bromid des Tetraphenylathylens gebildet haben muB. — Im Vorsuchsteil wird noch 
mitgeteilt, daB aus dem II  entsprechenden Carbinol in Eg. mit etwas konz. H\,SO, 
gleichfalls I II  entsteht, ohne Eg. in 25°/0 Ausbeute I, im iibrigen asymm. Diphenyl- 
athylen u. etwas III. Da das Buten I I I  mit konz. Schwefelsiiuro sich innerhalb 48 Stdn. 
nicht in das Hydrinden I  umwandelt, muB letzteres diosfalls aus dem Carbinol direkt, 
nicht iiber das Buten I I I  entstehen. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 4 . 3687—94. Sept. 1932. 
AnnArbor, Michigan, Univ.) BERGMANN.

Paresh Chandra D utta , Damodar P rasad  und Satish Chandra De, Vom Phen- 
anthrenchinon abgeleiłełe Farbstoffe: Fluorenophenantlirazine. Im AnschluB an die 
Unterss. von D u t t  u . Mitarbeitern (C. 1 9 2 2 . I. 96. 1 9 2 3 . I. 539) haben Vff. Phcn- 
anthrenchinon u. seine D eriw . mit 1,2-Diaminofluoren zu Fluoren&phenanthrazinm 
kondensiert. Diese farben Wolle tiefer ais die entsprechenden Phonanthrophenazine u. 
Phenantlironaphthazine, losen sich in konz. H2SO., tief blau u. werden daraus durch W. 
unverandert gefallt, eignen sich also zum Farben von Wolle aus saurem Bad; sio sclim. 
hoch u. sind wl. in A. u. Eg.

V e r s u c h e. FluoreTicyphenanthrazin, C2;H laN2. Je 1 Mol. Phenanthrenchinon u. 
1,2-Diaminofluoren in Eg. 1 Stde. gekocht, Nd. mit Eg. u. A. gewaschen. Aus Nitro- 
benzol brauno Nadeln, F. 279—280°. Farbt Wolle golb. — Darst. der folgenden Verbb. 
analog, nur der 2- u. 4-Aminoverbb. in absol. A. In  den Namen ist F  =  Fluoreno, 
P =  phenanthrazin. Alle Verbb. schm. iiber 290°. — F-2-nitro-p, c 27h 15o 2n 3, 
aus Pyridin schokoladenbraune Nadeln. Farbt schokoladenbraun. — F-4-nitro-p, 
^27H150 2N3, aus Pyridin griinlichbraun, krystallin. Farbt tief braun. — F-2,7-di- 
nitro-p, Cj-HjjOjN,, aus Nitrobenzol gelbe Nadeln. Fiirbt gelb. — F-4,5-diniłro-p, 
02jH14OjN4, aus Pyridin schokoladenbraune Nadelchen. Farbt schokoladenbraun. — 
F-2-brom-p, C2!H15N2Br, aus Eg. braun, krystallin. Farbt braun. — F-2-amino-p, 
C2;H17N3, aus Pyridin mkr. braune Nadeln. Farbt schokoladenbraun. — F-4-amino-p,
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C27H17N3, wie yoriges. F arbt tief braun. — F-2,7-diamino-p, C27H ,8N4, wie die vorigen. 
Farbt gelblichbraun. — F-2-oxy-p, C27H10ON2, aus Eg. scliokoladenbraune Nadebi. 
Farbt schokoladcnbraun. — F-4-oxy-p, C27H16ON2, aus Eg. braun, krystallin. Farbt 
griinlichbraun. — F-2,7-dioxy-p, C2;HI60 2N2, aus Eg. schokoladcnbraun, krystallin. 
Farbt griinliclibraun. (Journ. Indian choin. Soc. 9. 211—13. April/Mai 1932.Muzafferpur,
G. Ii. B. Coli.) L in d e n b a u m .

Alfred Treibs, Eine neue Ringspaltung des Pyridins. Schiclitet man Chlf., NaOH 
u. Pyridin ubereinander, so farbt sich die Pyridinschicht in wenigen Min. rot, spiiter 
braun, u. nach einigen Wochen verschwindet die Schichtung. Ais Zerfallsprodd. des 
Pyridins lassen sich HCN  u. fi- Yinylacrylsdure, CH2: CH • CH : CH • C02H, F. 71—72°, 
nachweisen. Ausbeute gering, weil dio Saure sehr zur Polymorisation neigt. Dio Rot- 
fśirbung wurde auch erhalten mit CHBr3, CHJa, CC14, C,jH5’CCl3, schwach mit CH2C12 
u. CH,J2, ferner durch Uberschichten einer alkal. Lsg. von Triehloressigsaure mit 
Pyridin. Von Pyridinhomologcn geben 2,6-Lutidin u. 2,4,6-Kollidin keine Farbung, 
wohl aber a-Picolin, u. im Vers. mit Triehloressigsaure wurden ais Spaltprodd. HCN u. 
Sorbinsaure, CH3 ■ CH: CH • CH : CH ■ C02H, F. 133°, erhalten. y-Pieolin rcagiert sehr 
schwach; Chinolin u. Chinaldin werden nicht gespalten. Die Rk. ist wohl so zu formu- 
lieren: C5HSN +  CHC13 +  5 NaOH =  C5H50 2Na +  NaCN +  3 NaCl +  3 H 20. Wahr
scheinlich lagert sich ein Zwischenprod. der Verseifung des Chlf. zu H -C 02H an den 
Pyridin-N an, u. dann sprongt das Alkali don Ring auf. Dio intermediiire Bldg. von 
Glutacondialdeliyd ist unwahrschcinlich. — Bei den Verss. wurden etwa die berechneten 
Mengon yerwendet, NaOH in 15%ig. Lsg. Dauer 1—7 Monate; dann angesauert, aus- 
geathert u. ohne Erwarmon yerdampft. (L lE B IG s Ann. 4 9 7 . 297—301. 2/9. 1932. 
Munchen, Techn. Hochseh.) L in d e n b a u m .

Upendranatli B rahm achari und Jnanendra M ohan Das-Gupta, Untersuchungen 
■iiber Chinolinverbindunge7i. VII. (VI. vgl. C. 1 9 3 2 . I. 3064.) Vff. lmben das in der
VI. Mitt. beschriobene 6-Methoxy-8-[/?-aminoisopropylamino]-chinolindihydrochlorid
athyliort, in der Erwartung, daB dieso dem Plasmochin noch ahnlichere Verb. gegen 
IMalaria wirksam sein wiirde. Einige analogo Verbb. u. andoro D eriw . des 8-Amino- 
chinolins wurden dargestcllt.

V e r s u c h e .  6 - M eihozy. 8 - [fi - diathylaminoisopropylamino] - chinolindiliydro- 
chlorid, C17H270N 3C12. Oben genanntes Amindihydrochlorid in W. gol., mit Soda die 
Baso gefallt, C2HSJ  zugegeben, 21/ ,  Stdn. auf W.-Bad orhitzt, Ol ausgeathert, A.-Lsg. 
uber K2C03 getrocknet u. mit HCl-Gas gefallt. Aus absol. A. gelb, krystallin, F. 175u,
U. in W. — 6-Methoxy-8-[j}-dimeihylaminoisopropylamino]-chinolindihydrochlorid,
C15H230N3C12. Mit CH3J. Gelblichbraun, krystallin, F. 180°. — Darst. der folgenden 
Verbb. analog. — 8 - [fi - Dimethylaminoisopropylamino\ - chinolindihydrochlond,
CuH21N3Cl2, gelblichbraunes Pulyor, F. 200—205°. — G-Methylderiv., C15H23N3Cl2,
F. 210°. — 2-Methyl-6-methoxyderiv., C16H25ON3Cl2, F. 218°. — S-[fi-Oxypropylainiiw}- 
chinolinhydrochlorid, C12H,5ON2Cl. 1. 8-[Allylamino]-chinolinhydrochlorid (VI. M itt.) 
mit rauchendcr HBr ca. 30 Min. auf W.-Bad erhitzt, ubcrschussigon HBr yerdampft, 
alkalisiert, gofalltes 8-[jS-Brompropylamino]-chinolin ausgeathert, aus A. gereinigt, mit 
wss. Sodalsg. 3—4 Stdn. gekocht, ausgeathert u. m it HC1 gefallt. 2. Aus 8-Aminochinolin 
u. Chlorisopropylalkohol (Konst.-Beweis). Aus A., F. 170—172°. — 6-Athoxyderiv., 
CjiHlsOjNjCl. Analog. F. 165°, durch W. hydrolysiert. — S-[Lacłylamino]-chinolin- 
hydrochlorid, C12HJ30 2N2C1. 8-Amino,chinolin u. Milchsaureathylester 21/2 Stdn. auf 
130“ erhitzt, verd. HC1 zugesetzt, mit A. gewaschen. F iltrat alkalisiert u. au sg e a th e rt, 
in die A.-Lsg. HC1 geleitet. Aus A. gelb, krystallin, F. 182—185°, durch W. hydrolysiert. 
Entsteht auch durch 2-std. Erhitzen von 8-Aminochinolinlactat auf 175°. — 0-Athoxy- 
deriv., C14H i70 3N2Cl, F. 177°, sonst wie yoriges. (Journ. Indian chem. Soc. 9. 207 
bis 209. April/Mai 1932. Calcutta, B r a h m a c h a r i  Res. Inst.) LINDENBAUM.

M. Godchot und M. Mousseron, Bęitrag zur Kenntnis von subslituierłen Pipcr- 
azinen. IV. Unterswchung der stereoisomeren Bispentamethylenpiperazine. (III. vgb 
C. 1 9 3 2 . II. 1023.) Als Ausgangsmaterial diente Cyclohepianon. Darst. durch Zers. von 
Thoriumsuberat bei 350° im Vakuum nach dem Verf. yon RuziCIiA u. B R U G G E R  
(C. 1 9 2 6 . I. 3031) u. Isolierung mittels des Semicarbazons (F. 163—164°). Kp.-eo 180°.
- a -Chlorcyclohepłanon. Durch Chlorieren des yorigen in Ggw. von CaC03 u. Aus- 
atliern. Kp.760 98—100°. — Bispentamełhylenpyrazin, CUH20N2. Vorigos in absol. A. 
unter Kiihlen langsam mit NH3 gesatt., 15 Tage stehen gelassen, NH4C1 abgesaugt,
A. abdest., in yerd. HC1 gel., mit A. gewaschen, mit KOH gefallt u. ausgeathert. Aus 
Aceton hellgelbe Prismen, F. 137—138°. In A. das Pik rat, C20H23O7N5, aus A. Chloro-
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piali nut, (C,1H21N2)2PlCIc. Iii A. m it HCl-Gas das Hydrochlorid, C14H21N2C1, 2 H20 , 
aua W. — Das Pyrazin wird durch Na in A. oder Amylalkohol nichfc hydriert. — Bis- 
pcntamethylenpipcrazine. Pyrazin in Eg. mit P t hydriert (ziemlich solmello Aufnahme 
yon 3 IŁ), Eg. im Yakuum abdest., in W. gel., mit NaOH alkalisiert, F iltrat von etwas 
Pyrazin mit HC1 angesauert, NaNOa zugegeben, Prod. aus absol. A. fraktioniert 
krystallisiert, Fraktionen aus CH3OH umkrystallisiert. Erhalten 3 Dinitrosoderiw., 
CwHM0 2N4, das ersto Zers. gegen 230°, swl. in A., das zweite Prismen, P. 186— 187°, 
wL in A., das dritto Nadeln, E. 148—149°, 11. in A. Dieselben lieferten durch 1-std. 
Erhitzen mit HC1, Aufnehmen m it W., Alkalisieren, Ausathern u. Umlósen aus Aceton
3 stereoisomere Basen, der Reilie nach P. 74—75, 100—101 u. 58—59°. — a-Bispmta- 
methylenpiperazin, C14H 20N2, aus absol. A., E. 74—75°, meist 11., stark hygroskop. 
Chloroplatinat, CnH-joNa, 2 HCI, PtCl4. — p-Bispentamethylcnpiperazin, CUH26N2, aus 
Aceton Prismen, P. 100—101°, nicht hygroskop., sehr bitter, swl. in W. Pikrat, 
C28H320 14N8, aus A. gelbe Nadeln, P. 165°. Chloroplatinat, C14H26N2, 2 HC1, PtCl4, aus 
W. Nadeln, Zers. gegen 250°. Mit HCl-gesatt. A. das Hydrochlorid, C14H2r,N2, 2 HC1, 
8 H20, aus W. Prismen, kein P. Yom Urat lost sich 1 TcU in 1510 Teilen W. von 15°.
— y-Bispmtamethylenjńperazin, C14H20N2, E. 58—59°, meist 11., wl. in W., hygroskop., 
bitter, an der Luft C02 anziehend. Pikrat, C2aH320 14N8, aus A. Nadeln, Zers. gegen 220°. 
Chloroplatinat, C14H20N2, 2 HC1, PtCl4, aus W., Zers. gegen 230°. Hydrochlorid, 
CUH56N2, 2 HC1, 8 H20, aus W., Zers. gegen 250°. Vom Urat lost sieh 1 Teil in 
24,6 Teilen W. von 15°. Die Base lost also Harnsaure besser ais Piperazin selbst (47 Teile 
W.). — Es wurden auch Vcrss. zur Synthese des Bishexamethylenpyrazins ausgefiihrt. 
Nach R uzicka u. B r u g g e r  (1. e.) dargestelltcs Cycłooctanon besaB die von G o d c h o t  
u. Cauquii, (C. 1931. I. 3673) angegebenen Eigg. Durch Chlorieren wie oben das
o■,Chhrderiv., C8H)3OCI, Kp.G 96—98°, D.15 1,1370, nDlf' s =  1,4938, Md =  41,36 (ber. 
41,82). Dieses lieferte mit NH3 wie oben ein nicht krystallisierendes Prod., welches sieh 
auch im Dunkeln stark braunte, keino Salze gab u. Au- u. Pt-Salze rcduzierte, also 
analog den Prodd. aus Cyclopentanon, m- u. p-Methyleyclohexanon. (Buli. Soe. chim. 
France [4] 51. 774—82. Juni 1932.) " LlNDENBAUM.

M. Mousseron, Beitrag zur Kenntnis von substituierten Piperazinen. V. Amino- 
alkohole. (IV. vgl. vorst. Ref.) Km-zes Ref. nach Compt. rend. Acad. Sciences (mit 
Go d c h o t ) vgl. C. 1932. I. 2182. Nacimitragen ist: Dureh Ubertragung der Kon- 
densation des Piperazins mit o-Chlorcyc!ohexanol bzw. Cyclohexenoxyd auf o-Chlor- 
cyclopentanol, -eycloheptanol, -eyclooetanol u. Indcnbromhydrin bzw. die ent- 
spreehenden Cyclenoxyde hat Vf. weitere eyel. Aminoalkohole synthetisiert. Die 
Trennung der gleiehzeitig gebildeten Piperazinmono- u. -disubstitutionsprodd. erfolgte 
meist auf Grund der gróBeren W.-Ldsliehkeit der Monoderh^. u. kann auch durch 
Uberfuhrung letzterer mit CS2 in die Dithiocarbamidsauren bewirkt werden.

o-Clilorcyclopcntanol. Aus Cyelopenten u. Chlorharnstoff. Kp.30 80°. — Cyclo- 
pentenoxyd. Aus yorigem in A. mit KOH-Pulver. K p.,00 102—103°. — Aminoalkohole: 
1. In 20 g gesehmolzenes Pipcrazinhydrat 5 g o-Chloreyclopentanol eingetragen, am 
Kiihler 3 Stdn. auf ea. 140° erhitzt, W. u. Piperazin durch Vakuumdest. entfernt, in 
verd. HC1 gel., E iltrat mit KOH alkalisiert, nach 12 Stdn. ausgefallenes Dideriy. 
abfiltriert (ca. 1 g). Alkal. Lsg. mit Dampf dest., Destillat mit HgCl2 yersetzt, Nd. 
mit. konz. KOH dest., Destillat (Monoderiv.) iiber festem KOH aufgefangen u. aus- 
geathert (2 g). — 2. Mit Cyclopentenosyd wie vorst., aber bei ca. 100°. Ausbeute an 
Dideriy. sehr gering, an Monoderiw ca. 35%- — Kondcnsation in sd. Toluol ergab 
nur das Monoderiv., aber mit schlechterer Ausbeute. — N-[Cyclopenta7iol-(2')'\-piperazin, 
C9H18ON2, aus absol. A. Nadeln, E. 83—84°, 11., stark hygroskop., auf der Zunge 
schwaeh anasthesierend. In  A. das Pikrat, C16H 210 8N*. In  A. mit CS2 die Dithio- 
carbamidsaure, C10H 18ON2S2, Zers. gegen 200°. Chloroplatinat, C9H18ON2,2HCl,PtCl4, 
gelbes Pulver, Zers. gegen 250°. Chloromercurat, C9H18ON2,2HCl,2HgCl2. Mit HCl- 
gesatt. A. das Hydrochlorid, C„H180N 2,2HC1,3H20 , aus W. Prismen, Zers. gegen 230°. — 
l,i-Di-[cyclopenta7iol-{2')]-piperazin, Ci4H260 2N2, aus absol. A. Prismen, E. 202—203°, 
nicht hygroskop., sehr schwach anasthesierend. Pikrat, C20H29O9N5. Chloroplatinat, 
CuH280 2N2,2HCl,PtCl4, gelbe Nadelchen, Zers. gegen 250°. Hydrochlorid, C14H 260 2N2, 
2HC1,3H20, aus W. Plattchen, Zers. gegen 200°. — Darst. von o-Chlorcyclohexanol u. 
Cyclohexenoxyd nach GODCHOT (C. 1923. I II . 372). Kondensation derselben mit 
Piperazin wie oben, des Oxyds bei 130°. Aus jo 1 Mol. Monoderiy. u. Cyclohexenoxyd 
cntstand quantitatiy das Dideriy. — N-\Cyclohe,xanol-(2'y\-piperazin, C1()H20ON2, ygl. 
kurzes Ref.; ausgesprochen anasthesierend. Chloroplatinat, C10H20ON2,2HC1,PtCl4,
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Zers. gcgen 250°. Chloromercurat, C10H20ON2,2HCl,2HgCl2. Hydrochlorid, C10H20ON2, 
2HC1,H20, aus W. — l,4-Di-[cyclohexanol-{2')]-piperazin, C1(,H30O2N2, vgl. kurzes Ref.; 
deutlich anasthesierend. Chloroplatinat, C16H30O2N2,2HCl,PtCl4, Plattchen, Zers. 270°. 
Hydrochlorid, C,,jH30O2N2,2HCl,4II2O, Pulver, Zers. gegen 240°. — 2,5-Dimethyl- 
piperazin u. o-ChlorcyclohexanoI, wie oben kondensiert, lioferten 1,4-Di-[cyclo- 
hexanol-(2')]-2,5-dimethylpiperazin, C18H340 2N2, aus A. Krystalle, F. 225°. Chloro
platinat, C18H340 2N2,2HCl,PtCl4, orangen, krystallin, Zers. gegen 260°. Das Mono- 
deriv. konnte nicht erhalten werden, auch nicht mit Cyclohexenoxyd. Tdramtlhyl- 
piperazin (F. 70°) u. Bistetramethiylenpiperazin (F. 133°) reagierten tibcrhaupt nicht; 
sic bildcn auch keiue Dithiocarbamidsauren (ster. Hinderung). — Kondensation von 
Piperazin mit o-Chlorcyclohexanon vgl. kurzes Ref. Nach Entfernung des Piperazins in 
verd. HC1 gel., m it NaOH alkalisiert, Ol in A. aufgenommen u. mit CS2 yersetzt; 
Ausfall des Monoderiv. ais Dithiocarbamidsaure; aus dem F iltrat m it HCl-Gas das 
Hydrochlorid des Dideriv. — N-[Cyclohexanon-(2')]-piperazin, C10H18ON2. Chloro
platinat, (C]0H18ON2,2HCl)2,PtCl4, gelbes Pulver, Zers. gegen 210°. — l,4-Di-[cyclo- 
hexanon-(2')]-piperazin, ClfilI2l|0 2N2. Pikrat, C22H290 9N5, Zers. gegen 140°. Hydro
chlorid, C16H2G0 2N2,2HC1, Nadeln, F. 185°. Chloroplatinat, C16H 260 2Ń2,2HCl,PtCl4. — 
Stereoisomcres N-[Ćyclohexanol-(2')]-piperazin, C10H20ON2, vgl. kurzes Ref. Chloro
platinat, C10H 20ON2,2HCl,PtCl4, braune Krystalle, Zers. gegen 225°.

o-Cldorcyclohcptanol. Cycloheptanon (vorst. Ref.) m it Na u. A. reduziert, Alkohol 
mit sd. Phthalsaureanhydrid zu Cyclohcpten dehydratisiert, dieses mit Chlorharnstoff 
umgesetzt. Kp.16 96—98°. — Cycloheptenozyd. Aus yorigem wie oben. Kp.760 161°. — 
Aus diesen Verbb. wie oben (bei 180°): N-[Cycloheptanol-(2')]-piperazin, CuH22ON2, 
aus A. Nadeln oder Rhomben, F. 41—42°, 11., stark hygroskop., sublimierbar, stark 
anasthesierend. Pikrat, C11H220N 2,2C6H30,N 3, aus A. Platten, Zers. 225°. Dithio- 
carbamidsaure, C12H 22ON2S2, Zers. 235°. Chloroplatinat, CuH 22ONo,2HCl,PtCl4. 
Hydrochlorid, CnH220N 2,2HCl,4H20, aus W. Prismen, F. 220°. — l,4-Di-[cyclo- 
}ieptanol-(2')]-pipcrazin, C18H340 2N2, aus A. Rhomben, F. 78—79°, schwach hygroskop., 
deutlich anasthesierend. Pikrat, CI8H340 2N2,2C6H 30 7N3. Chloroplatinat, C18H340 2Ń2> 
2HCl,PtCl4. Hydrochlorid, C18H340 2N2,2HC1,6H20 , aus W. Plattchen, Zers. 225°. —
o-Chlorcyclooctanol. Aus Cycloocten (GODCHOT n. Ca u q u il , C. 1 9 2 8 . I. 488) u. Chlor- 
hamstoff Kp.20 128—130°. — Cyclooclenozyd. Aus vorigem wic oben, besser aus 
Cycloocten nach GODCHOT u. Ca u q u il  (C. 1 9 3 1 . I. 3673). — Aus Piperazin u. vor- 
vorigcm bei 200° das Mono- u. Dideriv.; aus Piperazin u. yorigem nur das Monoderir.; 
aus diesem u. yorigem glatt das Dideriv. — N-[Cyclooclanol-(2')]-piperazm, C12H24ON3, 
aus A. scidige Nadeln, F. 38—39°, 11. in W., sehr hygroskop., ziemlich stark anasthe
sierend. Pikrat, C12H240N 2,2C6H30 7N3, aus A. gelbe Nadeln, Zers. gegen 250°. Di
thiocarbamidsaure, C13H24ON2S2, Zers. gegen 220°. Chloroplatinat, C12H 240N 2,2HC1, 
PtCl4, Zers. 260°. — l,4-Di-[cyclooctanol-(2')]-piperazi?i, C20H38O2N2, mkr. Krystalle,
F. 84—85°, anasthesierend. Pikrat, C20H38O2N2,2C6H3O7N3, aus A. Nadeln, Zers. 
gcgen 270°. Chloroplatinat, C20H380 2N2,2HCl,PtCl4, Zers. 270°. — Indenbromhydrin 
[2-Bromindanol-(l)]. Nach Poi‘E u. R e a d  (Journ. chem. Soc., London 1 0 1  [1912]. 678). 
Aus A. Nadeln, F. 130°. — Indenozyd. Aus yorigem m it KOII-Pulver in A. Kp.ls 113 
bis 115°, zu Prismen von F. 30° erstarrend. — Aus beiden Verbb. m it Piperazin bei 160° 
nur das Monoderiy.; aus diesem u. Indenoxyd das Dideriv. — N-[Indanol-{l')]-piperazin, 
C13H 18ON2, aus A. u. A. Tafeln, F. 72—73°, 1. in W., etwas hygroskop., schwach an- 
iisthesiercnd. Pikrat, CjjH18ON,,2C0H3O7N3, aus A. gelbe Nadeln, Zers. gegen 240°. 
Dithiocarbamidsaure, Ci4H18ON2S2, Zers. gegen 220°. Chloroplatinat, C,3H180N 2,2HC1, 
PtCl4, gelbss Pulyer, Zers. gegen 245°. — l,4-Di-[indanol-{l')\-piperazin, C22H2l!0 2N2, 
krystallin, Zers. gegen 200°, zwl., nicht anasthesierend. Pikrat, C22H260 2N2,2C6H30 7N3- 
Chloroplatinat, C22H260 2N2,2HCl,PtCl4. (Buli. Soc. chim. France [4] 5 1 . 782—807. 
Juni 1932. Montpellier, Fac. des Sc.) LlNDENBAUM.

Michel Polonovski, Die Aminozyde der Alkaloide: die Genalkaloide. (Revista Centro 
Estudiantes Farmacia Bioquimica 2 0 . 727—36.1931. — C. 1 9 3 0 . II. 1704.) WlLLST.

G. M aląuori, Ober die Adsorption einiger Alkaloide durch anorganische Adsorbentien. 
Vf. untersuchte die Adsorption von Nicotin, Kaffein u. bas. Chininhydrochlorid aus wss. 
Lsgg. an SUicagd, Odeń von Al(OH)3, Fe(OH)2 u. Cr(OFl)„. Es findet bei gewohnlioher 
Temp. betrachtliche Adsorption statt, die mit der N atur des Adsorbens u. des Alkaloids 
yariiert. ^Vahrend z. B. Silicagel Nicotin gut adsorbiert, ist dies mit bas. Chininhydro
chlorid nicht der Fali. Der Gang der Adsorption folgt der FREUNDLICHschen Regel. 
(Annali Chim. appl. 22. 448—55. Juni 1932. Rom, Uniy.) FIEDLER.
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G. Malęiuori, Untersuchungen iiber imfirige Losungen von basiscJiem Chininhydro- 
chlorid und Athylurethan. Der Verlauf der Lóslichkoitskurve von bei 20° gesatt. Lsgg. 
von bas. Chininhydrocldorid in Ggw. Y crscb ied o n er Mengen von Urelhan wird fest- 
gestellt. Femer werden D. u. Refraktion yerschiedener Gemische von bas. Chininliydro- 
chlorid u. Urethan bei 20, 30 u. 40° bestimmt. Der Verlauf der Kurven der Refraktion 
u. D. ais Funktion der Temp. u. Konz. gibt keine Anzeichon fiir die Bldg. von mole- 
kularen Komplexen in den Lsgg. Die Ursache fiir den EinfluB des Urethans auf die 
Lóslichkeit des bas. Chininhydrochlorids muB doshalb in dem Unterschied zwischen 
der Aktm tat des Hydroclilorids in wss. Lsg. u. der in Urethan enthaltenden gesuckt 
werden, durch dessen Ggw. eine Vorandorung des Losungsm. bestimmt wird. (Annali 
Chiin. appl. 22. 440—48. Juni 1932. Rom, Univ.) F i e d l e r .

Charles F. Poe und Jesse E. Sellers, Optische Identifizierung des Strychnins. 
Von den kiirzlich (C. 1932. I. 1667) auf ihre opt. Eigg. untersuchten Salzen des 
Strychnins eignen sieh wegen ihror geringen Lóslichkeit in W. besonders 4 zum opt. 
Nachweis des Alkaloids, namlich das Perchlorat, Hydroclilorid, Hydrobromid u. Hydro- 
jodid. Die wie iiblich gereinigte u. schlieBlich aus alkal. Lsg. mit Chlf. extrahierto 
Substanzprobc wird in wenig 5%ig. Essigsaure gel. u. die Lsg. in 4 Teile geteilt, von 
denen jeder wonigstens 0,25 cem messen u. ca. 0,5 mg Alkaloid enthalten soli. Die 
Proben werden gekocht u. m it KC104, KCl, KBr oder K J  die betreffenden Salze gefallt, 
isoliert u. an der Luft getrocknet. Sodami wird in geeignoten Olen, dereń Brechungs- 
indices mit denen der Strychninsalze zusammenfallen, auf evtl. Iden titat gepriift. 
(Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 69. 15/1. 1932. Boulder [Color.], Univ.) Lb.

Kakuji Goto und Shingo M itsui, Sinomenin und Disinomenin. X X XII. tlber 
den Hofmannschen Abbau des l-Bromsinonieninondioxims und die Bromierung der 
Sino?neninonfurazandcrivate. (XXXI. vgl. C. 1932. II. 382.) Im AnschluB an den 
HoFMANNschen Abbau des Sinomeninondiosims (XXVII. Mitt., C. 1931. II. 2998; 
hier noch Sinomeninhydratdiosim genannt) wurde dessen l-Bromderiv. (C. 1930. I. 
2743) derselben Rk. unterworfen u. gefunden, daB diese analog yerliiuft. Das Dioxim 
liefert mit KOH I, welches auch durch Bromieren des Sinomeninonfurazans (1. c.) 
orhaltlich ist. Das Dioximjodmethylat wurdo iiber I I  zu I I I  abgebaut. I I  wird durch 
Bromieren des Des-N-methylsinomeninonfurazans (IV; 1. e.) nur m it geringer Aus- 
beute erhalten, weil anscheinend auch dio Doppelbindung angegriffen wird. Denn
IV liefert mit 2 Br2 V, in welchem sieh das 2. Br-Atom an C9 oder C10 befindet. Durch 
Einw. von 3 Br2 auf IV entsteht das Perbromid VI, welches durch Aceton oder S 02 
zu V debromiert wird. Dagegen gelingt dio tlberfiihrung von V in VI nicht, ein Beweis, 
daB in VI 2 Br an der Doppelbindung addiert sind. — Durch HoFMANNseken Abbau 
Ton V orhalt man VII, desgleichen aus Dehydro-l-thebenonketon-(7)-furazan (1. c.) 
mit 2 Br2, wogegen mit 1 Br2 das von III  verschiedene V III entsteht. I II  u. VIII lassen 
sieh zu VII bromieren. — DaB in obigen Verbb. das 2. Br-Atom nicht im hydrierten 
Kern (an C5 odor C8) steht, folgt sohon daraus, daB VII gegen sd. methylalkoh. KOH 
oder Ag-Acetat in sd. Eg. bestiindig ist. — Um die Wrkg. des Furazanringes kennen 
zu lernen, haben Vff. erstens Des-N-methyldemethoxydesoxodihydrosinomenin 
(XXIII. Mitt., C. 1931. II. 2998) mit 3 Br2 bromiert u. das PerbromidIX erhalten, 
welches, abweiehend von VI, nur 5 Br enthśilt (das freie Amin entsprechend nur 2 Br). 
Der Unterschied ist wohl auf die Furazangruppe zuruckzufuhren. Zweitens haben 
Vff. Dihydrodes-N-methylsinomeninonfurazan (XXVII. Mitt.) m it 1, 2 u. 3 Br, 
bromiert u. jedesmal X erhalten; das uberschiissige Br vermindert nur dio Ausbeute 
infolgo Oxydation. X kann leicht zu X I abgebaut u. letzteres auch aus 1-Thebenon- 
keton-(7)-furazan (1. e.) erhalten werden.

V e r  s u c h e. 1-Bromsinomeninonfurazan, CISH20O3N3Br (I). 1. Durch 1-std.
Kochen von l-Bromsinomeninondioxim mit 16,5°/0ig. KOH. 2. Sinomeninonfurazan 
in Eg. bei 16° bromiert, am nachsten Tag auf 70—90° bis zur Lsg. erwarmt, Br mit 

CąO-fj-^.Br CH.O-u^^-Br CIIjO-fr^rBr
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Na2S03 entfernt, mit Chlf. extrahiert. Aus sd. sehr verd. HC1 +  konz. NaOH Prismen, 
Zers. 262°. — 1-Bromsinomeninondioximjodmethylat, C19H250 IN3BrJ, Zers. 254°. — 
Des-N-methyl-l-bromsinomeninoiifurazan, ClaH.,20 3X3Br (II)' 1. Aus vorigcm mit sd. 
16,5°/0ig. KOH. 2. AusIY u. 1 Br,-Prismen, Zers. 225°. Mit konz. H2SO.j orangerot.
— Des-N-methyl-l,9( 1)-dibromsinomeninonfurazan, C19H 2,0 3N3Br2 (V). 1. Aus IV u.
2 Br2; nach Stchen iiber Nacht kurz auf 100° erhitzt, im Vakuum vcrdampft, in Aceton 
gel., mit vord. NH4OH gefallt. 2. VI mit Aceton stehen gelassen oder 1/2 Stde. erwarnit.
3. VI in W. suspendiert, SO, eingeleitet, Hydrobromid in CH3OH mit NH.jOH zerlegt. 
Aus CH3OH Prismen, Zers. 212°. In H,SO. orangegelb, dann braun. —  Perbromid 
des Des-N-methyl-l-bromsinotneni?ionfurazaiidibromids, Ci„H230 3N3Br6 (AT). Bei 15° 
bromiert, auf 40°, dann 90° erwarmt. Goldgelbe Saulcn, Zers. 146°. Mit H2S04 blut- 
rot, dann violettrot. — l-Bromdehydro-l-thebenonkelon-(7)-furazan, C17H150 3N2Br (III).
II  in sd. CH3OH in das oligo Jodmethylat ubergefiihrt, dieses mit 16,5%ig. KOH 
gekocht. Aus h. Eg. -f- W., F. 191°. — 0( 1)-Bromdehydro-l-thebenonkelon-(7)-jurazan, 
Ci7Hi60 3N2Br (M II), erst amorph, durch Buhren m it Aceton Tafeln, F. 152—153°.
Mit H 2S04 gelb bis gelbliehgrun. — i,,9( ‘l)-Dibromdehydro-l-lhebenonketon-(7)-furazan, 
CiTHlt0 3N2Br2 (VH). 1. Aus Dehydro-l-thebenonketon-(7)-furazan m it 2 Br2. 2. Aus
III oder VIII mit 1 Br2. 3. Aus dem nicht krystallisierenden Jodmethylat Y o n  V mit
sd. 16,5°/0ig. KOH. Aus Eg. +  W. Krystallc' F. 210—211°. — Diliydrodes-N-methyl-
1-bronmtiomeninonfurazan, C13H210 3N3Br (X). Zunachst ais Hydrobromid, C1!tH2503N3Br2, 
aus W. Nadeln, F. 259° (Zers.). Mit Soda oder NH.OH das freie Amin, aus Aceton 
Prismen Zers. 221—223°. — l-Brom.l-thebenonkelon-(7)-furazan, C1;H 170 3N,Br (XI).
1. Aus dem Jodmethylat Y o n  X mit sd. 16,5°/0ig. KOH. 2. Durch Bromieren von
l-Thebenonketon-(7)-furazan. Aus h. Eg. +  W. Krystallc, F. 202—203°. — Per- 
bromid des D es-m ethyl-l,9{ 1)-dibmmdeviethoxydesoxodihydrosinomenins, C19Ho60 2NBr5 
( I \ ) ,  aus Eg. goldgelbe Siiulen, Zers. 112—113°. In H,SO, blutrot, violettrot; dunkel- 
braim, sehmutzig griin, violett. — Des-N-methyl-l,9( l)-dibromdemelhoxydesoxodihydro- 
simmaii-ti, C!9H250 2NBr2. IX mit Aceton erhitzt, m it Y erd. NH.OH gefallt. Aus 
CHjOH Saulcn, Zers. 205°. (Buli. chem. Soc. Japan 7. 223—33. Juli 1932. Tokio, 
KlTASATO-Inst.) LlNDENBAUM.

K akuji Goto, Hideo Shishido und K enjiro Takubo, U ber die Acetolyse des 
Smomcmnons und 1-Bromshiomeninons. XXXIII. Mitt. iiber Sinomenin. (XXXII. 
vgl. vorst. Ref.) Schopp u. Mitarbeiter (C. 1 9 3 2 . I. 1376) haben durch Acetolyse
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des 1-Bromsinomeninons 2 Prodd., namlioh l-Brom-3-methoxy-4,6-diacetoxyphen- 
anthren u. 1-Bromtriacetylisothebenin, erhalten. Vff. haben daraufhin Sinomeninon (I) 
selbst acetolysicrt u. neben dem bekannten 3-Mcthoxy-4,6-diacetoxyphenanthren (aus 
Kodeinon) eine N-haltige Vcrb. erhalten, welclie zweifellos Triacctylisothebenin (II) ist, 
aber andere Eigg. besitzt ais die von S c h o p f  unter diescm Namen beschriebene Yerb. 
(tieferer F., Farbrk. mit H2S04). Zum Vergleich wurde auch 1 -Bromsinomeninon 
acetolysicrt. Das isolierte l-Bromderiv. von II schmolz hoher ais dio ScHOPFsche 
Verb., gab mit H2S04 Farbrk. u. nahm katalyt. 2 H2 auf unter Bldg. des ScHOPFschen 
„Triacetylisothebenins“ . Dieses entstand auch durch Hydrierung von II unter Auf- 
nahme yon 1 H„ u. ist daher das 9,10-Dihydroderiv. von II. — Im Gegensatz zu den 
N-freien Phenanthrenderiw. scheinen die N-haltigen D oriw. (z. B. II) in Stcllung 9,10 
leicht liydriert zu werden. Tats&chlich konnten Vff. auch Thebeninhydrochlorid u. 
Triacclylthcbenin glatt zu HI (X =  H bzw. Acetyl) hydrieren. -— 1,5-Dibromsinomcnin, 
dessen Isolierung friiher (C. 1931. II. 3000) nicht gelungen war, konnte je tzt ais 
krystallisiertes llydrobromid isoliert werden.

V e r  s u c h o .  Sinomeninon, C18H210 4N (I). Aus „Sinomeninhydrat“ (Sino- 
meninonmethylalkoholat; C. 1930. I. 1312) oder Sinoineninonathylalkoholat im 
Vakuum bei 130—135“ uber P20 6. Amorph. — 3-Methoxy-4,6-diaceloxyphcnanthrcn.
I-Methylalkoholat u. etwas Na-Acetat in Acetanhydrid 4 Stdn. gekoclit, im Vakuum 
verdampft, inh . A. gel. Aus Eg., dann A., F. 163°. H2S04-Lsg. gelbbraun, spater griin.— 
Triacetylisothebenin, C2.,H25O0N (H). Erste alkoh. Mutterlauge des yorigen m it W. 
verd., sclmell filtriert u. mit Chlf. ausgeschiittelt. Aus A. Prismen, F. 167°. H2S04-Lsg. 
gelb, dann rotviolett. — ( +  )-!-Bromsinomeninon (vgl. C. 1930. I. 2743). Auch aus 
Demethoxydihydrosinomenin (d-Dihydrothebainon; C. 1930. I. 1311) mit 3 Br2 
(vgl. S c h o p f ,  1. c.). — l-Brom-3-melhoxy-4,6-diacetoxy}jhenanthren, C19H 150 6Br. Aus 
vorigem wie oben. Aus Eg. Prismen, F. 182°. H2S04-Lsg. gelb, spater tief griin. Wird 
durch katalyt. Hydrierung zu der obigen Yerb. debromiert. — 1-Bromtriacetyliso
thebenin, C24H210„NBr. Aus dcm alkoh. F iltrat des yorigen durch wiederholtes Ver- 
dampfen mit A. im Yakuum. Prismen, F. 191°. H 2S04-Lsg. gelbbraun, spater yiolett. 
Gibt nach kurzer Einw. von methylalkoh. NaOH mit ammoniakal. AgN03 in Aceton 
Violettfarbung (Sinomenolrk.); daher steht das zweite OH des Isothebenins yielleicht 
in 6. — Verb. G20H20OiNBr. Aus yorigem m it 2-n. methylalkoh. NaOH bei 80° unter 
Dmck. Ausbeuto nur 7%. Aus CH3OH oder Aceton Nadeln, F. 253°, 1. in Alkalien, 
unl. in verd. Sauren. Gibt keine Sinomenolrk. — 9,10-Dihydrotriacetylisotkebenin, 
C21H2,0 6N. Durch Hydrieren von H  oder vorvorigem in Eg. m it Pd-BaS04, PdCl2 u. 
Na-Acetat; F iltrat wiederholt mit A. yerdampft. Aus A. oder 50%ig. A., F. 182°. 
H2S04-Lsg. farblos. — 9,10-Dihydrołhebeninhydrochlorid, C18H220 3NC1 (nach HI, X =  H). 
Hydrierung in 30%*g- Essigsaure wie vorst.; F iltrat wiederholt mit CH3OH yerdampft. 
Aus CH3OH Prismen, F. 261°. H 2S04-Lsg. farblos. — 9,10-Dihydrotriacetylthebenin, 
C21H270 6N (HI, X =  Acetyl). In  Eg. Aus verd. A. nach Wochen Plattcn, F. 120° 
(Schaumen). H2S04-Lsg. farblos. — 1,5-Dibrcymsinome.ninhydrobromid, C19H220 4NBr?. 
Ruckstand des Bromiergemisches (1. c.) in wenig A. gel. u. in Eis gekiihlt. Aus A. +  A. 
Krystalle, F. 197° (Zers.). Mit FeCl3 griin. Aus der Mutterlauge m it Alkali 1-Brom- 
sinomenein, ebenso beim Stehen des Hydrobromids in A. (Liebigs Ann. 497. 289—96. 
2/9. 1932. Tokio, KlTASATO-Inst.) ' LlNDENBAUM.

Heisaburo Kondo und Kiyoshi Yano, Die Konstitution des Tetrandrins. Die 
Alkaloide von Stephania tetrandra, S. Moore. IV. XXXIV. Mitt. uber die Alkaloide 
i'on Sinomenium- und Cocculusarten. (III. vgl. C. 1930. II. 407. — X X X III. ygl. 
C. 1931. II. 2163.) Die dem Tetrandrin erteilte Zus. C19H 230 3N hat sich ais unrichtig 
erwiesen. Denn mit HBr erhalt man unter yerscliiedenen Bedingungen 3 Entmethy- 
lierungsprodd., welche noch I/2, 1 u. I 1/ ,  OCH3 enthalten. Daher muB dem Tetrandrin 
die doppelte Mol.-Formel C38H120 6N2 zugeschrieben werden, ahnlich wie sie S p a t h  u .
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PlKŁ (C. 1929. II. 2201) fiir das Oxyacanthin bewiesen haben. — Die Ozonspaltung 
des a.-Telrandrinmełhylmelhins (I) ergab die Dialdehyde II u. III. III wird durch K.Mn04 
zur bekannten 6-Methoxydiphenylather-3,4'-dicarb(nisaure von F. 310° (vgl. U l. Mitt.) 
oxydiert. II  wurde ais Dijodmethylat isoliert, dieses zu IV abgebaut u. sodann hydriert, 
wodurch die Vinylc in Athyle iibergefuhrt wurden. Dieselben Prodd. haben v. B r u c h - 
HAUSEN u . Ge r ic k e  (C. 1931. I .  2761) durch Ozonspaltung des Oxyacanthinmethyl- 
iitkers erhaltcn, u. Vff. haben diesen Abbau mit einem aus Berberis Thumbergii dar- 
gestellten Praparat (C. 1931. I. 1115) wiederholt. Tetrandrin muB also mit Oxy- 
acanthinmethylathcr isomer sein. — Durch weitere Ozonisierung von IV entstand 
unter Verseifung eines OCH, der Tetraaldehyd V, weleher durch Alkali in die Saure VI 
iibergefuhrt wurde (Phthalidumlagerung u. halbseitige Hydrolyse). — Diuch Ozon
spaltung des friiher beschriebenen Des-NCH3-Telrandrins (VTI), Entfernung dea

C H O - / \ ^

•OCH3
I I I

•CHO

\ /

CHS: CH 
CHO

CH: CH, 
CHO

(CHa)2N

CHO (°CH s)2 [ / Y c HO

'] OH 
V

• CHO

CH ,: CH
!N-CH,

CO,H •, 
CO,H

OCH3

OCH, CHsO -j^ \,C O ,H
-0 -

IX

XIII

CO,II

\ / \ /  3 
I X I

OCH, i 3
/ \ / \ 0 C H ,  CH.O

\ / \ / N'CIIj

CH.-N

CH»N\ / N y

OCH, 

OCH,

- 0 -

X II
\ / \ / 'N-CH,

CHa0 N -C H ,



1932. H. D . O b g a n is c h e  C h e m i e . 2659

gebildeten III u. Weiteroxydation mit KMn04 wurde die Tetracarbons&ure VIII 
erhalten, desgleichen in geringer Menge dureh Ozonisierung von IV in A. Die Kali- 
schmelze von VIII ergab ein Sauregemisch, aus welehem m-Hemipinsaure isoliert wurde. 
Danach kommt fur VIII vielleicht die Konst. IX in Frage. — Da erst bei der Ozon- 
spaltung der Methinbasen (I) oder der Des-NCH3-Verbb. (VII) die ident. Spaltstiicke II u. 
DI bzw. IN7 u. III entstehen, muB im Tetrandrin u. Osyaeanthinmethylather der N-freie 
Teil, aus dom III kerrorgeht, dio gleiohe Struktur (d. h. wie in I u. VII) besitzen, 
wahrend derlsochinolinather-Teil im einen Alkaloid entsprechend X oder XI, im anderen 
entsprechend XII oder XIII gebaut sein muB.

V o r s u e h e .  Telrandrin, C38H42O0N2. — Demethylotetrandrin (in der I. Mitt. 
al3„Desmethyltetrandrinol“ beschrieben), C34H310 6N2,2H20. Hydrobromid, C34H340 6N2, 
2HBr,2H20. Tetraacełylderivate (friiher ,,Diacetyldesmetbyltetrandrin“ ). — Verb. 
C3lH30O2N2(OII)3(OCH3). 20 g Tetrandrin in 60 cein HBr (D. 1,58) 1V2 Stdn. auf 
W.-Bad crhitzt, mit W. verd., in verd. KOH gogossen, F iltra t von einem unl. Teil 
mit l i 2S04 angesauert, ammoniakal. gemaeht u. mit Essigester ausgezogen. Sandige 
Krystalle, F. 190—200°. — Verb. C31H30O3N 2(OCH3)2,2H2O. In  KOH unl. Teil. 
Aus A., dann Aceton Prismen, F. 130—140°, [a]D31 =  +204,4° in Chlf. Mit FeCl3 
nach einigor Zeit blau. — Verb. C3J I 300 2N 2(OH)(OCH3)3,2H2O. Mit HBr wie oben, 
aber nur 50 Min. Krystalle, F. 240°, [oc]d31 =  +238,0° in Chlf. — Tełrandrindijod- 
melhylat, C40H4SOIJN2J2,2H2O (I. Mitt.). — a-Tetrandrinmethylmethin, C10H46O,jN2 (I), 
F. 172° (II. Mitt.). Dijodmethylat, C42H62O0N2J 2,2H2O, Zers. 235° (I. Mitt.). — 
P-Mdhin, F. 140°. — Des-NC H  .^Tetrandrin, C36H320,, (VII), aus Aceton Prismen, 
F. 221°. — 6-Melhoxydiphenylather-3,4'-dialdehijd, C1SH120 4 (HI). I  in schr verd. 
Essigsaure bei 0° ozonisiert, wobei III ausfiel, u. ausgeathert. Nadeln, F. 72—74°. 
Disemicarbazon, C1,H lflO4N0, aus A. Nadeln, F. 230°. — Dijodmethylat des Di-[di- 
melliylaminoj-dialdehyds II, C27H40OeN2J 2. Essigsaure Mutterlaugo yon III mit Pt-Mohr 
yersetzt, mit Pd u. H  hydriert, yerdampft u. in A. m it CH3J  erwarmt. Zers. 250°. — 
Trimelhoxydivinyldiphenylatherdialdehyd, C21H 20O8 (IV). Aus yorigem mit sd. 5%ig. 
KOH. Aus A. spindelfórmige Krystalle, F. 138—140°. In  Eg. mit Tropfen H 2S04 
indigoblau. Disemicarbazon, C23H 20O8N„, aus A. Krystalle, Zers. 230—245°. •— Tri- 
mełhoxydidłhyldiphenyldtherdialdehyd. Durch Hydrieren yon IV in A. m it Pd-BaS04 
bei 50°. Nadeln, F. 88—89°. — Trimeihoxydiphenylathertetracarbonsaurc (YHI). 
VH in Chlf. bei 0° ozonisiert, yerdampft, m it 2%ig. KOH u. A. geschuttelt, alkal. 
Lsg. mit verd. H2S04 neutralisiert, m it KMn04 unter Kuhlung osydiert, F iltrat mit 
HjSOj angesauert u. ausgeathert. Aus dem A.-Riickstand mit CH3OH die wl. 6-Meth- 
oxydiphenylather-3,4'-dicarbonsaure (F. 305°) cntfernt, Rest in A. mit CH2N2 ver- 
estert. Zuerst Abseheidung des Dimelhyleslers yon VIII (ais Anhydrid), C21H180 lt, 
Schuppen, F. 150°. Aus dem F iltrat der Tetramelliylester, C23H 240 12, Tafeln oder 
Nadeln, F. 152—153°. Aus beiden mit sd. yerd. KOH dio freie VIII, CJ9H160 12, Nadeln, 
Zers. 184—220°. — VIII mit KOH auf 300—350° crhitzt, in AV. gel., mit C02 gesatt., 
nach Ansauern ausgeathert, Extrakt m it CH2N2 verestert. Beim Einengen Krystalle 
eines Trimethyleslers (C//3Ó)3C'i2/ /40(C,0 2C//3)3, F. 150°. Mit KOH die freie Saure, 
C18H160 10, Nadeln, F. 270—275°. Aus der Mutterlauge des Esters dureh Fraktionieren 
usw. m-Hemipinsaurc. — Oxydimethoxydiphenylathertetraaldehyd (V). IV in Chlf. bei 0° 
ozonisiert, yerdampft, mit W. gokocht (H-CHO), mit Chlf. ausgezogen, mit Soda 
gewaschen usw. Sirupos. Mit o-Phenylendiamin in A. Verb. C'30/ / 22O4AT4, 1120, aus A. 
mkr. gelbe Krystalle, F. 245—250°. — Saure 0 lsHwOa (VI). Aus V mit sd. W. oder 
Alkalicn. Aus W. kornige Krystalle, F. 160—190°. — Oxyacanthinmethylath.cr. Aus 
Oxyacanthin mit CH2N2 iiber das IlydrocMorid (Zers. 265—270°). Amorph, F. 120 
bis 140°, [a]u8 =  +289,1° in Chlf. (Liebigs Ann. 497 . 90—104. 6/8. 1932.) Lu.

Heisaburo Kondo und Masao Tomita, tlber die Kon&titution des Trilobins und 
Isotrilobins. VI. XXXV. Mitt. iiber die Alkaloide von Sinomenium- und Cocculusarten. 
(V. ygl. C. 1931. I. 1114. — XXXIV. ygl. yorst. Ref.) Die Ozonspaltungen der Tri- 
lobin- u. Homotrilobinderiw., welche analog denen der Oxyacanthinmetliylather- u. 
Tetrandrinderiw. yerlaufen (vorst. Ref.), haben ergeben, daB dio Mol.-Formel des 
Trilobins u. Homotrilobins yerdoppelt werden muB. Beide besitzen die Zus. C3eH360 6N2; 
die Bezeiehnung Homotrilobin ist daher durch Isolrilóbin zu crsetzen. — Trilobin- 
melhylmtihin (I) lieferte ais N-freies Spaltprod. den im yorst. Ref. beschriebenen 
G-Melhoxydiphenyldther-3,4'-dialde.hyd u. femer den N-haltigen Dialdehyd II, welcher 
zu III abgebaut wurde. Durch Ozonisierung yon III entstand die Dialdehydsaure IV, 
welche durch KOH zur Saure V isomerisiert wurde. Letztere ist zweibas. titrierbar u.
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konnte zur Tetracarbonsaure VI osydiert werden. Damit sind 9 von den 11 O-Atomen 
in VI erfaBt; die fehlenden 2 0  sind wolil, wie angenommen, O-Briicken, denn die 
Kalisehmolze yon YI ergab Protocalechwsaure u. yielleicht eine Spur Gallussaure (blaue 
FeCl3-Rk.). Auch die durch H J  entmethylierte Saure VI zeigt yiolette FeCl3-Rk. — 
Trilobin besitzt moglicherweise die Konst. VII. Das zweite OCH3 kann an 1, 2, 3 oder 4 
haften; Stellung 1 oder 2 ist die wahrscheinliehste, denn III bildet einAnil, u. dieses 
liefert beim HoFMANNsehen Abbau ein Phenol infolge Entmethylierung, analog dem 
Anil des o-Methoxybenzaldehyds. — Die Ozonspaltprodd. des Isolrilobinmdhylmdhins 
sind mit denen yon I  ident. Trilobin u. Isotrilobin unterscheiden sich wahrscheinlich 
nur durch dio Stellung des 0CH3 an 1 oder 2. — Die fruhere Annahme, daB HBr-Eg. 
eine O-Briicke des Trilobins aufspaltet, ist unriehtig; es werden nur die 0CH3-Gruppen 
yerseift, denn das Prod. liefert mit CH2N2 Trilobin zuriick. Der Name „Desmethyl- 
trilobinol“ ist also durch Desmeihylotrilobin zu ersetzen; „Methyltrilobinol“ ist zu 
streichen.

V e r s u c h e. Trilobin, C36H38OsN2, aus Aceton Prismen, F. 235°, [<x ]d 12 =  
+  296,3° in Chlf. — Trilobinniethylmethin, C3(jH400 5N2 (I). Voriges mit 10%ig. NaOH u. 
(CH3)2S04 gesehuttelt (immer alkal.), mit 15%ig. KOH erwarmt, mit Chlf. ausgezogen, 
Prod. in verd. Eg. gel., alkalisiert u. ausgeathert. Aus Aceton Prismen, F. 106°, opt.- 
inakt. — I in sehr verd. Eg. bei 0° ozonisiert u. ausgeathert. Extrakt lieferte nach 
Waschen mit Soda 6-Methoxydiphenylather-3,4'-dialdehyd (vorst. Ref.). Wss. Lsg. 
mit Pt-Mohr bebandelt, mit Pd u. H hydriert, stark alkalisiert u. mit Chlf. estrahiert. 
Chlf.-Riickstand lieferte aus W. hellgelbo Krystalle des Di-[dimethylamino]-dialdehyds II, 
F. 124°. Dijodmethylat, C25H340 6N2J 2,H 20 , Prismen, F. 230° (Zers.). — Dialdchyd 

(III). Voriges Dijodmethylat mit 5%ig. KOH erhitzt, Nd. in Chlf. 
aufgenommen. Aus Chlf. oder Aceton hellgelbe Krystalle, F. 195°, bei langsamem 
Erhitzen F. >  300°. In Eg. mit konz. H2S04 tief blau. Dioxim, Cl9H160 6N2, V,HaO, 
aiis A Prismen, F. 206° (Zers.). Mit Anilin in sd. A. das Anil, gelbliche Nadeln, F. 164°.— 
Duudenydsaure <̂ 17ff120 8 (IV). HI in Chlf. ozonisiert, yerdampft u. mit W. erhitzt. 
Krystallin, F. 90—91° (Zers.), 11. in Laugen u. w. Alkalicarbonaten. In  Eg. mit konz.

3 ,P 4, orangcr° t; mit NH4OH schmutzig schwarz. Disemicarbazon, Ci0H lsO8Ne, 
gelbhch, amorph, F. >  300°. Acetylderiv„ aus Aceton Tafeln, F. 165—168°. Mit
o-Phenylendiamin in A. das Azin gelb, krystallin, F. >  300°. — Saure

.̂17 12ys ( ' )• IV mit 10°/oig. KOH erwarmt, mit verd. H 2S 04 angesauert. Mkr. 
Krystalle, F. 286°. — Tetracarbonsaure C1.H wOn  (VI). V in 0,1-n. KOH gel., mit
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HjS04 neutralisiert, mit l% ig. KMn04 bei 0° oxydiert usw. Sandige Krystallo, F. 192 
bis 197° (Zers.). Mit FeCl3 gelber Nd. Ag-Salz, 017Hc0 n Ag4, amorph. In CH3OH mit 
CHjNader Tetramethylesler, C21H18On , mkr. Krystalle, F. 85°. — Isotrilobin, C36H360 5N2, 
aus Aceton Prismon, F. 215°, [ajn8 =  4-314,8° in Chlf. — Isotrilobinmełhylmethin, 
C38H40O6N2, aus A. Prismen, F. 115°, opt.-inakt. (L lE B IG s Ann. 497. 104—15. 6/8.1932. 
Tokio, Chem. Lab. ,,Itsuu“.) L i n d e n b a u m .

Heinrich Wieland und Karl Kraus, Uber Ohinovasaure. IV. (III. vgl. C. 1931.
II. 2164.) Brenzchinovasdure (I), C28H,«(0H)-C02H (b) m it ff, wird durch Erhitzen 
auf 300° zu der in der III . Mitt. beschriebenen Anhydrobrenzclńnovasdure, C28H,I3■ 
C02H (b) mit f j ,  dehydratisicrt. Die beiden Sauren liefern m it ZnCl2 in Eg. isomere 
Lactono C28HU—O—CO (b) mit ff. Da Chinovasaure, C28H 13(0H)(C02H)2, unter 
gleichen Bedingungen Novasdure, C28H )3—O—CO (a)-CÓ,H (b), liefert, kónnte das 
Lacton aus I der deearboxylierten Novasaure entsprechen. Aber dem widerspricht, 
dafi letztoro auf keino Weiso decarboxyliert werden kann. Folglich ist, wio sehon in 
der III. Mitt. ausgefuhrt, in der Novasauro das bei der Brenzrk. verloren gehende 
Carboxyl (a), in dem Lacton aus I  dagegen das andero Carboxyl (b) lactonisiert. Brenz- 
anhydrochinovasaure (I. Mitt.), C28H43-C02H (b), wird durch ZnCl2 zu dcm aus I er
haltenen Lacton isomerisiert. Warum das eine C02H so leicht abgespalten wird, ist 
vorerst ebenso unerklarlich wie das wichtige Auftretcn einer olefin. Doppelbindung in I, 
an welcher die Oxydation u. Bromiorung einsotzen, u. welcho durch intensive Gelb- 
fiirbung mit C(N02),, angezoigt wird.

Vff. haben nun das friihor (II. Mitt.) aus I  u. Br dargestollte Brcmioxylacton 
C^H^O^Br, wolches durch Zn-Staub u. Eg. wieder zu I  dobromiert wird, mit Cr03 
oxydicrt u. iiber ein Bromketolacton C2aHi303Br eino Bromlaclondicarbonsaure C.„J/riO,Jir 
erhalten. Daraus folgt, daB I  die ringformig gebundenen Glieder —CH2—CH-ÓH-r

cnthalt (vgl. Teilformel I), welche zu —CO,H C02H— aufgesprengt werden. Die 
Bromlactongruppe befindet sich noeh in derselben Verfassung wie im Bromoxylacton. 
Wie dieses durch Pyridin in eine Oxysaure CmH^O;, m it [ t  umgewandelt wird, so ent
steht hier eine Tricarbonsaure C26f/42O0 mit (II). Dio therm. Zers. lotzterer ergab 
unter Abspaltung von C02 u. H20  eino Cycloketonmonocarbonsdure <728/f40O3. Vff. 
nehmen an, daB es sich um eino Cyclopentanoncarbonsaure handelt (III), u. daB der 
hier erfaBte Ring der Chinovasaure 6-gliedrig ist. Daneben wurden erhalten eine neutrale 
Verb. von gleicher Zus., wohl das Kelolacion, gebildet durch Lactonisierung des ur- 
spriinglichen C02H gegen oine der Doppelbindungen, u. eine neutrale Verb. C'28fl420 4, 
wohl gebildet durch Lactonisierung zweier C02H gegen boide Doppelbindungen u. 
Abspaltung des dritten ais C02. — Oxydation obiger Saure C28H40O3 ergab eine Mono- 
carbonsdure G2ltHi0Os. Wahrscheinlich ist der Ring zwischen CO u. benachbartem CH 
gesprengt worden, u. eines der beiden C02H, wohl das urspriingliche, hat sich dann 
lactonisiert, so daB eine Kelolactrmcarbonsdure (IV) vorliogen wurde. Das CO lieB sich 
nach CLEMMENSEN zu CH2 reduzieren. Siiure C28H40O5 konnte zu einem Kelolacion 
C2Ą 0O3 decarboxyliert u. zur Saure C2SH^-O^Br3 bromiert worden. Letztere lieferte 
mit Zn-Staub u. Eg. Siiure C28H40O3 zuriick, mit Pyridin unter Abspaltung von HBr 
u. C02 ein Dibroniicetolaclon C2-H3e0 3Br2 u. mit KÓH ein stark ungesatt. Kelolacion 
C'2:H3l03. Obwohl dieses p7  enthalten miifite, ist seine Hydrierung nicht gelungen; 
viclleicht ist ein Benzolring entstanden, wofiir auch spricht, daB die Verb. mit uber- 
schussigem Br nur ein Monobromderiv. liefert, aus welchem das Br durch sd. starkes 
methylalkoh. KOH nicht wieder entfernt werden kann. Verb. C27HM0 3 enthalt die 
cycl. gebundene Gruppe —CH2—CO—, da sie zu einer Lactondicarbonsaure C'27/ / 31O0 (V) 
oxydiert werden konnte. — Weitere Ausfiihrungen iiber die mogliche Konst. der Chinova- 
saure ygl. Original.

f f  c  CO,H I r  ć  COjH ( f  6  COsH f f  C f f  Ó H - g 0
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V e r s u c h o .  Brenzchinovasaureladon, C29HM0 2. I  mit ZnCI2 in Eg. 1 '/2 Stdn. 
kochon, in W. gieBen, Nd. in A. losen, mit NaOH waschen usw. Aus Aceton Tafeln, 
F. 262°, im Yakuum sublimierbar. Mit C(N02)4 gelb. — Bromosylacton C29H4503Br 
in Eg. m it Cr03 24 Stdn. stehen lasaen, mit W. fiillcn, Nd. in A. lósen, mit Soda aus- 
schiitteln. Aus der A.-Lsg. wcnig Bromkdoladon C2aH.i30 3Br, aus Aceton Prismen, 
F. 172° (Zers.). Aus der Sodalsg. mit HCł die BromladondicarbonsdureG2sHi3OeBr, 
aus A. Stabchen, aus CH3OH Nadoln, F. 205° (Zers.). — Bei Oxydation in konz.. Lsg. 
u. mit mehr CrÓ3 wurde auBerdem eine neutrale Verb. C2BH39OaBr oder G25H3SO.Br 
erhalten, aus Aceton-CH3OH Bliittchen, F. 188°. Daraus mit Zn-Staub u. Eg.: i. Neu
trale Yerb. C,o/74,0 5 oder C2.//30O.,, aus Aceton Blattchen. 2. Sdure C2f i , .206 oder 
C25II3S04, aus A. oder Eg. Tafeln, F. 255—258°. 3. Sdure O ^Iiu O  ̂ oder C25Hi0Os, aus 
Eg. Prismen, F. 256—258°. — Kdocarbonsaure C2J l i203 mit Ff. Obiges Bromketolacton 
in Pyridin 6 Stdn. kochen, HC1 zugeben u. ausathern. Aus Aceton Prismen u. hcxaedr. 
Krystalle, F. 193°. Mit C(N02)4 braun. — Tricarbonsaure G2SHi2O0 (II). Ebcnso aus 
der Siiurc C29H ,30 6Br. Aus Aceton Nadeln, F. 288° (Zers.), gegen KMn04 ungesatt. 
Mit C(N02). gelb. Mit CH2N2 der Trimdhylester, C32H460(j, aus CH30H  Krystalle, 
F. 146—147°. — óydopenlanoncarbonsdure G2&Hi0O3 (III). II  unter 12 mm 2 Stdn. auf 
280—300° erhitzen, im Hochvakuum dest., Destillat in A. lósen, Lsg. mit n. NaOH 
behandeln, gebildetes Na-Salz (seidige Nadeln) unter A. mit HC1 zers. Aus Aceton 
Polyeder mit 1 C3H60 , F. 178°, aus Eg.-wenig W. Krystalle mit ł/s CH3 ■ C02II (sehr 
fest gobunden), F. 165°. Mit C(NOa), goldgelb. Mit CH2N2 der Meihylesler, C29HI203, 
aus CH3OH Nadoln oder Prismen, F. 161°, sehr schwer verseifbar. — Kdoladon 
GwHw03. Rilckstand der Vakuumdest. mit A. digericrcn. Aus CH3OH Nadeln, F. 254 
bis 256°. Mit C(N02)4 fast keine Fiirbung. — Diladon C2SH,i2Or  Aus der atli. Lsg., 
aus welcher das Na-Salz von III  isoliert wurde. Aus Aceton oder CH3OH rhomb. 
Blatter, Zers. gegen 268°. — Kdoladoncarbonsdure C2SHi0O5 (IV). Aus I II  mit Cr03-Eg. 
wie oben; aus der A.-Lsg. mit 2-n. NaOH das wl. Na-Salz usw. Aus A., CH3OH oder 
Eg. gelbe, wetzstoinfdrmigo Prismen, erst nach Behandlung mit Zn-Staub in Eg. farblos, 
Zers. 293°. Methylester, C29H ,,05, aus Lg. gelbe Nadeln, F. 213°. — Ladoncarbonsdure 
C2sff4s04. IV in Eg. mit amalgamiertem Zn unter Einleiten von HC1 kochen, mit W. 
fiillen, in A. losen. Aus CH3OH Tafeln, F. 280—286° (Zers.). — Aus der von IV be- 
freiten A.-Lsg. wurden 2 neutrale Verbb. erhalten u. durch Aceton getrennt: G2BH3SOit 
aus CH3OH Nadeln, F. 232° (Zers.), u. aus Eg. Nadeln, F. 286—288° (Zers.).
Erstere lieferte, in N-at auf 280° erhitzt, unter C02-Entw. Vcrb. C2;/ /380 2, nach Dest. 
unter 2 mm aus verd. A. Prismen, F. 193“; mit C(N02)4 tief braun. — Kdoladon 
O27H,0O3. IV in N-at auf 290—300° erhitzen, im Hochvakuum dest., in A. losen u. mit 
NaOH waschen. Aus CH3OH Prismen, F. 242°. — Sdure C2S/ / 370 5iJr3. IV in Eg. mit 
Br stehen lasson, dann iiber KOH eintroeknen, mit Eg. oder CH30H  verreiben. Aus 
Eg. gelbe Blatter, F. 267° (Zers.). — Dibromketoladon C21H3r03Br2. Aus voriger mit 
Pyridin wie oben; ath. Lsg. mit NaOH waschen. Aus OH3OH gelbe Prismen, F. 266° 
(Zers.). Mit C(N02)4 gelb. — Kdoladon C27/ / 3403. Vorvorige mit 25%ig. methylalkok. 
KOH 3/4 Stdn. koclien, K-Salz mit HC1 zers., Nd. in A. losen, mit NaOH waschen. 
Aus Eg. Nadeln, bei 258° tief braun, F. 278° (Zers.), gegen KMn04 stark ungesatt. Mit 
C(N02)4 tief gelb. Der Lactonring wird durch sd. 25%ig. methylalkoh. KOH (36 Stdn.) 
nicht geoffnet; F. danach auf 317—319° (Zers.) gestiegen (Umlagerung ?). — Bromderiv., 
0 27H 330 3Br. In Eg.; mit W. fallen, in A. aufnehmen. Aus Eg. +  W., dann Eg., F. 238“ 
(Zers.). Mit C(N02). gelb. — Ladondicarbonsaure C3:I lu Oa (V). Aus vorvorigem mit 
Cr03-Eg. Aus CH30H  Nadeln, F. 232—233“. — Dehydrierung von I  mit Se ergab 
einen KW-stoff G20HU, aus Eg. hellgelbe Blatter, F. 280—285°, im Vakuum destillier- 
bar, gegen KMnO, ungesatt. Mit C(N02)4 gelb. ( L ie b ig s  Ann. 497. 140—59. 6/8. 1932. 
Milnchen, Bayr. Akad. d. Wiss.) L in d e n b a u J I .

Claude Rimington, Proteinslruktur. (Vgl. C. 1931. II. 2167.) Z usam m en fassen d er 
Bericht. iiber neuere u. altere Arbeiten dieses Gebietes. (Trans. Faraday Soc. 27. 
222— 28. 1931.) G. V. S c h u lz .

Wilfrid James Loughlin und William Cudmore Mc Cullagh Lewis, Die 
Denaturierung der Proteine. 8. Mitt. Die Wirkung der Denalurierung auf die Viscosilal 
der Losungen einiger Proteine. (Vgl. C. 1929. II. 1165. 1931. I. 3130.) Bezuglich der 
Viseositatsanderung bei der Denaturierung liegen bisher nur qualitative Aussagen von 
P a u l i  (C. 1929. II. 1415) u. E t t i s c h  u . S a c h s s e  (C. 1931. II. 2338) vor. Vff. unter
suchen das Verh. von krystallinem Eieralbumin u. von Oxyhamoglobin. Die Viscositat 
einer Lsg. dieser nichtdenaturierten Verbb. von gegebener Konz. ist konstant u. unab-
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hangig vom p h , was schon L o e b  (in seinem Buch ,,Proteins“ ) festgestellt hat. Dasselbe 
gilt fur die denaturierten Prodd., wenn fiir Ausbleiben der Ausflockung Sorgo getragen 
ist (dio Messungen wurden in schwefelsauren Lsgg. durchgefiihrt, dereń Erhitzen auf 
80—90° die Denaturierung bewirkto). Bei der Denaturierung steigt die Viscositat der 
Lsgg., u. zwar cbenfalls unabhangig vom pn- Bei Eieralbumin stieg sie von 1,168 auf 
1,303 (3%ig. Lsg.), bei Oxyhamoglobin von 1,0145 auf 1,026 (0,2°/0ig. Lsg.) bzw. von 
1,272 auf 1,572 (3°/0ig. Lsg.). Eine dilatometr. Unters. der 3°/0ig. Lsgg. zeigte, dafi die 
Denaturierung mit keiner Yolumanderung verbunden ist. Eine Bereohnung fiihrt zu 
dem Schlufl, dali boim isoelektr. Punkt die Denaturierung in einer Volumzunahme der 
Proteineinheiten um 80—400%  besteht. Da sie aber mit keiner Volumveranderung der 
Lsg. verkniipft ist, mufi dio Wassermengo, dio von den Proteinpartikeln festgehalten 
wird, bei der Denaturierung steigen. Die Proteine sind oder werden gleichsam fiir das 
umgebonde Medium permeabel, was dio Feststellung von Ch ic k  u . Ma r t in  (Journ. 
Physiol. 40 [1910], 404) erklart, daB Denaturierung nur bei Ggw. yoii W. ointritt. 
Wenn man die KuN ITZsche Eormel ?//% =  (1 +  0,5 <p)/(l— <p)* (C. 1926. II . 1924; 
i/ Viscositat des dispersen Systems, ?/0 des Mediums, <p Vol. des Teilchens in der Yolum- 
einheit der Suspension) fiir kleine <p entwickclt, erhalt man ?;/)/„ = 1  +  4,5 <p, woraus 
fiir Eieralbumin in 3%ig. Lsg. <p zu 0,037 folgt. Nimmt man die Teilehen des Albumins 
nach NlCHOLS (C. 1931. I. 792) kugelformig an, so ergibt sich mit einem Mol.-Gew. von 
34 500 der Radius vor dor Denaturierung zu 2,57 X 10-7 (NlCHOLS: 2,17 X 10~7), 
nach der Denaturierung zu 3,13 X 10~7. Aus der Dichte des festen Albumins (1,36; 
Ar r h e n iu s , Biochemical Journ. 11 [1917]. 112) berechnet sich das Volumen d e r 
3°/0ig. Lsg., das vom Albumin selbst eingenommen wiirde, wenn es sich n ich t h y d ra ti-  
sierte, zu 0,022. Da aber <p zu 0,037 gefunden W'urde, ergibt sich, daB 1 cem Protein
0.7 ccm W. an sich gekniipft enthalt (1 g Protein 0,5 g W.). In einer 3%ig. Lsg. vou 
denaturiertem Eieralbumin ist 1,5 g W. mit 1 g Protein yerknupft. Fiir 0,2%ig. Oxy- 
hamoglobinlsg. ergibt sich analog <p zu 0,0033, das Volumen des Teilchens bei einem 
Mol.-Gew. von 66 800 zu 184 X 10~21 ccm, wahrend S v e d b e r g  u. N ic h o l s  (C. 1928.
1. 359) 110 X 10~21 angeben, nach der Denaturation <p zu 0,0058, das Volumen zu
323 X 10-21 ccm, mit der Dichto 1,33 die mit 1 g Protein yerkniipfto Menge W. im 
undenaturierten (denaturierten) Zustand zu 1,62 g (3,85 g). Diese Zahlen gelten exakt 
nur fiir den isoelektr. Punkt, bei dom nicht elektr. Ladungen der Proteinpartikeln dio 
Viscositat beeinflussen. Die pH-Unabhiingigkeit der Viscositiit scheint dafiir zu sprechen, 
daB ein Elektroyiscositiitseffekt (SMOLUCHOWSKI, IColloid-Ztschr. 18 [1916]. 190) 
keine wesentliche Rolle spiclt. (Biochemical Journ. 26. 476—87. 1932. Univ. of Liyer- 
pool, Mus PR ATT Lab. of Physieal and Electro-Chemistry.) B e r g m a n n .

W. T. Astbury und Thora C. Marwick, Aufkldrung der Molekiilstruktur von 
Federlceralin durch Bontgenstrahlen. Das Keratin des Federkiols u. ebenso die Schild- 
krotenschale gibt ein anderes Rontgendiagramm ais z. B. ein tier. Haar. Die bisherigo 
Auswertung hat gezeigt, daB auch hier Polypoptidketten yorliegen, daB aber dio Langen- 
maBe andere sind. Es gibt eine groBe Periode yon 24,8 u. zwei kleinc von 6,2 bzw. 3,1 A, 
was folgendem Bild entspricht:

W C 0 \ n h A C0 / n , i W ..........  V ę H /C0\ N H / & r \ C 0/ NH\ c H /

k  i  R, ń ,

3,1 A

6,2 A

24,8 A
Die Periode yon 3,1 A entspricht der von 3,5 beim Seidenfibroin u. der yon 3,4 beim 

/?-Keratin. Es ist beim Federkeratin ahnlich wie beim a-Keratin eine Aufrollung der 
Ketten eingetreten, u. zwar infolge der Kniipfung einer neuen lockeren Bindung in 
derselben oder m it einer anderen Kette. Das Wachsen der Federn ist mOglicherweise 
so zu erklaren, daB sich Peptidbindungen ais Seitenketten ausbilden, z. B. durch Ver- 
mittlung yon Arginin oder Glutaminsiiure. (Naturę 130. 309—10. 27/8. 1932. Leeds, 
Uniy., Textilc Physies Lab.) ___  BERGMANN.
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Erich Lehmann, Lehrbuch der organischen Chemie fiir Studierendo der Landwirtschaft, der
Forstwirtschaft und des Gartenbaues. Berlin: Parey 1932. (VIII, 302 S.) gr. 8°.
Lw. M. 14.—.

E. Biochemie.
E ł. Enzym chem ie.

Theodor Bersin, Die Beschłeunigung der Dehydrierung von Mercaploterbindungen 
durch MetalU. Ein Versuch zur Erkldmng der oligodynamischen Wirkung der Metalle. 
Die Bedeutung gcringer Metallspuren fiir den enzymat. Zellstoffwechscl u. die Rollc 
des Glutalhions ais Aktivator vcrsehiedener Enzyme lieBen vermuten, daB eine Konz.- 
Erhohung an Metallionen zu einer irreversiblcn oxydativen Zerstorung des IIo p k in s-  
sehen Thiol-Disulfidsystems (C. 1923- I. 364) u. damit zu einer Zellschiidigung fiihren 
wurde. Da die von N a g e l i  entdeekte oligodynam. Wrkg. von Schwermetallen auf 
die in Lsg. gegangenen Metallionen zuruckzufiihren ist u. Sulfhydrylverbb. durch 
Innerkomplexbldg. mit letzteren sehr viel rascher zum Disulfid deliydriert werden, 
wurde im Modellvers. die Autoxydationsbesehleunigung eines Mercaptans in Ggw. 
oligodynam. wirksamer Metalle untcrsucht. Die Geschwindigkeit der 0 2-Aufnahme 
einer l°/0ig. wss.-alkoh. alkal. Thioglykolsdureanilid-hsg. in Ggw. von As, Cu, Sb, 
Zn, Cd, Ag, Fe, N i ging in der Tat mit der oligodynam. gefundenen Wirksamkeit 
dieser Metalle (vgl. T am m an n  u. R i e n a c k e r ,  C. 1928. I. 2949) parallel. Lediglich 
das Ni erwies sich ais wenig wirksam, wiihrend umgekehrt Au ziemlieh stark be- 
sehleunigte. Zur Kontrolle wurden auch verd. Lsgg. der N itrate von Cu, Fe u. Ag 
untcrsucht. Wiihrend Ag-Blech u. Kollargol unwirksam waren, sandte Ag-Folie 
geniigend Ionen in Lsg., um die Autoxydation zu beschleunigen. Bei Zn u. Cd fiillt 
die Wirksamkeit ziemlieh rasch ab. Die besclileunigende Wrkg. des entstehenden 
Disulfids (vgl. H a r r i s o n ,  C. 1928. II. 33), ebenso wie die von Alloxan (vgl. L a b e s  u. 
F r e i s b u r g e r ,  C. 1931. I. 2227) konnte bestatigt werden. — SchlieBlich werden 
einige Beispiele fiir die acidimetr. Titration yon Mercaptanen mit Alizaringelb ais 
Indicator angefiihrt. (Biochem. Ztschr. 245. 466—72. 29/2. 1932. Marburg/L., 
Chem. Inst.) B e r s in .

Theodor Bersin, U ber die Beschłeunigung der Autozydation ton Mercaptoverbin- 
dungen durch organische Katalysatoren. E in Beitrag zur Erklarung der Wirkung ton 
Jodessigsdurc auf die Glykolyse im Muskel. Die Autoxydation des Na-Salzes von 
Thioglykolsaureanilid — das ais Beispiel einer Mercaptoverb. aus iihnlichen Griinden 
(vgl. vorst. Ref.) gewahlt wurde —■ in wss.-alkoh. Lsg. wird durch Sałze der Halogen- 
fettsiiuren je nach der Rk.-Fahigkeit der Halogenatome verschieden stark beschleunigt. 
Da hierbei die Bldg. von Thioathern:

RSNa +  XCH?COONa— >■ R-S-CHsCOONa +  NaX 
wahrscheinlich ist, wurde der EinfluB verschiedener Sulfide untcrsucht, die in der Tat 
auch die Autoxydation beschleunigten. Sulfoxyde erwiesen sich ebenfalls ais wirksam, 
so daB intermediar entstehendc Oxyde von Thioathern ais eigentliehe Dehydrierungs- 
mittel der Mercaptane vermutet werden. — Die Vergiftung der Muskelglykolyse durch 
Monojodacetat wird im Sinne einer Zerstorung des fiir die enzymat. Rkk. (vgl. D u d l e y , 
C. 1932. I. 1393) notwendigen Thiol-Disulfidsystems (Glutathion) durch Sulfidbldg. 
nach obiger Gleichung gedeutet. Die bekannte zellschadigende Wrkg. gewisser Sulfide u. 
Sulfoxyde wird auf die oxydative Zerstorung des lebenswichtigen Glutathionsystems 
zuriickgefiihrt. (Biochem. Ztschr. 248. 3—8. 14/5. 1932. Marburg/L., Chem. Inst.) Bers.

E. Billig, N. Kannegiesser und L. Solowjew, Die Spekłralanalyse der milo- 
genetischen Strahlung bei Pepsinverdauung und bei der Spaltung von Glycylglycin 
durch Erepsin. Nach K a r p a s  (C. 1930. I. 1314) tr i t t  bei EiwciBverdauung eine mito- 
genet. Strahlung auf. Im AnschluB u. mit der Methodik von GURWITSCH (C. 1932. 
n .  1636) wird das Spektrum der bei Spaltung von EiweiB (Serumalbumin) durch 
Pepsin u. bei Spaltung von Glycylglycin durch Erepsin auftretenden Strahlung 
untcrsucht. Ls soli auch die Frage geklart werden, wieweit die spektrale Zus. der 
Strahlung mit der Struktur des betreffenden Substrates zusammenhangt, u. es 
soli AufschluB iiber die Art der Pepsinwrkg. erhalten werden. Aus mehreren 
Hundert Einzelverss. ergaben sich fiir die genannten Rkk. SpektTen, die fiir 
10 otreifen von jo 10 A Breite vollkommene Ubereinstimmung fiir die beiden 
Rkk. zeigen. Daraus wird geschlossen, daB in den gepruften Fśiłlen das Spektrum 
die Art der gesprengten Bindung (ungeachtet der Lange der Polypeptidkette) u. der 
Zus. der benachbarten Gruppen) widerspiegelt. Es wird stets die in dem Dipeptid
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■VTTT
cnthaltene Gruppo —C<^q gcsprcngt. Sollte es boi der Pepsinverdauung des Serum-
albumins zu der an sich denkbaren Spaltung anderer Gruppen (z. B. Atherbindung 
der OH-Gruppe der Oxysaure m it COOH) kommen, so miiBten im Spektrum noch 
Bestandteilc auftreten, die dem Spektrum der Glycyl-Glycinspaltung fehlen; yoraus- 
gesetzt natiirlich, daB diese Spaltung ebenfalls unter mitogenet. Strahlung erfolgt. 
Die Auffassung,, daB die Pepsinwrkg. lediglieh die Sprengung yon Peptidbindungen 
betrifft, steht in tlbereinstimmung mit den Angaben yon W a l d s c h m i d t - L e i t z  u . 
SniONS (C. 1926. II. 2442), dio bei Pepsinwrkg. das Auftreten von Carboxylgruppen 
u. Aminogruppen im Verhaltnis 1: 1 nachwiesen. (Ztschr. physiol. Chem. 210. 220 
bis 227. 31/8. 1932. Leningrad, Staatsinst. f. experiment. Medizin.) H e s s e .

E. Waldscllinidt-Leitz, Uber die Auflosung enzymatischer Systeme durch aus- 
wahlende Adsorption. Trennung von Lipase, Amylase u. Trypsin aus Pankreas; Trennung 
der 6 proteolyt. Enzymo im Pankreas, die zu reiner Carboxypolypeptidase u. Dipeptidase, 
zu Gemischen von Proteinase u. Protaminase bzw. Aminopolypeplida.se u. Prolinase 
gefuhrt hat. In  ersterem Gemisch kann man Proteinaso spezif. hommen, in letzterem 
Prolinase durch Zerstorung ausschalten. Auflosung anderer proteolyt. Enzymgemische; 
Trennung von Trypsin u. Enterokinase, von Maltase u. Saccharase, von a- u. /?-Amylase.
— Zusammenfassende Ubersicht iiber die Spezifitat der proteolyt. Fermento u. iiber 
die Bedeutung einheitlicher Permentpraparate fur das EiweiBproblem. (Naturwiss. 20. 
624—27. 12/8. 1932. Prag.) B e r g m a n n .

Kurt P. Jacobsohn, Joao Tapadinhas und Fernando Belo Pereira, Zur Kinełik 
der Fumarase. (Yorl. Mitt.) (Vgl. C. 1932. I. 686.) Dio Fumarase Yermittelt die Ein- 
stellung eines fermentativen Gleichgewichts zwischen ihren Substraten, Fumarsaure (I) 
u. l-Apfelsdure (II). Dieses Gleichgewicht konnto durch physikal.-chem. Einfliisse 
nicht yerandort werden; von I wie von II aus yerlauft die Rk. derart, daB das Verhaltnis 
Mol II : Mol I  prakt. konstant ist. Fiir Kaninchenleberfumarase wurde diese Kon
stantę k zu 4,9 ermittelt. Ohne EinfluB blieben Anderungen der Fermentkonz., des ph, 
der Temp., der Substratkonzz. zwischen 1/2 u. 7Y2% u- Zusatz von Phosphaten. Da- 
gegen scheint die Wahl des Enzympraparates k in spezif. Weise zu beeinflussen; so 
wurde fiir yersehiedene Organe desselben Kaninchons eine Verschiebung von k  yon 3,9 
fiir Muskelfumarase bis zu 4,9 fiir Leberfumarase beobachtet; fur Erbsenfumarase 
war k =  4,7 u. fiir Troekenhefenfumarase =  1,9. — Die von H u d s o n  u. H e n r y  auf- 
gestellte Gleichung zur Best. der Geschwindigkeitskonstanten monomolekularer chem. 
Vorgange, die im Gleichgewicht enden: K 1 +  K 2=  1/t-ln k-aj(k-a  — (1 +  k)-x) wurde 
auf das enzymat. System der Fumarase angewendet. Durch Einsetzung der beobachteten 
Drehung r0 fiir die anfiingliche Menge an Substrat a, roo fiir die Geschwindigkeits- 
konstante k u. r fiir die jeweils in der Zeit t umgesetzte Menge x  ergibt sich nach Um- 
formung fiir die Summo der Geschwindigkeitskonstanten des Hydratisierungs- bzw. 
seines Reyersionsprozesses K x +  K 2 = ljt ■ ln (roo — ra)/(roo— r), wenn I ais Ausgangs- 
material dient. Die Giiltigkeit der Gleiehung wurde experimentell bestatigt. A', +  K 2 
war fiir Kaninchenlebersaft im Mittel =  0,01125. Aus K 1 +  K 2 — 0,01125 u. K[jK2 =  
k =  4,9 wurde die Geschwindigkeitskonstante des Hydratisierungsprozesses zu
0,009343 u. dio Konstantę der Reversion K 2 zu 0,001907 berechnet. Bei einigen Verss. 
zeigte sich jedoch ein leichter ,,Gang“ der Konstanten. (Biochem. Ztschr. 249. 72—74. 
11/6. 1932. Lissabon, Inst. Rocha Cabral.) K o b e l .

Artturi I. Virtanen und J. Tarnanen, Die enzymatische SpaUung und Synihese 
der Asparaginsaure. Aus Bac. fluorescens liquefaeiens wurde die Aspartase isoliert, 
welche die Spaltung u. Synthese der Asparaginsaure bewirkt naeh der Gleichung:
1-Asparaginsaure Fumarsaure +  NH3. Die Enzymlsg. entlialt auch Fumarase,
welche die R k .: Fumarsaure ^  Apfelsaure katalysiert. Aus 1-Asparagin wird durch 
die Enzymlsg. NH3 abgespalten, weil die Asparaginase yorhanden ist. Das pn-Optimum 
der Aspartase liegt bei 7—7,5. Die Aspartase wurde auch in Erbsenkeimlingen u. 
jungem Grase gefunden. (Suomen Kemistilehti Abt. B. 5. 30. 15/5. 1932. Helsinki, 
Biochem. Inst.) R o u ta la .

Kurt P. Jacobsohn und Fernando Belo Pereira, Untersuchung uber die Spezifitdt 
der Phosphatasesynthese eines sauren Phosphorsaureesters des o-Oxychinolins. (Vgl. 
C. 1931. I. 3363 u. 1932. II. 1925.) 1 Mol. umkrystallisiertes Oxychinolin wird mit 
1,4 Mol. POCl3 +  10 Mol. Pyridin behandelt. Das stark hygroskop. K-Salz des neuen 
l'-sters (CaHcN)2P20-H 2, Di-o-oxychinolinpyrophosphorsaure wird im Licht leicht zers. 
Ba-, Ca-, Zn-, Pb- u. Cu-Salzo mfen in der wss. Lsg. Fallungen hervor. Das Fe-Salz
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l6st sich im tlberschuB des Fallungsmittels. (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 93—94.
1931.) ' H e s s e .

W. Grassmann, L. Zechmeister, G. Tóth und R. Stadler, Zur Spezifitat poły-
saccliaridspaltender Enzyme. (Vgl. C. 1931. II. 3498.) Es wird dic Einw. von Enzym- 
lsgg. aus Schimmclpilzcn auf Cellulose, Hemicollulose u. Abbauprodd. studiert. Das 
Enzymgemisch spaltet: Cellulose, LicJienin, Xylan, Hydratopektin (nach E. E h r l i c h )  
nicht aber Inulin  u. Mannan. Dio Kylanase kann durch Adsorption von der Cellulase 
getrennt werden. Mannanase, Inulinase, Kylanase u. Cellulase (Glucanase) diirfen 
demnach ais verschiedcne, absol. spezif. Enzyme betrachtet werden. Die von Bact. 
sylinum aufgebaute „B-Cellulos&“ (E. S c h m id t ,  C. 1932. I. 516) wird eigentumlicher- 
weise auch nicht spurenweise gespalten. Das Enzymgemisch zerlegt ferner die Cello- 
biose u. alle gepriiften fi-Glucoside (ji-Meihyl-, p-Phenylglucosid, Salicin, Amygdalin).
— Mittels Aluminiummetahydrosyd, A102H, kann dem Enzymgemisch die Cellobiase. 
yollkommen entzogen worden u. aus dem Adsorbat annahernd einheitlicli oder doch 
stark angetóichert gewonnen werden. Von den beiden in dieser Weise getrennten 
Komponenten des Enzymsystems ist die „Cellulase*1 ausschlieBlich zur Spaltung 
hoherer Substrate bis herunter zu wasserloslichcn Dextrincn mit 8—10 Glucoseresten, 
die Cellobiase vonviegend zur Hydrolyse von Oligosacehariden bofiihigt. Man hat also 
zwischen einer ,,(/?-Gluco-) Oligosaccharase11 u. einer ,,(/?-Gluco-)Poiysaccliarase“ zu 
unterscheiden. Die vermutlieh nicht ganz scharfe Spezifitatsgrenze liegt etwa bei 
der Hesao.se, u. zwar sehoinen sich hier die Spezifitiitsbereiche zu uborlagern. Das 
Spezifitatsbereich der Oligosaccharase scheint mit demjcnigen der /S-Glucosidase des 
Emulsins qualitativ zusammenzufallen; im Gegonsatz zu der Oligosaccharase der 
Vff. ist aber das Emulsin schon gegeniiber der Tetraose so wenig wirksam, daB eine 
Identitśit nicht gesichert erscheint. Keinesfalls laBt sich (etwa im Sinne von W e id e n -  
HAGEN) die (/Ś-Gluco-) Polysaccharase mit einer bekannten /S-Glucosidase identi- 
fizieren. Hiergegen spricht auBer dcm festgestellton Spezifitatsbereich dio Zus. der 
Abbauprodd. aus Cellulose: sie sind frei von Glucose u. bestehen aus niederen Oligo- 
sacchariden. Die Cellulosokotten werden also nicht von don freien Enden her auf- 
gespalten. — Ein aus tier. Cellulose mit HC1 bereitetes Dextrinpraparat zeigt hinsicht- 
lieh enzymat. Spaltbarkeit weitgehende Dberoinstiniinung mit Cellodextrin aus Baum- 
wolle. (Naturwiss. 20. 639. 19/8. 1932. Munchen, Chem. Labor. des Staates u. Pecs 
[Ungarn].) H e ss e .

Charles Reid, Die Hemmung der Stdrkehydrolyse in Oegenwart von Glucose. In 
Verss., die 1 ccm 0,l°/oig. 1. Starkę in 0,9°/oig- NaCl, 1 cciii 0,3°/oig. filtrierte MERCKsehe 
Diastase, 0,8 ccm 0,9%ig- NaCl u. 0,2 ccm Glucoselsg. verschiedencr Konz. enthielten, 
wurdo die Starkeliydrolyse gehemmt, wenn dio anfilngliche Zuckerkonz. von gleieher 
oder hoherer GroBenordnung war wie die der Stiirkekonz. Das gleiche Resultat er- 
gaben Verss. mit je 0,2 ccm Hundeblut. (Journ. Physiol. 75. Nr. 3. 10—11 P. 12/7.
1932.) KOBEL.

F . Caujolle und P. Roche, Untersuchungen iiber die amylolytischen Fermentationen.
IV. Einflufl einiger Diamine und ihrer Chlorhydrate auf die Verzuckerung von Starki 
durch Pankreas, Speichel und Malzeztrakt. (III. ygl. C. 1931- I. 1303.) Alhylendiamin, 
Putrescin u. Cadaverin hemmen die amylolyt. Wrkg. menschlichen Speichels, des 
Pankreas u. wss. Malzextraktes. Wahrend die Chlorhydrate dieser Diamine auf die 
amylolyt. Wrkg. des Malzextraktes oline EinfluB sind, die amylolyt. Aktivitat des 
Pankreas nur wenig oder gar nicht verandern, yerstarken sie die amylolyt. Wrkg. 
des menschlichen Speichels. (Buli. Sciences pharmacol. 39 (34). 361—72. -I u ni 1932. 
Toulouse.) M ahN.

Bror Hvistendahl, Synthese und enzymatisclie Spaltung des Galaktose-6-phosphor- 
sdureesters. Die Darst, nach L e v e x e  u. R a y m o n d s  (C. 1931. II. 3098) ergibt etwas 
bessere Ausbeuten ais die nach dem Verf. des Vf. (C. 1931. II. 2447). — Von Knoehen- 
phosphatase wird der Ester etwa fiinfmal stiirker gespalten ais von Nierenphosphatase. 
Verss. uber dic Vergarung des Esters durch gewohnliclie Trockenhefe, an Galaktose 
angepaBte frisehe Hefe u. an Galaktose angepaCt-e Trockenhefe ergeben, daB der 
Galaktose-6-phosphorsaureester ais Zwischenprod. bei der Vergarung der Galaktose 
keine Rolle spielen kann. (Svensk Kem. Tidskr. 44. 156—62. Juni 1932. Stockholm,
U  ni\-.) WlX.LSTAF.DT.

Hans vou Euler und Ragnar Nilsson, Adenosinlriphosphorsdure und Co-Zymase. 
Vff. steilen in Ubereinstimmung mit L o h m a n n  (C. 1932. I .  828) fest, daB sowohl 
ihre Co-Zymase ais auch Adenosinlriphosphorsdure (I) ais Muskel-Co-Enzym bei der
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Muskel-Glykolyse wirken. Bzgl. der quantitativen Verbaltnis.se konnen die Vff. den 
Befund von L o h m a n n , dafi I  der Ilefe-Co-Zymase an aktivierender Wrkg. bei der 
Muskelglykolyse iiberlegen ist, nicht bestatigen, sondern 'finden, dafi die Wrkg. der 
beiden Priiparate meistens gleicli ist. In  einem Falle erwies sich sogar die Hefe-Co- 
Zymase der Verb. I  iiberlegen. Vff. konnen daher dio Auffassung von L o h m a n n , dafi 
dio Co-Zymase nur eine Vorstufe des Glykolyse-Co-Enzyms ist, nicht teilen. — Vff. 
weisen noch darauf hin, dafi manclie Verss. darauf hindeuten, dafi bei der Glykolyse 
(ebenso wie es von der alkoh. Garung schon bekannt ist) eino Induktionsperiode auf- 
tretenkann. (Ztsehr. physiol. Chem. 208.173—81. 7/6.1932. Stockholm, Univ.) W lLLST.

E 2. Pflanzenchem ie.
Alice G. Renfrew und Leonard H. Cretcher, U ber Quillensamenschleim. Der 

Pflanzenschleim aus Quittensamen enthalt wie der Kirschgummi (B tJTLER u. CRET- 
CHER, C. 1932. I. 53G; vgl. A n d e r s o n  u . O t i s ,  C. 1931. I. 1293) Methoxyuronsauren. 
Das yoriiegende Polysaccharid wird yon der damit yerknupften Cellulose erst m it h. 
verd. Sauren abgelost. Man erhalt aufier Cellulose etwas Arabinose, u. eine Misehung 
von methylierten u. unmethylierten Uronsauren, die noch an Xylose gebunden sind. 
Aus dem gefundenen Methoxylgch. berechnet sich ein Geh. von 72% einer monomethy- 
lierten u. 28% einer unmethylierten Uronsiiure. Die Kombination von Xylose mit Uron- 
siluren ist gleiclifalls ofter beobachtet worden, so von ANDERSON u. KlNGSM AN 
(C. 1932. I. 1892), oder von P r e e c e  (C. 1932. I. 1G77). Die Abspaltung der Xylose 
erfolgte erst bei 20-std. Erhitzen des Calciumsalzes des Uronsauregemisches mit einem 
grofien UberschuB von 0,96-n. H 2S04. (Journ. biol. Chemistry 97. 503— 10. Aug. 
1932.) B e r g m a n n .

Joseph R. Spies und Nathan L. Drakę, Zwei Bestandleile von Parosela barbała 
(Oerst.) Rydb. Im Verlauf einer Unters. ycrschiedener Pflanzen auf Fischgifte wurden 
aus den Blattern u. Stengehi der genannten Pflanze Monlanylallcohol u. ein ath. Ol 
isoliert. Durch Analyse des Jodids wurde in Ubereinstimmung mit D a m o y  (C. 1924.
I. 2883) festgestellt, dafi Montanylalkohol die Zus. C2gH60O hat. — Das ath. Ol (durch 
Wasserdampfdest. gewonnen, Ausbeute 0,6%) ist gelb, Kp .4_5 95— 110°, D .2020 0,947, 
nD20 =  1,497, riecht eigenartig, addiert Br u. entfarbt neutrale KMn04-Lsg.; es ist 
fiir Goldfische giftig. — Montanylalkohol, 02911500, durch Extraktion der Pflanze 
mit Bzl. Krystalle aus Chlf., F. 84—84,5°. Acelat, C31H02O2, ICrystalle aus Methanol, 
P. 68—69°. Phenylurellian, C30H65O2N, Krystalle aus Bzl., F. 96°. Monłanyljodid, 
C25H58J, aus Montanylalkohol mit J  u. rotom P boi 80—90°. Krystalle aus A., F. 64 
bis G4,5°. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2935—38. Juli 1932. Univ. of Maryland.) O g .

Leopold Schmid und Erwin Kotter, Chemische Unter3Udiuny der Kdnigskerzen- 
blulen (Flores verbasci). Wie kurzlieh (C. 1932. II. 75) mitgeteilt, ist das Pigment dor 
Konigskerzenbliiten ein Glucosid des a-Crocetins. Nebonhor kommt noch cin Begleit- 
stoff vor, der in Bzl. 1. ist. Das golbo Prod. wurde durch haufiges Umkrystallisieren nur 
etwas heller, hingegen bei der Einw. von katalyt. erregtem Wasserstoff, der nur in 
Spuren verbraucht wurde, beim Vers. der Osydation mit Salpetersaure u. bei der Hoch- 
vakuumdest. farblos. Wie auch die spektroskop. Priifung zeigte, war ein farbloser Stoff 
mit (2—3%) a-Crocetin yerunreinigt. Letzteres lafit sich auch auf Grund der Un- 
loslichkeit in 5%ig. Lauge von der sauren farbloscn Verb. abtrennen. Die farblose Sub- 
stanz schm. bei 124°; die aus A. erhaltenen Blatter habon die Formel Ci0H 30O., u. sind 
Tliapsiasciure (n-Tetradecan-l,14-dicarbonsaure; C an zo n e ri, Gazz. chim. Ital. 13 
[1883]. 514) Zur Identifizierung wurde naoh C a n zo n e ri das Anhydrid, nach 
B o u g ad lt (Compt. rend. Acad. Sciences 150 [1910]. 875) der Diathylestor dargestellt, 
wiirzig riechendos 01 vom Kp .I2 140—145°, tafolformige Krystalle vom F. 37—38°, 
ferner der Dimethylester, C18H310 j, K p .0l02 105—110°, aus Methanol glanzende Krystall- 
drusen vom F. 52°. (Monatsh. Chem. 60. 305—16. Aug. 1932. Wien, II. Chem. Univ.- 
Lab.) B ergm ann.

L. Zechmeister und L. V. Cholnoky, ('ber den Farbstoff der Ringelblume (Calen- 
duła officuialis). Ein Beitrag zur Kenntnis des Bliilen-Lycopins. Vff. stellen fest, dafi 
der Calendulafarbstoff ein Gemisch der folgenden Pigmente darstellt: Carotin (u. zwar 
fast ausschliefilich fl-Carotin, yielleicht yermengt mit geringen Mengen einer noch 
nicht definierbaren Carotinart), etwas Lycopin (F. 174°) (das damit zum 1. Mai in 
Bliiten gefunden wird), ferner Violamnthin u. noch eine andere Xanthophyllart. Aufier- 
dem wurde aus den Bliiten ein Phytosterin (C2GH4.,02, grofie Tafeln, F. 209°) isoliert. 
Das Violaxanthin wurde mittels der Farbrk. mit HC1 u, in einer besonderen Probo durch

I73f
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Vergleicli des A b s orp t  i onsspek tru m s scincr Lsg. in Methanol mit dem eines Viola- 
santhinpraparates von K u h n  (C. 1931.1. 1767) nachgewiesen. (Ztschr. physiol. Chem. 
208. 26—32. 24/5. 1932. Pćcs, Univ.) W i l l s t a e d t .

Leopold Schmid und Richard Hub er, Der Farbstoff des Klatschmohns (Papam  
rhoeas). II. Mitt. (I. ygl. C. 1931. I. 2884.) Neben dem Hauptfarbstoff des Klatsch
mohns, der in der I. Mitt. ais ein mit 2 Moll. Glucose yerkniipftes Cyanidiii erwiesen 
wurde, kann noch ein zweiter, dunklerer, in A. schwer 1. Stoff gewonncn werden. Er 
wurde durch Fallen aus W. mit Eg. u. dann — da das Pikrat in Methanol 11. war — aus 
schwach salzsaurem Methylalkohol mit A. u. aus 0,3%ig. HC1 mit Eg. gereinigt. 4 kg 
Mohnbluten lieferten 0,8 g Substanz, die der Analyse nach die Formel C20H2BOi3C1 
hatte u. 2 Moll. Krystallwasscr enthielt. Es liegt in dem violettstiehig dunkelroten mkr. 
Prod. ein Glucosid' vor, das keine Methoxyl- u. Oxymethylengruppcn u. keinen Stick- 
stoff enthalt. FeCl3 gibt keine Rk., Alkali Farbumschlag nach Blau. Spaltung mit k. 
vcrd. HC1 lieferto eine Pentoso u. eine Hoxose, sowio ein Aglucon, das ein mikrokrystallines 
dunkelyiolettes Pulver mit Krystallwasser darstellte u. die Formel C]5Hlt0 4Cl besaC. 
Łauge gibt eine Griinfarbung, Salzsaure ein in Siiuren ziegelrot 1. Chlorhydrat. Abbau 
mit 60%ig. Kalilauge gab Protocatechusaure; das phenol. Spaltprod. konnte wegen 
Materialmangels nicht isoliert worden. Es liegt offensichtlich ein neuer Typus von Antho- 
eyanidin vor. (Monatsh. Chem. 60. 285—94. Aug. 1932. Wien, II. Chem. Lab. d. 
Uniy.) BeRGMANN.

T. Kaku, C. Cho und T. Orita, Uber die Bestandteile der korcanischen Obakurinde 
(Phellodendron spp.). I. Das korcan. ,,Obaku“ stammt von 3 verschicdenen Phello- 
dendronarten, namlich P. molle Nakai, P. insulare Nakai u. P. amurense Rupr. Diese 
Rinden enthaltcn: Fettes Ol 5,4, 3,8 u. 5,3; Obaklacton 0,60, 0,17 u. 0,08; Obakunon
0,12, wenig u. 0,08; Berberin (Hydrochlorid) 1,0, 3,3 u. 0,84; Palmatin (Hydrojodid)
0,14, 0,08 u. 0,11. Fiir Obalclacton, ident. mit dem von F u j i t a  u . W a d a  (C. 1931. II. 
2170) beschriebenen, fanden Vff. die Formel C10H 18O0 s ta tt CJ6H 18O0. Fiir Obakunon 
u. seine D eriw . fanden Vff. die yon M u r a y a m a  u . T a k a t a  (C. 1928. I. 1883) an- 
gegebenen Eigg., aber die Zus. C,sH ,,0 , s ta tt C,7H ,,0 , oder C,9H ,50 7. (Journ. pharmac. 
Soc. Japan 52. 73—74. Juli 1932.) “ '  ' LINDENBAUM.

Tahitiro Nakaoki, f'ber die chemischen Bestandteile der Wurzel von Aster tar- 
taricus, L. II. (I. ygl. C. 1930. I. 2744.) Der A.-Extrakt der Drogę ,,Shi-on‘‘ (Wurzel 
von Aster tartaricus, L.) ergibt beim Yerdampfen eincn mit Krystallen durchsetzten 
oligen Riickstand, aus dem durch W.-Dampfdeat. das ath. 01 befreit wird. Der PAe.- 
Extrakt des Riickstandes liefert in einer Ausbeute yon 0,2—0,3% der Drogę eine farb- 
losc Nadeln oder sehmale Blattchen bildende Substanz vom F. 157—158°, [a]ir°.= 
—42,5° (Chlf.-Lsg.) der Zus. C^H^O (bzw. C35H 5S0), die Vf. Shionon nennt, 11. in A., 
Chlf., PAe., Bzl. Aceton u. h. A., swl. in k. A., unl. in W., 1. in konz. H 2S04 mit gelber, 
in Essigsaureanhydrid-H2S04 mit yiolettroter Farbę. Vanillinsehwefelsaure u. Fuehsin- 
schwefligsaure geben keine Fiirbung. Die Chlf.-Lsg. entfarbt langsam Br, die Eg.-Lsg. 
reduziert sofort KJInO,,. Das Shionon gibt kein Acylderiy., dagegen ein Semicarbazon 
(F. 215°) u. ein Oxim (F. 202°), u. ist deshalb ais ein Keton anzuspreehen. Aus dem in 
PAe. unl. A.-Extrakt wurde (Juercetin isoliert. (Journ. pharmac. Soc. Japan 52. 61. 
Juni 1932.) P a n g r i t z .

E s. Pflanzenphyslologie. Bakteriologie.
H. v. Euler und Harry Hellstróm, Spektrometrische Messungen an Alkohol- 

eztrakten der Laubblatter von Chlorophyllmutanlen der Gcrste. (Vgl. C. 1932. I. 2193.) 
Bei den von Vff. zu ihren yererbungscliem. Unterss. benutzten Chlorophyllmutanten 
der Gerste ist eine Identitat der die Chlorophylldefekte bedingenden Gene bei den 
untcrsuckten Albinareihen 1—7 nicht nachgewiesen worden. Die Katalasevermin- 
derungen bei den Chlorophylldefekten sind, wie Vff. in friilieren Unterss. gezeigt haben, 
unter iibereinstimmenden auBeren Einfliissen gleichartig. Es gelingt Vff. zum ersten 
Mai, die untersuchten Mutanten Albina 1, 2, 3 u. 7 in zwei Gruppen (Albina 1 u. 3 
einerseits, Albina 2 u. 7 andererseits) zu scheiden, die spektrometr. Unterschiede auf- 
weisen, Unterschiede, die bereits in den chlorophyllnormalen Individuen yorliegen. 
Die alkoh. Extrakte der Laubblatter yon Albina 1 u. 3 (chlorophyllnormal) zeigen ein 
charakterist. Spektrum (seharfe Absorptionsbande bei 287 mu u. etwas b re i te r e Bandę bei 
270 m/j). Die fiir dieses Spektrum yerantwortliche Substanz ist bas. Natur (yielleicht 
ein lndolderiy.), sio ist auch yon den Vff. krystallisiert erhalten worden, doch noch 
nicht in zur Analyse ausreichender Menge. In den Extrakten aus Albina 1, 3 u. 7 wurde



1932. II. E s. T ie r p h y s io l o g ie . 2669

eine Absorptionsbande bei 320 m/t fcstgostellt. Die Wellenlangc ist aber durch ein 
folgendes starkes Absorptionsband beeinfluBt, sie wurde ohne dieses um etwa 10 m/t 
hóher liegen, also Bohr angenahort dem von MORTON fiir das Yitamin A  festgestellten 
Absorptionsmaximum entsprechen. — Chlorophylldefekte Cotyledonen von Albina 1 
enthalten etwa fiinfmal weniger Hamooliromogen ais cKlorophyllnormale. (Ztschr. 
physiol. Chem. 208. 43—49. 24/5. 1932. Stockholm, Univ.) W i l l s t a e d t .

T. CunliJfe Barnes, Der physiologische Effekt von Triliydrol im Wasser. Es wird 
gefunden, daB eino Kolonie von Spirogyra in W., das kurz vor der Zugabe aus Dampf 
kondensiert wurde, langsamer wiichst ais in gewóhnlichem W. u. in letzterem wieder 
langsamer ais in kurz vorhor durch Auftauen von Eis gowonnenem W. Dies soli daran 
liegen, daB die Trihydrolform von W., (H20)3, im Eis am haufigsten, im Dampf am 
seltcnsten ist. Es wird ein Zusammenhang dieses Effektes mit dem anomal schnellen 
Anwachsen des Planktons nach der Einschmelzo sowie dem rcichen Planktongeh. 
arkt. Meere vermutet. (Proceed. National Acad. Sciences, U. S. A. 18- 136—37. Jan . 
1932. Osborn, Zool. Labor. der Yale-Uniy.) G. V. SCHULZ.

U. Wartiovaara, Sloffwechsel der autotrophischen Bakterien. Zusammenfassender 
Bericht. (Suomen Kemistilehti 5. 19—26.15/4. 1932. Helsinki, Biochem. Inst.) R o u t .

C. H. Keipper, E. B. Fred und W. H. Peterson, Mikroorganismen auf Kolii und 
ihre Verminderung durch Wasser fiir Sauerkraulbereitung. Die bakteriolog. Unters. 
von Krautblattern verschiedener Herkunft u. zu verschiedenen Jahreszciten zeigte 
eine mannigfaltige Flora von farbstoffbildenden Stabchen, Keimen der Aerogenes- 
gruppe, Hefen u. Milchsaurebildnern. Im  Innern ist die Keimzahl geringer u. die fiir 
die Vergarung wichtigen Milchsaurebildner herrschen vor. Durch Waschung wird 
die Keimzahl yermindert, was die Entw. der Milchsaurebildner begiinstigt. Durch 
NaCl-Zusatz wird offenbar eine bessero Vertcilung erzielt, die sich in einer Erhohung 
der Keimzahl iluBert. Nahere Unters. eines farbstoffbildenden Stabchens aus der 
Gruppc Flavobak(erium, das dem Bact. herbicola aureum ahnlich ist. (Ztrbl. Baktcr., 
Parasitenk. II. Abt. 86. 143—54. 22/6. 1932. Univers. of Wisconsin.) S c h n i t z e r .

Selman A. Waksman und E. R. Purvis, Die mikrobiologische Bevol1cerung des 
Torfes. (Vgl. C. 1932. II. 1727.) Die verschiedonen Schichten von Hoch- u. Nieder- 
moorprofilen werden auf ihren Geh. an Bakterien, Actinomyceten u. Pilzen untcrsucht. 
Weiterhin wird die Zers. von Torfproben mit wechselndem W.-Geh. bestimmt u. solchen 
Proben, die vorher mit 4%ig. Na(OH) u. 2%ig. HC1 extrahiert wurden. Dio Tatsache, 
daB diejenigen Torfschichten, welche dio groBte Zers. aufwiesen, aueh dio hochsten 
Baktcrienauszahlungen lieferten, deutet darauf hin, daB in erster Linie Bakterien fiir 
die Zers. yerantwortlich sind. (Soil Science 34. 95—114. Aug. 1932. New Jersey, 
Agricultural Experiment S ta t io n .)  SCHULTZE.

Dionisio I. Aqumo, Eine mikrobiologische Untersuchung in bewaldeten und un- 
bcwaldeten Bijden. Bakterienzahlungen u. Best. der Nitrifikationskraft in Abhangig- 
keit von Feuchtigkeit, ph u. Kalkzusatzen. Die Bodenrk. beeinfluBt die allgemeine 
Bakterientatigkeit wenig, Kalkzusatze forderten die Nitrifikation. (Philippine Agri- 
culturist 21. 83—95. Juli 1932.) S c h u l t z e .

Leo Brauner, Das kleino pflanzenphysiologische Praktikum. Anleitg. zu pflanzenphysiol.
Versuchen f. Studierende d. Biologio. Des gleichnamigen Werkes von Wilhelm Detmer
S., neubearb. Aufl. Tl. 2. Jena: Fischer 1932. gr. 8°.

2. Dio physikal. Chemie d. Pflanzenzelle. (VII, 120 S.) M. 5.50; Lw. M. 7.—.

E 5. Tierphysiologie.
F. H. A. Marshall, Uber neuere Untersuchungen iiber Sezualhormone und iiber 

dereń cyclische Produkticm. Der Ostruscyclus bei verschicdcnon Tierarten u. beim 
Menschen wird geschildort; fiir dio Anwendung der Hormonthcrapie boi Cyclusstórungon 
wird eino strengo Indikationsstcllung gefordert. (Brit. med. Journ. 1932. II. 232—37.
6/8. Cambridge, Univ., Inst. of Animal Nutrit.) W a d e h n .

E. Allen, W. P. Maddux, J. W. Kennedy, Omrial- und Vorderlappenhornwne
beim schwangcren Affen. Bei schwangeren Macacus rhesus lieB sich in der Plazenta 
u. im Harn Brunsthormon nachweisen, im Harn war Vorderlappenhormon nicht nach- 
zuweisen. — Zahlen fehlen. (Proceed. exp. Soc. Biol. Med. 28. 403—04. 1931. Univ. 
of Missouri, Dep. of Anatomy.) W ADEHN.

C. F. Fluhmann und G. V. Kulchar, „Kasłraiionszellen“ im Hypophysenwrder- 
lappen der kaslrierten Iłalte nach langerer Yerabfolgung von Ostrin. Kastriorte Ratten
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crhielten óstrin  (Amniotin Squibb) injizicrt u. zwar die Weibchcn 5 Ratteneinheiten 
jeden 3 .-4 . Tag, die Mtinnchen 5—10 Ratteneinheiten jeden 2. Tag. Die Kastrations- 
zellen warcn bei diesen gespritzten kastrierten Ratten ebenso zahlreich u. ebenso aus- 
gebildet wie bei kastrierten, nicht gespritzten Kontrollen. (Proeeed. Soc. cxp. Biol. 
Med. 2 8 . 417—18. 1931.' Stanford Univ. School of Med„ Dep. of Obstetrics and 
Gynccol.) . _ . W a d e h n .

Rudolf Klotz, Hypophysin ais Kreislaufmiitel. Klin. Bericht. (Miinch. med. 
Wchschr. 7 9 . 1241—42. 29/7. 1932. Dresden.) F r a n k .

S. I. Ordynski, Empfindlichkeit der Ilunde gegen die antidiurelischc Wirkung des 
subcułan emgefiihrten Pituitrins. Der Schwellenwert der subcutanen Standard- 
Pituitrindosis ist 0,0028—0,0055 mg, d. h. 0,0056—0,011 intemationale Einlieiten/kg 
Hundcgewicht; fiir Pharmacon-Pituitrin 0,0048—0,01 mg, d. h. 0,0045—0,0094 inter- 
nationale Einheiten. Der antidiuret. Effekt des Pituitrins ist hauptsiichlich von der 
individuellen Empfindlichkeit abhangig. Dio Wrkg. bei subcutaner Verabrcichung ist 
von der Ggw. von Histamin unabhiingig, da 0,002—0,02 mg (pro kg) subcutan ein- 
gefiihrtes Histamin die Diureso nicht bceinfluBt hat. (Areh. Sciences biol., Moskau 
[russ.] 3 1 . 597—604. 1931. Leningrad.) S c h ó NFELD.

S. I. Ordynski, Zur F ragę der Identiti.it des bhitdruckstcigernden und antidiurdischen 
Prinzips des Pituitrins. (Vgl. vorst. Ref.) Das drucksteigerndo u. antidiuret. Prinzip 
des Pituitrins sind nicht ident., da ersteres durch 2-n. NaOH zerstort wird, das letztere 
aber nicht. Das antidiuret. Prinzip ist thermostabil u. wird durch liingercs Ausfrieren 
oder kurzes Sieden nicht angegriffen. Saprophyten inaktivieren die antidiuret. Pituitrin- 
substanz. (Areh. Sciences biol., Moskau [russ.] 3 1 . 605—09. 1931. Leningrad.) ŚCHÓNT.

S. I. Ordynski, Zur antidiuretischen Wirkung ton Pituitrin bei Einfiihrung durch 
den Magm. (Vgl. vorst. Reff.) Bei pcroralcr Zufuhr in Form von saloliiberzogenen 
Pillcn wirki Pituitrin antidiuret. in Doscn von 0,5—3 mg/kg Hundcgewicht. Es ist 
also cino 30—50-fache Dosis im Vergleich zu subcutaner Einfiihrung crforderlich. 
(Areh. Sciences biol., Moskau [russ.] 3 1 . 610—17. 1931.) SCHÓNFELD.

Halle, Uber Beziehungen zwischen Tonsillen und Thyreoiden. Nach Vf. bestehen 
Ęinfliisso tox. Natur zwischen kranken Tonsillen u. der Thyreoidea. Nach Total- 
entfernung der kranken Tonsillen gingen mehr oder minder groBc Krópfo zuriick. 
(Dtsch. med. Wchschr. 5 8 . 1204—05. 29/7. 1932. Berlin.) F eank .

Edward P. Swift, Thyreotozikose. Die Behandlung in den verschiedenen Stadicn 
des Hyperthyreoidismus wird kurz besprochon. (Journ. Amer. Inst. Homeopathy 25. 
845—46. Juli 1932.) W a d e h n .

Jacob Rabinovitch, Die Wirkung der intraperitoneaUn Injektionen ton Kalium- 
jodid auf die proliferalite Aktimtat der Schilddruse bei Batten. Tagliche Injektion von
0,0005 mg K J  iiber 5 Tage fiihrte zu einer starken Bldg. von Mitosen in der Schild- 
driisc der Ratte. Hohere Dosen oder liingere Verabfolgung der angegebenen Dose 
hatten einen schwacheren Effekt. Die maximal wirksame Dose ist bei der R atte ahnlich 
groB wio beim Meerschweinchen. (Proeeed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 394—97. 1931. 
Washington Univ. School of Med., Dep. of Pathol.) W a d e h n .

Henry L. Jaffe, Aaron Bodansky und John E. Blair, Die Geschwindigkeit der 
Entkalkung und der Sitz der Knochenschaden beim experimentellenHyperparathyreoidismus. 
(Ygl. C. 1 9 3 0 . II. 2540.) Knochenresorption u. Knochenbldg. sind Prozesse, die in 
allcn Knochen vor sich gehen, aber in den Teilen regen Waehstums raschcr verlaufen 
ais in den Teilen langsamen Waehstums, sio sind unabhangig von der anatom. Struktur 
der Knochen. Wenn der eine Vorgang beschleunigt wird, so wird er in allen Knochen- 
gebieten beschleunigt. Bei den Knochen mit raschem Wachstum fuhrt aber derselbe 
Reiz zu einer starkeren Rk., z. B. Decalcifikation ais bei den Knochen schwachen 
Waehstums. (Proeeed. Soc. exp. Biol. Med. 2 8 . 793—94. 1931. New York, Hospital 
for Joint Diseases Labor. Dev.) WADEHN.

I.-I. Nitzescu und G. Popoviciu, Uber die Wirkung des bestrahlłen Ergosterins 
und seiner Bestandteilt. bei parathyreoipriter Tdanie. Die Wrkgg. von bestrahltem 
Ergosterin, des tox. Faktors u. des antirachit. Faktors auf nobenschilddrusenlose Hunde 
werden gepruft; sie bewegen sieh in bezug auf Ca- u. P 0 4-Spiegel im Blut etwa wie beim 
gesunden Tier u. nicht wie beim rachit. Tier. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 8 . 291—93. 
1031.) W a d e h n .

Lindon Seeds und C. I. Reed, Die Verabreichung ton Viosterol bei parathyreoider 
Tetanie des Menschen. Eino Patientin, die infolge Thyreoidektomie unter tetan. Zu- 
standen litt, wurde wahrend 15 Tagen, in denen sie insgesamt 2,5 ccm Yiosterol intra-
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venos u. 20 g Ca-Lactat crlialten liatte, von solchen Anfallen freigehalten, u. in ihrem 
Allgemeinzustand gebessert. (Proeeed. Soc. exp. Biol. Med. 38. 379—80. 1931. Illinois, 
Univ., Coli. Med.) SciIWAIBOLD.

John W. Spies, Robert H. Wilson und James A. Stringham, U ber die Wirkung 
von Viosterol und Parathormon beim lliyroparathyreoidektomierten Hunde. An Hunden 
wurden vor u. nach der Entfernung der Driisen Calciumstoffwechselunterss. durch- 
gefuhrt, wobei zugleich nach der Operation in 3 Zeitabschnitten Parathormon bzw. 
Parathormon u. Viosterol bzw. keine3 von beiden verabreicht wurde. AuBerdem wurde 
jeweils die Reizschwelle der Muskeln durch den elektr. Strom festgestellt. Sowohl 
Parathormon, wie Viosterol erholitc den Ca-Spiegel des Blutscrums. Diese Anderungen 
sind durch entsprechende Schwankungen der elektr. Reizschwelle der Muskeln be- 
gleitet, u. in geringerem Ausmafle auch durch solche der Ca-Aussclieidung im Harn. 
Durch Zufuhr von Parathormon wird die Ca-Ausscheidung durch die Faeces erhoht, 
durch Viosterol yerringert, wobei im ersteren Fali eine Neigung zu negativer, in 
letzterem zu positiver Ca-Bilanz besteht. (Proeeed. Soc. exp. Biol. Med. 2 8 . 527—28.
1931. Yale Univ., Depp. Surg. Physiol. Chem.) S c h w a i b o l d .

Paul D. Abramson, Insulin und Chirurgie. Bedcutung u. Anwendung des Insulins 
fiir den chirurg, zu behandelnden Diabetiker. (Ann. Surgcry 9 6 . 49—69. Juli 1932. 
Shevreport, Louisiana.) W a d e h n .

L. H. Newburgh und Dorothy S. Waller, Untersuchungen iiber Diabetes mellilus. 
Nachweis, da(3 die Stórung allein den Zuckerstoffwechsel belriffl. Wirkungsart des Insulins. 
Das Auftreten von Zucker im Harn von Diabetikern boi verschicdeucn Kostformen 
({ettreich—zuckerarm u.fettarm —zuckerreich) wird untersucht. DicToleranz wird durch 
die Fcttkost nicht erniedrigt, durch Kohlenhydrate nicht erhoht. Die Wirksamkeit des 
Insulins ist yerschieden nach der Stoffwechsellage; iibertrifft die verfugbare Zucker- 
menge stark die noch tolerierte, so bringt 1 Einheit Insulin 6—7 g Glucose zurn Ver- 
sehwinden, bei nur geringem OberschuB des verfiigbaren Zuckers iiber den tolerierten 
Zucker werden nur 1—2 g Glucose von 1 Einheit Insulin oxydiert. (Journ. clin. 
Iuvestigation 11. 995—1002. Scpt. 1932. Ann Arbor, Med. of Michigan, Dep. of Int. 
Med.) W a b e h n .

Hans v. Euler, Einige chemische Arbcilen im Gcbiete der Serumforschung. Bei 
der Hamolyse verbindet sieh zuerst der Ambozeptor der zerstórenden Substanz salz- 
artig mit der Blutzelle u. dann erst kann das Komplement die Zerstórung der Zelle 
vollbringen. Dem Vf. ist durch wiederholtc Dialysen des in physiol. NaCl-Lsg. gel. 
Ambozeptors gegen dest. W. die Horst, des reinen Ambozeptors gelungen. Die Hamolyse 
wird nicht durch Karotinzusatz zu den roten Blutkórpern verandert. Der A-Vitamingeh. 
steigt in Leber u. Serum durch Karotinzusatz. Durch Tierverss. wurde untersucht, 
welche Einw. das A-vitaminrciche Futter auf die Antikorperbldg. ausiibt. Man kann 
vcrmuten, daB das A-Vitamin die n. Funktionen des Korpers, also auch die Immuni- 
tat, in Gang halt. (Fińska Kemistsamfundets Medd. 4 0 . 9—22. 1931. Stockholm, 
Univ.) ROUTALA.

Fritz Mainzer, Eiweipausscheidung im Harn ais physikochemisches Problem. 
Die Frage, ob die EiweiBausscheidung im Harn vorwiegend durch die Zus. des Blutes 
oder Storungen an den Membranen der Niere hervorgerufen wird, wird im ersteren 
Sinne entschiedcn. MaBgebend fiir den D urchtritt eines Kolloids durch eine Membran 
ist bei bestimmter PorengroBo u. Aufladung der letzteren, GróBe u. Aufladung der 
Kolloidteilchen.— Durch die Verss. von RlNNE ist gezeigt worden, daB durch Gelatine- 
filter (IP. '= 4,5) der Durchtritt des Hamoglobins (IP. =  6,8) bei dessen IP. ein Maxi- 
mum hat. Dies wird ais Modeli fiir den Austritt des bei bestimmten Krankheiten auf- 
tretenden B e n c e  JoNES-Proteins aufgcfaBt. Die ZelleiweiBe der Niere haben namlieh 
auch den IP. =  4,5, wahrend die Rk. des Plasmas etwa am Neutralpunkt liegt. Der 
IP. des B e n  CK JoNES-Proteins liegt bei 6,7, sein Mol.-Gew. ist relativ niedrig: 35 000. 
Daher zeigt dieser EiweiBkorper besonders giinstige Pcrmeabilitatsverhaltnisse. Das 
Hamoglobin mit dem IP. =  6,8 u. dem hoheren Mol.-Gcw. 68 000 steht bzgl. seines 
Permeicrungsverm6gens ubereinstimmend mit dem klin. Befund an zweiter Stelle der 
PlasmaeiweiBe. Dio relativ seltene Abscheidung des Serumalbumins u. -globulins 
steht mit dereń niedrigem IP. (4,7 bzw. 5,4) im Zusammenhang. Diese EiweiBe sind 
genau wie die ZelleiweiBe bei Plasmark. negativ geladen, wodurch starkę Durchtritts- 
hemmung auftritt. (Naturwiss. 2 0 . 264—68. 8/4. 1932. Rostock, Medizin. Univ.- 
Klinik.) G. V. S c h u l z .
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U.-S. von Euler, tlber die stimulierende Wirkung des Dinitro-oL-naphthols auf die 
Almung bei der Taube und auf den Zellstoffwechsel der isolierten Hundepfote. Der Os- 
Verbrauch der Taube, der normalerweise 25 cem pro Min. u. kg betragt, steigt nach 
Injektion von 0,01—0,02 g Dinitro-a-naphthol auf das 4—5-fache an. — In ahnlicher 
Weise steigert das Dinitro-a-naphthol den 0 2-Verbrauch der isolierten Hundepfote. 
Das Naphthol wird dem arteriellen Perfusionsblufc zugefiigt. Dinitro-a-naphthol ist 
also ein st-arkes Stimulans, das direkt auf den Zellstoffwcchsel wirkt. Zugabc von 
KCN zum arteriellen Blut yermindert oder hemmt ganzlich die Wrkg. des Naphthols. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 108. 249—52. 1931.) WADEHN.

Laurence G. Wesson, Eine Modifikation der Osborne-Mendelschen Salzmischung, 
die nur anorganische Komponenłen enthdlt. Durch dio angegebene Mischung soli ver- 
mieden werden, daB mit den organ. Bestandteilcn unkontrollierbare Mengen von 
Vitaminen in die Vers.-Lsgg. geraten. (Science 75. 339—40. 25/3. 1932. Nashville, 
Tenessee, Mcdic. School.) G. V. S c h u l z .

Walter Obst, ('ber das lebensnotwendige Minimum an Mehlnahrung. (Muhle 69. 
958—59. 15/9. 1932.) S c h w a ib o l d .

Claire E. Graham und Wendell H. Griifith, Beóbachtungen uber den Nahrwert 
gewisser Felte. Ratten, die Lebertran (9—12 Tropfen taglich) ais einzige Fettzufuhr 
erhielten, zeigten krankhafte Verandcrungen an Beinen u. Schwanz. Zusatzliche Zufuhr 
gewisser anderer Fette bewirkte Heilung, a n  besten WeizenkeimlingsOl, am langsamstcn 
Speck. Auch das Verhaltnis von Lebertran zu einer anderen F etta rt im Futter war von 
EinfluB. Ob die Erkrankung durch einen Mangel im Lebertranfette oder einen darin 
enthaltenen tośL Faktor verursacht wird, muB noch geklart werden. (Proceed. Soc. 
exp. Biol. Med. 28. 756—58. 1931. St. Louis, Univ., School Med.) S c h w a ib o l d .

Unie Tange, U ber Emahrungsmangel ton fettfreiem Futter bei Ratten. Fettfreie 
Fiitterung zeigte an den Vers.-Tieren pellagraalinliche Erscheinungen. Bei Zugabc von 
taglich 3 Tropfen Linolsaure war das Wachstum n., jedoch traten bei glcicher Menge 
von Olsaure krankhafte Vcranderungen auf, die verschieden waren von den erst- 
genannten. (Proceed. Imp. Aead., Tokyo 8. 190—93. Mai 1932. Tokyo, Inst. Physic. 
and Chem. Res.) SCHWAIBOLD.

P. Karrer, Uber Vitamine. Zusammenfassender Vortrag iiber Vitamine, die 
definiert werden ais relatir komplizierte u. eine gewisse Instabilitat besitzende organ. 
Korper, die der tier. Organismus in auBerordentlich geringen Mengen braucht, die er 
aber nicht selbst aus einfachen Bausteinen synthetisieren kann. Es wird tabellar. 
der Vitamingeh. von 33 untersuehten Leberolen wiedergegeben. Er ist bei Heilbutten 
im Sommer bis zu 20-mal groCer ais im Winter. (Vierteljahrssch. naturforsch. Ges. 
Zurich 77. 83—98. 30/6. 1932.) B e r g m a n n .

J . C. Drummond, Fortschritte in der Kenntnis von Natur und Wirkung der 
Vitamine. Zusammenfassender Vortrag. I. Bisher sind zehn Vitamine sicher fest- 
gestellt (A, Bj bis B6, Y (B6), C, D u. E); dazu kommen moglicherweise noch 2 oder 3. 
Es wird zuniichst iiber die wasserlóslichen Vitamine (B u. C) referiert. Der Anspruch 
von Rygh, Narkotin sei das Provitamin C, ist irrig. Von den 5 Faktoren des B-Vita- 
mins sind nur B, u. B2 einigermaBen — wTenigstens biochem. — bekannt. Bj, das Ratten 
zum Waehsen brauehen u. dessen Fehlen Polyneuritis oder experimentelle Beribcri 
erzeugt, ist alkaliinstabil, gegen Sauren stabil, B2 (Antipellagravitamin, auch G-Yitamin), 
dessen Fehlen bei Ratten u. Hunden Hauterkrankungen u. solche der Gewebe wie 
bei Pellagra heryorruft, aber von Tauben ertragen wird, ist gegen Sauren u. Alkalien, 
sowie gegen Erhitzen in neutraler Lsg. stabil. B3 (thermolabil) wird nieht von Ratten, 
wohl aber von Tauben gebraucht ( W i l l i a m s  u . WATERMAN, C. 1928. II. 1685); B.t, 
(alkaliinstabil) yon Ratten u. Tauben — es ist wahrscheinlich ident. mit dem Yitamin 
von L e c o q  (Diss., Paris 1928) u. von R e a d e r  (C. 1930. I. 2455) urspriinglich ais 
Bj bezeichnet worden. B5 u. B6 sind beide thermostabil u. fiir das Wachstum von 
Ratten notwendig (C a r te r ,  K i x . \ e r s l e y  u . P e te rs ,  C. 1931. II. 264; Chick u. 
C o p p ix g ,  C. 1931. I. 2S97). B,. das von W lNDAUS (C. 1932. I. 1116, 2602) isoliert 
worden ist, hat die Formel CI2H17OX3S (nach O hdake , C. 1932. II. 2071. C12H I60 2N4S) 
u. steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Kohlehydratstoffwechsel. Di® 
experimentellen Ergebnisse von P e te r s  (C. 1931. II. 3225 u. fruher), F is h e r  (C. 1932.

i k  H a y a s a k a  u . I x a w a s h i r o  (C. 1931. I .  1783), sowie von Guha (C. 1931- 
n .  3224) stutzen die Hypothese von V o g t - M o l l e k  (C. 1931. I I .  465), daB Fehlen 
von B, die Umwandlung von Methylglyoxal in Milchsaure verhindert u. daB die An- 
haufung des ersteren die Symptome der B1-Avitaminose hervorruft. Wenn auch
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gewisse Tatsachen noch gegen diese Theorie zu sprechen scheincn, wird sie doch durch 
die Beobachtung von F i n d l a y  (Bioehemical Jourfl'. 15 [1921], 104) gestutzt, daB 
der Glyoxalasegeh. der Leber bei polyneurit. Tauben geringer ist ais bei normalen.
— Von B2 weiB man bisber hochstens, daB es neutral ist u. ein hóheres Mol.-Gew.
besitzt ais Br  DaC es m it der Substanz in der Leber zusammenhangt, die fur die 
pemiziose Anamie von Bedeutung ist, erscheint sieher widerlegt; es hangt wahr- 
scheinlich mit dem Proteinstoffwechsel zusammen, da bei steigendem Proteingeh. 
der Nahrung mehr B, benotigt wird, doch ist der Zusammenhang nicht so einfach, 
wie HASSAŃ u . DRUMMOND (C. 1928. U . 685) urspriinglich yermutet hatten. (Journ. 
Roy. Soc. Arts 80. 949—57. 19/8. 1932. London, TJniv.) B e r g h a n n .

J. C. Drummond, Forlschrittc in  der Kennlnis ton Natur und Wirkung der 
Vilamine. II. (I. vgl. yorst. Ref.) Es wird iiber die Entw. der Beobachtung berichtet, 
daB Yitamin A m it Carotin zusammenhangt u. zwar daB es eine farblose Substanz 
darstellt, die bei 328 m/i ein Absorptionsmaximum hat u. die blaue Farbrk. der Leber- 
óle mit SbCl3 oder AsCl,, bedingt. Weder das Praparat yon K a r r e r ,  M o r f  u . S c h o p p . 
(C. 1932. I. 91) noch ein vom Vf. hergestelltes ist das reine Vitamin. Das A-Vitamin 
hat nicht nur Wachstumswrkg., sondern verhindert Xerophthalmie u. Hemeralopie. 
AuBerdem beschleunigt sein Fehlen alle Arten von Infektionen, so daB es von G r e e n  
u. M e l l a n b y  (C. 1928. I. 1579; vgl. C. 1929. II. 1817) ais antiinfektives Vitamin 
bezeichnet worden ist. (Journ. Roy. Soc. Arts 80. 959—65. 26/8. 1932. London, 
Univ.) B e r g h a n n .

J. C. Drummond, Fortschritte in der Kennlnis ton der Natur und Wirkung der 
Vitami7ie. III . (II. vgl. yorst. Ref.) Bericht iiber Vitamin D. Im Sonnenlicht 
wachsende Pflanzen enthalten Vitamin D, aber es yerschwindet nach dem Aufhoren 
der Bestrahlung sehr schnell. Darauf beruht, daB Mileh von Kiihen, die sich auf der 
Sommerweide befinden, reichlieh Vitamin enthalt. Auch bei der Bestrahlung von 
Gewebe oder der Kórperhaut wird Ergosterin in das Vitamin D verwandelt. TJnklar 
ist nur, daB Fisehlebcrn soviel D enthalten, wahrend das F utter — z. B. des Dorschs
— sehr arm daran ist (das Plankton enthalt nur bei der Bestrahlung mit Sonnenlicht
ctwas Yitamin, u. die Dorsehe leben, abgesehen yon den ersten Stadien ihrer Entw., 
in Tiefen, wo kein Licht mehr hindringt.) — Bzgl. der Bedeutung des D-Vitamins fur 
die Ablagerung von Kalksalzen bei der Bldg. von Knochen u. Źahnen ist zu sagen, 
daB es wahrscheinlich bei der einfachen Ablagerung keine Rolle spielt — diese erfolgt, 
indem die Konz. yon Calcium- u. Phosphationen, die normalerweise im Blut nicht das 
Lóslichkeitsprod. erreicht, durch Spaltung von organ. Phosphorsaureestem mittels 
einer Phosphatase hinreichend erhóht w-ird —, sondern daB es nur fur die Zell- 
permeabilitat von Bedeutung ist. Es wird die Bedeutung yon Vitamin D fiir dio 
Zahngesundheit eingehend besprochen. In Cerealien ist eine Substanz yorhanden, 
die ausgesprochen Rachitis erzeugend wirkt. (Journ. Roy. Soc. Arts 80. 974—80. 
2/9. 1932. London, Univ.) B ergm ann.

J. C. Drummond, Fortschritte in der Kennlnis ton der Natur und Wirkung der 
Vitamine. IV. (III. Mitt. ygl. yorst. Ref.) Vf. bespricht die Bedeutung der mitgeteilten 
Tatsachen fur die Volksernahrung. Es wird die Verteilung der Vitamine in den 
wichtigsten Nahrungsmitteln tabellar. angegeben, wobei zu beachten ist, daB der 
Vitamingeh. nicht immer konstant ist. Die Nahrungsinittel enthalten gewohnlieh 
Substanzen, die eine Zerstorung der Vitamino auch beim Konseryieren oder Trocknen 
weitgehend verhindem. Die Auffassung, daB sterilisierte oder pasteurisierte 3Iilch 
in ihrem Nahrwert stark bceintrachtigt ist, ist falsch, denn nur Vitamin C, das an 
sich nur in sehr geringen Mengen yorhanden ist, wird zerstórt; ubrigens ist auch 
dieses langst nicht so thermolabil, wie gewohnlieh angenommen wird. Bei Vitamin B, 
u. B2 ist ihr Fehlen nicht der einzige Grund der entsprechenden Ayitaminosen; es 
kommt regelmaBig eine durch lange Unteremahrung heryorgerufene Verschlechterung 
des Allgemeinbefindens dazti; jedoeh konnen Konzentrate yon Bj u. B , in jedem 
Fali gunstig wirken. Die Nahrung der GroBstadtbeyolkerung ist sicher zu arm an 
Vitamin B u. A, wodurch gewisso allgemeine Organerkrankungen ihre Erklarung 
finden. (Journ. Roy. Soc. Arts 80. 983—90. 9/9. 1932. London, Univ.) B e r g .

F. P. Bowden und C. P. Snow, Photochemie der Vitamine A, B, C und D. Die 
von Vff. yorlaufig beschriebenen Verss. wurden mit einem Quarzmonochromator 
ausgefuhrt: ‘/J-Carotin besitzt auBer den bekannten Banden im Sichtbaren eine solche 
bei 2700 A. Bestrahlung der Cyclohexanlsg. mit der Hg-Linie 2650 unter Stickstoff 
bildet eine starkę Bandę bei 3280, also in der Gegend der bekannten Vitamin-A-Bandę
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aus. Es soli die Vitaminwirksaijikcit des erhaltenen Prod. bestimmt werden — mog- 
licherweiBe kann Carotin photoehem. in Vitamin A umgewandelfc werden. Bestrahlung 
mit 3130 A bringt die Bandę bei 3280 in wenigen Stdn. zum Verschwinden. — Vitamin B, 
(Praparat von J a n s e n  u. DoNATH) hat 3 Banden bei 2600, 2400 u. 2100. Erstere 
wird bei Bestrahlung mit der Ilg-Linie 2537 stark geschwacht; dabei geht dio Vitamin- 
wirksamkeit yerloren. Ein ahnliches Spektrum wio das bestrahlto zeigt das durch h. 
Alkali inaktivierte Vitamin B,.. •— Hexuronsaure, die nach SzENT-GYORGYI (C. 1932.
II. 1468) Vitamin C sein soli, zeigt eine durch Bestrahlung kaum yeranderliche Bandę 
bei 2650, Narcotin 2 Banden bei 3000 u. 2850 A, dio durch ahnliche Wellenlangen 
nicht yeriindert wurden. Wohl aber gibt Lieht, das die Bando bei 2400 deckt, eine 
Anderung des Spektrums, das nach der Bestrahlung nur aus o i n e r  Bandę (bei 2900 A) 
besteht. — Die (Juecksilberlinie 3130 wandelt Ergosterin nieht in Calciferol um, wohl 
aber 2967 (die der langwelligsten Ergosterinbando entspricht). Da Calciferol durch 
2650, 2537 u. in geringem MaCo auch durch 3130 zerstort wird, wird die Ausbeute an 
Vitamin D am besten sein bei Verwendung yon Wellenlangen kleiner ais 2800. Bei 
Bestrahlung von Ergosterin fiudet offenbar Wanderung einer Doppelbindung statt. 
(Naturę 1 2 9 . 720—21. 14/5. 1932. Cambridge, Lab. of Pliys. Chem.) B e r g m a n n .

I. M. Heilbron und R. A. Morton, Pholochemie der Vitamine A, B, G und D. 
Kritik der Arbeit von B o w d e n  u. S n o w  (vgl. vorst. Ref.). Es wird hervorgehoben, 
daB dio Umwandlung von Carotin in Vitamin A nicht photoehem. erfolgt. Dio Verss. 
yon B o w d e n  u . S n o w  konnen zu keinem Alkohol fiiliren, wic Vitamin A einer ist, 
sondern nur zu KW-stoffen; nach der Bestrahlung diirfte noch unverandertes Carotin 
yorhanden gewesen sein. Das neu beobachtete Maximum bei 328 fi/i fiihren Vff. auf 
ein Carotinisomeres zuriiek. — Die an krystallinem Vitamin B  beobachteten Maxima 260, 
240, 210 konnen nur dann ais diagnost. Hilfsmittel yerwendot werden, wonn Begleit- 
stoffe sichcr nicht in dcrselben Gegend absorbieren. (Naturę 1 2 9 . 866—67. 11/6. 1932. 
Livcrpool, Univ., Dept. of Chem.) B e r g m a n n .

F. P. Bowden und C. P. Snow, Pholochemie der VilamineA, B, C, D. Er- 
widerung auf die Kritik von H e i l b r o n  u . M o r t o n  (ygl. vorst. Ref.). Vff. heben 
die Bedeutung der von ihnen eingefiihrten moiiochromat. Bestrahlung fiir biochem. 
Unterss. hervor. Ankiindigung ausfiihrlicherer Arbeiten. (Naturę 1 2 9 . 943. 25/6.
1932.) B e r g m a n n .

B. Woolf und T. Moore, Carotin und VitaminA. Gegeniiber den Angaben yon 
O l c o t t  u . Mc C a n n  (C. 1931. II. 3616) sowie von B o w d e n  u . S n o w  (ygl. yorst. Reff.) 
die Carotin in vitro mit einem Leberextrakt bzw. photoehem. in Vitamin A um- 
gewandelt zu haben behaupten, weisen Vff. darauf hin, daB ein solcher Anspruch 
erst dann gereehtfertigt ist, wenn 1. die Farbę des Carotins weitgehend yerschwunden ist,
2. die biol. Aktivitat merklich groBer ist ais dem noch unumgewandelten Carotin 
entspricht, 3. die Bandę 328 /i/i in einer der biol. Wirksamkeit des Praparats aqui- 
yalenton Starko yorhanden ist, 4. die SbCl3-Rk. (Absorption bei 620 ///<) in ihrer 
Intensitat gleichfalls der Aktiyitat entspricht u. 5. die Bedingungen der Umwandlung 
die Bldg. eines Alkohols niederen Mol.-Gew. aus dem KW-stoff nicht unmoglich 
erscheinen lassen (bzgl. des Vitamins A ygl. K a r r e r ,  M o r f  u . S c h o p p ,  C. 1932. I. 
91. 92). Die Verss. von O l c o t t  u . Mc C a n n  erbringen noch keinen schlussigen Beweis, 
bei denen yon B o w d e n  u. S n o w  ist insbesondere nicht orsichtlieh, wie Bedingung 5 
erfullt sein kann. — E s wird darauf hingewiesen, daB unter bestimmten B eding iu igen  
Carotin in farblose Prodd. umgewandclt werden kann, ohne daB der SbCl3-Wert ent- 
sprechend sinkt u. daB bei der Bestrahlung yon Carotin in Chlf., die nach E u l e r ,  
E u l e r  u . H e l l s t r o m  (C. 1930. II. 3594) die gelbe Farbę u. dio SbCl3-Rk. zum 
Verschwinden bringt, zuerst der SbCl3-Wert enorm ansteigt. Offensichtlich entsteht 
eine farblose (bei ca. 350 fi/i absorbierende) Substanz, die noch untersucht wird. 
(Lancet 223. 13—15. 2/7. 1932. Cambridge, Sehool of Biochem. u. Nutrit. Lab.) B e r g .

Hans v. Euler und Erika Klussmann, Vitamin A und Waćhstumswirkung von 
Vogeleidotter. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 3458.) Bzgl. der Nomenklatur mochten Vff. im Gegen- 
satz zu K uhn  (C. 1 9 3 1 . II. 251) den Namen Lutein fiir das natiirliche Farbstoffgemisch 
des Eidolters beibehalten. — In einem Dotter sind hochstens 0,7 y Carotin enthalten, 
so daB die Wachstumswrkg. von Eidotter durch die Wrkg. von Carotin allein (Mindest- 
tagesdose 5 y) nicht erklart werden kann. Vff. untersuchen deshalb spektroskop, einen 
Extrakt aus Eidotter (Eidotter mit A. koaguliert, mit A. erschópfend extrahiert, ath. 
Lsg. mit alkoh. KOH 48 Stdn. yerseift, mit W. gewasehen, A. abgedampft, Riickstand 
in Chlf. aufgenommen). Kraftige Absorption im Ultrayiolett von 330 m/i an. Nach
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Entfernung der Sterine mit Digitonin Banden bei 345 u. 375 m/t. Das Absorptions- 
spektrum naoh dem Zusatz von SbCl3 ahnelte stark demjenigen, das beim Vcrsetzen 
eines Gemisches von 30% Zea&iUhin, 70% Xanthophyll u. hochgereinigtem Viiamin A  
mit SbCl3 auftrat (Banden bei 584—585 u. 622—625 m/i). (Ztsehr. physiol. Chem. 2 0 8 . 
50—54. 24/5. 1932. Stockholm, Univ.) W i l l s t a e d t .

H. v. Euler und E. Klussmann, Óarolin und Vitamin A. (Vgl. C. 1932. II. 2201.) 
Vff. lieBen fein zerkleinerte Kuhleber auf kolloidalo Carotinlsg. einwirken. Naeli der 
iiblichen Aufarbeitung (Verseifen, Ausathern, Einengen im Vakuum, Ausfrieren der 
Sterino) wurden E strakte erhalten, bei denen die fiir Vitamm A charakterist. Absorption 
bei 328 m/.i dreimal so stark war wie bei den in Parallelverss. (mit W. anstatt Carotin
lsg.) erhaitenen Extrakten. Dieses Ergebnis stellt eine Bestatigung eines analogen 
Vers. von O l c o t t  u . M c C a n n  (C. 1932. I. 1921) dar, doch weisen Vff. darauf hin, 
dafi sio einen anderen Vers. dieser Autoren, namlich die Umwandlung von in Athyl- 
laurat gel. Carotin in Vitamin A durch Lebergewebe, nicht reproduzicron konnten. — 
Verss., in analoger Weisc durch Blut Carotin in Vitamin A umzuwandeln, verliefen 
negatiw — Der Carotinoidgoh. der Lebern solcher Rattcn, die gleiehzeitig mit Carotin 
u. Thyroxin behandelt wurden (vgl. E u l e r  u . KLUSSMANN, C. 1932. I. 2970) ist nach 
neueren Verss. der Vff. nicht geringer ais bei den nur mit Carotin bchandelten Tieren. 
Der Carotingeh. ist zwar bei den thyroxinbehandelten Tieren geringer, aber der Geh. 
an Vitamin A ist bei den thyroxinbehandelten u. den thyroxinfreien Tioren iiber- 
einstimmend. (Svensk Kem. Tidskr. 44. 223 — 24. Aug. 1932. Stockholm,
Univ.) ^ W i l l s t a e d t .

R. G. Turner und E. R. Loew, Uber die Wirkung des Enlzuges von Yilam inA  
auf die Zahlung der Leukocyienarlen bei der Albinoratte. Aus don Verss. ergab sieli, daB 
in don spatereu Stadion des Yitamin-A-Mangels Leukocytosis m it einem Ansteigen des 
°/o-Geh. der polymorphonuclearen Leukocyten u. einer Abnahme der Lymphocyten im 
zirkulierenden Blut auftritt. (Procecd. Soc. exp. Biol. Med. 28. 506—10. 1931. Detroit, 
Coli. Med. and Surg.) S c h w a ib o l d .

Barnett Sure und Margaret Elizabeth Smith, I II . Vitamin-A-Mangel und 
Blulzuckerspiegel, Alkalireserve und Glykogengehalt der Leber. (Vgl. C. 1931. I. 3255.) 
Der cxpcrimentell herbeigefuhrte A-Mangelzustand hatte  keinen besonderen EinfluB 
auf die Menge des wahron Blutzuekers. Die Menge des scheinbaren Blutzuckers war 
haufig betraolitlich erhoht. Aoidosis tra t nicbt auf. Der Glykogengoh. der Leber der 
Vers.-Tiere -war n. Die Atmungsorgane aller Vers.-Tiere zeigten starkę patholog. Ver- 
andorungen. Anoroxie tra t wesentlich seltener auf ais bei B-Mangel. (Proceed. Soc. 
exp. Biol. Med. 2 8 . 439—40. 1931. Fayettevillo, Arkansas, Unir.) S c h w a ib o l d .

Barnett Sure und Margaret Elizabeth Smith, IV. Vitamin-D-Mangel und 
Blulzuekerspiegel, Alkalireserve und Glykogengehalt der Leber. (III. vgl. vorst. Ref.) 
Ein EinfluB von Vitamin-D-Mangel auf die angefuhrten Verhaltnisse konnte nicht fest
gestellt werden, auch wurde eine Einw. auf dio Nahrungsaufnahme nicht beobachtet. 
(Procecd. Soc. exp. Biol. Med. 2 8 . 440—41. 1931.) S c h w a ib o l d .

Barnett Sure und Margaret Elizabeth Smith, V. Vitamin-G-Mangel und Blut- 
zuckerspiegel, Alkalireserve und Glykogengehalt der Leber. (IV. vgl. vorst. Ref.) Weder 
Wachstumsstillstand, noch Verlust an Kórpergewicht, noch Dermatitis (ais Folgen von 
G-Mangcl) hatten einen EinfluB auf den scheinbaren u. wahren Blutźucker u. die 
Alkalireserve. Tiere, die groBeren Korporgowichtsverlust ais Folgo von Perioden mit 
mangelhafter Nahrungsaufnahme zeigten, wiosen eine Verminderung des Glykogengeh. 
der Leber auf. Es wurde weiter festgestellt, daB Dermatitis einem Verlust an Korper- 
gewicht zeitlich weit vorausgehen kann (20—50 Tage), u. betrachtliclies Wachstum 
neben schwerer Dermatitis yorkommt. Es wird daher gcsohlossen, daB der w achB tum s- 
fórderndo u. der antidermatit. Faktor im Antipellagravitamin G nicht ident. sind. 
(Procced. Soc. exp. Biol. Med. 28- 442. 1931.) S c h w a ib o l d .

Konrad Schubel und Walter Gehlen, Quantitative Unlersuchungen iiber dic 
Bildung von Vitamin D in getrockneter Bierhefe nach Bestrahlung mit ultraiiolettem Licht. 
Vff. zeigen, daB durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht bei Wellenlangen von etwa 
300 /(/< das Optimum der Bldg. von Vitamin D erreieht wird. An jungen Ratten wurde 
festgestellt, daB 0,25 mg der bestrablten Hefe in 14-tagiger Fiitterungsperiode bei tag- 
licher Verabrcicliung Rachitis verhiitet. Ein g Hefe entspricht daher 4000 biolog, 
oder 40 klin. Einheiten. Nach 3 Jabren war der Wirkungswert noch der gleiche. Bc- 
stralihmgszeit, die angewendeten Energien usw. werden angegeben. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 166. 348—53. 25/6. 1932. Erlangen, Univ., Pharmakolog. Inst.) S c h w a i b .
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A. W indaus, A. L iittringhaus uncl P. Busse, Neuc Bcohachlungcn an Be- 
slrahlungsprodukten des Ergoslerins. Schon friihor (C. 1 9 3 0 . II. 1391) ist betont 
worden, daB die Bestrahlung des Ergosterins zu fi—6 Prodd. frihrt, von denen in- 
zwischen vier (Lumisterin, Vitamin D, Suprasterin I  u. II) ais solche, Tachystcrin 
ais Additionsvcrb. mit Malein- oder Citronensaureanhydrid krystallisiert erhalten 
wurden (C. 1 9 3 2 . I. 1261, 1681). Tachysterin wird beim Vers. der Abtronnung aus den 
Addukten zu etwa B0% zerstort. Ein seohstes Prod. ist nur durch dio Maximal- 
absorption bei 248 /</( charakterisiert. Fiir dio photochem. Geneso ergibt sich nebenst.

Schema. Daboi ist noch ungeklart, ob 
Ergosterin Tachysterin in Vitamin, Stoff 248 in die

I  _ Suprasterine iibergehen kann. Es wird
Lumisterin gezeigt, daB aus den Eigg. dieser Stoffo

Y . T a c h y s t e r i n  d|ls Verh. der rohen Bestrahlungsprodd. 
tarnin D gedeutet worden kann. Die Spektron der

— '  I '—-— Verbb.  werden wiedergegeben; sie zeigen,
Suprasterin I  Suprasterin II Stoff 248 daB die bei Bcginn der Bestrahlung zu

beobachtende Abnahmo der Absorptron 
bei 270—280 /z/i durch die Bldg. von Lumisterin bedingt ist, dio dann einsetzendc 
Zunahmo zwischen 280—320 fi/i durch die Bldg. von Tachysterin, dann dio Zunahme 
bei 265 fifi durch das Vitamin D. Das cndliche Masimum bei 248 /i/i entsprieht dem 
„Stoff 248“ . Bezflglich der Drehung kann gesagt werden, daB dio starkę Rcchtsdrehung 
des mit langwclligem Licht erhaltenen, von Ergosterin befreiten Rk.-Prod. durch 
Lumisterin u. Vitamin D bedingt sein muB, die geringo Drehung des mit unfiltriertem 
Mg-Funkenlicht erhaltenen Prod. durch die gleichzcitigo Bldg. des stark linksdrehenden 
Tachystcrins u. des stark rechtsdrehenden Vitamins. Weiterbestrahlung eines lumi- 
sterinhaltigen (von Ergosterin befreiten) Prod. mit Mg-Funkenlieht verringert dio 
Drehung, weil Tachysterin entsteht, Uberbestrahlung ebenfalls, weil die Suprasterine 
etwa gleich viel, aber entgegengesetzt drehen. — Die groBe 0 2-Empfindlichkcit der 
rohen Bestrahlungsprodd. ist ausschlieBlich durch Tachysterin bedingt, das ein in 
A. u. PAe. wl., stark linksdrehendes u. seino Hauptbando bei 250 /i/t besitzendes Per- 
oxyd liefert, das durch O, noch weiter ycriindert werden kann. Tachysterin macht 
auch das Vitamin 0 2 — empfindlich. — Fiir die beim Erhitzen des rohen Prod. auf 180° 
beobachteto starko Zunahme der Rcchtsdrehung u. die Veranderung der Absorption 
(Abnahme unterhalb, Zunahme oberhalb 270 /i/i bis zu einem Maximum bei 289 ftp) 
ist durch Tachysterin u. Vitamin D (u. noch andere Stoffo ?) bedingt. Letzteres geht 
in dio hochdrehenden Yerbb. Pyrocalciforol (+508° in A.) u. Isopyrovitamin (+332° 
in Chlf.) uber; auch Tachysterin erleidet eino Drehungsanderung nach der positiven 
Seite. Dio Zunahmo der Absorption oberhalb 270 fifi ist vor allom durch das Pyro- 
tachysterin bedingt. — Durch Na u. A. werden Lumisterin u. Vitamin in oberhalb 
250 /i/» nicht m eh r absorbiorende Dihydroverbb. verwandelt, Stoff 248 u. die Supra
sterine nicht angegriffen. Tachysterin gibt im Red.-Prod. eino Absorption boi 248 /</<, 
iiber dereń genet. Zusammenhang mit Tachysterin nichts Sicheres zu sagen ist. — 
Bezuglich der physiol. Wrkg. der rohen Bestrahlungsprodd. lassen sich aus dem vor- 
liegenden Materiał folgende Schlusse ziehen. In  nicht zu lange bestrahlten P rodd . 
ist dio antirachit. u. fast die ganze tox. Wrkg. auf Yitamin D zuriickzufuhren, in lange 
bestrahlten letztore noch auf Stoff 248 (u. Tachysterin?). Nach der B e h a n d lu n g  nrit 
Natrium u. A. riihrt die Giftwrkg. von den neben dem ungiftigen Dihydrovitamin 
entstehenden Zers.-Prodd. her, die nicht mit Maleinsaureanhydrid reagieren, nach 
der Erhitzung auf 180—200° von therm. Zers.-Prodd. des Tachysterins u. zum 
kleinen Teil auch von denen des Vitamins. Therapeut. ist deswegen u. wegen der gc- 
ringeren Autosydabilitat daa reine Vitamin den rohen Bestrahlungsprodd. vorzuziehen.
— Es wird noch berichtet, daB die beiden Erliitzungsprodd. des Vitamins, Pyro- 
caleiferol (F. 94—95°) u, Isopyrovitamin (F. 112—115°) miteinander eine M ol.-V erb. 
bilden; crsteres kann ais Dinitrobenzoesaureester, letzteres ais Acetylderiv. leicht rein 
dargestcllt werden. Dio Red. dieser Erhitzungsprodd. mit Natrium u. A. fiihrt zu 
Dihydroderiyaten, die dem Dihydrolumisterin darin ahneln, daB sio leicht in Digitonin 
fallbaro Isomere iibergehen. (Naehr. Ges. Wiss., Góttingen 1 9 3 2 . 150—59.) BergmaNN.

Klementyna Szymańska, Das Wachstuinsvitamin B im Eigelb. W. lost mir 
etwa -/$ der im Eigelb enthaltenen Vitamine B. Der Riickstand, der den Rest der \  ita- 
mino enthalten sollte, war inakt. Volle Aktivitat tr i t t  aber ein, wenn man beide 
Estraktionsprodd. vereinigt. Das Wachstums-Vitamin B besteht domnach aus 2 chem.
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u. physiolog. vorschiedenen Bestandteilen. Der crste ist 1. in W., aber seinc Aktivitat 
ist 27j-mal kleiner ais die urspriingliche oder die des ganzen Eigelb; der zweite, in 
W. unl. Bestandteil ist an sieh unwirksam; die Kombination von Nd. u. Extrakt stellt 
aber die volle Aktiyitat wieder hor. Die neue Vitaminart entspricht im physikal. Verh. 
dem von HUNT, ąowie W i l l i a m s  u . L e w i s  (C. 1931.1. 960) aus Hefe isolierten Prinzip. 
Volle Aktivitat wird erst dann erreiclit, wenn auf 100 g Nahrung Extrakt aus 2 Eiem u. 
Nd. aus 2 Eiern zugesetzt wird. Demnach seheint das im Nd. enthaltene Prinzip nicht 
ein besonderes Vitamin („das dritte Vitamin der Gruppe B“ nach W i l l i a m s )  z u  sein, 
sondem nur eine Komponento des Wachstums-Vitamin B. Fiir die beiden erganzend 
wirkenden Komponenten wird die Bezeichnung: Covitamine „B  (—)“ u. ,,C (—)“ vor- 
geschlagen. (Praco Komisji Matematyczno-Przyrodniczej Poznańskiego 1’owarzystwa 
Przyjaciół Nauk Serie B. 6. 31 Seiton. 1931.) S ciloK F E L D .

A. G. van Veen, Die aus Hefe und Beiskleie gewonnenen krysłallinischen Pra- 
■parale des Vitamins B 1. Vf. ha t festgestellt, daB das von W lN D A U S (C. 1932. I. 1116) 
aus Hefe u. das von J a n s e n  u. D o n a t h  aus Reiskleie dargestellte Vilamin B x die- 
selbe Wirksamkeit besitzen. Das vom Vf. (C. 1932. I. 3313) b e sc h rie b c n e  Praparat 
ist in allen Eigg. dem W lN D A U SSchen ahnlich, gibt auch keine Depression mit ihm, 
gibt aber e in  schwerer in A. 1. Chlorhydrat. Auch Schwefel hat Y f. in seinem Prod. 
nachgewiesen, u. zwar etwa 9%. Ais Formel ergibt sieh C12H20O2N4S-2HCl; darauf 
stimmen auch die von O d a k e  (C. 1931. II . 2179) fiir sein zweifellos unreineres Pra
parat angegebenen Zahlen, wahrend W lNDAUS die Formel C12H i7ON3S fiir das Vitamin 
angibt. Vf. hat fiir das Chlorhydrat u . Pikrolonat auch n a c h  Reinigungsoperationen 
immer etwas sc h w an k en d e  Werte g e fu n d e n , fiir letzteres C 47,5— 48,5, H 4,5—5,0, 
N 20,0—20,55, S 3,3—3,5 bei e in em  F. 228—230° (u . Zers.). Das aus diesem her- 
gestellte u. umkrystallisierte Chlorhydrat (F. 250°; enthielt immer noch einen Gliihrest) 
gab wieder Analyscnzahlen, die noch besser mit obiger Formel ubereinstimmen ais 
die friiher mitgeteilten. Vf. halt die Festsetzung einer definitiven Formel noch fiir 
verfriiht. — Da der, Schwefel auch nach dem Hinzufugen yon KCN mit Nitroprussid- 
natrium u. Ammoniak nicht naehweisbar ist, ist er sicher anders gebunden ais im 
Cystin oder Cystein. (Ztschr. physiol. Chem. 208. 125—28. 24/5. 1932. Batavia 
Centrum.) B e r g m a n n .

Richard J. Błock und George R. Cowgill, Das antineuritische Yitamin. 3. Mitt. 
Entfemung von Verunreinujungen durch fraktioniertc Fdllung. (2. Mitt. vgl. C. 1932.
II. 2071.) Vff. setzen die Verss. fort, nach moglichst cinfachen Methoden geniigend 
reine Vitamin-B1-Konzentratc zur parenteralen Injektion zu erhalten. Die Gewinnung 
der Ausgangsprodd. gescliah wie friiher, nur wurde das CCl.,-Verf. direkt auf die Natur- 
stoffe, wie Hefe u. Reissclialen, yerwendet (ohne adsorptive Abtrcnnung des Vitamins B2). 
Das Verhaltnis der urspriinglichen Vitaminlsg. zur A.-CCl4-Mischung kann von 0,5 
bis 5,0 yariiert werden, das ph des Konzentrats von 1 bis 4. — Behandlung der Lsg. 
mit salpetriger Saure yernichtet das Vitamin nicht ( S h e r m a n  u . W h i t s i t t ,  C. 1931.
II. 77); erst in grofien Konzz. wirkt sie schadlich. Es wurden noch Verss. zur Reinigung 
iiber das Pikrat, Flavianat, Rufianat mit A.-Butylalkoholmischungen nach der Methode 
von D a k in  u . W e s t  (C. 1931. II. 2627) unternommen, die aber nicht zu definitiyen 
Erfolgen gefiihrt haben, insbesondere da die N-haltigen Verunreinigungen boi diesem 
Verf. sieh nicht vom Vitamin trennen. Weiterhin wurde fraktionierte Fallung mit 
organ. Losungsmm. yersucht — nur CC14, Athylenehlorid, Dioxan u. Aceton geben 
erfolgversprechende Resultate; Eg. u. besonders Acetanliydrid sehadigen das Vitamin. 
Verss. zur fraktionierten Fallung mit otwa 50 anorgan. Salzen zeigten, daB nur Mer- 
curinitrat u. Kupferchloriir in B e tra ch t kommen. Die Sonderste llung  des Cu2Cl2 
(die im Gegensatz zum Verh. der Cuprisalze steht) deutet auf das Vorliegen einer 
SH-Gruppe hin — daB das Yitamin Schwefel enthalt, ist ja  yon W lNDAUS u. Mit- 
arbeitern (C. 1932- I. 1116. 2602) festgestellt worden. — Dio bisher an Tauben aus- 
gefiihrten biol. Teste werden durch entsprechende an Hunden u. R at ten erganzt. 
Vff. stellen fest, daB Yitamin 1^ allein  der Nahrung aus Casein, S tarkę, F ett u. Salzen 
zugesetzt, nicht geniigt, wenn nicht Vitamin-B[-freie Hefepriiparate oder kaufliche 
Leberoxtrakte gegeben werden. Letztere enthalten also noch einen anderen not- 
wendigen Faktor. Es wird schlieBlich iiber die Hoilung eines Kranken mit dem 
beschriebenen Br Konzentrat bcrichtet, doch warnen Vff. vor der parenteralen Zu- 
fuhrung der Vitaminkonzcntrate in anderen ais ganz extremen Fallen. (Journ. biol. 
Chemistry 97. 421—31. Aug. 1932. New York, State Psychiatrio Inst. a. Hosp. u. 
Yale Univ., New Haven, Lab. of Physiol. Chem.) B e r g m a n n .
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C. G. King und W. A. Waugh, Die chemische Natur des Vitaminś C. Vff. haben 
das Vitamin in der von S v ir b e l y  u. K in g  (C. 1932. I. 1924) angegebenen Weise 
aus Citronensaft isolierfc u. anschlieBend aus Essigester-PAe. umkrystallisiert. Es ist 
seinen Eigg. nach ident. mit der Hexuronsaurc von SzENT-GYORGYI (C. 1927. II. 
1483). 0,5 mg pro Tag schiitzcn oin Schwein vor Skorbut. Die Experimente yon 
R y g u  (C. 1932.1. 834) beweisen naeh Ansicht der Vff. keineswegs, daB sein o-Diphenol 
mit dem C-Vitamin in Beziehung stehe. (Science 75. 357—58. 1/4. 1932. Pittsburgh, 
Univ.) BERGMANN.

Erwin Ott und Kurt Packendorff, Kritische Nacharbeiłung der neueren Arbeiten 
iiber das VUamin O. Bei der Nacharbcitung der Verss. von R y g h  (C. 1932. I. 834) 
wurde aus nicht geschalten Citronen Narkotin isoliert (P. 172°, [a]irn, selb20 =  —197°), 
allerdings nicht in allen Arbeitsgangen; gelegentlich wurde cino N-freie, OCH3-haltige 
neutrale Substanz in Nadeln vom F. 12i° erhalten. Weder Narkotin noch „Methyl- 
nornarkotin“ noch dio dligen, atherloslichen Nebenprodd. zeigten gegeniiber dcm 
Indicator von T il l m a n n s  (C. 1932. I. 1924; II. 86) das Red.-Vermogen, das fiir 
Vitamin C eharakterist. ist, woJd aber der wss. Estraktionsriickstand von der Ather- 
extraktion. Dio reduzierende Verb. ist in Methyliithylketon 1.; einfacher gelingt ilire 
Anreicherung durcli Fallen mit Bleiacetat nach T il l m a n n s  u . Z il v a . Die Verss. 
mit dem nicht krystałlin erhaltenen Prod. (50 mg aus 600 Citronen) wurden angesichts 
der Publikationen von SviR B ELY  u. S zENT-GYORGYI (C. 1932. II. 1468) abgebrochcn. 
Es liegt bekanntlich eine Hexuronsaure vor, die schon friiher aus Nebennierenrinde 
isoliert worden war. In der Tat zeigten die Hexuronsauren aus Glucose u. Mannose 
dasselbe chem. Verh. (Ztschr. physiol. Chem. 210. 94—96. 11/8. 1932. Stuttgart, 
Techn. Hochsch.) B e r g m a n n .

Sydney Walgate Johnson und Sylvester Solomon Zilva, Die antiskorbutisch 
wirksame Fraktion des Cilronensafles. 10. Mitt. (9. Mitt. vgl. C. 1931. II. 266.) Vff. 
versuchen aus der A rt der Inaktivierung des Vitamins etwas iiber seine chem. Natur 
zu erfahron. Schon friiher war beobachtet worden (C. 1928. I. 219), daB dezitrierter 
Citronensaft nach 1-std. anaeroben Erhitzen im Autoklaven ein schnelles Versch\vindcn 
der reduzierenden u. Vitaminwirksamkeit zeigt. Ais Beschleuniger dieser Zerstdfung 
wurde spater (ZlLVA, C. 1930. II. 2152) eine phenol. Substanz vermutet. Vff. zeigen, 
daB, wenn die reduzierenden Zucker aus dem Saft durch anaerobe Garung entfcrnt 
worden sind, die spontane Inaktivierung durch Autoklavierung nicht mehr beschleunigt 
wird. Da Łsgg., die aus Glucose, Fruetose oder Invertzueker bei Ggw. von Ca-Citrat, 
ROCHELLE-Salz, Na-Carbonat oder sek. K-Phosphat durch Autoklavieren erhalten 
werden, die vitaminzcrstorende Wrkg. bekommen, entsteht der Katalysator offenbar 
aus dem Zucker des Citronensafts. Aus den chem. Eigg. der ath. Extrakte autoklav. 
Zuckerlsg. oder Citronensafts wird geschlossen, daB eine dem Brcnzcateehin ahnliche 
Substanz in Frage kommt. Die &th. Extrakto entfarben K-Permanganat in saurer 
u. alkal. Lsg., absorbieren Brom u. Jod, reduzierten Silbernitrat sofort, FEHLisGsche 
Lsg. langsam, geben mit Eisenehlorid u . K-Ferricyanid Berliner Blau, mit Eisenchlorid 
eine braune Lsg., die bei Zusatz von Alkali rot wird (wie die B re n z e a te c h in d e riw .) , 
hingegen waren Verff. zum Peroxydnachweis negativ. Die wss. Lsg. gibt mit Brom 
einen Nd. Bei Yersuchen mit Polyphcnolen auf ihro Fahigkeit, mit Jod zu reagieren, 
zeigte sich, daB von den untersuchten Verbb. Brenzeateehin, Guajacol, Homo- 
brenzcatechin, Protocatechusaure, Resorcin, Hydrochinon, Phloroglucin, Pyrogallol u. 
Oxyhydroehinon die Trioxyvcrbb., Resorcin u. Guajacol mit der fraglichen Substanz 
nicht ahnlich waren. In dem Verhaltnis der in neutraler u. alkal. Lsg. verb rau ch ten  
Jodmengc (1: 7—8) iihneln den Extrakten am meisten Brenzcatechin, Homobrenz- 
catechin u. Protocatechusiiure. — Wie schon friiher festgestellt (C. 1930. II- 2152) 
geben dezitrierter Citronensaft, autoklavierter dezitrierter Citronensaft u . autoklaviertc 
Zuckerlsgg. eine Farbrk. mit p-Phenylendiamin, aber nicht mit Benzidin oder Guajak- 
tinktur. Brenzcatechin u. Hydrochinon zerstSren nicht den reduzierenden Faktor 
in dezitriertem Citronensaft, der 1 Stde. anaerob erhitzt war (100°), wohl aber im 
unvorbchandelten Saft. Die zerstorende Wrkg. ist, wie gezeigt wird, an die Mitwrkg. 
eines Enzyms gebunden, wahrend p-Chinon u . der ath. E xtrakt von autoklavierteni, 
dezitriertem Saft ohne ein solehes reagieren. Die thermostabile Peroxydase von Z ilv a  
(C. 1930. II. 2152) spielt bei der Inaktivierung nicht mit; Vff. halten es fur sehr 
wahrscheinlich, daB die phenol. Verb. zuerst selbst oxydiert wird u. dann erst den 
Vitaminkomplex oxydativ zerstórt. (B iocheu iica l Jourii. 26. 871—88. 1932. Londou, 
L i s t e r  Inst., Division of Nutrition.) BERGMANN.
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Joseph Louis Svirbely und Albert Szent-Gyorgyi, Die chemische Natur des 
C- Vitamins. Das natiirliche Vorkommen yon Hexuronsauro in Pflanzen u. in der 
Nebennierenrinde (C. 1930. I. 400) ist ebenso parallel dem des Vitamins C wie das 
chem. u. biolog. Verh. So besitzt die Hexuronsaure u. — besonders nach T i l l m a n s  
u. Mitarbeitern (z. B. C. 1933.1. 1924) — das Yitamin stark reduzierendo Eigg., u. zwar 
gehen Vitamingch. u. Red.-Wrkg. parallel. Wie der reduzicrende Faktor reversibel 
u. irrcversibel oxydiert u. die Reversion durch H,S bewirkt werden kann, geht das 
Vitamin bei den reversiblen Oxydationsmethoden nicht in einen inakt., sondern nur 
sehr labilen Zustand iiber, u. dasselbe gilt fiir Hexuronsaure. DaC Z i l v a  u . C o n n e l i ,  
(C. 1924. II. 1943) boi ihren Fraktionierungsverss. Praparate mit hoher C-Wrkg., 
aber ohne Red.-Vermógen u. vice versa erhielten, kann nicht ais Beweis gegen die Iden- 
titat von Vitamin u. Hexuronsaure gewertet werden, da das Vitamin moglicherwoisc 
im (reversibel) Cxydierten Zustand vorgelegen hat. Die reduzierende Wrkg. vitamin- 
armer Konzentrate kann durch eine den Flayonolen iihnliche phenolartige Substanz 
erklart werden, die im Citronensaft yorkommt. Vff. beschreiben Verss. iiber die 
C-Wirksamkeit von Hexuronsiiure u. finden, daC 1 mg pro Tag — was dem Geh. einer 
gegen Skorbut schiitzenden Menge Citronensaft entspricht — in einer auf 90 Tagc 
ausgedehnten Versuchsreihe vollig den Skorbut yerhinderte. Danach ist Hexuron- 
siiure mit Vitamin C ident. (Biochemical Journ. 26. 865—70. 1932. Szeged [Ungarn], 
Univ.) B e r g m a n n .

Jean Brachet, Die Enlslehung der Penlosen im Verlauf der Entwicklung der 
Seeigeleier. (Compt. r e n d . Soc. Biol. 108. 1167—69. 8/1. 1932.) O p p e n h e i m e r .

G. Zobkallo, Iłeaktion der Oefa/ie des isolierten Kaninchenohres unter dem Ein- 
fhtfl von zweiwertigen Quecksilbersalzen. HgCl2 (1: 10 000 000 bis 1: 50 000) u. Hg(N03)2 
(1:1 000 000 bis 1: 50 000) wirken verengend auf die GefiiCe des isolierten Kaninchen- 
olirs. GroCere Hg”-Konzz. (iiber 1: 50 000) paralysieren die sympath. Nervenendigungen 
u. die Muskelgewebe. Die gefaCverengende Wrkg. von Arekolin wird durch HgCl, 
vorstarkt. (Arch. Sciences biol., Moskau [russ.J 31. 452—58. 1931.) S c h o n f e l d .

W. S. Solotow, EinfluP des Camphers au f das Hcrzgefdflsystem. I. II. Bei 
Fróschen mit zerstorteni Zentralneryensystem ruft Einfiihrung von Ol. camphorati 
verlangerte Herztatigkeit hervor u. erhoht die Rk. auf iiuCere Erregungen im isolierten 
Herzen. Einfiilirung von Campher yerhindert die Unterbrcchung der Herztatigkeit 
durch Arekolin. Campher hat nach den Gesamtverss. eine stimulierende Wrkg. auf 
(las Herz, u. zwar wirkt die Verb. entweder auf den Herzmuskel oder die sympath. 
Herzganglien. (Arch. Sciences biol., Moskau [russ.] 31. 314—21. 459—63.1931.) ScnoNF.

Richard Labes und Theodor Schlenkert, Ober das Verhalten von desoxycholsaurem 
Natrium und Saponin gegeniiber Membranen und Oewebsbestandteilen. Desoxycholsaures 
Na macht die Froschschleimhaut fiir Substanzen (z. B. Adrenalin) permeabel, die sonst 
nicht durch die Schleimhaut diffundieren. Trotzdem diffundiert es selbst bei alkal. 
Rk. relativ langsam durch Membranen; bei sehwach saurer Rk. geht es ganz oder 
teilweise in den kolloiden Zustand iiber u. yerliert sein Diffusionsyermogen voll- 
kommen. So erklart auch beim desoxyeholsaurem Na wie beim Saponin die Schwierig- 
keit des Ubertritts in die Blutbahn teilweise die relative Ungiftigkeit boi niehtintra- 
yenijser Applikation. Zur weiteren Klarung fiir die geringere bzw. langsamcre Gift- 
wrkg. beider Stoffe bei peroraler oder subcutaner Applikation wurden Adsorptions- 
verss. von desoxycholsaurem Na u. Saponin an Kohle, Darmzellen u. Blutkorperehcn 
unternommen. Saponin wird an Kohle sehr stark adsorbiert, u. zwar desto reichlieher, 
je gi-oGer seine Konz. in der freien Lsg. ist. Ebenso wird es an Darmzellen recht er- 
heblich gebunden, u. zwar nimmt auch hier dieBindung mit derKonz .des ungebundenen 
Saponins zu. Die Bindung an Erythroeyten ist bei der hamolyt. Grenzkonz. freien 
Saponins etwa ebenso groC wie an den Darmzellen. Das desoxycholsaure Na wrird 
an Kohle ahnlich stark gebunden wio das Saponin. Wahrend an dio Darmzellen keine 
merkliche Fixierung stattfindet, wird dagegen an die roten Blutkórperchen bei der 
hamolyt. Grenzkonz. des desoxycholsauren Na eine betrachtlieho Menge gebunden. 
Hierbei ist die Menge von desoxycholsaurem Na, dio bei der Hamolyse von den Blut- 
korperchen gebunden wird, n ich t' viel kleiner ais die Menge Saponin, die bei der 
Saponinhamolyse gebunden wird. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 166. 186—204. 
25/6. 1932. Bonn, Pharmakol. Inst. d. Univ.) M a h n .

F. Claussen, Ober die Diurese der Ilerzkranken. I. Teil. Vom Wesen der Salyrgan- 
diurese. Wird bei Kaninchen, denen Salyrgan injiziert wurde, die Galie abgeleitet, 
so tritt die sonst zu erwartende Diurese nicht oder ganz abgeschwacht auf. Die Ein-
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fuhrung von Galie eines anderen unbehandelten Tieres oder der eigenen vor der Injektion 
geflossenen Galie andcm diese Verhaltnisse nicht. Wird aber die unter der Salyrgan- 
injektion ausgeschiodene Galie dem Versuchstier wieder zugefiihrt, so tr itt  die Diurese 
in annahornd n. Korin auf. Diese ,,Salyrgangallc“ hat bei Einfiihrung in den Magen 
auch bei sonst unbehandelten Tieren Diurese zur Folgo. In der Galie sind nur 1/(s bis 
hochstens ’/3 der eingespritzten Hg-Menge aufzufinden; dio abgelassene Galie verliert 
nach 1—2 Tagen ihre diuresesteigemdo Wrkg., ohne daB ionisiertes Hg auftritt. Es 
ist anzunohmen, daB nicht das in der Galio enthaltene Salyrgan solbst, sondern eine 
leicht zersctzlicbe Verb. des Salyrgans oder ein unter seinem EinfluB entstandener 
Stoff der Urheber dor Diurese ist. Dieser diurcsesteigernde Stoff wird unter Mitwrkg. 
des Salyrgans in der Leber gebildet, flieBt mit der Galie in den Darm, wird hier 
resorbiert u. entfaltet dann seine diuret. Wrkg. Die Hydramie ist nicht allgemein 
durch einen W.-Austauseh mit den Geweben zu erklaren, sondern sio ist die Auswrkg. 
eines zentralen Organa u. zwar der Leber. Diese Beziehung gilt voll fiir die raschen 
Schwankungen des W.-Geh. des Blutes in den ersten beiden Stdn. der Salyrganwrkg., 
wio die Analysen des in dio Leber ein- u. ausstromenden Blutes erwiesen. In einer 
zwoiten Phaso ergibt die Beobaehtung der Capillaren, daB wahrend der groBen Diurese 
die Strómungsgeschwindigkeit meist wachst u. dio Zahl der Capillaren zunimmt. Diese 
Rk. der pcripheren GefilBe ist der Nierenleistung koordiniert. (Ztschr. ges. exp. Medizin 
83. 231—80. 21/7. 1932. Miinehen, I. Med. Klin.) W a d e h n .

C.-I. Parhon und I. Ornstein, Uber die Wirkung der Abfuhrmiltcl auf die Chok- 
sterindmie. Von den untersuehten Abfuhrmitteln — Ricinusol, Rhabarber, Na2S04 
u. MgS04 hatte bei Greisen mit erhohtem Cholesterinspiegel im Blut nur das letztere 
eine deutlichero Senkung des Cholesterins zur Folgę. (Compt. rend. Soc. Biol. 108- 
301-02.1931.) < . . W a d e h n .

I. N. Potschetschujew, Behandlung chronischer Colitis mit intrarenoser Ein- 
fuhrung ton Chlorcalcium. Bericht iiber dio Ausheilung dreier Falle. (Militar-Med.- 
Ztschr. [russ.: Wojenno-Medizinski Shurnal] 2. 549. 1931.) SCHONFELD.

Ramón Carrillo und J. W. G. Ter Braak, Klinische, analomische und experimen- 
telle Unłersucliung einer neuen Grruppe der Polyneuritis. Die Polyneuritis der Tri-o- 
kresylphosphate (Ingwer, Apiol und Kreosolphosphat). Yff. betrachten die drei durch 
Ingwer, Apiol u. Tri-o-kresylphosphat hervorgerufenen Polyneuritisformen ais gleich- 
artig, u. selien die tox. Substanz im Tri-o-kresylphosphat. (Semana mćdica 39. 1511 bis 
1547. 19/5. 1932. Amsterdam, Univ., Neurolog. Klinik.) WlLLSTAEDT.

Luigi Calderonł, Ein eigenartiger Fali von Vergiftung durch salicylsaures Methyl. 
Das Praparat war versehentlieh eingenommen, s ta tt auBerlich angewandt (walir- 
scheinlich 8—9 g). Die Symptome werden beschrieben. Nach 4 Tagen Genesung. 
(Boli. chim. farmac. 71. 646—49. 30/8. 1932. Urbino.) WlLLSTAEDT.

Fernando Martillotti, Lungenabsze/3 im Kindesaller und seine Behandlung mit 
Emetinchlorhydrat. (Pediatria 39. 707—14. 1931. Kinderklinik ,,Pansilipon“.) Gehrke.

Couvy und PopofJ, Bemerkung iiber die Behandlung der Pneumonie mit intravenosen 
Injektionen von Natriumsalicylat. (Buli. Aead. Med. [3] 105 (95). 163—67.
1931-) H . W o l f f .

jacgues Carles und Franęois Leuret, Technik und Wert der Behandlung der 
Tuberkulose mit salzsaurem Cholin. Durch lange Zeit hindurcli fortgesetzte Injektionen 
von Choliii-IICl wird bei Tuberkulósen in einem gewissen Prozentsatz der Fiille der 
Cholesteringeh. des Blutes erhoht u. eine klin. Besserung bewirkt. (Buli. Aead. Med. [3] 
105 (95). 159—62. 1931.) H . W o l f f .

F. Dumarest und H. Mollard, Die individuelle Dosierung der Ooldsalze bei der 
Behandlung der Lungentuberkulose. Die Toleranz und die Reaktionsfdhinkeit gegen Gold.
(Buli. Aead. Med. [3] 105 (95). 314—18. 1931.) H. WOLFF.

W . Kiihn, JTeue Wego zur Jodbehandlung der Arterioskleroso und des B luthochdruckcs.
Munchen: Verl. d. Arztl. Rundschau 1932. (29 S.) gr. 8°. M. 1.—.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Hans Kaiser und Karl Eggensperger, Die Verwendung fon Sapaminen ais 

Łmulgatoren in Rezeptur und Defektur. Die Sapamine (C. 1928. I. 1729), besonders die 
tvm Sa?a? 'ln -Se j *  “”a^ cn u- Oleylsapaminbaso fiir Suppositorien, Emulsionen

u. t ulen, haben sich den Vff, ais hervorragend wirksame, vielseitig u. gegeniiber anderen
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mit Yorteil verwendbare Emulgatoren erwiesen. (Pliarmaz. Ztg. 77. 896—-97. 27/8.
1932. Stuttgart, Stadt. Katharinenhospital-Apotheke.) DEGNER.

J. A. Lassen, Dragierung. Vorschriften zur Selbstherst. von m it Zueker oder 
Schokolade iibcrzogenen Tabletten. (Aroh. Pharmac. og Chem. 39. 441— 44. 15/8. 1932. 
Svendborg, Lówen-Apotheke.) E. MAYER.

M. N. Warlakow, Heilpflarizen des ósllichen Transbaikaliens. (Chem.-pharmaz. 
Ind. [russ.: Chimiko-pharmazewtitseheskaja Promyschlenr.ost] 1932. 84—91.) S c i i o n f .

Maria Leinzinger, Adsorptionsfdhigkeil verschiedene,r Kohłenprdparate. Dilroh 
Granulierung u. Tablettierung wird die Adsorptionsfahigkcit der Carbo animalis gegen 
Methylenblau in hohem Ma.Be, gegen Phenol aber nur wenig vermindert; dies hangt 
mit dem Umstand zuśammen, wonach zur Tablettierung meist Fettstoffe yerwendet 
werden. Die Kombination der Tierkohlo mit anderen pharmakolog. wirksamen Stoffen 
ist irrationell, denn einerseits wird die Adsorptionsfahigkcit durch dic beigemengten 
Arzneimittel meist auf die Halfte yermindert, andcrerseits wird dio Wirksamkeit der 
Arzneimittel durch die Kohle fast yollkommen aufgehoben, was am deutlichsten 
bei den Pepsin-Kohletabletten zu beobacliten ist. (Magyar Gyógyszeresztudo- 
mdnyi T&rsas&g Ertesitoje 8. 283—90. 1/7. 1932. Szeged [Ungarn], Pharmakolog. 
Inst. d. Univ.) S a i l e r .

Asger Nielsen, Einige Bemerkungen iiber Stilphur praecipitaturń. Auf Grund von 
Loslichkeitsvcrgleiehsunterss. schlieBt Vf., daB das Praparat rhomb. Sehwefel in 
mikrokrystallin. Form enthalt. (Dansk Tidskr. Farmaci 6. 177—81. Sept. 1932. 
Kopcnhagen, Pharm. Inst., Abt. f. anorgan. Chemie.) E . M a y e r .

Alfred Wagner, Die Herslellung von Hautcremes in  der Praxis. (Vgl. C. 1932.
I. 2352.) Besprechung der Bereitung von Tagescremes, Cold Creams, Hautnahrung- 
eremes, Sommersprossen-, Cholesterin-, Lecithin- u. Hormoncremcs. Vorschriften. 
(Seifensieder-Ztg. 59. 157—58. 171. 16/3. 1932.) E l l m e r .

H. Davis, Slerilisation. Besprechung der verschiedenen fiir den Pharmazeuten 
in Frage kommenden Storilisationsmethoden, wie trockene u. feuchte Hitze, Autoklav 
(vgl. Gr e e n i s i i  u . H o l d e r , C. 1932. II. 89), Tyndallisation u. Filtration (vgl. H u n - 
WICKE, C. 1932. II. 90), der Sterilisation von Bekleidungsstuckcn u. (JefaBen, sowio der 
Arzneimittelgruppen, fur welche nur die eine oder andere Sterilisationsmethodo in 
Prago kommt. (Pharmac. Journ. and Pharmacist 129. 130—31. 13/8. 1932.) D e Ón e r .

— , Sleriles und baklericides Eis nach dem Katadynverfahren. Verss. mit „Aktiv-Eis“, 
das aus oligodynam. mit geringen Mengen Ag ,,katadynisiertem“ W. hergestellt ist, 
zeigen, daB das Eis absol. steril u. fiir die Praxis geniigend baktericid ist. (Warmc- 
Kalte-Technik 34. Nr. 8. 11—12. August 1932.) R. K. M u l l e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, iibert. von: Hans Georg A llardt, Berlin- 
Reinickendorf, Herslellung von Alkalisalzen der Jodmethansulfonsaure. Jodoform wird 
mit neutralen Alkalisulfiten in Ggw. yon Cu-Pulver u. einem indifferenten Vcrdiinnungs- 
mittel unter gewohnlichem oder erhóhtem Druck erhitzt. — Dio Rk. yerliiuft im Sinnc 
der Gleichung: CH J 3 +  2 Na2S03 +  H20  =  2 Na J  +  NaHS04 +  CH2( J) ■ S03Na. Man 
erlialt so wesentlich lióhere Ausbeuten an den th&rapeut. wertyollen Alkalisalzen der 
Jodmethansulfonsaure. Z. B. werden 1 Mol. CHJ3 u. mindestens 2 Moll. krystalli- 
siertes Na2S03 mit der etwas A. enthaltenden aquivalenten Menge W. u. etwas fein- 
gepulyeitem metali. Cu gemischt u. das Gemisch ca. 20 Stdn. unter RuekfluB oder 
10 Stdn. in einem Cu-Autoklaven auf ca. 120—140° erhitzt. Hierauf wird mit Alkali- 
hydroxyd oder -carbonat neutralisiert, zur Troekne eingedampft u. der Ruckstand 
mit Aceton cxtrahiert. Das zuriickbleibende Na-Salz der Jodmethansulfonsaure wird 
aus A. umkrystallisiert. Es bildet so farblose Nadeln oder Blattchen, 11. in W., wl. 
in k. A., swl. in h. Aceton, unl. in A. u. PAe., 1 Mol. Krystallwasser enthaltend, das 
es aber bereits bei Tempp. unterhalb 100° abgibt; J-Geh. des bei 100° getrockneten 
Salzes 51,7—52°/0. Analog lassen sich das Li- u. K-Salz der Saure gewinnen. (Hierzu 
vgl. auch E. P. 369473; C. 1932. II. 247.) (A. P. 1867 793 vom 28/5. 1931, ausg. 
19/7. 1932. Oc. Prior. 12/6. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Anton Ossenbeck 
und Ernst Tietze, Koln, und Gerhard Hecllt, Elberfeld), Darstdlung von Jodmethan
sulfonsaure bzw. ihren Salzen. Das Verf. ist dad. gek., daB man Methylenjodid mit 
neutralen, zweckmaBig wasserloslichen Metallsulfilen umsetzt u. das Rk.-Prod. ge- 
gebenenfalls in andere Salze uberfuhrt. — Z. B. wird Methylenjodid mit Na2S03 in 
wss. alkoh. Lsg. 8 Stdn. bei 70° geschuttelt. Es entsteht jodmethansulfonsaures Na;
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beim troekenen Erhitzen sich ohno F. unter J-Abspaltung zers. Krystalle, in W. mit 
neutraler Rk. 1., 1. in verd. A., unl. in A., Aceton, Chlf. u. PAe., bei der Einw. von 
N aN02 in saurer Lsg. wird kein J  abgeschieden, aus einer konz. wss. Lsg. laBt sich mit 
CaCLj das Ca-Salz aussalzen. Die freie Jodmethansulfonsdure erhalt man aus dem 
Na-Salz durch Zusatz starker HC1, Abfiltrieren des ausfallenden NaCl u. Eindampfen 
der Lsg. ais eine bei 15° sirupóse, in jedem Verhaltnis mit W. u. Alkoholen mischbare 
FI. — Mit MgS03 entsteht das entsprechende Mg-Salz. Aus dem sulfonsauren Ca-Salz 
mit Dimethylaminsulfat entsteht das sulfonsaure Salz des Dimethylamins. Die Prodd. 
sind ais EontgenkontrasimiUd wertvoll. (D. R. P. 532766 KI. 12 o vom 25/12. 1929, 
ausg. 3/9. 1931.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Anton Ossenbeck, 
Koln-Miilheim, Ernst Tietze, Koln a. Rh., und Gerhard Hecht, Wuppertal-Elbcr- 
feld), Herstellung von Jodmethansulfonsdure. bzw. ihren Salzen, dad. gek., daB man 
in Abanderung des D. R. P. 532766 schwefligsaure Salze von Stiekstoffbasen auf 
Methylenjodid einwirken laBt. — Z. B. wird OH„ ■ ./2 in eine wss. Lsg. von (NHJ2S03 
eingetragen u. die Mischung auf dem Wasserbade kraftig geriihrt. Das unvcriinderte 
CH2J 2 wird abgetrennt, die Lsg. zur Troekne verdampft u. der troekene Riickstand 
zur Entfernung des gebildeten NH4J  mit Aceton ausgezogen. Das hinterbleibendc 
jodmethansulfonsaure ArHi wird zur weiteren Reinigung aus CH3OH umkrystallisicrt; 
nahezu farblose Blattchen, 11. in W. u. w. A., unl. in Aceton. — Neutralisiert man 
eine wss. Lsg. von Mełhylamin durch Einleiten von S 02 u. erwarmt unter kraftigem 
Ruhren u. unter RiiekfluB mit C //2-./2, verdampft die gebildete klare Lsg. von jod- 
methansulfonsaurem u. jodwasserstoffsa-itrem Mełhylamin zur Troekne, so erhalt man 
nach Aufarbcitung des lliickstandes wie oben das reine jodmethansulfonsaure Mełhyl
amin, in W. 11. Krystalle, F. 144— 145°. Dieses laBt sich auch aus der freien Jod- 
mełhansulfonsdure (vgl. vorst. Ref.) durch Neutralisation der wss. Lsg. mit einer 
solchen von Mełhylamin, Eindampfen bis zur Krystallisation u. Zugabe von CH30H+A. 
gewinnen. — Analog entstehen das jodmethansulfmsaure Piperidin bzw. Piperaziti, 
farblose, an feuchter Luft zerflieBliche Krystalle, sowie ans CH2J  u. Athylendiamin- 
sulfit nach Befreiung von anhaftendem Athylendiaminhydrojodid durch Waschen mit 
A. oder Aceton das jodmethansulfonsaure Athylendiamin, Blattchen, F. uber 260°. 
(D. R. P. 535 652 KI. 12o vom 16/3. 1930, ausg. 17/10. 1931. Zus. zu D. R. P. 
5327G6; vgl. vorst. Ref.) S c h o t t la n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Anton Ossenbeck, 
Ernst Tietze, Koln, und Gerhard Hecht, Elberfeld), Verfahren zur Darstellung von 
Jodmełhatmdfonsdure bzw. ihren Salzen, dad. gek., daB man ehlormethan.sul-fomaure 
Salze mit Alkali- oder Erdalkalijodiden in W. oder einem organ. Lósungsm. auf hóhere 
Tempp. erhitzt. — Z. B. wird chlormethansulfonsaures Na in wss. Lsg. m it Na J  20 Stdn. 
bei etwa 190° erhitzt. (D. R. P. 551145 KI. 12 o yom 4/5. 1930, ausg. 31/5. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 532 766: vgl. vorst. Ref.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. 31., Darstellung i'on Jodmethan- 
sulfonsaure, dereń Homologen und den Salzen dieser Sauren. Zu den vorst. Reff. nach
D. R. PP. 532766, 535652 u. 551145 ist folgendes naehzutragen: Auch durch Einw. 
T o n  Alkali- oder Erdalkalijodiden bzw. den Hydrojodiden organ. Basen oder von NH4J 
auf die Brommethansulfonsaure, erhaltlich durch Erhitzen von BrcrrnsuIfoessigsaurt 
in wss. Lsg., bzw. durch Einw. von neutralen Alkalisidfiien auf C //2/ir2, lassen sich die 
Salze der Jodmethansulfonsaure (1) gewinnen. — Die Umsetzung der Komponentcn 
kann statt in wss. Medium auch in Ggw. von organ. Losungsmm., wie Alkoholen, 
Athylenglykol, Glycerin oder dereń Mischungen erfolgen: I laBt sich ferner darstellen 
durch Umsetzung von Jodoform mit neutralen Sulfiten. Ersetzt man die Chlor- oder 
Brommethansulfonsaure durch die hoheren Homologen bzw. das CH2.J2 oder CHJ3 
durch die hoheren Homologen, so entstehen die hoheren Homologen der Jodmethan
sulfonsaure oder dereń Salze. Die hoheren Homologen des Athylidenjodids entstehen 
durch Einw. von H J  auf homologe Acetylene der Zus. R -C:CH , die Homologen des 
CHJ3 durch Umsetzung von AIJ% mit den entsprechenden Trichlonerbb. Hierzu sind 
folgende Beispiele angegeben: Athylidenjodid wird in W. bei 95° im geschlossenen 
GefaB 48 Stdn. mit Na2SO^ gesehiittelt, dann das unveranderte Athylidenjodid ab
getrennt, die FI. bei niedriger Temp. zur Troekne verdampft, das zuriickbleibende 
Salzgemisch mit Aceton estrahiert u. der Riickstand aus CH3OH umkrystallisiert. 
Man erhalt so das a-jodathan-a-sulfonmure Na, farblose glanzende Blattchen, 11. in W. 
mit neutraler Rk. — Ein Gemisch von C//./3, CaC03, 95%ig. Na2S 0 3 u. W. wird
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24 Stdn. unter Ruhren am RiickfluB rorsichtig erwarmt. Nach Abkuhlung filtriert 
man vom CaC03 u. CaS03 ab, dampft das F iltrat zur Trockne ein u. entfemt aus dem 
TóUig trockenen, gepulverten Riickstand das ais Nebenprod. gebildete N aJ durch 
wiederholte Estraktion mit Aceton. Der hierbei yerbleibende Riickstand wird er- 
sehSpfend mit CH3OH extrahiert, wobei nebenher entstandenes Na2S04 unl. zuruck- 
bleibt. Durch Eindampfen der methylalkoh. Lsg. erhalt man jodmelhansulfonsaures 
Na (II), das durch Umlósen rein gewonnen werden kann. — II kann auch erhalten 
werden durch Erhitzen von chlormethansulfonsaurem Zn  mit ZnJz u. W. wahrend
20 Stdn. unter Druck auf 180—185°, Eindampfen des Rk.-Prod. zur volligen Trockne, 
Krystallisation des gebildeten jodmelhansulfonsauren Zn  aus verd. A. u. Umsetzung 
des letzteren mit Na2COi . — Durch Einw. von N aJ  auf a.-chlordlhan-oL-sulfonsaures 
Na u. wiederholte Krystallisation des eingedampften Rk.-Prod. mit A. gewinnt man 
a-jodalhan-a-mlfonsaures Na. — Das Mn-Salz der Chlormethansulfonsaure wird in 
W. gel. u. mit Diałhylaminjodid in 20% UberschuB versetzt. Dann erhitzt man
14 Stdn. unter Druck auf 180—200°, versetzt das Rk.-Gemisch mit iiberschiissiger 
wss. Diathylaminlsg. bis das gesamte Mn ais Mn(OH)3 gefallt ist, filtriert vom Nd. 
ab, dampft die Lsg. scharf zur Trockne ein u. trennt das entstandene Gemisch von 
Diathylaminhydrochlorid u. jodmethansulfonsaurem Diathylamin durch wiederholte 
Krystallisation aus CH3OH. — Man laBt auf Propylidenjodid wahrend 48 Stdn. bei 
95° N a^O j einwirken. Das so entstandene a-jodpropan-z-gulfcmsaure Na  aus absol. 
CH30H sil. Krystalle, von neutraler Rk., laBt sieh in ublicher Weise in die freie Saure 
oder in andere anorgan. oder in organ. Salze ubcrfiihren. Analog erhalt man andere 
Homologen der Jodmethansulfonsaure, so aus n-Butylidenjodid die a.-n-Jodbutan-ix- 
zulfonsaure oder dereń Salze. (E. P. 353477 vom 24/4., 31/5., 11/7., 12/7. u. 7/11.
1930, ausg. 20/8. 1931. F. P. 708 270 vom 23/12. 1930, ausg. 22/7. 1931. D. Priorr. 
24/12. 1929, 15/3., 14/6. u. 13/10. 1930.) S c h o t t l a n d e k .

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, V. St. A., ubert. von: Anton Ossen- 
beck, Koln-Mulheim, Em st Tietze, Koln a. Rh., und Gerhard Hecht, Elberfeld, 
Herstellung ton Jodmethansulfonsaure, dereń Homologen und den Salzen dieser Sauren. 
(A. P. 1 842 626 vom 16/12. 1930, ausg. 26/1. 1932. D. Prior. 24/12. 1929. — Vorst.
Reff-) SC H O T TLA N D E R .

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, V. St. A., ubert. von: Gerhard Hecht, 
Wuppertal-Elberfeld, Anton Ossenbeck, Koln-Mulheim, und Ernst Tietze, K5ln 
a. Rh., Konlrastmitlel fiir die Róntgenphotographie, bestehend aus Alkali- oder Amin- 
salzcn der Dijodmethansulfonsaure oder ihrer Homologen. — Die Salze dieser Sauren 
der allgemeinen Formel R-C(J)2S03H, worin R  =  H  oder Alkyl, erhalt man durch 
Einw. von neutralen Sulfiten auf eine a-Halogenessigsaure oder dereń Alkylsubstitutions- 
prodd. u. Jodierung der entstandenen Sulfoessigsaure oder dereń C-Alkylsubstitutions- 
prodd. mit J  bei hóheren Tempp., sowie Uberfuhrung der Dijodmethan-, der Melhyl-, 
Athyl-, Propyl- u. Isopropyldijodmethansidfonsduren in die in W- 1. Alkalisalze oder 
Diathylamin-, Diathylaminalhanol- oder Athylendiaminsalze. Hierbei erfolgt Ab- 
spaltung von C02 u. Anlagerung von 2 J-Atomen an das bereits durch die SOsH- 
Gruppe substituierte C-Atom. Die wss. Lsgg. der Salze lassen sieh in die durch 
X-Strahlen sichtbar zu machenden Teile des Kórpera einfiihren, vorzugsweise durch 
intravenSse Injektion, ferner durch Katheterisierung des Harnleiters u. bisweilen 
auch durch Einnehmen per os. Folgende Beispiele sind angegeben: Eine 20%ig. Lsg. 
des dijodmelhansulfonsauren L i wird durch Katheterisierung des Harnleiters in das 
A ierenbecken eingefuhrt. Wenige Minuten spater kann die Rontgenphotographie in 
ublicher Weise aufgenommen werden. — Eine wss. Lsg. des dijodmeihansidfonsauren Na 
wird intravenos injiziert. Nach 15—30 Min., bei Stórungen der Nierenfunktion auch 
etwas spater, konnen die Hamwege in ublicher Weise photographiert werden. — In 
ein Blulgefdp wird eine geeignete Menge einer 20—40%ig. wss. Lsg. von dijodmethan- 
wlfonsaurem Na eingespritzt. Auf dem Rontgenbild wird dadurch der Gefdpteil sicht
bar gemacht. — Eine Fistel wird mit einer geeigneten Menge einer 20%ig. wss. Lsg. 
von dijodmelhansulfonsaurem Na  gefiillt. Auf dem Róntgenbilde wird die Lage u. 
Ausdehnung des Fistelkanals sichtbar gemacht. — Man fullt eine Gelenkkapsel mit 
einer ca. 20%ig. Lsg. von dijodmelhansulfonsaurem Diathylamin an, worauf die Rontgen- 
aufnahme in der iiblichen Weise erfolgt. — Durch Injektion einer ca. 20%ig. wss. 
Lsg. von dijodathansulfonsaurem Na in einen Maxillarsinus wird dieser auf dem 
Róntgenbilde sichtbar. — Durch Spinalpunktion werden 10—20 ccm einer 10—20%ig. 
wss. Lsg. von dijodmelhansulfonsaurem Na in den Ruckenmarkskanal injiziert. Hierauf

174*



2684 P . PHABMAHIE. DESINFEKTION. 1932. II.

erfolgt nach der iiblichcn Technik dic Aufnahmo des Riickcnmarks. (A. P. 1868602 
vom 31/12. 1931, ausg. 26/7. 1932. D. Prior. 8/7. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

Soc. Miniere et Industrielle Franco-Bresilienne, Frankroich, Mittel zur Sicht- 
barmachung der Magenschleimhaut bei rdntgenographischcn Untersuchungen, bestehend 
aus einer Mischung von Kontraststoffen (Gemische von Verbb. von Metallen mit 
hohem At.-Gew. u. inerten fiir Rontgenstrahlen durchlassigcn Stoffen) u. einem zahfl. 
klebenden Stoff, wie Paraffinól, Eigclb oder Milehpulver. Das Mittel iiberdeckt kurze 
Zeit nach dom Verschlucken die Magcnwand in dunner, gleichmaBiger Schicht, so 
daB Einzelheiten in der Magenwand gut erkennbar werden. Um den leeren Magen 
unter Druck zu setzen, fiigt man der Mischung NaHC03 zur Entw. von C02 zu. 
(F. P. 721 957 vom 25/8. 1931, ausg. 10/3. 1932.) G eiszler.

Hans P. Kaufmann, Munster, Westf., Herslellung von therapeulisch wertwlm 
Derimten des Isatins, dad. gek., daB man Isatin oder N-Benzylisatin mit o-Phenyl- 
phcnol, o,o'-Diphenol oder o-Benzylphenyl in an sich bekannter Weise kondensiert
u. gcgobenonfalls dio erhaltencn Prodd. acyliert. — Durch die Einfiihrung von Sub
stituenten, wie C01I5-CH2 — in den Isatinrest, der Phenyl-, Oxyphenyl- oder Benzyl- 
gruppe in dio Oxyplienylrcste des abfiihrend wirkenden Diphenolisatins laBt sieli 
auch olinc O-Acylierung eine Abschwiichung von dessen Rcizwrkg. auf dic Magen- 
schleimhaut erzielen. Dio Bonzylreste enthaltenden Diphenolisatinderiw. zeigen 
mitunter spasmolyt. Eigg., dic bei abfiihrenden Heilmitteln besonders erwunscht sind. 
Die Kondonsation von Isatin oder dessen Benzylderiw. mit den erwahnten Phenol-

-NH ------ i\’ F ------ jN-CHjC.H,
Jco

c
/ <

ÓH Óh  ÓH ÓH
deriw . erfolgt am besten unter Anwendung von SnCl4 ais Kondonsationsmittel. Die 
Verbb. sind nicht krystallisiert zu erhalten, stellen yielmehr amorphe Pulvcr dar. 
Z. B. wird ein Gemisch von Isatin (I) u. o-Phenylphenol (II) bei 110° mit SnCl4 bc- 
handelt. Nach Ablauf der lebhaften Rk. erhoht man die Temp. auf 120°. Es ent- 
steht eine braune, in der Kalte erstarrende Schmelze, die gepulvert, mit HC1 ausgekoeht
u. in CHjOH gel. wird. Beim EingieBen in W. entsteht ein flockiger Nd., der nochmals 
aus A. umgefallt werden muB. Das Bis-o-phenylphenolisałin der Zus. A ist in A., 
Aceton, Bzl., Chlf. u. Eg. 1., unl. in Lg., swl. in W. von 15°. Die Acetonlsg. liefert beim 
Erwarmen mit NaOH u. Iv3Fe(CN)„ eine blutrote Farbung. Beim Erwarmen tritt 
gegen 110—120° Erweichen zu einer zahfl., goldbraunen M. ein. Erhitzt man das 
Bis-o-phenylphcnolisatin (III) mit Essigsaureanhydrid unter RiickfluB, yersetzt die k. 
Lsg. mit CH3OH, gieBt in W. ein u. fallt ofters aus Aceton +  A. um, so erlialt man 
das 0,0-Diacetylderiv. ais amorphes weiBes Pulver, das mit NaOH u. K3Fe(CN)6 erst 
nach einiger Zeit die erwahnte Rotfarbung gibt. Unter 100° erweicht das D iaccta t 
zu einem goldbraunen Harz. — LaBt man auf III in Pyridin Acelylchlorid einwirken, 
gieBt nach 24-std. Stehen in verd. H2S04 ein, lost in Aceton +  A. (10% Aceton) u. 
gieBt in W. ein, so crhalt man das Tetraacetylderiv. (soli wohl heiBen N,0,0'-Triacelyl- 
deriv., der Referent!), 1. in Bzl., Eg., Chlf., unl. in Lg. — Analog entsteht aus III u. 
Benzoylchlorid das Tribcnzoylderii'., amorph, 1. in den meisten organ. Ldsungsmm., 
unl. in Lg. — I u. o,o’-Diphenol (IV) geben bei der Kondensation in Ggw. von ZnClj 
bei 120° das Bis-o,o'-Diphenolisatin der Zus. B; sandiges Pulver, 11. in A., Aceton, Eg., 
weniger 1. in Chlf., Bzl., A., unl. in Lg., dic Acetonlsg. gibt nach Zugabo einiger Tropfen 
NaOH u. K3Fe(CN)6 sofort eine tiefrote Farbung; Pentaacelylderiv. fast weiBes, 
amorphes Pulver, 1. in Aceton, Bzl., Chlf. u. Eg., unl. in Lg., Erweichen im Schmelz- 
punktsróhrchen gegen 100° ohne klaren F. — Aus N-Benzylisatin (V) u. II entsteht 
ahnlich das Bis-o-phenylphenol-N-benzylisatin, erweicht oberhalb 100°, 1. in Aceton, 
Chlf., Bzl. u. A., unl. in Lg., Acetonlsg. mit NaOH +  K3Fe(CN)6 rotę, nach Blau 
iibergehende Farbung; Diacetyl- u. Dibenzoylderiv. fast weiB, amorph, ohne scharfen 
K. — Bis-o,o'-diphenol-N-benzylisatin aus V u. IV erhalten, 11. in Aceton, Eg., Chlf.
u. A., wl. in Lg., swl. in W., Tetraacetyl- u. Tełrabenzoylderiv. in den iiblichcn organ.
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Losungsmm. 1., unl. in Lg. — Aus I u. o-Benzylphenol (VI) erhalt man das Bis-o-benzyl- 
fhcnolisatin (VII), weifies, amorphes, unterhalb 100° erweieliendes Pulver, 1. in allen 
organ. Losungsmm., unl. in Lg.; VII gibt mit Essigsaureanhydrid ein Diacetylderw., 
mit Acetylchlorid in Pyridin ein Triacdylderiv., bei ca. 80° sinternde, amorphe, in
A. u Lg. unl. Substanz, u. mit Benzoylchlorid ein bereits bei 60—70° sintcrndes Tri- 
benzoylderiv. — Kondensiert man V mit VI, so entsteht das Bis-o-benzylphenol-N • 
benzylisatin 'der Zus. C, in organ. Losungsmm. auBer PAe. 1., amorphes Pulver, 
Farbrk. mit NaOH +  K3Fe(CN)0 tiefrot; iiefert mit Acetylchlorid in Pyridin das
0,0'-Diacetylderiv. ais weifies, in A. u. Lg. unl., in W. yon 15° swl. Pulver. (D. R. P. 
558238 KI. 12p vom 14/1. 1930, ausg. 2/9. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

Akt.-Ges. vorm. B. Siegfried, Zofingcn, Schweiz, Darsldlung eines von Ballast- 
stoffen befreiten, die gesamten Alkaloide enthaltenden Praparates aus Opium, 1. dad. gek., 
daB man aus einer Opiumlsg. zunachst Morphin u. Narkotin durch NH3 in Frciheit 
setzt u. ausscheidet u. aus den Mutterlaugen die Nebenalkaloide isoliert. — 2. dad. 
gek., daB die Isolierung der Nebenalkaloido mittels eines organ. Losungsm. aus den 
Mutterlaugen u. Reinigung der nach Abtreibcn des Losungsm. u. Aufnehmen des 
lluckstandes in W. erhaltenen mit HC1 kongoneutral u. schwach laekmussauer ein- 
gestellten wss. Lsg. mittels eines Fallungsmittels fiir Ballaststoffe erfolgt. — Ais 
iallungsmittel eignen sich Phenole oder Fe(OH)3-Paste. Z. B. wird Opiumeztrakt in 
wenig wss. A. gel. u. die Lsg. mit NH3 vereetzt. Nach 48-std. Stehcnlassen wird seharf 
abgenutscht, zuerst einigen ccm 40%ig. A., dann mit reichlich W. nachgewaschcn. 
Der Filterriickstand (I) enthalt in geniigend rciner Form anniihcrnd das gesamte 
Morphin u Narkotin, das F iltrat (II) dio iibrigen Alkaloide. I wird in A. suspendiert 
u. unter standigem Erwarmen auf 90—100° 0,1-n. HC1 bis zur yólligcn Lsg. zufliefien 
gelassen u. bis dieso gegen Lackmus schwach Bauer, gegen Kongo neutral reagiert. 
II wird so lange mit Chlf. ausgeschuttelt, ais noch Alkaloide in das Chlf. iibergehen 
(Priifung mit M ayers Reagens), die vereinigten Chlf.-Lsgg. durch ein trockenes Filter 
gegossen, dieses mit etwas Chlf. nachgewaschcn u. die Lsg. durch Dest. bei 90—100° 
von Chlf. befreit. Der b ra u n e  R u c k s ta n d  wird in wenig A. gel., u. 0,1-n. HC1 bis zu r  
schwach Bauren Rk. auf Lackmus zufliefien gelassen. Dann gibt man W. zu, woboi 
eine stark milehigo Trubung entsteht, alsdann weiter 0,1-n. HCI bis dio Lsg. fast klar 
ist u. gegen Lackmus schwach sauer, gegen Kongo neutral reagiert. Dio beiden salz- 
sauren Alkaloidlsgg. werden vereinigt, wenn notig filtriert, im Vakuum auf ca. das 
7-fache des Ausgangsstoffes eingedampft, mit farblosem verfliissigten Phenol versetzt, 
gut umgeschuttelt, 24 Stdn. auf Eis gestellt, fUtriert u. mit 5%ig. wss. Phenollsg. 
Ruckstand u. Filter griindlich nachgewaschen. Die Lsg. wird im Scheidctriehter so 
lange mit A. ausgeschuttelt, bis in einer Probe des abgchobenen A. kein Phenol mehr 
nachweisbar ist (Geruch, Rk. mit Br-Wasscr), die wss. Lsg. hierauf im Vakuum zum 
Sirup eingedampft, noch h. einer Schale in den H2S04-Exsiecator gebracht u. dort 
unter vermindcrtem Druck vollstandig trocknen gelassen. — II kann auch mit einer 
Fc(OU)z-Pastę (frischgofiillt) Y erse tz t u. unter kraftigem Schutteln mehrere Stdn. 
stehen gelassen werden, worauf man scharf abnutscht, den Nutscheninhalt in einer 
Schale mit W. bei 90—100° ca. ł/4 Stde. digeriert, wiedor scharf abnutscht u. das 
Ganze so oft wiedcrholt, ais M a y er s  Reagens im Filtrat noch eine kraftige Trubung 
gibt. Dio vereinigten Lsgg. werden mit der salzsauren Morphin-Narkotinlsg. ver- 
einigt u. wie oben weiter verarbcitet. Die sehr heli gefarbten, 4&—50°/o bzw. 33-—34% 
Morphin u. 17—18°/„ Nebenalkaloide. enthaltenden Endprodd. sind 11. in W.; die un- 
'•erandert klar bleibcnden Lsgg. lassen sich sterilisieren u. vollkommcn schmerzlos 
injizicren. (Schwz. P. 153 326 vom 28/10. 1930, ausg. 1/6. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

Laboratori Biochimici S. A. (Erfinder: L. W. Tomarkin), Locarno, Schweiz, 
Darslellung einer Verbindung des Athylhydrocupreins (I), dad. gek., 1. dafi man sulfo- 
salicylsaures I  oder dessen Komponenten SulfosalicyUaurc (II) u. I mit sulfosalicyl- 
saurem Hexamethylenletramin (III) oder dessen Komponenten II u. III zur Rk. bringt,

2. daB man I mit uberschiissigem sulfosalieylsaurem III oder dessen Komponenten 
zur Rk. bringt, — 3. daB man einen tJborschuB von III verwendet. — Man setzt z. B. 
zu einer Lsg. von 17 Teilon I in 80 Tcilen A. eine Lsg. von 11 Teilen II in 40 Teilen A. 
k i  40—60, lafit nach 1 Stde. abkiihlen, verriihrt mit 250 Teilen A. u. erhalt das Salz 
ais Krystalle vom F. 174—178°. 28 Teile der Verb. werden mit 11 Teilen II in 160 Teilen
a. gel. u. mit einer w. Lsg. von 14 Teilen III in 80 Teilen A. versetzt. Dann dampft 
man bei Zimmertcmp. im Vakuum, uber HoSOj, ein, wobpi eine in W. langsam, in A. 
U. Verb. erhalten wird. Dio Verb. kann unter Zusatz von III gel. werden; sie ist besser
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yertraglich ala I  allein. (D. R. P. 557448 KI. 12p vom 5/9. 1931, ausg. 23/8.
•D u  ■ «  n  - A l t p e t e r .

„Pragochem ia Podnik pro Vyrobu a Obchód Chemikśliemi, Prag, HeilmiUd 
aus Ichthyolsulfonsaure und 0.,abgebe.?iden Mitteln, wio Na20 2, Na-Perborat u. dgl. Das 
wasserfreie Ichthyolsulf onat wird mit den Persalzen vermisckt u. im Vakuum getrocknet. 
x\r o "  ionthyolaulfonsaures NH, bei 35° im Vakuum stark eingedampft, die letzten 
U .-Spuren mit Aceton-A. entfernt, das gepulverte Iohthyolsulfonat mit Aceton-A. zu 

“ %nSer*ihr*', die Persalze zugemischt u. im Vakuum getrocknet. (Tschechosl.P. 
35 251 vom 2/1. 1925, ausg. 25/2. 1931.) S c h o n f e l d .

EH Lilly & Co., Indianapolis, iibcrt. von: Ralph H. Major, Kansas, V.St.A„ 
liiutanickcrrnedrigeruler Stoff. Man oxtrahiert Leber mit A. u. trennt dio bluldruck• 
emiedrigende Substanz von den sie verunreinigenden Stoffen durch fraktioniertc Lsg.

Alkohols yersehiedener Konz. (A. P. 1872 775 vom 10/4. 1926, ausg. 23/8.
_ SCHUTZ.

Paul Baudecroux, Paris, Schminkstifte, bestehend aus Emulsionen, die aus Ge- 
mischen von geringen Mcngen von fełtcn Olen mit Waćhien u. Farbstoff enthaltenden 
emulgierbaren Fil. unter Yerwendung neutraler oder schwach alkal. Emulgatorcn her- 
gestellt worden sind. (D. R. P. 557 609 KI. 30h vom 23/7. 1927, ausg. 25/8. 

J  S chutz .
Abraham W. Ward, San Francisco, Zahnfilllmittel. Das Mittel bcsteht aus einem 

Melallozyd, z. B. ZnO u. Gummi oder Harz, sowie einem pflanzlkhen Ol, z. B. Wacholdnól 
oder Wmterdlgriin. (A. P. 1866 433 vom 8/4. 1930, ausg. 5/7. 1932.) S chutz .

\  §*• farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ludwig Kohler, 
JvoIn), Jiinbettungsmasse fu r  zahnarztliche Zwecke mit Graphitzusatz, dad. gek., dali der 
Zusatz aus kolloidalem Graphit bcsteht. (D. R. P. 558 839 KI. 30b vom 17/4. 1931, 
ausg. l„/9. 1932.) SCHUTZ.

Georg Alexander Krause, Miinchen, Sterihsieren von Flussiakeitcn. Die oligo- 
T o”'I " lrk?amc Substanz (ygl. E. P. 306 547; C. 1929. II. 328) wird in ein Rohrchen 

mit 6iebw andungen gebracht, das in das GcfśiB mit der zu sterilisierenden Fl. eingetaucht 
?£er cingesehraubt wird u. nach Belieben aus der Fl. entfernt werden kann.
(Can. P. 294 437 vom 10/5. 1929, ausg. 5/11. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Schlickum s Ausbildung des jungen Pharmazeuten und seine Vorbereituug zur pliarma- 
zeutischeri Yorpriifung. 15., umgearb. u. verm. Aufl. d. „Apothekerlehrlings“ unter
i ■ F ? g0 Ba“er-TBd- K 2‘ Lc‘Pz]S: J- A. Barth 1932. (XVI, 524 S.) (S. 525bis 1081. 40 S.) gr. 8°. Lw. nn M. 68.—.

G. Analyse. Laboratorium.
. Lowenstein , Automalische Saug- und Tropfvorrichtung. (Chem.-Ztg. 56. 683

bis 684. 2 t/S. 1932. Gottingen. — C. 1932. II. 1328.) R iK . MULLER.
, , '̂I,ed p' Eaton, Die Eichung von Gewichten. Vf. diskutiert die oft benutzto ein- 
fache Methode von T h . W. R ic h a r d s  zur Eichung eines Gewichtssatzes u. findct, 
f  810 zu denselben Werten fiihrt wie die von K o h l r a u s c h  angegebene, anscheinend 

strengere Methode. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 3261—63. Aus 1932. Easton, 
Pennss.) . . .  W. A. ROTH.

“*rry W - Bailey, Vorrichtung zur Wiederbrauchbarmachung festsilzender Glos- 
sto-psel und -hahne. Es werden 2 ldeino Vorr. beschrioben, mit denen ohne Auseinander- 
nemncn emer kompiizierten Glasapparatur festsitzende Stopsel u. Hiihne leicht ge- 
ockert werden konnen. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 324. 15/7. 1932. 

Washington, D. C., Bureau of Standards.) ECKSTEIN-
J. Henry Walker jr ., Apparat f  iir sehr langsamen Wechsel von Fliissigkeilen. 

iJer App. ist fur die Uberfuhrung von empfindlichen mkr. Praparaten aus alkoh. 
Aleaium m wss. bestimmt. Zeichnung. (Science 76. 18. 1/7. 1932. Univ. of Alabama, 
Dept of Zoology.) _ SKALIKS.

P an ta  S. Tutundźić, Rotierende QuecJcsilberelektrode. Quecksilber ais Kathoden* 
n  ffloo Zt eliroa™lyse. (Boli. Soc. chim. Yougoalavie 2. 163—74. 1931. —

w w w ®  - . S c h o n f e l d .
‘ Ahdlinstrujnent mit direkter Able&ung fu r  Wechselstrombriicken.

3 Wlrd empfohlen, fiir WTechselstrombrueken ein Galvanometer m it Yerstarkerróhre
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ais Stromanzeiger zu benutzcn. Schaltung wird angegcben. (Journ. acient. Instruments 
9. 236. Juli 1932.) B o ris R o s e n .

L. Tronstad, Einige Bemerkungen zur Metallmikroskopie mitteh polarisierten 
Lichtes. Zur Herst. eines einheitlichen Einfallswinkels u. Azimuts, insbesondere bei 
steigender VergroBerung oder Apertur des Objektivs, wird die Anwendung eines Epi- 
pliragmas geeigneter Konstruktion vorgeschlagen. (Ztschr. techn. Physik 13. 408—10. 
1932. Cambridge.) R. K. M u l l e r .

Walter E. Hammond, Cellophan ais Ersatz fiir Glimmer. Der nur schwer in 
gleichmaBiger Dicke herzustellonde Glimmer kann bei mineralog.-petrograpk. Unterss. 
durch Cellophan ersetzt werden. (Science 76. 125. 5/8. 1932. Keene, New Hamp- 
shiro.) R. IC. MtTLLER.

A. W. Schubnikow, Einfachsler Universaltisch fiir die optische Kryslalluniersuchung.
Beschreibung eines nach don Grimdsatzen von Wr ig ht u . Arschinow konstruierten, 
vereinfachten Tisches fiir dio opt. Krystallunters. (Minerał. Rohstoffo [russ.: Minerał- 
noje Ssyrje] 6. 1018—20.) ScnONFELD.

OranE. Miller, Keilspcklrogriumna ohne absorbierenden Kcil. (Ztschr. wiss. Photogr.,
Photophysik u. Photoehem. 31. 131—45. Sept. 1932. — C. 1932. II. 251.) RÓLL.

J. W. Perry, Ein F : 1,8 Quarzmonochromatorspeklrograph. Dio theoret. Grund- 
lago von besonders lichtstarken Spektralapparatcn wird diskutiert. Die Konstruktion 
eines solchen Instruments (F: 1,6 bei 0,185 //, F: 2 bei 1,2 /i), das sowohl ais Spektro- 
graph, ais auch ais Monochromator dienen kann, wird ausfuhrlich beschrieben. (Trans, 
opt. Soc. 33. 159—75. 1931/32. London, Adam Hilgor, Ltd.) B o r i s R o s e n .

B. Venkatesachar und L. Sibaiya, Uber die Benułzung von Etalonen aus ge- 
schmolzenem Quarz bei der Unłersuchung von Hyperfeinstruklur. Es wird darauf hin- 
gewiesen, daB LU M M ER -Platten aus geschmolzcnem Quarz einen so geringen Temp.- 
Effekt zeigen, daB mehrstundige Aufnahmen auch ohne besondere MaBnahmcn zur 
Konstanterhaltung der Temp. moglich sind. Dio Beobaehtungen von S ib a iy a  (C. 1932. 
II. 1889) sind mit solchen Platten gemacht worden. (Journ. scient. Instruments 9. 
216—18. Juli 1932. Mysore, Bangaloro, Univ., Departm. of Phys.) B o r is  R o s e n .

A. Occhialini und L. Gallino, Ein reproduzierbarer Funkenmesser fiir quantitative 
Spektroskopie. Die beim tlbergang eines Funkens von einem in einer Elektrodo ent- 
haltcnen Metali ausgesandto Strahlung geht von einer der Elektrodo anliegenden 
Zono aus, doren Ausdehnung von dcm Geh. der Elektrode an dem Metali abhangt. 
Vff. messen diese Ausdehnung, indem sio ein Bild des Funkens zwischen waagerechten 
Elektroden auf den senkrechten Spalt des Spektroskops fallen laasen u. durch mikro
metr. Verschiebung der Projektiońslinse den Bereich, innerhalb dessen die Strahlung 
sichtbar ist, bestimmen; wenn dio Linse sich in der Mitte zwischen Funken u. Spalt 
befindet, ist die gomessene Strecke dio Halfte der wirkiichen. ZweckmaBig wird mit 
doppeltem Okular gearbeitet. Das Verf. laBt sich z. B. zur Kontrolle des Geh. von 
Legierungen an einem bestimmten Motali verwrenden, wobei die Einhaltung gleich- 
bleibender Bedingungen wesentlich ist. Ais variable Elektrode wird vorteilhaft eino 
zwischen zwei fest angeordneten Kohleelektroden befindlicho Platte venvendet. 
Vff. teilen tabellar. Messungen an Sn-Pb- u. Cu-Zn-Legierungen mit, bei denen der 
EinfluB der Form dor Hilfselektroden, der Funkenstrecke, der Plattendicke, der 
Warmeverteilung u. der Zus. der Hilfselektroden (C +  Cu -f Cd) untcrsucht wird. 
Die MeBergebnisse sind befriedigend. Nur groBere Andorungen in der Lange der 
Funkenstrecke beeinflussen die Ausdehnung der Strahlung. (Atti R. Accad. Lincei 
[Roma], Rend. [6] 15. 559—63. 3/4. 1932. Genua, Univ., Physikal. Inst.) R. K. Mii.

F. Twyman, Photometer zur visudlen quantitativen Spektralanalyse. Das Spektrum 
der zu analysierendcn Substanz wird mit Hilfe zweier Prismen in zwei ubereinander 
liegende Halften zerlegt. Beide Hiilften konnen gegeneinander verschoben werden, 
so daB eine geeignete Linie der Verunreinigung in die Verlangerung einer Linie des 
Grundmaterials gebracht werden kann. Mit Hilfe von Graukeilen kann man die In- 
tensitat beider Linien ausgleichen u. aus der dazu erforderlichen Abschwachung an 
Hand von Eichkurven auf den %'Gch. der Verunreinigung schlieBen. (Trans. opt. 
Soc. 33. 176—81. 1931/32. London, Adam Hilger, Ltd.) B o r i s R o s e n .

Herman M. Partridge, Die photoelektrische Zelle ais Indicator bei der genauen 
Maflanalyse. Vf. beschreibt in Fortsetzung friiherer Arbeiten (C. 1928. II. 1129 u.
1930. II. 2547) die charakterist. elektr. Eigg. der Zelle, die Anordnung der Apparatur 
sowie die Titration einer H,SO, mit 0,1-n. NaOH. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition
4. 315—17. 15/7. 1932. New York, N. Y., Univ.) E c k s t e i n .
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John Muir, Bemerkungen zur pji-Końtrolle nach colorimeirischen Mełhoden. Vortrag 
iiber dic Vcrff. u. ibro Anwendung besonders in fiirbereitechn. u. ahnlichen Bctricben. 
(Journ. Soc. Dyers Colourists 48. 225—29. Aug. 1932.) R . K . M u lle r .

A. J. Berry, Beobachlungen bei der Verwendung von Adsorptionsindicaiortn zur 
Titration von Halogenen in begrenzt oder umkchrbar iotiisierlen Lósungen. VI. bcschreibt 
in Fortsetzung einer friihercn Arbeit (C. 1930. II. 3607) die Titrationen von Chloro- 
pen tam m inkoba 11 ich lorid, CrCl3, HgCl, u. T1C13 mit AgN03 unter VerwcnduDg von 
Phenosafranin oder ,,Pyrazolon-Golb“" ais Indicatoren. (Analyst 57. 511— 14. Aug. 
1932. Cambridge, Univ.) E c k s te in .

Johanne M. Olsen und F. Reimers, Poirriersblau. Vff. bestimmen den Indieator- 
cxponent photometr., colorimetr. u. elektrometr. in W.-A.-Lsgg. Handclspraparate 
wurden unrein u. unegal gefunden. Ein Zusammenhang zwischen Farbenstarke u. 
Gliihrcst, W.-, Schwofel- oder N-Geh. konnte nicht festgestellt werden. Die Untcrss. 
iiber dic Genauigkeit der Titration der Alkaloidsalze (vgl. C. 1932 . I. 425) wurden 
durch ncuc Alkaloidsalze erweitert. (Dansk Tidskr. Farmaci 6. 161—77. Sept. 1932. 
Kopenhagen, Pharm. Inst., Abt. f. organ. Chemie.) E. M a y er .

William M. Dehn und Donald A. Ballard, Alkalisches Persulfat ais analytischu 
Beagens. Vff. empfehlen K2S20 8 in KOH zur Fallung von Ni20 3 u. Co203 u. zum 
Nachweis von Cyaniden u. Rhodaniden durch Oxydation zu Cyanat, das mit Saure 
verscift wird, worauf NH3 nachgewiesen wird. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 3264. 
Aug. 1932. Seattle, Washington, Univ. Chem. Inst.) Lorenz.

E. Rammler, Die Ve.rfahren der Feuchligkeitsbcstimmung und ihre Eignung fur 
Trockncruntersuchungen. tlber sich t  nach den physikal. Grundlagen (Exsiccatorverff., 
therm. Trocknung, Dest.-, Auslaugeverf., Zers. mit CaC2-Pulver, elektr. Yerff.) mit 
Tabelle u. Literaturrerzeichnis. Ais Unters.-Verf. fur Kolilcntrockner wird das Xylol- 
verf., daneben (besonders fiir Braunkohlenschwelkoks) das kryohydrat. Yerf. mit 
reinem A. empfohlen. Beide Verff. kommen auch fiir die laufende Uberwachung in Frage. 
(Arcli. Warniewirtsch. Dampfkesselwesen 13. 203—09. Aug. 1932. Dresden.) R. K. Mii.

William M. Thornton jr., Reuben Roseman und Meyer Neishloss, Die Wawer- 
bestimmung in hydratisierten Salzen miltels des Nickeltiegels ais Heizajrparat. Die friiher 
(Ind. engin. Chem. 3 [1911], 419) beschriebene Yerwendung eines Ni-Tiegels ais Luft- 
bad wird auch fiir die Best. des Krystallwassergeh. von Salzen empfohlen. In einen 
Ni-Tiegel geeigneter GroBe (z. B. 325 ccm Inhalt) wird mittels eines Ni-Cr-Dreiecks 
ein kleiner Porzellantiegel mit der eingewogenen Substanz eingesetzt, ein Thermo- 
meter wird durch den Deckel des Ni-Tiegels bis nahe an die Substanz gefillirt. An- 
wendungsbeispiele. (Journ. chcm. Education 9. 1645—47. Sept. 1932. Baltimore, 
John Hopkins Univ.) R. K. MOl l e k .

W. Wunsch und H. Seebaum, Das Tragcalorimeler der Firma Junkers. Be- 
schrcibung des App., der von W.-AnschluB u. AbfluB unabhiingig ist. Vergleichsverss. 
zwischen dem neuen Geriit u. einem JuNKERS-Handealorimeter mit Wasserstoff u. 
Stadtgas; dio Unterschiede lagen im Mittel zwischen — 41 u. +  38 kcal/cbm. Unters. 
des Einflusscs wechselnder Temp.-Verhiiltnisse. (Gas- u. Wasserfaeh 75. 644—47. 
6/8. 1932. Essen.) . SciTUSTER-

S. W. GrifSin und W. W. Skinner, Kleine Mengen von Schwefeldioxyd in dtJ 
Atmosphare. I. Verbesseńes Yerfahren zur Bestimmung von Schwefeldioxyd in niedriger 
Konzenłralion in Luft. Zur Unters. kleiner S02-Konzz. in Luft wird v o r g e s c h l a g e n ,  
gemessene Yoll. Luft durch Wascher oder Absorber zu leiten mit sehr verd. 
(ca. 0,000 03-n.) Lsg. von J 2 in wss. KJ-Lsg., der etwas Starkę zugeśetzt ist. Nach bc- 
endeter Absorption wird der J 2-UbcrschuB mit 0,0010—0,0015-n. Na2S,03-Lsg. zuruck- 
titriert. Das Yerf. gęstattet, 0,02 Teile S02 in 1000 000 Teilen Luft zu bestimmen. 
Ein lurm  oder Rolir mit Natronkalk wird fiir Blindverss. vorgeschaltet. Vff. be- 
schreiben einen liandlichen transportablen App. fiir die Luftanalysc an Ort u. Stelle. 
(Ind. engin. Chem. 24. 862—67. Aug. 1932. Washington, Bur. of Chem. and
So ilsi l  , t ' R - K - M u l l e r .Karl-Ivar Skarblom, Gasanalytisclie Bestimmung ton Olefinen durch Hydrierung. 
Fiir die Best. groBerer Olefingehalte ernies sich dio Ermittlung der V olum enkontrak- 
tion durch Hydrierung mit Wasserstoff gut durchfiihrbar, wahrend die Behandlung 
mit rauchender H2S04 oder Bromwasser das Ende der Absorption nicht sicher er- 

nnne?onoic^  Hydrierung wird iiber einem Ni-Al20 3 Kontakt (100:2,5) bei 
^   ̂ Min. durchgefiihrt. Schwefelhaltige Gase werden yor der Ein* 

fuhrung in den Analysenapp. mit AsCl3-Lsg. gewaschen. Sind neben Olefinen andere
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hydrierbare KW-stoffe (Aromaten, C2H2) Yorhanden, so miissen diese in einer Sonder- 
bcst. erfaBt werden. Vorher miissen weiter entfemt werden C02 mit KOH, 0 2 mit 
Pyrogallol, nicht mit Hydrosulfit, CO durch Yerbrennung uber CuO bei 300°, nicht 
durch Absorption mit Cu2Cl2. (Teknisk Tidskr. 62. Nr. 33. Kemi 57—60. August 
1932.) " J .  S c h m id t .

—, Vergleich der Reaktionsgeschwindigkeit verschiedener A bsorptionsmittel der 
lechnischen Gasanalyse gegeniiber Sauerstoff. Ein Vergleich der Geschwindigkeiten, mit 
denen 0 2 von Natriumhydrosulfitlsg. nach F r a n z e n  bzw. nach H e x r ic h  von 
schwefclsaurer Chromoacetatlsg. u. von alkal. Pyrogallollsg. absorbiert wird, ergibt 
eine starkę Cberlegenheit des Pyrogallols. (Chem.-Ztg. 56 . 452. 8/6. 1932.) D u s ix g .

Elem ente und anorganlsche Verbindungen.
Richard Kempf, Uber einen jnikrochemischen Nachiceis von Wasserstoffsuperozyd 

vnd anderen Peroxyden mittels Bleisulfids. Vorl. Mitt. Vf. schlagt ais neues emp- 
findliches Rcagens auf H20 2 oder organ. Peroxyde PbS vor, das durch die Oxydations- 
wrkg. der Peroxyde in PbS04 venvandelt wird. Schlagt man PbS auf Papier nieder, so 
zeigt sich bei Einw. von Peroxyden eine Aufhellung bzw. Entfarbung. Besonders 
geeignet fiir die Aufnahme des PbS ist die Riickseite von Gelatinepapier (photograph. 
Papier nach dem Ausfixieren), das mit 0,05%ig. Pb(CH3COO)2-Lsg. getrankt, in 
gesatt. H2S-W. getaucht, ausgewaschen u. getrocknet wird. Es gelingt auf diese 
Weise, noch 0,5 7  H20 2 bzw. 1 y  PbS nachzuweisen. Vor dem Nachweis von H20 2 mit 
Titansaure soli das neue Verf. den Vorteil groBerer Einfaehheit u. Scharfe haben. 
(Ztschr. analyt. Chem. 89 . 88—90. 1932.) WOECKEL.

Robert Muller und Hans BrenneiS, Die polentiomelrische Titration ton Wasser- 
sloffperozyd und Superoxyden. Bei der potentiometr. Titration von 3%ig. H 20 2 in 
sehwefelsaurer Lsg. mit Vio -n. KMnOj ist ein deutliclier Potentialsprung zu beob- 
achten, der beim Auftreten der Rosafarbung der Lsg. beendet ist. Beim Einbringen 
von Xa20 2 in schwefelsaure Lsg. tr itt  Erwarmung u. dadurch teilweise Zers. des H 20 2 
ein, dies auch noch bei Vorlegen von KMn04-Lsg.; die Titration selbst gelingt wie bei 
H j0 2, ebenso auch die Titration von B a02 in salzsaurcr Lsg. Zur potentiometr. Titration 
von 3%ig. H 20 2 nicht geeignet sind 7io-n- Lsgg. von FeS04, Hydrochinon, SnCl2, 
H2Cr04 u. HCIO3. (Berg. u. huttenmann. Jahrb. montanist. Hochschule Leoben 80. 
101—02. 1/9. 1932. Leoben.) R. K. M u l l e r .

J. Fialkow und M. Stschigol, Uber die mapanalytischc Bestimmung der Alkali- 
meiallsulfate. Verf. zur maBanalyt. Best. von H 2S04 (nach Neutralisation), Na2S04 u. 
K2S04, allein u. neben Na- oder K-C03, -HC03, -B4Ov, -S03 u. -S. Lsg. von 0,1—0,15 g 
K2S04 oder 0,15—0,20g Na2S04-10 H20  in 10 ccm c 0 2-frei gekochtem W. zum Siedcn 
erhitzen, 20—25 (A) ccm 0,1-n. BaCl2-Lsg. zusetzen, 5 Min. sd. lassen, Kolben ver- 
sehlieBen, auf 30—35° abkuhlen lassen, 25 (B) ccm einer Mischung (vgl. P o e t h k e  u. 
Manicke, C. 1930. I. 2280) gleicher Voll. 0,1-n. Na2C03- u. 0,1-n. NaOH-Lsg. (ein- 
gestellt mit 0,1-n. HC1 u. Mcthylorange) zufugen, weiter abkuhlen lassen, filtricren, 
OH'-frei waschen (Phenolphthalein), F iltrat mit 0,1-n. HC1 titrieren (Methylorange); 
Vcrbrauch an 0,1-n. HC1 in ccm =  C. Die Zahl der zur S04" - F a 11 u n g yerbrauchten 
ccm 0,1-n. BaCl,-Lsg. ist =  A — (B — C). — Bei Ggw. von C03", S" u. S03"  vorhcr 
mit HC1 ansauerń, C02-, S 02- oder H2S-frei koehen u. mit Alkali neutralisieren (Methyl
orange). In Mischungen von HC1 oder HN 03 mit H2S04 vorher Gesamtsauregeh. 
titrieren (Methylorange). Bei Ggw. von wl. oder unl. Stoffen S04" mit W. ausziehen. 
In Mischungen mit HC03' oder B40 7"  diese vorher mit 0,1-n. HC1 titrieren (Methyl
orange) u. event. C02-frei kochen; in gleicher Lsg. S04-Best. wie oben. — Gefunden 
im Durchschnitt Yon 14 Bestst. 99,84% (99,56—100,02). (Pharmaz. Zentralhalle 73. 
563—66. 8/9. 1932. Kiew, Ukrain. Apothekenyerwaltung.) D e g n e r .

Edward M. Gerstenzang, Yerbesserte Methode zur Trennung und zum Nachiceis 
von Halogenionen mit Chloramin-T. (Vgl. C. 1931. II. 1031.) Zu 10 ccm einer F'-freien 
gegen Lackmus neutralen (evtl. mit Essigsaure, (NH,)2C03 u. Kochen neutralisierten) 
Alkalihalogenidlsg. wird 1 g XH4C1 u. sodann tropfenweise unter Umriihren 5%ig. 
Chloramin-T-Lsg. zugesetzt. Bei Ggw. von J '  ^rird die Lsg. schwach bis dunkelgelb 
gefarbt, entfarbt sich aber bei weiterem Chloraminzusatz, bei gróBeren Mengen J ' 
tritt Schwarzfarbung durch J 2 ein. Bei Abwesenheit von J '  kann sofort durch An- 
sauern mit HC1 auf Br' gepruft werden; in Ggw. von B r' erfolgt Gelbfarbung durch 
Br2, bleibt auch diese aus, dann kann nur Cl' vorliegen. Is t J '  in der Lsg. anwesend, 
dann wird eine frische Probe Y o n  10 ccm der Ausgangslsg. auf 25 ccm verd., durch
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Zusatz von FeCl3 u. Abfiltricren u. Wegkochen des J 2 wird .J' entfernt, das beim 
Kochen noch nicht niedergeschlagene Fe'" mit (NH.,)2C03 gefallt u. im Filtrat (nach 
Ansauem mit HC1) durch einige Tropfen Chloramin-T-Lsg. Br' wio oben nachgewiesen. 
B r' u. J '  konnen durch Zugabe von 10 ccm konz. H N 03 zu 10 ccm Ausgangslsg. nach 
Verd. auf 25 ccm, Abfiltrieren von J 2 u. Kochen bis zur Farblosigkeit entfernt werden, 
worauf Cl' mit Ag2Sr0 3 nachgewiesen wird. — Der Nachwcis von J '  in einer Menge 
von <  0,14 g/l kann durch die auf einer weiBen Unterlage sichtbarc Blaufarbung 
der mit Starkelag. versetzten Lsg. nach Zusatz von 1 Tropfen Chloramin-T-Lsg. er- 
folgen. (Journ. chem. Education 9. 318—19. Febr. 1932. Brooklyn, N. Y.) R. K. Mu.

A. Roussy, Bestimmung des Jodgehaltes im Kupferjodur. CuJ, das auf Java aus 
natOrlichen J-haltigen Mineralwassern durch Rohol verunreinigt gewonnen wird, 
IaBt sich mit konz. wss. NH3 vollkommen in Lsg. bringen u. in dieser Lsg. nach 
ScHULEK (C. 1 9 2 5 . II. 1702) bestimmen: ca. 10 g werden mit 50 ccm konz. NHj durch- 
geriihrt, mit 100 ccm W. verd., die Lsg. einige Min. gekocht, abgekiihlt u. in einen
1-1-Kolben dekantiert; der Ruckstand wird noehmals mit NH3 behandelt u. nach 
Kochen in den Kolben gespiilt. Nach Auffiillen bis zur Markę wird ein aliquoter Teil 
in einen 500-ccm-Kolben abpipettiert. Nach Zusatz von 10 ccm konz. NH, wird 
aufgefilllt. Ein Teil, der 15—20 mg CuJ (nicht mehr) enthalt, wird mit HC1 neutrali- 
siert, noch 1 ccm V10-n. HC1 zugefiigt, auf 100 ccm verd. u. bis zur citronengelbcn 
Farbung m it Bromwasser ver3etzt. Nach 10 Min. wird der Br-tlberschuB mit 1 bis 
2 ccm 5%ig. Phenollsg. entfernt, nach weiteren 10 Min. wird mit 5 ccm 20%ig. H3P04 
angesauert, 0,2—0,4 g K J zugegeben u. mit 1/20—1/so-n. Na2S.20 3-Lsg. gegen Stiirke 
titriert (Umsehlag von blau nach grunlichstichigem hellgelb). (Chem.-Ztg. 5 6 . 703—04. 
3/9. 1932. Sepandjang fjava], N. V. V e r e k x ig d e  Jo d iu m ra B R IE K E N .)  R. K. Mit.

Hans Kleinmann, Bemerkungen zurArbe.il von Eduard liaułerberg „Mikrophosphor- 
edurebestimmung mit Strychninmolybdat“ . VeranlaBt durch die Ausfuhrungen von 
R a u t e r b e k g  (vgl. C. 1 9 3 2 . I. 2743) t-eilt Vf. mit, daB er die Zuverlassigkeit seiner 
nephelometr. H3PO.,-Best. (vgl. C. 1 9 2 8 . II. 921) aufrecht erhalt. (Mikrochcmie 11 
(5). 139. 1932. Berlin, Charitó, Chem. Abt. d. pathol. Inst. d. Univ.) DiiSING.

B. B. Malvea und James R. W ithrow, Die Anwendung der Antimcmelektrode 
bei der elektromeirischen Bestimmung von Magnesium. Zur elektrotitrimetr. Best. von 
Mg"' neben Ca” mit OH’ benutzen Vff. die Sb-Elektrode wegen der einfacheren Hand- 
habung sta tt der ublichen H2-Elektrode. — Die Minimalkonz. des Mg" wird zu 0,07 Gjw.- 
°/o oiner wss. L sg. angegeben. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 4 . 2243—47. Juni 1932. 
Columbus Ohio, Chem.-techn. Abt. Ohio State Univ., U. S. A.) Jo rn ’ L a n g e .

V. Njegovan und V. MarjanoviĆ, Uber quantitative Fdllungen bei exiremen 
Konzentrationen. III . (II. vgl. C. 1 9 3 0 . II. 3445.) Vff. berichten Iiber weitere Er- 
fahrungen bei der Best. des Mg aus cxtremen Konzz. Sie stellen fest, daB dio friiher 
zur Fallung verwandten Pyrexbecher nicht so gut wie Duranglaser sind, dio auch bei 
langerer Venvendung v6llig klar bleiben. Weiter wurde untersucht, welcho Menge 
von Waschfl. zum vollstandigen Auswaschen nótig ist. Dabei wurde durch Priifung 
mit BaCl, in ammoniakal. Lsg. auch P 0 4-Ion aus dem Fallungsmittel nachgewiesen. 
Die Verwendung von Blaubandfiltern soli besser ais die von Filtertiegeln sein. Fiir 
das Fallungsmedium ergibt sich ein Gemisch von NHS konz. u. A. 96%'S a ŝ ■̂as 
sicherste. Bei der Anwendung der Methode der Vff. zur Best. von Ps0 6 wurden zu 
hohe Werte gefunden, die sich auf ein nachtragliches Ausfallen von Mg(OH)2 auf dem 
Filter beim Waschen mit 2,5°/0ig. NH3 zuruekfiihren lassen. Dieser Fehler wurde 
durch Verwendung von Gemischen von 1,5 Mol NH3 u. 0,25—0,5 Mol NH,N03 ver- 
mieden. Ais ausreichende Gliihtempp. wurden 850—900° im Cr-Ni-Ofen festgeste llt. 
Weiter machen Vff. auf einige neuere Arbeiten uber die Mg-Best. aufmerksani. 
(Ztsehr. analyt. Chem. 8 9 . 112—20. 1932. Zagreb [Jugoslawien], Inst. f. analyt. 
Chem. d. Univ.) W o e c k e l .

F . ViebÓck und C. Brecher, Mafianalytische Bestimmung des Aluminiums. Prinzip 
der Best.: Die Al-Salzlsg. wird unter Verwendung von weinsaurem Salz u. BaCl2 
gegen Phenolphthalein neutralisiert. Die Lsg., die nun das komplexe weinsaure Ba-Al 
enthalt, wird mit K2F 2 umgesetzt, wobei sich eine dem Al aquivalente Menge Lauge 
bildet. Die Umsetzung yerlauft nicht augenblicklich, geht aber innerhalb von 3 
bb 4 Mm. bis zu 98°/0 yonstatten. Besonders hemmend wirkt die Ggw. des Ba, so 
daB man es mit K2SOj ausfallen muB. Zur Yollstandigen Umsetzung gibt man einen 
SaureuberschuB von emigen Prozenten hinzu u. titriert nach einigen Minuten die 
uberschussige Saure zuruck. A!(OH)3 fallt nicht mit, weil es an Weinsauro gebunden
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roriiegt. (Areh. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz, Ges. 270. 114—24. Febr. 1932. 
Wicn, Pharmaceut.-Chem. Unir.-Lab.) D usikg .

J. Arend, Bertimmung des Tilans in legierten Stdhlen. (Trennung des Tilans ton 
alkn moglichen Legierungebestandteilen. Gewichlsanalytische Bestimmung des Tilans in 
reinster Form ais Tilandiozyd und colorimetrische Bestimmung des isolierten Tilans 
natk Wełler.) Das Verf. benutzt zur Trennung des Ti von Fe ( +  Cr, Mn, Co, Ni) aus 
der HCl-sauren Lsg. des legierten Stahles die Fallung mit BaC03 im C02-Strom. Der 
Xd. wird nach dem Filtrieren u. Waschen mit h. CHjCOOH (1: 2) behandelt, wobei Ti 
ais Hydroiyd, Carbid oder Nitrid zuruckbleibt. Zur Befreiung von Spuren Si, Cr, V, 
Mo, W, Al, P2Os wird der Ruckstand der Xa2C03—K2C03—KN 03-Schmelzc unter- 
worfen. Nach dem Auslaugen mit W. wird der das Ti entbaltende Ruckstand noch 
cinmal mit Xa2C03—K2C03 geschmolzen u. mit HC1 aufgenommen. Die noch etwa 
TOrhandenen Spuren von Fe u. Cu entfemt man durch dereń Fallung in weinsaure- 
haltiger ammoniakal. Lsg. mit H 2S. Aus der Lsg. wird das Ti mit 8-0xychinolin 
gefallt, Tcrgliiht u. ais TiÓ2 gew'ogen. S tatt der Fallung mit 8-Oxychinolin kann auch 
eine colorimetr. Best. mit H20 2 erfolgen (vgl. W e l le r ,  Ztschr. analyt. Chem. 23  
[1884]. 410). Bei alleiniger Ggw. von Cr u. Ni eriibrigt sich das oben beschriebene 
Trennungsyerf. Cr kann durch Dekantieren des H,0-1. Chromates entfemt werden, 
wahrend ein Geh. an Ni bis zu 5%  u. an Cu bia zu 0,5% nicht stórt. (Ztschr. analyt. 
Chem. 89 . 96—100. 1932. Berlin-Treptow.) WOECKEL.

W. Pugh, Der Einflu/3 ton Fluonden auf die lieduktion ton Kaliumpemianganat. 
I. Reduklion mit Salzen des dreiicertigen Antimons. Vf. untersucht die Titration von 
Sb-"  mit KMn04 in salzsaurer Lsg. u. in Lsg. m it KHF2. KMnO, wird in Ggw. von 
Fluonden im allgemeinen zu Mn” ' reduziert. Bei Zusatz von H2S04 zu einer auf 1 1 
verd. Lsg. von 6 g Sb20 3 in 180 ccm 10%ig. KHF2-Lsg. (Lsg. B) nimmt der Titer 
gegenuber ca. 0,1 n. KMnO, mit der H2SOj-Konz. schwach zu, gleichzeitig tr itt Farb- 
vertiefung der reduzierten Lsg. nach Orange auf; beide Effckte werden durch Er- 
hehung der KHF2-Konz. zuriickgedrangt. In salzsaurer Lsg. geht die Red. teilweise 
uber die Mn'"-Stufe hinaus. In Ggw. von HNOa erfolgt Red. zu M n"', in essigsaurer 
Lsg. zu Mn"' u. M n"". Fiir die Schnellbest. von Sb wird folgendes Yerf. empfohlcn:
0,1 g Sb werden in 5— 15 ccm konz. H 2S04 gel., nach Verd. auf 50 ccm zur Vertrei- 
bung von S02 5 Min. gekocht, auf 200 ccm verd. u. mit KMn04 titriert, KMn04 wird 
hierbei zu Mn'” reduziert, bei Zugabe von konz. HC1 zu Mn". — Die umgekehrte T itra
tion von KMn04-Lsg. mit einer Lsg. von Sb20 3 in HC1 liefert auch in Ggw. yon KHF„ 
unbefriedigende Ergebnisse. (Trans. Roy. Soc. South Africa 2 0 . 93—100.1931.) R. K. M.

Erich Einecke, Jodomełrische Titration kolloidalen Silbers. Das neue Verf. zur 
direkten Best. kolloidalen metali. Ag neben Ag20  in Ag-Hydrosolen beruht auf der 
quantitativen Umsetzung yon kolloidalem Ag zu AgJ mit .T2-Lsg., dereń t)berschuB 
mit Na2S20 3-Lsg. zurucktitriert wird. Die Brauchbarkcit der neuen Methode wurde 
durch Parallelanalysen nach KoHŁSCHUTTER (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. 
Chem. 1 4  [1908]. 54) erwiesen. Ais Unters.-Material dienten sowohl yerd. schutz- 
kolloidfreie ais auch konz. geschutzte Sole, die nach KOHLSCHiiTTER (Ztschr. Elektro
chem. angew. physikal. Chem. 1 4  [1908]. 52) oder nach B r e d i g  (Ztschr. angew. Chem. 
11 [1898]. 951) hergestellt wurden. Das an den Ag-Kernen gebundene Oxyd laBt 
sich berechnen, wenn nach einmaliger Flockung des Koli. mit einem Neutralsalz der 
Ag-Geh. der tiberstehenden Lsg., das metali, u. das Gesamt-Ag bekannt sind. Der 
Umsatz zwischen Ag u. J 2 ist erst nach 2 Stdn. beendet. Bei sofortiger Titration 
betragt der Fehler 2%, so daB dio Wc-rte in dem Falle korr. werden miissen. Die 
Titration kann im Tageslicht ausgefiihrt werden. (Ztschr. analyt. Chem. 8 9 . 90—95. 
1932. Kiel, Chem. Inst. d. Uniy.) W OECKEL.

A. Russanow, Speklroskopischer Nachweis ton Thallium, Cadmium und Indium. 
Es wird eine Methode zum Nachweis von 0,001 mg Tl, In u. Cd beschrieben. Tl- u. 
Cd-freies Zn wurde durch Elektrolyse einer durch 24-std. Schiitteln einer ZnS04-Lsg. 
mit Zinkstaub yom Cd u. Tl befreiten Zn-Lsg. gewonnen. Zur Niederschlagung des Tl, 
Cd u. In auf Zn wird ein Zn-Streifen yon 9 qmm in die Lsg. dieser Salze eingetaucht. 
Verwendet wurden Lsgg., enthaltend 0,0001—10 mg Tl, Cd u. In in 10 ccm. Der spektro
skop. Nachweis erfolgt durch die Spektrallinien /. =  5350 A fur Tl, 50S6 A u. 4S00 A 
fur Cd, 4511 A u. 4101 A fur In. In Ggw. yon Cu-Salzen wird die Empfindlichkeit der 
Analyse stark herabgesetzt, da sich auch das Cu auf dem Zn niederschlagt. Das Cu muB 
deshalb durch Losen in 20%ig. HC1 vom Zn befreit werden, u. aus der durch Giaswolle 
filtrierten Lsg. nach Neutralisation mit NH3 nochmals die Metalle auf Zn nieder-
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geschlagen werden. In der Mehrzahl von ZnS04-Praparatcn wurde Tl u. Cd nach- 
gewiesen, ebenso in Zinkblendcn; in einer gróBeren Anzahl Uralscher Pyrite wurde Tl 
nachgewiesen. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6.1027—32.1931.) ScHON.

Hermann Wabnitz, Trennung des Titans ton Aluminium nach der Ozychimlin- 
acelat-Mełhode. Beschreibung der Trennung durch Fallung von Ti. Durch Zusatz 
von Malonsiiure fallt Al nicht aus. Es bildet in essigsaurer Lsg. gegen Oxychinolin 
Komplexe, die orst in NH3-Lsg. ais Oxycliinolat ausfallen. (Sprechsaal Keramik, 
Glas, Email 65. 594. 11/8. 1932.) Sa lm a n g .

E. Knoppick, Zinkbestimmung in Messing und RolgufS oder anderen zinkhaltigen 
Legierungen nach dem Oxalatpermanganatverfahren. Vf. empfiehlt fiir dio Zn-Best. 
die Methode von W a r d  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 77. [1912]. 269). 100 ccm der 
von anderen Metallen befreiten reinen Zn-Lsg. m it ca. 0,2 g Żn werden h. mit 2 g reiner 
krystallisierter Oxalsaure u. nach dereń Lsg. mit 50 ccm Eg. yersetzt. Der pulvrigc 
Nd. geht bei weiterem Erwarmen auf 70—80° in krystallin. Form iiber, er wird ab- 
filtriert, mit lauwarmen cssigsaurehaltigem W. gowaschen, in das FiillungsgefaB zuriick- 
gespritzt u. mit 25—30 ccm h. H2S04 (1:4) gel., die durch das Filter gegeben wird. 
Die auf 100 ccm verd. Lsg. wird bei 70—80° mit 1/10-n. KMnO,,-Lsg. titriert. Mn, das 
mit Zn ais Oxalat gefallt wird, wird in einer besonderen Probe bestimmt u. in Rechnung 
gcbracht. Dio Essigsaure kann zu ca. 4/6 durch denaturierten A. ersetzt werden, aus 
dem d u r c h  Dest. dio B c h w e rs d . Vergallungsmittel entfernt Bind. (Chem.-Ztg. 56. 6C3. 
20/8. 1932. Heidenheim.) R. K. M u l l e r .

W. Lange, Zinkbestimmung in Messing und Ttolgufi oder anderen zinkhaltigen 
Legierungen nach dem Oxalatpennanganatverfahreii. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. weist darauf 
kin, daB die Abscheidung von Vcrgallungsmitteln aus Spiritus yerboten ist. (Chem.- 
Ztg. 56. 764. 24/9. 1932.) R, K. .Mu l l e r .

A. von Endredy. tlber die Halbmikroanalyse, sulfidischer Mineralien. Zur Analyse 
werden die Sb- u. As-haltigen sulfid. Minerahen mit Cl2-Gas aufgeschlossen. Diese 
Behandlung wird in einer dem PREGLschen Perlcnrohr nachgebildeten Apparatur 
durchgefiihrt. Das aus Supremaxglas gefertigte Rohr ist 450 mm lang u. hat 10 mm 
iiuBcren Durchmesser; der mit Porzellanperlen gefiillte Teil ist 270 mm lang. Ein 
Al- oder Cu-Block dient zur Erhitzung. Cl2 wird. aus KMn04 u. HC1 entwickelt u. in 
der ublichcn Weise gercinigt. Vor Beginn der Analyse trankt man einen Teil des mit 
Porzellanperlen gefulltcn Rohrteilcs mit 5°/„ig. Weinsaurclsg. Nach Einschieben der 
Analyse in einem Schiffchen wird C02 u. darauf Cl2 hindurchgeleitet. Sind nur As u. Sb 
anwesend, crhitzt man auf 250°, bei Ggw. von To u. Bi auf 400°. Man laBt im Cl2- 
Strom auf 70—80° abkiihlen u. verdrangt dann das Cl2 durch C02. Das Schiffchen 
wird hcrausgezogen u. in einen samt einem (juaraasbestfiltcrstabchcn austarierten u. 
gegliihten, 15 ccm fassenden Porzellantiegel gebracht. Das Rohr wird mehrmals mit 
n. Weinsaure-HCl u. W. ausgespiilt. Die Trennung der einzelnen Bestandteile wird 
nach bekannten Vcrff. yorgenommen. Eigcno Verss. wurden iiber das Fallen u. 
Trocknen des Sb2S3 u. iiber die Best. des Pb angestellt. Das beschriebene halbmikro- 
analyt. Verf. eignet sieh gut fiir Mineralunterss. bei geringen Materiałmengen u. liefert 
guto Resultate. (Ztschr. analyt. Chom. 89. 100—05. 1932. Budapest, Agrochem. 
Lab. d. Kgl. ungar. Geolog. Anst.) WOECKEL.

Organlsche Substanzen.
Vladimir stanfek und Tibor NemeS, Eine. mikroanalytische Methode zur Identi- 

fizierung organischer Stoffe. Inhalt deckt sieh mit der C. 1932. I. 1273 ref. Arbeit. 
(Chem.-Ztg. 56. 285—87. 9/4.1932.) DtisiNG.

Tad. Estreicher, Nachweis von Sauerstoff in fliissigen organischcn Verbindungen. 
(Be.merkungen zum Aufsatz von Dr. 11. Wustner.) Vf. widerlegt die Arbeit von 
W u s t x e r  (C. 1932.1. 2491), nach der Lsgg. yon J 2 in sauerstoffhaltigen organ. Verbb. 
braun aussehen, wahrend nicht sauerstofłhaltigc FU. J 2 mit violetter Farbę lósen. 
Gegen die Auffassung von W u s t n e r  werden die Hypothesen iiber die yerschiedene 
Farbung yon J 2-Lsgg. angefiihrt. Auch prakt. wird die Ungiiltigkeit der Regel be- 
wiesen an einer Rcihe von Substanzen, die im Gcgensatz zur Regel J 2 nicht mit 
yioletter, sondern mit brauner Farbę losen u. umgekehrt. (Ztschr. analyt. Chem. 89. 
126—28. 1932. Krakau, I. Chem. Inst. d. Univ.) WOECKEL.

L. Redlinger, Nachweis und Bestimmung des DichlordthyUulfids durch Yerbrennung. 
(C2H4C1)2S laBt sieh fiir sieh allein noch in einer Konz. yon 0,005 mg mit Se02 (in H2S04 
gel.) einwandfrei u. rasch ncphelometr. oder colorimetr. bestimmen. Beim Durchleiten
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Ton Luft-(C2H4C1)2S-Gemisch durch KMn04-Lsg. tr itt  teilweise Zers. des (C2H4C1)2S 
ein. Bei direkter Verbrennung des Gemisches werden auch andere organ. S-Verbb. 
initverbrannt. Es laBt sich demnach (C2H4C1)2S nur wenn es allein yorliegt nach 
MAXIM (C. 1932. II. 2083) nachweisen u. bcstimmen, jedoch nicht besser ais nach 
anderen Methoden, die raseher durchfiihrbar sind. (Chem.-Ztg. 56. 704. 3/9. 1932. 
Prag.) R. K. M u l l e r .

M. Maxim, Nachweis und Bestimmung des DichlorathyUulfids durch Verbrennung. 
(Vgl. Yorst. Ref.) Vf. ging bei ihrem Verf. von dem Prinzip aus, die Best. mit mog- 
lichst einfachen Mitteln yorzunehmen. Die eingesaugtc Luft wird y o t  dem Ein- 
leiten in die (CYH,C1)2S-Lsg. mit KMn04 gewaschen. (Chem.-Ztg. 56. 704. 3/9. 
1932.) " R. K. M u l l e r .

M. Brofeldt, Die Berechnung des Alkoholgehaltes ton Gemischen. Vf. gibt mehrero 
Formeln an, mit denen man die Gewichtsprozente an A. aus den Vol.-Prozentcn u. 
umgekehrt bei verschiedenen alkoholhaltigen Gemischen berechnen kann. (Fińska 
Kemistsamfund. Meddelanden 41. 27—33. 1932. Helsinki.) R o u t a l a .

Ladislay Klinc, Nachweis von Aceton in Ocgenwart ton Aldehyden {Form-, Acet-, 
PropiomldeJiyd). (Vgl. C. 1931. II. 2188.) Vf. hat das 1. c. beschriebene Verf. dadurch 
verbessert, daB er das Gemisch von Aceton-Aeetaldehyd u. S c o t t -W lLSO N -R eagens 
mit H20 2yersctzt u. dann dest. Dio Acetaldehyd-Hg-Verb. wird zerstórt, der Aldehyd 
oxydiert, gleichzeitig das Aceton aus seiner Verb. rcgeneriert. Dieses Verf. ist bei jeder 
Menge Aeetaldehyd u. auch in Ggw. von Form- oder Propionaldehyd yerwendbar. 
Man vcrsetzt 1 ccm Aceton-Aldehydgemisch mit 5 ccm Reagens, gibt nach 10 Min.
5 ccm 3%ig. H20 2 z u , erhitzt sehr langsam, leitet die Diimpfe wie friiher durch sd. 
30%ig- KOH, kondensiert sie in einem Kiihler u. fangt sie in 5 ecm Reagens auf. Jo 
nach Menge des Acetons beobachtet man einen weiBen Nd., eine Trubung oder eine 
blauliche Opalescenz. Skizze des App. u. Tabellen im Original. (Buli. Soc. Chim. biol. 
14. 885—95. Juni 1932. Ljubliana, Uniy., u. Villejuif [Seinc], Krebsinst.) L b .

Edwin Eegriwe, Reaktionen und Reagenzien zum Nachweis organischer Ver- 
bindungen. I. Dio Arbeit bringt einige neue Nachweise fur einzelne organ. Verbb. 
oder Gruppen. W e i n s a u r e :  Eine mogliehst kleine Menge eines auf Weinsaure zu 
priifenden Ca-Nd. wird mit einigen Tropfen einer Lsg. yon 0,01 g Gallussilure in 100 ccm 
96%*g- H2S04 auf 120—150° erhitzt. Es tr itt eine Blaufarbung ein, bei sehr kleinen 
Mengen Weinsaure eine blaugrune bis gelbgriine Farbung. Die Rk. beruht auf Aldehyd- 
bldg. u. nachfolgender Kondensation zwischen Aldehyd u. Alkoholsaure. Der Nachweis 
kann auch neben Oxalat u. Fluorid gefiihrt werden. Komplexe Fe-Cyanide mussen 
vorher entfemt werden. Es ist noch 0,01 mg Weinsaure nachweibar, allerdings mit 
noch yerdiinnterer Reagenslsg. A p f e l s a u r e :  Apfelsaure kann neben Citronen
saure u. Bemsteinsaure durch die blauliche Fluorescenz nachgewiesen werden, die 
beim Erwarmen einer kleinen Menge des Nd. der Ca-Salzo mit einigen ccm einer Lsg. 
von 0,0025 g Naphthol in 100 ccm 9G°/0ig. H 2S04 eintritt. Glykolsaure verdeckt 
infolge des Auftretens einer braunlichgelben Losung u. gruner Fluorescenz die Apfel
saure i'k. Noch 0,01 mg Apfelsaure sind mit 1,5 ccm Reagenslsg. naehweisbar. 
G l y k o l s a u r e :  Beim Erwarmen von wenig Glykolsaure mit wenig 2,7-Dioxy- 
naphthalin in konz. H2S04 tritt eine yiolette bis yiolettrote Farbung auf. Der 
Nachweis beruht wahrscheinlich auf der Bldg. von Tetraoxydinaphthylmethan, das 
durch Kondensation von Formaldehyd, der aus Glykolsaure abgespalten wird, mit 
Dioxynaphthalin entsteht. Das Reagens, von dem 2—10 ccm auf 1 Tropfen der zu 
untersuchenden Lsg. yerwandt werden, enthalt 0,01 g 2,7-Dioxynaphthalin in 100 ccm 
konz. H2S04. E s  lassen sich noch 0,0002 mg Glykolsaure nachweisen. Apfelsaure 
stort, Bernsteinsiiure nicht, Citronensaure bewirkt eino Farbiinderung nach Orange 
bis Orangerot. 0,001 mg Glykolsaure liiBt sich noch neben der 20000-fachen Menge 
Citronensaure nachweisen. O x a l s i l u r e :  Der Nachweis beruht auf der leichten 
Rcduzierbarkeit von Oxalsaure zu Glykolsaure, die dann wie oben nachgewiesen wird. 
Der Ca-Salz-Nd. wird auf dem Filter zum Herauslosen der (COOH)2 mit w. 2-n. H2S 04 
behandelt. 1 Tropfen des Filtrates wird in ein troekenes Reagensglas gebracht, darin 
etwas Mg-Pulver gel., mit 2—10 ccm der fiir Glykolsaure angegebenen Reagenslsg. 
versetzt u. 15—25 Min. im sd. W.-Bad erwarmt. Es sind noch 0,001 mg Oxalsaure 
naehweisbar. Weinsaure stort. (Ztschr. analyt. Chem. 89. 121—25. 1932. Riga, 
Analyt. Lab. d. Univ.) W o e c k e l .

C. di Piętro und E. Solarino, ('ber die Bestimmung der Citronensaure im kduflichen 
Cahiumcitrat. Vff. besprechen die Methoden zur Best. der Citronensaure im kauflichen



2 G 9 4 G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1 9 3 2 . H .

Calciumcilrai von R o m e o  u . S c i a c c a  (vgl. C. 1 9 3 0 .1. 3335) u. von K o g a n  (vgl. C. 1930.
I. 3085) in Fruehtsaften, u. untersuehen, ob das K oG A .\'sche Verf. auch auf die Analyse 
des kauflichen Caleiuracitrats anwcndbar ist. Das Salz wird mit H.SO., zers. u. mit A. 
gereinigt. Dann wird in Ggw. von 0,08%>g- KMn04-Lsg. (nicht l,5°/0ig., wio K ogan 
angibt) dest. u. das entstandene Aceton nach M e s s i n g e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges.
2 1  [1888]. 3366) bestimmt. Dic Resultate sind gut u. iihnlieh denen nach der Methode 
von R o m e o , S c i a c c a  erhaltenen. Trotzdcm ha.lt Vf. die Methode nicht ais Ersatz 
fiir dio offiziello Methode geeignet, weil sie fiir schnelle Analysen eine zu groBo Genauig- 
keit erfordert. (Annali Chim. appl. 2 2 . 462—69. Juni 1932. Mcssina, Chem. Lab. d. 
Camera Agrumaria.) F i e d l e r .

Bestandteile von Pflanzen und  Tleren.
Carl Voegtlin und H. Kahler, Die Bestimmung der Wassersloffioncnkoiizentration 

von Oeweben in lebenden Tieren. Es wird eine Glaselektrode beschricben, dereń wesent- 
licher Bestandteil eine fein ausgezogene u. mit Pufferlsg. gefullte Glascapillare ist. 
Diese kann unter Vermeidung groBerer Verletzungen in Gewebe eingefiihrt werden 
u. gibt pn-Werte mit einem Fehler yon hochstens 0,05 pn- Messungen in Roussarkomen 
ergeben pn-Werte zwischen etwa 6,3 u. 6,9. (Science 75. 362—64.1/4.1932.) G. V. ScHU.

P. S. Massagetow, Bestimmung von Sardonin in pflanzlićhen Rolisloffen. Zur 
Santoninbest. in Artemisia L. worden dio Pflanzenteile (5 g) mit 1 g Kalk zerrieben u. 
10 Min. mit 250 ccm W. gekocht. Sofortiges Absaugen u. Nachwaschen bis auf 500 ccm 
Filtrat. Das h. F iltrat wird mit 20 ccm HC1 (1,2) angesauert u. mit je 50, 30, 20 u. 
20 ccm Chlf. ausgeschiittclt. Die Chlf.-Auszilge werden mit 50 ccm n. NaOH geschuttelt, 
die Chlf.-Lsg. mit etwas Tierkohle versetzt, filtriert u. yerdampft. Der Riickstand wird 
in 1—2 ccm A. gol., ca. 100 ccm sd. W. zugesetzt u. auf 50—70 ccm eingeengt. Nach 
16—24 Stdn. werden die Santoninkrystalle filtriert u. bei 100—105° getrocknet. Dio 
Krystalle werden in Chlf. gel., das Chlf. verdampft, der Riickstand gowogon. Im Filtrat 
sind noch auf jo 1 ccm 0,0002 g Santonin enthalten. (Chem.-pharmaz. Ind. [russ.: 
Chimiko-pharmazewtitscheskaja Promyschlennost] 1 9 3 2 . 68—71.) SCHONFELD.

Hildę Stolz, Der mikrochemische Nachweis des Pilocarpins u n d  P ilocarp id ins. 
Die Loslichkcitayerhaltnisse des Pilocarpins u. des Pilocarpidins sind iihnlieh (ygl. 
Tabelle im Original). — Mikro-F. yon Pilocarpinhydrochlorid 208—210°, Pilocarpidin- 
nitrał ca. 138°. — Pilocarpin lagert sich bei ca. 179° in fiederblattrige Formen um, 
Pilocarpidin dagegen nicht. — Boi der Mikrosublimation im Vakuum (ca. 10 mm Hg) 
sublimiort Pilocarpinhydrochlorid boi ca. 180° in fiodcrblattrigen u. prismat. Formen, 
Pilocarpidin zeigt zwischen 60 u. 220° keinerlci Sublimationsprodd. — Fiir die mikro- 
chem. Krystallrkk. wurde vom Pilocarpin u. Pilocarpidin je eine Verdunnungsroihe, 
ausgehend yon einer l% ig. wss. Lsg. in Stufon yon 1: 10 hergestellt; gcgcbenenfalls 
wurden diese Lsgg. wioder verd. An Reagenzien wurden vcrwendet: Jodyerbb., 
Komplexsalze des Sb u. Bi, Pt-, Au-, Hg-Salze, yerschicdene Nitroderiyy., Cr-Salze, 
die komplexen Phosphorsauren u. a. — Die Angaben der Konz. beziehen sich auf die 
Konz. des P ro b e tro p fe n s  yom Alkaloid; durch Verdiinnon mit dem R eagenstrop fen  
ergibt sich dio halbo Konz. — Im allgemeinen sind dio J-Vorbb. nicht sehr fur das Pilo
carpin uPilocarpidin geeignet, da fast in allen Fallen tropfigo Ndd. entstehen, die zu 
keinem Krystallprod. fiikren, mit Ausnahme der Rk. fiir Pilocarpin mit Kaliumwismut- 
jodid, die sehr eharakterist. ist. Auch einige andere y o n  den yerwendeten Reagenzien 
sind fur den Nachweis nicht geeignet, weil sie selbst dem Rk.-Prod. sehr ahnliche 
Formen geben. Zum Nachweis des Pilocarpins kann am besten auBer dem komplexen 
Bi-Salz Au-Bromid yerwendet werden. — Pilocarpidin kann mit Pt-Bromid nach
gewiesen werden, doch ist die Erfassungsgrenze der Rk. sehr gering. — Trinitro-m- 
kresol u. Reineekesalz sind am empfindlichsten; es kann aber nicht immer untersch ieden  
worden, welches Alkaloid yorhanden ist, da in niedrigen Konzz. beide sehr ahnliche 
Rk.-Prodd. geben. — Zum Nachweis der beiden Alkaloide nebeneinander wrurden die 
Reagenzien Au-Bromid, Pt-Bromid, K-Bi-Jodid, Trinitro-m-kresol u. R eineekesalz  
untersueht. Pilocarpin ist in  einem Gemisch der beiden Alkaloide eindeutig nachweis- 
bar, Pilocarpidin jedoch nur, wenn es in groBerer Quantitat yorhanden ist. Dor Vers., 
mit einem Reagens beide nebeneinander nachzuweisen, gelang wegen der schwierigen 
Unterseheidung ahnlichor Krystallprodd. in h6hercn Yerdunnungen nicht. — Einzel- 
heiten der zahlreichon Rkk. sind aus der Beschreibung u. den Abbildungen im Original 
zu ersehen. (ósterr. botan. Ztschr. 8 1 . 194—208. 25/6. 1932. Wien, Uniy.) BUSCH.

F. Yiebock. Arzneibuchfragen. Die Y o rsc h r if t  des D. A.-B. VI. z u r  R einheits-
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prufung von HC02H (Prufung auf Essigsaure) soli lauten: 1 ccm HCOaH wird mit
1,5—2 g HgO u. etwas W. im W.-Bade erhitzt. Nach Beendigung der Gasentw. filtriert 
man u. zieht den Nd. 1—2-mal mit h. W. aus. Das F iltrat mu3 auf Zusatz von Phenol- 
phthalein u. 0,1 ccm Vio -n. Lauge deutlich gerotet werden. — Die Prufung desD. A.-B. VI 
auf Chlorbenzoesaure in Benzoesaure ist ebenfalls nicht einwandfrei. Beim Erhitzen mit 
HgO entsteht vielleicht primar aus ClCeH4C02H HgCl2, das aber durch gebildetes Hg 
in Hg2Cl2 ubergefiihrt wird. Bei nachtraglichem Behandeln mitHNOj kann ein Teil des 
Hg3Cl2 ungel. zuruckbleiben. Es wird empfohlen, den Ruckstand nicht m it H N 03, 
sondern mit Lauge zu behandeln, u. im angesauerten Filtrat auf Cl zu prufen. — Das 
D. A.-B. VI. zieht dio rhodanometr. Hg-Best. in Mercurisalicylsaure vor. Indessen ist 
die Annahme, daB die jodometr. Methode keine reproduziorbaren Werte ergebe, un- 
richtig (vgl. V iebock, B re c h e r , C. 1932. I. 424). Es wird folgende einfache Methode 
angegeben: 0,8—1 g Mercurisalicylsaure werden in 5—6 ccm n. Lauge gel. u. eine Lsg. 
von 25—30 ccm 7jo -n. Jodlsg., 2—3 ccm konz. Essigsaure, 2 ccm n. Na-Acetat (oder
2—3 ccm n. Lauge) u. 0,2—0,3 g K J  zuflieBen gelassen. Nach 1 Min. wird der Jod- 
iiberschuB zuriicktitriert. — Die acidimetr. Theobrominbe&t. nach B oie (C. 1930. II. 
2927) wird wie folgt modifiziert: 0,5 g Substanz in 150 ccm W. werden gegen Methylrot 
auf bleibendes Rot titriert. Die C02 wird zwecks Erzielung des richtigen Endpunktes 
durch Schiitteln ausgetrieben. Zusatz von 0,5— 1 ccm V jo -n. Saureiiberschufl u. Aus- 
kochen. Nach Erkalten wird mit 1/w-n. Lauge auf Gelb titriert. Im AnschluB an die 
crste Titration setzt man genau so yiel 1/i0-n. carbonatfreio Lauge hinzu, ais 1/,0-n. Saure 
yerbraucht wurde, u. 2—3 ccm mehr VlO'n* Ag-Lsg. ais Lauge. Wurde zur Titration 
HCI yerwendet, so muB 2—3 ccm mehr Ag-Lsg. zugesetzt werden, ais das Doppelte des 
HCl-Verbrauchs betrug. Die Rk. der gefallten Lsg. zeigt, ob das Praparat „sauer“ 
oder,,alkal." eingestellt war. H at die Lsg. yom Methylrot ber einen gelblichen Schein, 
so titriert man auf Gelbstichig u. nach Zusatz von Phenolphthalein auf Rot. W ar die 
Lsg. gelb, so titriert man gegen Phenolphthalein auf Farblos. Die Gehaltsbest. kann 
auch wie folgt yorgenommen werden: 0,5 g Substanz werden gel. u. m it 15—16 ccm 
Yio-n. AgN03 versetzt. Die Lsg. wird notigenfalls sauer eingestellt u. gegen Phenol
phthalein auf Rot titriert. Durch Zusatz von 1 g NaCl wird das Theobromid-Ag in 
AgCl ubergefiihrt, wobei 1 Aąuiyalent Lauge frei wird. Man titriert bis zum Ver- 
schwinden der Phenolphthaleinfarbung, u. weiter auf Sauer gegen Methylrot. Die 
erste Titration zeigt, je nachdem Saure oder Lauge yerbraucht wurde, freies Alka li oder 
freies Theobromin an; die zweite ergibt den Geh. an Theobromin-Na. (Pharmaz. Presse 
37. 17—19. Febr. 1932. Wien, Uniy., Pharm.-Chem. Inst.) S c h o n e e l d .

F. Viebock, Zur Prufung der Ameisensaure auf Essigsaure nach der Vorschrift 
des D. A.-B. VI. Nachtrag zu vorst. referierter Arbeit. Wahrend HC02H durch HgO zu 
C02 oxydiert wird, bleibt die Essigsaure erhalten. Ais sehwache Siiure yermag sie 
weder stSchiometr, Mengen Mercuro-, noch Mercuriacetat zu bilden. Das F iltrat ent- 
halt daher yiel freie Essigsaure neben Mercuro- u. Mercuriacetat, wobei das Mercurosalz 
iiberwiegt. (Pharmaz. Presse 37. 47. April 1932.) . ScHÓNFELD.

J. Herzog und H. Tietz, Uber haufige Schwierigkeiten bei der Prufung und Be- 
urteilung von Arzneimitlełn. Einige Fehler- u. Irrtumsąuellen bei der Unters. yon Arznei- 
mitteln nach D . A.-B. VT u. D . A.-V. V, sowio unbrauchbare Unters.-Vorschriften in 
beiden Buchem werden besproehen u. Anweisungen zur Vermeidung bzw. Abanderung 
gegeben. (Apoth.-Ztg. 47. 954—56. 973—75. 17/8. 1932. Berlin, Hageda.) D e g n e r .

Carl Stainier und Leon Leelercg, Die Bestimmung des Jodes im  Chinin-Wismul- 
jodid. Das yon F r a n ęois u. S e g u in '  (C. 1925. II. 1472) dargestelltc Doppelsalz von 
BiJ3u. Chinindihydrojodid des belg., franzos. u. span. Arzneibuches, (Bi J3)2■ C20H2,N2O2•
2 HJ, enthalt von der Darst. her erhebliche Mengen Cl', Yon denen es wegen der zers. 
\>rkg. des W. nicht freigewaschen werden kann. Da die Verff. der franzds. u. belg. 
Pharmakopoo zur Best. des J  falsche Werte ergeben, schlagen Vff. folgendes Verf. yor:
0,2 g werden mit 6 ccm einer Mischung aus NaOH-Lsg. (30%) +  Weinsaurelsg. (20%) 
aa Yerrieben, mit 40—50 ccm W. verd. u. 15 -Min. absetzen gelassen. Bi u. J '  bleiben 
® Lsg., vom Chininnd. wird in einen Scheidetriehter abfiltriert u. m it 200—300 ccm W. 
J'-frei (AgN03) gewaschen. Dem Filtrat +  Waschfl. werden 15 ccm N aN 02-Lsg. 
(10%) u. 60 ccm CS2 zugesetzt, mit II2SOr, angesauert, mit CS2 erschopfend aus- 
gesehiittelt u. in den yereinigten Lsgg. J  mit Na2S20 3 fiber CaC03 (nach Vff. C. 1932.
II. 1049) titriert. (Journ. Pharmac. Belg. 14. 601—07. 28/8. 1932. Lfittich, Inst. Pharm. 
Gilkinet.) D e g n e r .

H. J. van Giffen, Die KaliumferricyanidrcaHion auf Morphin in Codein usw.
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Der EinfluB wechselnder Mengen von K.,"Fc(CiST)8 u. FeCl3 boi der Rk. auf Morphin in 
Athylmorphin-HCl, Kodeinphosphat, Diaeetylmorphin-HCI, Eukodal, Opiumextrakt, 
Narkophin u. Opium, sowie die Empfindlichkeit der Rk. wurden untersucht. Das 
Optimum fiir die K3Fe(CNr)0-Menge liegt bei 1 mg, wie es Pharm. Ned. vorsehreibt.
D. A.-B. VI sehreibt „ein Kórnehen“ vor, dies filllt gewóhnlieh weit schwerer ais 1 mg 
aus; USPX 0,05 g; bei diesen Mengen bleibt die Rk. in schwach saurer Lsg. aus. Ande- 
rungen der FeCl3-Menge sind oline merkbaren EinfluB, groBere Mengen stóren durch 
ihre intcnsivc Eigenfarbting. Naehweisbar sind nach dem Verf. der Pharm. Ned., 
das vor den anderen genannten den Vorzug verdient, 0,04% Morphin-HCl in Kodein
phosphat. Dio Empfindlichkeit der Rk. bei alleiniger Anwesenheit von Morpliin-HCl 
ist die gleiehe. (Pharmae. Weekbl. 69. 990—93. 27/8. 1932. Amsterdam, Lab. Niederl. 
Ges. Ford. Pharm.) D e g n e r .

Bruno Trebitsch, Wien, Gasawlysenapparat, beruhend auf der Best. der Druck- 
anderung, die in geschlossenen Raumen mit porósen Wandungen eintritt, wenn an 
die Wand ein Gas von anderer D. ais das in dem geschlossenen Raum befindlichc 
gelangt. Zur Erzielung eines gróBeren Druckunterschiedes wird in einem geschlossenen 
Behaiter mit poróser Wandung ein zweiter, geschlossener Behalter mit obenfalls poróser 
Wandung eingebaut, der mit dem Druckmesser verbunden ist. (A. P. 1861989 
vom 21/4. 1928, ausg. 7/6. 1932. Oe. Prior. 19/1. 1928.) G e is z l e r .

[russ.] Ssergei D m itrjew itsch Beskow, Bestimmung der Wasserstoff ionen konz. (pn) aljf
elektrom etrischem  W ege und  K o n s tru k tio n  des P o ten tio m eters . Nishni-Nowgorod:
Nisligoroder Landesverlag 1932. (80 S.) Rbl. 2.—.

Heinrich Hildebranfl, Gerichtliche Medizin. Ein Leitfaden f. Studierende u. prakt. Arzte.
2., verfind. Aufl. Berlin: R. Schoetz 1932. (173 S.) gr. 8°. nn M. 4.50.

H. A n g e w a n d te  C h e m ie .

I. Allgem eine chem ische Technologie.
K. K. Aalto, Die elektrische Iteinigung der Oase. Co t t r e l l - u. a. Methoden zur 

Reinigung der Gase, speziell in der Fabrikation des S 0 2, werden besprochen. (Suomen 
Kemistilehti 4. 136—144. 1931. Lappeenranta.) R o u t a l a .

P. Scholl, Die Verwendung fester Absorptionsmittel f  iir Kuhlschriinke. Oberblick 
iiber die Grundlagen u. die Arbeitsweise von Troekenabsorptionskuhlsehranken (Protos- 
Frigor) mit CaCl, ais Absorptionsmittel fiir NH3. (Warme-Kaltc-Technik 34. Nr. 8.
3—6. Aug. 1932.) R. K. M u l l e r .

— , Ein weileres Verwendungsejebiei fiir  Silicagel. Entwasserungsprobhme und, Luft- 
kondilionierung. Darst. von Si02-Gel, Anwendung zum Trocknen techn. Gase, zur 
Luftkonditionierung u. zur Raffination von Kokereileichtolen. (Chem. Age 27. 2G3—G4. 
17/9. 1932.) __  R. K. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Losungs-, Weichmachungs-, 
Gelatinier- und Quelłmiltel. Ais solche eignen sich die Ester aliphat. Alkohole mit
10 oder mehr C-Atomen im Molekuł, z. B. die aus Ameisen-, Essig-, Propion-, Biltter-, 
Benzoe-, Zueker-, Phthal-, Adipin-, Phosphor- oder Sehwefelsaure mit Dodecyl-, 
Cetyl-, Octodeeylalkohol gebildeten Ester. (F. P. 727 632 vom 3/12. 1931, ausg. 
21/6. 1932. D. Prior. 9/12. 1930.) B E I E R S D O B F .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Herstellung 
von dispersen Syslemen. Prodd., dio erhalten werden durch Erhitzen yon Estern der 
hoheren Fettsauren mit solchen Diaminen, welehe einerseits eine tertiare Aminogruppe 
u. andererseits eine Aminogruppe mit mindestens einem Wasserstoffatom enthalten, 
u. zwar in solchen Mengen, daB auf ein Aquivalent Fettsaure des angewandten Fett- 
siiurederiv. weniger ais 1 Mol. Diamin zur Einw. gelangt, oder Salze dieser Prodd. 
werden in wss. Fil. eingetragen. (Schwz. P. 153470 vom 21/11. 1930, ausg. 16/6. 
1932.) R i c h t e r .

J. Simon & Durkheim, Offenbach a. M., Verfahren zur Herstellung stark disper' 
gierend wirkender Stoffe aus hochmolekularen, polymerisierten u. neutralisierten 01- 
u. Fettsauren, dad. gek., daB die Polymerisierung in Ggw. soleher spater durch Dest. 
wieder abzutrennender KW-stoffe bzw. Substituenten stattfindet, deren Kp. bei der
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Polymerisationstcmp. liegen. (D. R. P. 556 889 KI. 23c vom 18/3. 1927, ausg. 16/8. 
1932.) R i c h t e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., Westminster, ubert. von: Anthony James 
Hailwood, Arnold Shepherdson und Alexander Stewart, Blaokley, Manchester, 
Herstellung voii icasserigen Emul&ionen. Die zu emulgierenden Stoffe werden mit gelati- 
nierenden Substanzen, wieLeim, Gelatine u. Gummi, W. u. Stoffen vermischt, die wie 
Harnstoff, Thioharnstoff u. Alkalinitrato dio gelatinierenden Substanzen verfliissigen. 
Gcgebonenfalls werden noch organ. Sulfonsaurcn zugesetzt. (A. P. 1 873 580 vom 
26/9. 1929, ausg. 23/8. 1932. E. Prior. 2/10. 1928.) R i c h t e r .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibcrt. von: Warren K. Lewis, 
Newton, Trennen ton Fliissigkeitsgemischen. Das Verf. betrifft insbesondere die Ent- 
fernung von W. aus mit diesem nur teilweise mischbaren organ. Fil., welche mit W', 
keine konstant sd. Gemische bilden. Zuniichst wird die Hauptmenge der organ. FI. 
durch Rektifikation in prakt. wasserfreiem Zustand gewonnen. Aus der Rektifikations- 
stufo wird ein noch etwas organ. FI. enthaltendes wss. Prod. abgezogen u. mit einem 
organ. Losungsm. in Beriihrung gebraelit, welches wohl die organ. FI. lost, aber mit 
W. nicht mischbar ist. Das dio gol. organ. FI., sowie etwas W. enthaltendc Losungsm. 
wird abgezogen. Sodann wird das Losungsm. von der darin gel. organ. FI. getrennt, 
wobei ein an organ. PI. roiches Gemisch erhalten wird, welches in die Rektifikations- 
stufe zuriickkelirt. — Das Verf. eignet sich zur Trennung von W. u. Fuselol, Anilin  
u. W., Furfurol u. W. (A. P. 1870 854 vom 25/4. 1929, ausg. 9/8. 1932.) D r e w s .

American Potash & Chemical Corp., Trona, ubert. von: William H. Allen, 
Francis Mac Donald und William A. Gale, Trona, Trennen von Salzen und Flussig- 
keiten. Die durch Abbildungen naher erlauterte Anlage findet insbesondere Ver- 
wendung fiir die Verarbeitung von in der Natur vorkommenden Salzlaugen, welche 
NaCl, Na2S04, Na2C03, Na-Borate u. KC1 enthalten. Dic Anlage besteht im wesent- 
lichen aus mehreren iibereinander angeordneten Absetzraumen. (A. P. 1873 251 
vom 26/9. 1928, ausg. 23/8. 1932.) D r e w s .

Skala Research Laboratories, Inc., Cicero, Illinois, iibert. von Ljubomir 
W. Skala, Cicero, Trennen und Reinigen von Oasen. Zu F. P. 698822; C. 1931. II. 
2489 ist nachzutragen, daB das Diffusionsdiaphragma aus Pd zwischen den Anti- 
kathodon eines KathodenstrahLrolires, welches kontinuierlicher Evakuierung unter- 
worfen wird, angeordnet ist. Die durch das Elektronenbombardement hervorgerufene 
Temp.-Erhohung des Diaphragmas steigert die Diffusion der Gase, welche kontinuier- 
lich aus der Rolire abgezogen werden konnen. (A. P. 1 871 226 vom 5/7. 1929, ausg. 
9/8. 1932.) D r e w s .

Luneburger Isoliermittel- und Chemische Fabrik Akt.-Ges., Liineburg, Ver- 
fahren zur Herstellung von basisclien Carbonalen des Magnesiums, insbesondere fu r  Wiirme- 
schulzzwecke, wobei C02 u. C02-haltige Gase, wie Feuerungsabgase, annahernd unter 
Atmospharendruck auf eine wss. Aufschlaramung von MgO oder M g(O H )2 zur Einw. 
gebracht werden. — Man kommt hierbei mit sehr goringen Mengen W. aus, auf 100 kg 
MgO etwa 0,6 cbra W., so daB man das Rk.-Prod. nicht durch Filtrieren zu entwassern 
braucht, sondern den erhaltenen Brei unmittelbar in Pormen fiłllen u. in bekannter 
Weise weiter verarbeiten kann (vgl. C. 1931. II. 3238; D. R. P. 535 448). (D. R. P. 
556514 KI. 80b vom 28/11. 1930, ausg. 10/8. 1932.) H e i n r i c h s .

Robert Krem ann, Anwendung physikalisch-cheraischer Theorien au f technische Prozesse und 
Fabrikationsmethoden. Mitbearb. von Max Pestem er und H arald  Scheibel. 2., umgearb. 
u. verm. Auli. Halle: Knapp 1932. (XII, 399 S.) gr. 8°. =  Monographien iiber chem.- 
techn, Fabrikationsmethoden. Bd. 24. nn M. 18.—; geb. nn M. 19.50.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
A. Brandt, Angebliche Trichlorathylenerkrankungen in Schuhausbesserungswerk- 

stalten, hermrgerufen durch Tetrachlorkohlenstoff. (Arch. Gewerbepathologie u. Gewerbe
hygiene 3. 335—39. 6/7. 1932. Hamburg, Gewerbeaufsichtsamt.) F r a n k .

—, Gefarbte Stoffe und die Moglichkeit ton Dermatitis. Hautreizungen durch 
Farbstoffe u. Farbechemikalien; Erkrankungen durch Cu, Cr, Sb u. As sind móglich, 
aber selten, haufigor erfolgen sie durch synthet. Farbstoffe, insbesondere Pelzfarb- 
stoffe. (Wool Record textile World 42. 523. 529—30. 8/9. 1932.) F r i e d e m a n n .

R. L. Mayer, Uber die Wirkung ton kiinstlichen Diingemitteln, insbesondere des 
Kalksalpeters, auf die Haut. Verss. an Tieren u. Bcobachtungen an Menschcn ergaben, 
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daB dic osmot. Salzwrkg. des Kalksalpełers an dem Entstehen der Hautnekrosen nur 
zu einem geringen Mafie, die Salpetersaurekomponente iibcrkaupt nicht bcteiligt ist. 
Fast dio alleinige Ursacke ist das in grofiem UberschuB yorhandene Ca-Ion. Die nekrot. 
Wrkg. des Kalksalpcters ist demnack eine reine Ca-Wrkg. u. nicht spezif., sie unter- 
scheidet sieli in keiner Weise von der durch andere anorgan., in W. 1. Ca-Salze kervor- 
gerufenen. (Arek. Gewerbepathologie u. Gewerbehygieno 3. 808—22. 3/9. 1932. Breslau, 
Univ.) F r a n k .

K. B. Lehmann, Gefiihrdeł dic Behandlung von geschmolzencm Aluminium mit 
„Alsanit" die Gesundheit der Arbciter ? Unter Mitwirkung von Hans Ruf. Bei Reinigung 
des Al von Gasen u. Oxyden durck Scknielzen mit Alsanit (Misckung yon Kieselgur, 
CC14, flucktigen Metallchloriden u. Bifluoriden) entweichen in den Abgasen (Mittel von 
40 Laboratoriumsverss.) fiir 100 kg Al: HC1 12,5, A1C13 19,8, COCl2 1,3, CL 1,5, CCI4 
28,6 g u. kleine Mengen A1F.,. Bei einfaekster zweckentsprcckender Ausfulmmg des 
Verf. entweichen die Prodd. restlos in den Abzug. Ein Nachreinigen von mit fl. Al ge- 
fiillten Pfannen mit Alsanit im unvcntilierten Raum ist kygien. unzulassig. (Arch. 
Hygiene 108. 233—50. Aug. 1932. Wiirzburg, Univ.) G r o s z f e l d .

R.-F. Le Guyon und Olga Grootten, Bakteriologische Analyse einer mit Nebel 
beladenen Luft. Die Nebelluft war im Mittel mekr ais 10-facli keimarmer ais klare, zu 
andorer Zeit entnommeno; patkogene Kleinwesen wurden niekt gefunden. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 106. 601—02. 1931. Facultó do mód.) Gr o s z f e l d .

Dragerwerke Heinr. & Bernh. Drager, Liiboek, Verfahren zur Herstellung von 
Gasabsorptionsniassen fur Alemfilter, bestekend aus mit mineralsauren Salzen des Zn 
getrankter poróser Tragersubstanz, dad. gek., daB dio Tragersubstanz erhitzt u. mit 
der siedenden, im Kp. gesatt. Salzlsg. getrankt wird. — Z. B. wird zur Absorption 
yon gasformigem NH3 die Tragersubstanz, zweckniilBig Diatomitstein, auf iiber 100“ 
erhitzt u. mit der siedenden, im Kp. gesatt. Salzlsg. getrankt. Hierbei dringt dic Salz
lsg. in alle Poren des Steines ein u. krystallisiert erst dort beim spiiteren Abkiiklcn. 
(D. R. P. 556 608 KI. 30 i vom 1/6. 1929, ausg. 16/8. 1932.) E b e n .

Georg Lutz, Gewerbehygiene. S tu ttg a r t :  W isBenschaftl. V erlagsges. 1932. (232 S.) 8°.
Lw. SI. !).—.

III. Elektrotechnik.
H. Eisler, Uber die dielektrische Fesligkeit einiger Stoffe. Es werden dio Resultate 

zweier Vers.-Reihen mitgetcilt, durch die die elektr. Festigkeitseigg. von CC14 u. CS, 
untersuckt werden. In der ersten Vers.-Reike wird die dielektr. Festigkeit der einzelncn 
Stoffe u. auck ihre Mischung untersucht, wobei die Reinkeit der Stoffe gesteigert 
wird, um den EinfluB der Reinheit festzustellen. In der zweiten Vcrs.-Reihe wird 
der EinfluB von Rdntgenlickt untersuckt, wobei festgestellt wird, daB dieses die 
dielektr. Festigkeit nickt beeinfluBt, die Theorie von G u n t i i e r s c h u l z e  also nicht 
bestatigt wird. (Ztschr. techn. Physik 13. 189—91. 1932. Budapest, Techn. Hochseh., 
Lab. d. II. Elektr. Lekrstuhls.) DiisiNG.

H. Warren, Isolationen. — Holz, Papier usw. VIII. Allgememe Besprechung der 
te.chnischen Aussichten. (VII. vgl. C. 1932. II. 1812.) Isoliereigg. von verschicdeiien 
Holzarten, Papier, PreBpappe, Faserpappe, Wolle u. Baumwolle. (Electrician 109. 
307—09. 9/9. 1932.) R. K. M u l l e r .

A. Gemant, Die Verlustkurve luflhalłiger Isolierstoffe. Der Verlauf des Verlust- 
winkels in Abhangigkeit von der angelegten Spannung wird bei Isolierstoffen, welche 
geringe Mengen yon Luft cnthalten, ąuantitatiy behandelt. Dio Vorstellung, wonach 
die Hohlraume infolge Isolierung crhdhte Leitfiihigkeit aufweisen, ist hier nicht 
angebracht. Die Vcrluste in den Luftspalten entstehen yielmekr durck period, wieder- 
kekrende Einzeldurehschlage. Auf Grund dieses Ansatzes liiBt sieh aus einer expcri- 
mentellen Verlustkurye die Haufigkeityerteilung der Hoklraume auf die iiberhaupt 
yorkommenden Spaltbreiten rechner. ermitteln. Die Verteilungskurve gibt gleicb- 
zeitig die mittlere Hohlraumbreite sowie das gesamte prozentuale Luftvol. Dieses ist 
der GroBenordnung nach der maximalen Verlustwinkelanderung gleich. Die ent- 
wickclk' Reckenmethode wird auf den Fali von ungedehntcm u. gedehntem Para- 
gummi sowie auf ein kiłnstlich iiberhitztes Hoekspamiungskabel angewendet. (Ztschr. 
techn. Physik 13. 184—89. 1932. Berlin, H E IN R IC H -H E R T Z -Inst. f. Schw ingungs- 
forschung.) DiisiNG.
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William S. Gould, New York, und Willard B. Osborne, Buffalo, Herstellung 
von Trennwdnden fur elektrische Battenen. Zedernkolz in Form von Brettern oder 
Furnieren wird ea. 8 Stdn. bei Tempp. yon 212° F  in eine 3%ig. Lsg. yon NaOH 
getauckt. AnsehlieBend folgt 14-std. Waschen mit klarem W. Gegebenenfalls werden 
dio letzten Reste des NaOH durch H2S04 von der D. 1,02 entfernt. In  diesem Fali 
ist weitores 2-std. Wasehcn erforderlich. Hiernach wird das Holz mit Gummi im- 
pragniert, unter Druck gebracht u. auf den gegeniiberliegenden Seiten zwecks Hartung 
des Gummis erhitzt. Damit die natiirliche Porositat des Holzes nicht verloren geht, 
wird die Erhitzung reehtzeitig untei’brochen. (A. P. 1871171 yom 28/4. 1928, ausg. 
9/8. 1932.) D r e w s .

Westinghouse Lamp Co., iibert. von: John W. Marden und Ernest A. Lederer, 
East Orange, New Jersey, Elektronenrohre mit einer Gliihkathode, die mit einem 
Alkalimetalliiberzug yersehen ist. Der Aufbau der Rohre geschieht in folgender Weise:
1. Rcinigen u. Entgasen der einzelnen Elektroden durch Gliihen in H2. 2. Montieren 
der Elektroden u. Erhitzen einige Minuten lang unter oxydiorenden Bedingungen.
з. Entgasen des Gliihdrahtes durch kurzzcitiges Erhitzen in inertem Gas. 4. Ein-
schlieBen der Elektroden in die Glashiille. 5. Nochmalige Entgasung der Elektroden 
durch Auspumpcn der Rohre u. Erhitzen. 6. Erhitzen des Gluhdrahtes in oxydierender 
Atmosphare. 7. Verdampfen des Alkalimetalles u. Erhitzen des Gluhdrahtes, um das 
Alkalimetall auf ihm niederzuschlagen. Durch die yorherige oberflachliche Oxydation 
des Gluhdrahtes soli die Haftfahigkeit des Alkalimetalliiberzugs yerbessert werden. 
Ais Alkalimetall kommt besonders Cs in Frage, das durch Red. des Pcrmanganates 
mit Si in der Rohre erzeugt wird. (A. P. 1 861 637 vom 27/10. 1927, ausg. 7/G. 
1932.) G e i s z l e r .

Westinghouse Electric & Mfg. Co., Pennsylvanien, iibert. von: Howard 
M. Elsey, Oakmont, Pen., Elektrode fiir Elcklronenróhren, bestcliend aus Draht oder 
Band eines Metalles von bohem F., wie W, Mo, Ta oder Zr, das mit einem infolge 
Kohlung nicht briichig werdenden Metali, wie Ni, Fe oder Co, iiberzogen ist. Der 
Uberzug wird zweckmaBig auf elektrolyt. Wege aufgebracht, durch eine Erhitzung 
an der Luft oberflachlich oxydiert u. durch Erwarmen auf 700—1000° in einer KW- 
stoff-Atmosphare gekohlt. Die Elektrode behiilt ihre Festigkeit beim Erhitzen auf 
hohe Tempp. boi. (A. P. 1 862 138 vom 3/5. 1928, ausg. 7/6. 1932.) G e i s z l e r .

Siiddeutsche Telefon-Apparate-, Kabel- und Drahtwerke Akt.-Ges., Niirn- 
berg, Elektrode fiir Vakuumróhren, die zur erhohten Warmeabstrahlung durch einen 
Belag von Metalloxyden dunkel gefiirbt ist, dad. gck., daB dieser Belag aus Yanadin- 
trioxyd besteht. Dio Herst. der Elektrodo erfolgt in der Weise, daB die Anodę m it einer 
Aufschlammung von Vanadinpentoxyd in organ. Bindemitteln belegt wird. — Dieses 
Trioxyd besitzt die Eig., daB es nicht nur tiefschwarz, sondern auch noch boi einer 
Temp. von 1900° bestandig ist, so daB os sich nicht yerfarbt, u. daher keinerlei Ab- 
nahme der Warmeabstrahlung erfolgt. (D. R. P. 556 089 KI. 21g vom 18/11. 1930, 
ausg. 22/8. 1932.) H e i n r i c h s .

Allgemeine Elektricitats-GesellschaJt, Berlin (Erfinder: Erwin Burg, Karls
ruhe), Verfahren zur Herstellung mit diinnen Drahten bewickelter Selen- o. dgl. Zellen 
unter Erwdrmung, dad. gek., daB die Bewicklung boi der der nackfolgcnden Wiirme- 
behandlung (Sensibilisation) entsprechenden Temp. vorgenommen wird. Die Warme- 
behandlung erfolgt zur Vermeidung schadlicher Vcranderung, wie Oxydation, zweck- 
raiiBig in indifferenter Gasatmospharo. — Das Verf. will dor Gcfahr begegnon, daB bei 
der nachtraglichen Erhitzung auf hohere Temp. die Drahte infolge der Warmeausdch- 
nuug die Spannung yerlieron u. eino gegenseitige Beriihrung der Drahto eintritt. 
(D. R. p. 557460 KI. 21g vom 23/7. 1930, ausg. 24/8. 1932.) H e i n r i c h s .

Boris Pregel, Paris, Ziindkerze fiir Verbrennungskraftmaschinen. Die Isolior- 
muffe oder die in don Zylinder hineinragenden Teile der Kerze weisen einen Geh. an 
Ra oder einer radioakt. Substanz auf. Infolge der Ionisation der Gase soli die Explo- 
sion intensiyiert werden. (E. P. 372237 vom 12/11. 1931, ausg. 26/5. 1932. F. Prior. 
12/11. 1930.) G e i s z l e r .

IY. Wasser; Ab wasser.
Alfons Mayer, Zur Technologie des Molkereigebrauchswassers. Besprechung chem.

и. bakteriolog. Anforderungen an das Molkereigebrauchswasser, das mit Milchprodd. in
unmittelbare Beriihrung kommt. (Gesundheitsing. 55. 445—49. 10/9. 1932. Miin- 
cl»en.) MANZ.
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F. Kroemer, Die Verwendung ton Trinatriumphosphal im Kesselbetrieb ohne 
eigentliche Enthartungsanlage. (Vgl. C. 1932. II. 416.) Vf. erórtert bekannte Gesichts- 
punkte fiir yorubcrgchende u. dauerndo Verw6ndung yon Trinatriumphospliat zur 
Kesselsteinlsg. u. -yerhiitung. (Chem.-Ztg. 56. 722—24. 10/9. 1932. Wiesbaden- 
Biebrich.) MaKZ.

F. Kroemer, PJwsphale zur Wasserbehandlung im Kesselbelriebe. Erwiderung an 
M o r a w ę  (C. 1931. II. 607). ,,Albert-Tri“  ist ein durch Krystallisation gewonnenes 
Trinatriumphospliat, dessen Ńa20- u. P20 6-Geh. entsprechend dem Verhaltnis— 
Carbonat-: Sulfathartc des Rohwassers abgestimmt ist. (Warme 54. 761—63. 1931. 
Wiesbaden.) Ma n z .

Adolf Reźek, Zur Kenntnis der Mineralwasser von Rogaśke Slaline. Unters. 
der Mineraląucllen des Rohitselier Sauerbrunnens Tempcl A u. Donat A. Die mittlere 
Konz. u. Temp. der (juellen blieb seit 1907 unverandert. (Buli. Soc. chim. Yougoslavic
2. 213—23. 1931. Zagreb.) S c h o n f e l d .

P. Bertolo und Ś. Lanza, Chemische Analyse des Mineralwassers „Aguarossa". 
Das untcrsuchtc W. stellt ein Trinkwasser von bicarbonat-alkal.-erdigem Charakter 
dar, das yerhaltnismaCig geringen Geh. an Ca" u. festem Riickstand u. hohen Fe203- 
Geh. aufweist. (Annali Chim. appl. 22. 469—78. Juni 1932. Catania, Univ., Inst. f.
pharm. Chemie.) R. K. M u l l e r .

Stanko S. Miholić, Chemische Analyse der subthermalen Quelle ton Sutinsko bei 
Podsused. (Buli. Soc. chim. Yougoslayie 2. 1B7—62. 1931.) S C H O N FE L D .

L. Fresenius, Die Verwendbarke.it des Kaladynterfahrens in der Mineralwasser-
Industrie. Gegenuber dem Stehenlassen iiber Ag-beladenen Raschigringen oder dem 
DurchflieBenlassen durch Katadynsand bietet die elektrolyt. Behandlung erhebliche 
Vorteile, da das Ag nur in der wirksamen Ionenform aufgenommen wird; unter ge- 
eigneten Bedingungen (Nachwirkungszeit) werden pathogene Keime u. die meisten 
W.-Bakterien, ausgenommen gewisse Sporentrager, abgetotet. (Ztschr. Unters. Lcbens- 
mittel 64. 42—49. Juli/Aug. 1932. Wiesbaden.) Ma n z .

Willem Rudolfs und Wm. H. Baumgartner, Abwasserfilłerung und Yeraschung 
des Schlammes. (Vgl. C. 1932. II. 1052.) Durch Filterung des in Grobsieben vor- 
gercinigtcn Abwassers iiber Schlacke von ca. 38 mm KorngroBe in yierfacher Lage 
yon 750 mm u. in Mengen yon 4,3 cbm je qm u. Stde. werden 70% der Buspcndierten 
Stoffo zuriickgehalten, der biochem. Sauerstoffbedarf wird um 55—60% yermindert. 
Bei Venvendung geeigneter Chemikalienzusatze sind noch bcssere Wrkgg. zu erzielen. 
Der auf der Schlacke niedergeschlagene Schlamm wurde mit einem VerschleiB yon 
2% der Schlacke yerbrannt. (Sewage Works Journ. 4. 490—508. Mai 1932. New 
Brunswick, N. J .) M a n z .

Panta S. Tutundźić, Elektrische Leitfdhigkeit des Belgrader Trinkwassers. Unters. 
der Abhiingigkeit der elektr. Leitfahigkeit des W. yom Yerdampfungsruckstand. Dic 
Methode gestattet eine schnelle Best. des Verdampfungsruckstandes u. ist ais kontroli- 
analyt. Methode hinreichend genau. (Buli. Soc. chim. Yougoslayie 2. 77—95. 1931. 
Belgrad, Univ.) S c h o n f e l d .

J. Tillmans, Leitsalze iiber die Beurteilung ton Mineralw&ssem und kiinstlichen 
Mineralwassem. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 64. 51—58. Juli/Aug. 1932. Frank
furt a. M.) G r o s z f e l d .

Emery J. Theriault und Paul D. Mc Namee, Geldster Sauerstoff in Gegenu-art 
ton organischer Substanz, Hypochloriten und Sulfitablaugen. Nach dem Verf. von 
W i n k l e r  ergeben sich in Anwesenheit von Glucose zu niedrigo Werte fur den O-Geh., 
die Differenzen waelisen mit dem Glucosegeh. u. werden durcli die iibliche Vor- 
behandlung mit KMnOj nur teilweise beseitigt. Da die Aufnahme des O durch Mn(0H)2 
aus reinem W . bei Verwendung von NaOH (ph =  13) innerhalb weniger Sekunden 
yollstandig, bei Venvendung von CaO (ph =  12) langsamer yerlauft u. die Fehler 
mit der Dauer der Einw. der Lauge wachsen, so ist die Stórung auf die Red. des Mn02 
infolge der Zers. der Glucose durch die Lauge zuruckzufiihren. In  Ggw. von organ. 
Stoffen, bei FluBwasser u. hauslichem Abwasser ist die Einw. der Lauge auf 20—25 Sek. 
zu beschranken, um r ic h tig c  O-Wertc zu erhalten. Um die Zers. des T e tra th io n a ts  u. 
die dadurch bedingte Red. des Mn02 zu yermeiden, ist bei Vorbehandlung mit Jod 
(Ggw. yon Sulfit oder organ. Stoffen) u. bei Unters. von gechlortem u. iiberchlortem V> ■ 
der JodiiberschuB nicht durch Thiosulfat, sondern durch Sulfit mit Starkę ais Indicator 
zu entfernen. In Ggw. von Sulfitablauge ist 20 Sek. mit alkal. Hypochloritlsg. vor- 
zubehandeln, der UberschuB nach Ansauern mit Jodid u. 0,1-n. Sulfitlsg. zu beseitigen u.
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dann die Lauge 40—50 Sek. wirken zu lassen. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 
59—64. 15/1. 1932. Cineinnati, Ohio, U. S. Publ. Health Serviee.) M a k  Z.

Jean Billiter, Wien, Yerfahren und Einrichtwng zur Reinigung salzarmer Lósungen, 
insbesondere natiirlicher Wasser. Die Reinigung durch elektrolyt. Behandlung in einer 
Wasserkammer, die von den Elektroden durch Diaphragmen getrennt ist u. in der ein 
hoherer hydrostat. Druck aufrechterhalten wird ais in den Elektrodenkammem, ist 
dad. gek., daB mindestens eine der beiden Elektrodenkammem flussigkeitsleer gehalten 
wird. Dazu mehrere Unteranspruche u. Abb. der Einrichtung. (Vgl. F. P. 703 253;
C. 1931. II. 1464.) (Schwz. P. 154191 vom 19/1. 1931, ausg. 16/7. 1932. D. Priorr. 
27/1. u. 24/12. 1930.) M . F. M u l l e r .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berhn (Erfinder: Richard Biersack und 
Heinz Rabę. Berlin), Verfahren zur Enlfernung von chemischm Verunreinigungen aus 
Dampf, insbesondere bei Grenzdampferzeugern, dad. gek., daB der iiberhitzte Frisch- 
dampf vor dem E intritt in dio Kraftmaschine durch Druckabsenkung in NaBdampf 
umgewandelt wird, so daB eine teilweise Kondensation eintritt, bei der die Krystalle 
der chem. Verunreinigungen die Kondensationskeime bilden, u. daB die Kondensations- 
prodd., die die Krystalle enthalten, aus dem Dampf, z. B. durch Filtrieren oder Prall- 
wrkg., ausgeschieden werden. (D. R. P. 559 068 KI. 13 d vom 4/4. 1928, ausg. 15/9. 
1932.) _________________  M . F. M u l l e r .

Hygienische Leitsatze fur die Trinkwasserversorgung. Beratgn. im PreuB. Landesgesundheits- 
rat. Berlin: R. Schoetz 1932. (495 S.) gr. 8°. =  Verhandlungen d. PreuB. Landes- 
gesundheitsrats. Nr. 23. =  Veroffentlichungen aus d. Gebiete d. Medizinalrerwaltung. 
Bd. 38, H. 1. <= Der ganzcn Sammlg. H. 335>. nn M. 18.—.

V. Anorganische Industrie.
E. Fr. Russ, Zur Ehklrothermie einiger liohsloffe,. Yf. gibt eine Darst. der Ver- 

wendung der Elektrowarme bei der Herst von CaC2, CaCN2, HN 03 (B ir k e l a n d , 
Norsk H y d r o ), SiC (Silundum, Silit), Graphit u Fe-Legierungen (mit M n, Si, Cr, 
W, Mo, V, Ti u. P). (Elektrowarme 2. 206—09. 1/9. 1932. Koln.) R. K. M u l l e r .

— , Die Verwendung von Gips ais Eslrichmaterial und zugleich ais Ausgangsstoff 
fiir die Schwefelsduregewinnung. Aussichten des Brennens yon Gips unter gleichzeitiger 
Nutzbarmachung der H 2S04 mit Beriicksichtigung der franzos. Yorkk. (Rev. gen. 
Matiercs piast. 8. 395. 397. 399. Juli 1932.) R. K. M u l l e r .

D. A. Epstein, Intensivierte Verfahren zur Gewinnung von Salpelersdure. Kurze 
Ubersicht der NH,-Oxvdationsverff. (Dungung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshail
1931. 75-77.) ________________  SciIONFELD.

Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstellung von Alkalisuperoxyd aus Alkalimetall durch Einw. yon Luft oder von 
einem Luft-02-Gemisch, 1. dad. gek., daB man das Alkalimetall in einer eine dauernde 
u. innige Durchmischung gewahrleistenden Knetmaschine der kontinuierlichen Oxy- 
dation bis zum Superosyd unterwirft. — 2. dad. gek.,.dali die aus der Apparatur aus- 
tretende Rk.-Luft gekuhlt u. zusatzlieh rundgcfiihrt wird. (D. R. P. 557904 KI. 12i 
vom 25/3. 1930, ausg. 29/8. 1932.) D r e w s .

Raymond F. Bacon, Bronxyille, und Isaac Bencowitz, New York, Chloriermig 
von Pyriten unter Gewinnung von reinem Schwefel. Ais Chlorierungsmittel dient ein 
gaaformiges Gemisch von HC1, Luft u. W.-Dampf, das bei einer Temp. von iiber 300°, 
yorzugsweise zwischen 350 u. 550°, auf das Erz zur Einw. gebracht wird. Es bildet 
sich FeClj neben Nichteisenmetallchloriden. Dio im Rk.-Raum zuriickbleibenden 
Chlorierungsprodd. bestehen aus Nichteisenmetallchloriden u. FeCl2. Das FeCl2 wird 
aiif Fe20 3 u. HC1 verarbeitet, das zu Chlorierung yon frischem Erz wieder yerwendet 
wird. Die abziehenden Gase enthalten neben geringen Mengen von freiem S, H2S, 
S02, Na u. nicht umgesetzte HC1. Sie werden zur Herbeifiihnmg der Umsetzung 
yon S02 mit H2S zu freiem S in einen Kondensator geleitct., in dem sie mit W, in 
Beriihrung kommen, das diese Umsetzung begiinstigt u. auBerdem den HCl-Geh. 
der Gase aufnimmt. Nach A. P. 1870478 soli das beim ChlorierungsprozeB erhaltcne 
FeClj durch Behandlung m it Cl2, gegebenenfalls in Jlischung mit HC1, in FeCl3 uber- 
gefuhrt werden, aus dem durch Einw. yon W.-Dampf HC1 freigemacht wird, das ais
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Clilorierungsmittel Verwcndung findet. Zur Erzielung eines Cl2-freien Prod. leitct mail 
die HC1 nochmals iiber FeCl2. (A. PP. 1 870 477 vom 30/7. 1930 u. 1 870 478 vom 
2/8.1030, ausg. 9/8. 1932.) G e is z l e r .

Raymond P. Bacon, BronxvilIe, und Isaac Bencowitz, New York, Gcwinnung 
von Schwefel aus eisensuljidhaltigen Materialien. t)ber- das auf 600—800° erhitzte, 
fein verteilte FeS oder FeS2 wird S02 geleitet. Es bilden sich Fe20 3 u. S, der ver- 
fliiehtigt u. abgesehieden wird. Zur Begiinstigung der Bk. wird der Besehickung eine 
Mg-Verb., besonders MgO, zugesetzt, die aus dem entsehwefelten Riickstand durch 
Windaufbereitung wiedergewonnen wird. (A. P. 1870  479 vom 2/8. 1930, ausg. 
9/8.1932.) G e is z l e r .

Raymond Foss Bacon, Bronxville, V. St. A., ubert. von: Rocco Fanelli, New 
York, Chlorierung ton Pyrit unter Gewinnung %cm remem Schwefel. Die Erze werden 
bei 300—450° mit Cl2 unter Bldg. von FeCl3 u. SC12 behandelt. Die Dampfe leitct 
man in einen Kondensator, in dem fl. SC12, das FeCl3 in Suspension enthiilt, nicder- 
geschlagen wird. Die Trennung des SC12 von FeCl3 erfolgt in einer Zentrifuge oder in 
einem Filterapp. Das SC12 wird auf frisches Erz zur Einw. gebracht. Es bilden sieli 
reiner S u. FeCl2, das mit Cl2 zu FeCl3 aufehloriert wird. Aus dem FeCl3 wird durch 
Behandlung mit HaO-Dampf HC1 gebildet, die durch Einw. von Luft bei 205—530° 
in Cl2 iibergefuhrt wird, was zur Chlorierung von frisehem Erz in den ProzeB zuriiek- 
geleitet wird. (E. P. 375 798 vom 26/2. 1931, ausg. 28/7. 1932. A. Prior. 26/2.
1930.) G e is z l e r .

Trojan Powder Co., New York, iibert. von: Walter O. Snelling und Joseph 
A. Wyler, Allentown, Denilrieren von Abfallschwefe.lsa.ure. Ein ternares Gemisch von 
H2S04, HN03 u . H20  wird zwecks Verfluehtigung der H N 03 u. des H20  erhitzt, wobei 
gleiehzeitig dio ILSO,, konz. wird. Die verfliichtigten Substanzen werden kontinuierJich 
dephlegmiert, wobei der RiickfluB standig abgetrennt u. erhitzt wird. Die hierbei 
vorfliichtigten Prodd. werden ebenfalls dephlegmiert. Der erhaltene RiickfluB wird 
mit dem zuvor entstandenen RiickfluB vereinigt. Man erhalt bei diesem Verf. neben 
90%ig- H2S 04 eine HN03 von wenigstons 50“/o- (A. P. 1873 793 vom 16/12. 1927, 
ausg. 23/8. 1932.) D r e w s .

Abraham Sidney Behrman, Chicago, Herstellung von Bromwasserstoffsdure. 
Man laBt Br, W. in fl. Phase u. Kohle miteinander reagieren. Das Verf. wird zweck- 
maBig so durchgefiihrt, daB man ein inertes Gas durch fl. Br leitet u. das so erhaltene 
Gasgemisch bei Tempp. unterhalb des Kp. des W. in Ggw. von C in W. einfiihrt. 
(A. P. 1870308 T o m  15/6. 1931, ausg. 9/8. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entkieselung von iiber 40°l0ig. 
Fluflsaure, insbesondere soleher, welche durch Einw. von H2S04 auf Si0 2-haltigen 
FluBspat u. Kondensation der hierbei anfallenden Dampfe gewonnen worden ist, 
1. dad. gek., daB man von einer HF ausgeht, die hóhcrprozentig ist ais die konstant 
sd. HF u. aus dieser so lange HF abdest., bis der SiF4-Geh. beseitigt ist. — 2. dad. 
gek., daB man hierbei unter Riiekleitung des durch Abkiihlung gewonnenen Konden- 
sates in das SiedegefaB arbeitet. — 3. dad. gek., daB man die abdestillierenden Dampfe 
mit der aus ihnen verdichteten HF im Gegenstrom, z. B. einer Kolonne, in Beriihrung 
bringt. (Hierzu ygl. F. P. 708139; C. 1931. II. 1734.) (D. R. P. 558 132 KI. 12i 
vom 31/1. 1930, ausg. 3/9. 1932.) D r e w s .

Air Reduction Co., Inc., New York, ubert. von: Floyd J. Metzger, New York, 
Gewinnung von Ammoniak. CaCN2 wird mit einem anorgan., gebundenes W. enthalten- 
dem Prod. gemischt, so daB eine bei gewfihnlicher Temp. trockne M. entsteht, welche 
man alsdann zur Abtreibung des W. auf geniigend hohe Tempp. erhitzt. Durch dic 
Bk. zwischen dem W. u. dem CaCN2 entsteht NH3. Geeignete, gebundenes W. ent- 
haltende Zusatzstoffe sind: Ca(OH)2, Zn(OH)2, Gips. Das Verf. findet eine besondere 
Anwendungsform bei der Vulkanisatum von  Kautschuk. Ein inniges Gemisch von 
CaCN2 u. Zn(OH)2 bzw. Gips wird mit der Gummimischung vermengt u. erhitzt, wobei 
man zweckmśiBig unter Druck arbeitet. Das Verf. eignet sich ferner zur Behandlung  
1071 M eta llen  mit NHS. Das Metali wird z. B. in ein Gemisch von CaCN2 u. Ca(OH)2 
eingebettet u. dieses sodann erhitzt. Das NH3 hartet die Metalloberflilchen. Die 
besondere Wrkg. beruht in diesen Fallen auf der Anwendung des NH3 im Entstehungs- 
zustand. (A. P. 1862 696 vom 9/3. 1928, ausg. 14/6. 1932.) D r e w s .

Coronet Phosphate Co., New York, iibert. von: William H. Waggaman, Fort 
Meade, und Stapleton D. Gooch, Lake Wales, Gewinnung von Phosphor. Die phosphat- 
haltigen Ausgangsstoffe werden nach dem Sintern mit C-haltigem Materiał i m p r a g n i e r t
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u. auf die erforderlichc Red.-Temp. erhitzt. (A. P. 1867 239 vom 6/7. 1929, ausg. 
12/7. 1932.) D r e w s .

Phosphate Recovery Corp., V. St. A., Konzentrierung ton phosphathaltigen 
Stoffen. D ie phosphathaltigen Stoffe worden mit einem Sulfid, wie Na2S, cxler mit
H.8 behandelt, so dali die entsprechenden Fe- u. Al-Verbb. ausgefallt werden. Gc- 
gebenenfalls folgt anschlieflend eine Schaumflotation mit Na-Oleat u. Kreosotol. 
Die Al- u. Fc-Verbb. werden durch den Schaum fortgefiihrt. Wesentlich ist, daB das 
Ausgangsmaterial in  pastenartiger Form m it den Sulfiden bzw. dem H,S behandelt 
wird. (F. P. 726 583 vom 20/11. 1931, ausg. 31/5. 1932.) D r e w s .

Albert H. Case, Short Hills, Gewinnung ton loslichen Phospliaten, Das Roh- 
phosphat wird in Ggw. von iiberschiissigen Mengen W. zerkleinert, so daB es ein 
200-Masehen-Sieb passiert. Sodann wird das iiberschussige W. aus der M. entfemt 
u. diese mit konz. H2S04 (iiber 65° Be) behandelt. Die M. erhitzt sich sehr stark, so 
daB die Ubcrfiihrung der unl. in 1. Phosphate in verhaltnismaBig kurzer Zeit vor sich 
geht. (A. P. 1870 602 vom 16/1. 1930, ausg. 9/8. 1932.) D r e w s .

Francesco Carlo Palazzo und Fortunato Palazzo, Firenze, Herstellung ton 
Dicalciurnphosphat. Zu Schwz. P. 144009; C. 1931. II. 103 ist nachzutragen, daB die 
verwendete HN03 durch die von den festen AufschluBriickstanden stammenden 
Waschlaugen gewomien wird, wahrend an Stello von W. die Wasclilaugen des Di- 
calciumphosphates benutzt Werden. (Holi. P. 27 603 vom 30/7. 1929, ausg. 15/8. 
1932. It. Prior. 1/8. 1928.) D r e w s .

Jean Joseph Listrat, Clamart, Herstellung ton Antimonoxyden. Sulfid. Sb-Erze 
werden erhitzt, wobei neben geschm. Sb Dampfe von S u. SbS3 entstehen; diese 
werden osydiert, wahrend das geschm. Sb ebenfalls zweeks Oxydation mit Luft be
handelt wird. Die durch die Oxydation crzeugte Wiirme reicht aus, um die fiir die 
Dissoziation des Sb-Sulfides benotigte Temp. einzuhalten. Warmezufuhr von auBen 
erubrigt sich daher. (A. P. 1873 774 vom 9/12. 1927, ausg. 23/8. 1932.) D r e w s .

Caliiornia Chemical Corp., Newark, iibert. von: Henry T. Woodward, North 
Pało Alto, Herstellung eines Adsorptions- und Enłfdrbungsmittels. Man laBt Si02 mit 
einem Erdalkaliborat in Ggw. von Feuchtigkeit reagieren. Das erhaltene Prod. wrird 
von der Fl. getrennt; es kann auch ais Warmeisolationsstoff Verwendung finden. 
(A. P. 1873 520 vom 25/5. 1931, ausg. 23/8. 1932.) D r e w s .

Chemiczny Instytut Badawczy, Polen, Herstellung von Adsorptions- und Ent- 
farbungstnitłeln. Nicht backende Kohlcn, vorzugsweise Gasflammkohlen, werden ge- 
pulvert u. gegebenenfalls von ihrem W.-Geh. befreit. AuBer zu Adsorptions- u. Ent- 
farbungszwecken dienen die erhaltenen Prodd. auch ais Diingemittel, wobei sie ge- 
gebenenfalls im Gemisch mit anderen Diingemitteln benutzt werden. Eine Aus- 
fiihrungsform des Herst.-Verf. besteht darin, daB die erhaltenen Prodd. vor ihrer 
Yerwendung unter gewohnlichem oder erhohtem Druck mit Basen, Sauren oder an- 
organ. Salzen behandelt werden. Unter Umstanden kann vor der Verwendung auch 
cino Extraktion mit organ. Ltisungsmm. erfolgen. (F. P. 728 438 vom 18/12. 1931, 
ausg. 5/7. 1932. Poln. Prior. 23/12. 1930, 26/1. 1931.) D r e w s .

Gr. J. Tielens, Brussel, Herstellung von porosen Formkorpem mit grofiem Ab- 
sorptionsuermogen. Man setzt akt. Kohlen einen wss. Brei von fein zerkleinertem Holz 
zu, entfernt das iiberschussige W., formt die M. unter Druck zu Platten, Zylindern, 
Wiirfeln usw., u. trocknet den Formkorper. (Belg. P. 358 711 vom 6/3. 1929, Auszug 
ver6ff. 25/9. 1929.) S a r r e .

Silica Gel Corp., Baltimore, Herstellung ton adsorptionsfahigen Melalfaxydgelen. 
Bei der Neutralisierung der Metallsalzlsgg. soli eine Aciditat bzw. Alkalitiit von ca. 0,1-n. 
aufrechterhalten werden. Im iibrigen erfolgt die Herst. der Gele in bekannter Weiso 
uber die Sole u. Hydrogele. Insbesondere sollen Titan- u. Aluminiumoxydgele nach 
dem Verf. hergestellt werden. (E. P. 368 796 vom 11/9. 1930, ausg. 7/4.1932.) H o r n .

Dittlinger-Crow Process Co., New Braunfels, iibert. von: Waller Crow und 
Hippolyt Dittlinger, New Braunfels, Texas, Oewinnung ton Oelen. Hydratisiertes CaO 
wird. in feinzerteiltem Zustand bei 125° nicht iibersteigenden Tempp. mit Al-Acetat 
reagieren gelassen. Das CaO kann durch die entsprechenden Ba-, Mg- oder Sr-Verbb. 
ersetzt werden. Es entsteht gelatinóses kolloides Al(OH)a. (A. P. 1871 781 vom 
lo/l. 1930, ausg. 16/8. 1932.) D r e w s .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, iibert. von: Harold W. Heiser, East 
ot. Louis, Oewinnung von lóslichem Bariumaluminat. Die fein gemahlenen Ausgangs- 
Kiaterialien, Bauxit u. Baryt, werden nach dem Yermischen mit der Lsg. eines an-
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organ. Bindemittels, z. B. NaOH, angcfeuchtct u. brikettiert. AnschlicBend erfolgt 
Erhitzen auf wenigstens 1400°. An Stelle des NaOH konnen Lsgg. yon A12(S04)3 
Verwendung finden. (A. P. 1871056 vom 20/4. 1931, ausg. 9/8. 1932.) D r ew s .

Dolovś a Prumyslov6 Zavody dfive Jan Dav. Starek und Vilem Glaser, Pilsen, 
Titanstiure. Man behandelt festes Ti-Sulfat mit uberhitztem W.-Dampf. Z. B. wird 
rohes Sulfat mit 30°/o TiO.,-Geh. mit 90 Teilen uberhitztem Dampf u. 10 Teilen Wassergas
6 Stdn. bei 350—400° behandelt. (Tschechosl. P. 35 269 vom 15/9. 1928, ausg. 25/2.
1931.) , SCHÓNFELD.

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Ges. m. b. H . , Berlin, Zirkoiwhyd. Zr-Oxalat
wird durch Gluhen in Oxyd ubergefuhrt. (Vgl. C. 1930. I. 1520 [D. R. P. 488 507].) 
(Tschechosl. P. 33 869 vom 20/6. 1928, ausg. 10/11. 1930.) S c h ó n f e l d .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
T. E. Nicholson, Verfdrbung einer Tcrrakotlaglasur. Zur Verhutung von Ver- 

farbungen muB die Glasur einen sehr gleichmiiBigen, matten Bruch haben, darf nicht 
mit Farbstoff uberladen sein, muB mchr ZnO ais BaO enthalten, von dem nicht mchr 
ais 0,09-mol. yorhanden sein durfen. Die Glasur muB gleiehmaBig u. miiglichst diinn 
aufgetragen werden. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 386—88. Juli 1932. Auburn, Wash. 
Gladding, Mc B e a n  & Co.) Sa l m a n G.

D. S. Lew, Anwendung von Bentoniltonen in der Emailindustric. Vorl. Mitt. Das 
in der Nahe von Kutais vorkommende Minera] Gumbrin kann nach orientierenden 
Verss. in der Emaillienmgsmdustric ebenso angewandt werden, wie die amerikan. 
Bentonite. (Minerał. Rolistoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6. 1021—22.) S c h ó n f e l d .

— , Emaillierłer Slahl. Seinc Verwendung fiir Verarbeitungs- wid Lageranhgen. 
Herst. u. Verwendung emaillierter Stahlapparaturen der P f a u d l e r  Co. insbesondere 
fiir die pharmazeut. u. Nahrungsmittelindustrie. (Chem. Age 27. 237—40. 10/9.
1932.) R . K . Mu l l e r .

I. Kolotuchin, Kunstlicher Bimsstein. (Mitbearbeitet von Muschkarew und
Emeljanow.) 6,67 Teile Ton, 16,67 Teile Kaolin, 20 Tcilc Feldspat, 6,66 Teile Schlamm- 
kreide u. 50 Teile W. werden zu einem Brei verriihrt, u. 9,64 Teile dieses Gemisehes mit 
64,25 Teilen Quarzsand u. 26,11 Teilen W. vcrmischt. Die M. wird in Gipsformen ge- 
gossen, die erharteten Briketts werden gebrannt. Der Bimsstein kann in verschicdener 
KorngroBe hergestellt u. im Malergewerbe usw. ais Schleifmaterial angewandt werden. 
(Maler-Ztsehr. [russ.: Maljamoe Djelo] 1932. Nr. 4. 39.) S c iio n f e l d .

Hans Motschmann, Zur Kennlnis der keram- und glastechnisch nutzbaren deutschen 
Phonolithe. Beschreibung der Phonolithe aus der Eifel, Rhon, Westerwald, Baden usw. 
mit Analysen u. Empfelilung derselben fur die Keram- u. Glasindustrie. (Spreclisaal 
Keramik, Glas, Email 65. 619—21. 637—39. 25/8. 1932. Munclien.) SALMANG.

— , Die Beschaffenheit ton Schmclzsanden. Zur Beurtcilung eines Sandes fiir die 
Glassclimelze geniigt die chem. Analyse nicht, Kenntnis der KorngroBe ist nótig. 
Durch Sand ungeeigneter Kórnung u. Kornform konnen alle Glasfelilcr entstchen. 
(Glashutte 62. 625— 27. 5/9. 1932.) SALMANG.

E. Preston und W. E. S. Turner, Eine Mitłeilung iiber besondere Formen der
Korrosion ton Schamotte, die zum Sclimelzen eines Pottasche-Bleiozyd-Silicaglases ver- 
wendet wurde. Decke u. Offnung eines geschlossenen Hafens waren mit einer Schlacke 
bedeckt, welche weiB oder gelb war. Letztere bestand aus etwa 26% PbO u. 17,3% 
R20 3. PbO-Dampf war an ihrer Bldg. wahrschcinlich weit starker beteiligt ais Glas- 
spritzer. Yiscose Stalaktiten.oberhalb der Offnung enthielten 38,9% PbO u. 17% R203’ 
Durch hohen Brand der Hiifen vor der Verwendung kann man die Korrosion herab- 
mindern. (Journ. Soc. Glass Technol. 16. 240— 43."Juni 1932. Sheffield, Univ„ Dep. 
of Glass Technol.) SALMANG.

F. C. Flint u n d  A. K. Lyle jr., Der Glasflv.fi in W annenófen. K onvektions-
stromungen, die durch Temp.-Differenzen in FU. verursacht werden, werden durch 
den D.-Unterschied b c w irk t. Wenn eine FI. T on oben ber erwarmt wird, flieBt sie 
vom Orte hochster Obcrflachentemp. zu denen niedrigerer. Unter der Oberflache 
flicBt die Strómung von Orten niedriger zu denen hóherer Temp., auBer daB letztere 
geringere D. haben. Die Oberflachenstrómung ist sehneUer ais die unter der Ober
flache, die Tiefe der Oberflachenstrómung ist gering. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 
410-18. Aug. 1932. Washington, Pa. Hazel-Atlas Glass Co.) SALMANG.
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R. M. Cherry, Elektrische Olaskiihlung. Erorterung des WarmeverbraUchs fiir 
die Glaskiihlung u. Bcschreibung clcktr. Kiihlófen. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 
424—32. Aug. 1932. Schenectady, N. Y. General Electric Co.) SalMANG.

G. Oppermann, Scherbenverluste in Olashiitten. In  Sankeydiagrammen wird der
Sclierbenanfall in den verschiedenen Verarbeitungsstadien des Glases der Hauptglas- 
sorten u. sein Wert dargestellt. (Glastechn. Ber. 10. 421—26. Aug. 1932. Warmctechn. 
Bcratungsstelle d. deutsehen Glasindustrie.) SALMANG.

Walter Gutmann, Stahlkiesverwendung bei der Clasveredelung. Stahlkies arbcitet 
ohne Eigenstaub u. vermindert Staublungenerkrankungen. Er bietet auch tcchn. 
Vorteile. (Glastechn. Ber. 10. 436—38. Aug. 1932.) Sa l m a n g .

Josef Hoifmann, UV .durchldssige Oldscr. Knappc, sehr umfassendc Darst. der 
UV-durchlassigen Glaser, ihrer Zus., Darst. u. Eigg. (Sprechsaal Keramik, Glas, 
Email 65. 591—93. 11/8. 1932. Wien.) SALMANG.

Johannes Alfthan, Das Sicherheitsglas. Dbersicht iiber die Herst.-Verff. (Suomen 
Kemistilehti 5. 27—28. 15/4. 1932.) R o u t a l a .

E. Galabutskaja, Nachweis der Eigenarten des chemisch geschldmmten Gluchow- 
Kaolins. Analyse u. Best. der technolog.-mechan. Eigg. der Kaoline. (Minerał. Roh- 
stoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6. 1001—12.) ScnO N FELD .

L. A. Mitchell, Kcmtinuierliche Filterung wid Trocknwig keramischer Schlicker. 
Bcschreibung der rotierenden Filtriertrommeln. (Trans, ceramic Soc. 31. 288—94. 
Aug. 1932.) S a i .m a n o .

Eduard Ziechert, Hcrstellwig wid Kalkulation groper Terrakotlaware. (Keram. 
Iitlsch. 40. 390—92. 28/7. 1932.) Sa l m a n g .

H. R. Goodrich, Verschiedene Laboratoriumsmilteilungen iiber Terrakotta. An-
"cisungen zur Verhiitung griiner Ausbliihungcn, der Verwendung von rohem BaS 
an Stelle von BaC03 u. von Colemanit in Farbglasuren. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 
382—85. Juli 1932. Lincoln, Cal., Gladding, Mc B e a n  & Co.) S a l m a n g .

Gallus, Hochfeuerfeste Sondermaterialien fiir  hohe Temperaluren. Allgemeine Aus- 
fiihrungen iiber Sorten, Herst. u. Venvendung. (Warme 55. 644—46. 17/9. 1932. 
Berlin.) S a l m a n g .

Franz Sommer, Versuche mit feuerfeslen Sondersleinen an Elektroofcngewólben. 
Vorss. unter Ver\vcndung von Tcerdolomit ais Gewólbebaustoff fiihrten nicht zum Er- 
folge, ebenso nicht mit Teer-Magnesitsteinen. Ein Gcwolbe aus Kohlenstoffstcinen ver- 
minderte zwar den Energicverbraueh, bedingt aber hohe Instandsetzungskosten. Silica- 
stcine haben eine langere Lebensdauer, haben aber hoheren Stromverbrauch zur Folgę. 
(Stahl u. Eisen 52. 897—901. 15/9. 1932. Dusseldorf-Oberkassel.) S a l m a n g .

J. H. Chesters und W. Weyl, Das Mauken totgebrannten Magnesits. Reiflen der 
Magnesitformlingc beim Trocknen ist auf ubermaCige Hydratation zuriickzufiihren, 
die durch zu viel W., Feinkorn u. zu hohe Temp. im Trockncr hervorgerufcn wird. 
Vff. stellten den Geh. an W. im absorbierten u. gebundenen Zustande u. den Geh. 
an C02 durch Evakuierung u. Absorption fest. Durch Vergleieh der bei den verschiedenen 
Tempp. austretenden Mengen mit den aus Mg(OH)2, MgCOs usw. austretenden Mengen 
konnten Schliisse auf die Bindung yon W. u. C02 gezogen werden. In den ersten Tagen 
ist dic Hydratation to t gebrannten Magnesits groBer ais spater, wahrscheinlich durch 
Hydratation der kleinstcn Komer. Mit steigender KorngroBe ninimt dio W.-Aufnahme 
zu Hydrat schnell ab. Hauptsiichlich bildet sich Mg(OH)2, das an der Luft in bas. 
Carbonat iibergeht. Bei der Erhitzung von to t gebranntem Magnesit im Vakuum mit 
20° Temp.-Anstieg je Minutę zers. sich Mg(OH)2 bei 300—400“. Die geringen unter 
300° entweiehenden Mengen von W. u. C02 entstammen dem bas. Carbonat u. der 
Adsorption. Eine techn. Magnesitrohmasse enthielt 2% Hydrat u. kein C02. Die 
Hydratation ist bei 60° 11-mal so groB wie bei 18°. Vff. empfehlen neue Magnesit- 
sendungen yor dem Verbrauch auf ihrc Hydratation zu untersuchen. (Trans, ceramic 
Soc. 31. 295 — 316. Aug. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Silicat- 
forschung.) S a l m a n o .

Lennart Forsen, Die Chemie des Portlandzemenłes. Die Zementklinker, welche 
nicht freien Kalk enthalten, bestehen aus

3Ca0-Si02 +  x(4CaO • A120 3 • Fe20 3) +  y(3Ca0-Al20 3 +  5Ca0-3Al20 3)
_ Alit Celit Glas

■Die Klinkermineralien spalten sich teilweise im W. hydrolyt. in Ca(OH)2, Al(OH)3 u. 
Si(OH)j. Dio beiden letztgenannten bilden kolloide iigg . Das Schnellbinden ist eine 
Folgę der gegenseitigen Ausfallung des negatiyen Koli., Si(OH)4, u. des positiven
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Koli., Al(OH)3. Ahnlich m c dor Gips regeln auch allo anderen wasserlóslichen Kalk- 
salzo die Abbindezeit des Zementes, wobei unl., calciumaluminatlialtige Doppelsalze 
ausgefallt werden: 2A1(0H)3 +  CaX2 +  3Ca(0H)2 =  3Ca0,Al20 3-CaX2-aq. Eine
Menge yon solchen Doppelsalzen, bei denen X  gleich (SO4)0>5, Cl, Br, J, C103, NO,, 
N 0 2, OH ist, sind isoliert u. untersucht worden, z. B. 3CaO • Al20 3-CaC'l2- 10H2O, 
3CaO-Al20 3-Ca(N03)2-10H20, 3CaO-Al20 3-Ca(J03)2-Ca(OH)2-30H20. Ein UberschuB 
des zugesetzten Kalksalzes maeht den Zement wieder zu einem Sclmellbinder. (Suomen 
Kemistilehti 4. 66—82. Lohja, Suomi.) R o u ta la .

K. K. Aalto, tlber die chemische Zusammensetzung des Zementes. t)bersicht iiber 
chem. Analyse u. Eormel des Zementes gemaC den Unters.-Ergebnissen von E r c u l isse  
(vgl. C. 1930. I. 3468; II. 1902). (Suomen Kemistilehti 4. 26 A—34. 1931. Lap- 
peenranta, Suomi.) R o u t a l a .

W. OhlendorJ, Kaolin ais Rohstoff fiir die Zementindustrie. Vf. ha.lt die Einfiihrung 
yon A120 3 in hochwertige Zemente durch Kaolin an Stelle von Bauxit fiir unmóglich, 
woil gleichzeitig zu yiel Si02 eingefiihrt werden wurde. (Tonind.-Ztg. 56. 946—47. 
19/9. 1932.) ' Salmano.

D. Steiner und B. Bartos, Freier Kalk im Zement durch Zersetzung bei hoherer 
Temperatur. Zur Feststellung der Einw. von Gips auf Zement bei der Gliihung wurde 
die Menge des gebildeten freien Kalkes nach der Erhitzung unter yerschiedenen Ver- 
haltnissen u. bei yielen Zementen untersucht. Eine leichto Erhohung der Menge des 
gebildeten freien Kalkes war feststellbar. Kalkarme Verbb. im Klinker geben gar 
keinen freien Kalk ab. Die Rolle des Gipses ist rein katalyt., da seino Menge bis zu 
Tempp. von 1050° trotz yermehrter Bldg. von freiem Kalk nicht yermindert wird. 
Dio Sulfate yon Pb, Cu u. Na haben ahnlicho Wrkg. wio Gips. (Tonind.-Ztg. 50. 944 
bis 945. 19/9. 1932.) S a lm a n o .

Otto Fr. Honus, Wdrmetechnische Grundlagen des Zcmentbrennens. Vf. errechnete 
die Bildungswiirme des Klinkers zu 437,5 WE. Dieser Wert stimmt mit den Angaben 
von E i t e l  u . S c h w ie t f , (C. 1932. II. 1058) gut iiberein. (Zement 21. 512—14. 
8/9. 1932.) S a l m a n g .

Paul Schachtschabel, Wirkung der Verbindunyen des CaSOt auf Klinkermehl. I. 
Dio Wrkg. der yerschiedenen Verbb. des CaS04 auf Klinkermehl bei yerschiedenen 
Ruhrzeiten wird untersucht. Bei 2,5°/0 u. mehr Hemih3rdrat bzw. 1. Anhydrit ais 
Zusatz zum Klinkermehl tr itt  falsches Sehnellbinden ein, was auf dereń Fahigkcit, 
iibersatt. Lsgg. zu bilden, zuruckzufiihren ist. Durch Zusatz von Gips kann das falsche 
Sehnellbinden yerhmdert werden. Auf diese Mischungen wirkt CaCl2 beschleunigend, 
MgCl2 weniger beschleunigend ein. K2S04 beschleunigt mehr wie Na2S04, dessen 
beschleunigende Wrkg. bei manchen Mischungen ausbleibt. Die Alkalicarbonate 
zerstoren don Gips. Na2C03 beschleunigt mehr wio K 2C03. tlberruhrungserscheinungen 
von Klinkermehl +  Gips +  Alkalicarbonat wurden untersucht. Mit steigender Ruhrung 
wird die Abbindezeit yerringert. Der W.-Zusatz spielt eine untergeordnete Rolle. 
Die Einw. yon Alkalicarbonat auf Klinkermehl +  2°/0 Hemihydrat ist die gleiche 
wie bei Zusatz von 3%  Gips. Bei 4%  Hcmihydratumsatz wirkt K2C03 starker bc- 
sehleunigend ais Na2COa, was mit Doppelsalzbldg. erklart wird. Na2C03 kann den 
Zement sogar zum Langsambinder machen. Bei Yerwendung von 3°/o 1- Anhydrit ais 
Abbindeyerzógerer an Stello von Hemihydrat wirkt Alkalicarbonat starker beschleu
nigend. (Zement 21. 509—12. 523—26. 15/9. 1932.) S a l m a n g .

L. Fors t a  und C. R. W. Mylius, Ober die chemische Ursache des Erhartens des 
Gipses. (Vgl. C, 1931.1. 1149.) Das Gipshalbhydrat (CaS04-V;>H20) ist ungefahr 5-nial 
leichter in W. 1. ais das Gipsdihydrat (CaS04-2H20). Dieser Unterschied in der Loslich- 
keit ist eine Folgę der yerschiedenen Anionen, wic dio folgende Formel zeigt: 

2CaS04- YjH20  =  Ca2(S20 9H2) =  2Ca" +  (S20 9H2)"" +  3H20  — y
loslich

2Ca“ +  2(S06H4)" — y  2Ca(S08H4) =  2(CaS04-2Ha0)
schwerlosłJch

(Fińska Kemistsamfund. Meddelanden 40. Nr. 1. 39—42. Lohja, Suomi.) ROUTALA.
Ralph P. Brown, Verhiitung «m Ausbliihungen auf Ziegeln durch Bariumdicarbonat. 

Eine sehr vcrd. Lsg. wurde durch Uberleiten gereinigter Rauchgase iiber BaC03 er
halten: BaC03 +  H20  +  C02 =  Ba(HC03)2. Diese sehr reaktionsfahige Lsg. er- 
moglicht sogar eine Einsparung an BaCO,. (Briek Clay Record 81. 16—17. Juli 
1932.) Sa l m a n o .

J. B. White, Nichtmetallische Mineralien fiir die Hausisolierung. Ais Iso lations-
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masse fiir Bauzweckc empfiehlt Yf. entwasserten Gips mit Zusatzen, die bei Mischung 
mit W. C02 cntwickeln u. dadurch der M. eine voluminóse Struktur crteilen. Dio An- 
wendung wird an einem prakt. Beispiel gczeigt. (Engin. Mining Journ. 133. 326—27. 
Juni 1932.) R. K. M u l l e r .

E. Madgwick, Ei7iige Eigenschaften poriiser Baustoffe. V. Die Absorption von 
Wasser in einigen besonderen Fallen. (IV. ygl. C. 1932. II. 688.) Rechner. Erfassung 
der Absorption dicht mit einander yerbundener Steine, dunner t)berziige, Oberziige 
liolicr D. Die Sehutzmittel fiir Steine, Durchlassigkeit von Zement u. die Wrkg. langer 
Durckdringung in Steincn. (Philos. Magazine [7] 14. 180—91. Juli 1932.) S a l m .

—, Stabilitdt ton Betonmauerwerk, dargestellt in Versuchen an Mauerpfeilem. 
Bcricht iiber Festigkeiten von Mauern, welehe aus Betonhohlkorpern erriebtet wurden. 
(Conerete 40. Nr. 8. 17—18. August 1932. Univ. of Illinois.) Sa l m a n g .

A. Krieger, Raumbestdndigkeit von Sleinholz. (Vgl. C. 1930. II. 116.) Geringer 
Geli. an MgCl2, niedere Brenntemp. des Magnesits, groCe Fcinheit desselben u. liobe 
Temp. beim Abbinden u. Lagern des Steinliolzes sind die Ursachen fiir Schwindung 
bzw. Zuriiekgehen der Ausdehnung. Hierdurch erfolgt beim Abbinden die Bldg. von 
Mg(0H)2 zu raseh, so daB dio Oxychloridbldg. zuriickgedrangt wird. (Tonind.-Ztg. 
56. 848—49. 22/8. 1932.) S a l m a n g .

F. P. Knight jr., Die Bedeuiung genauer Probenahme in der Erzeugung und Ver-
mndung keramischer Stoffe. Erórterung der Methoden der Probenahme m it Bezug 
auf Feldspat usw. Durch Analysen wird dio Entmischung in Sohiffen u. Behaltern 
gezeigt. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 444—51. Aug. 1932. West Paris, Maine Oxford 
Mining and Milling Co.) Sa l m a n g .

Rudolf Lorenz, Teilchengrofie, Teilchenform und Aufleilwigsgrad von Kaolinen.
II. Teilchenform. (I. vgl. C. 1932. I. 3333.) Der „Aerokartograph" von H uG ERSH O FF 
gestattet Diokenmessungen diiimer Teilchen, also auch von Kaolin. Stereoaufnahmen 
von Schnaittenbaeher Kaolin u. eines verbrauchtcn Arboitsdiamanten sind wiedor- 
gegeben. Die Teilchen des Kaolins waren unerwarteterweise nicht gleich dick (0,76 
bis 1,32 n, im Mittel 1 /i). Sie waren am Rando abgeschragt, weslialb sie dort dunkel 
erscheinen. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 13. 356—62. Aug. 1932. Kothen, Anhalt.) S a l m .

P. Schablikin und K. Galabutskaia, Eine Methode zur Bestimmung der Plastizitiit 
ton Toiien, Kaolinen und anderm plastischen Stoffen mit zahlenmapig ermittelbaren 
Plastizitatekoeffizienten. Vff. geben einen Tropfen einer Suspension des Tons zwischen
2 Glasplattchen, dio eine gonau bestimmte Entfernung yoneinander haben u. messen 
den Durchmesser des Kreises des Tropfens. Dann werden dio beiden Glasplattchen 
mittels einer Sebraube einander genahert. Die Tropfenform bleibt bei wenig bildsamen 
Kaolinen bald nicht mehr kreisformig, sondern der Kreis reiBt ab, wahrend bei bild- 
samen Kaolinen u. Tonen die Kreisform auch bei groBer Naherung der Plattchen er- 
halten bleibt. Die Differenz zwischen dem anfangs u. vor dem AbreiBen des Kreises 
festgestellten Durchmesser ist ein Mafi fiir die Bildsamkeit. (Spreehsaal Keramik, 
Glas, Email 65. 675—76. 15/9. 1932. Kiew, Inst. f. angow. Mineralogie.) SALMANG.

Ignaz Kreidl, Osterrcich, Emaillieren von Euen. Den Fritten werden, um sie auch 
ohne Anwcndung von Kolloidmiihlen o. dgl. in kolloidem oder annahernd kolloidem 
Zustand zu erhalten, vor dem Vormahlen Fluoryerbb., mit Ausnahme von Kryolith, 
vorzugsweise Alkalifluorsilicate zugesctzt, es wird durch Zusatz yon Ton, Feldspat 
°d. dgl., ihr Geh. an Al yermchrt u. das Verhaltnis von Alkali zu B20 3, z. B. auf 3: 1 
bis 5:1 yergrdBert. (F. P. 725 509 vom 31/10. 1931, ausg. 13/5. 1932. Oe. Priorr. 
10/12. 1930. 12/3. 1931.) K u h l i n g .

Ludwig Schiff jr ., Berlin, Verfahren zur Hcrstellung von Verbundglas nach D. R. P. 
547 800, dad. gek., daB bei gekrummtem, splittersicherem Glas die eine Flachę einor 
bzw. beider annahernd einander entsprechend gekriimmter Glasscheiben vor der Ver- 
einigung der beiden Glasscheiben mit einer aus Celluloid, Acetylcellulose o. dgl. bc- 
stehenden Sehicht iiberdeckt wird, u. daB dann der AuBenflache dieser Schieht yor 
i li r c r Vereinigung mit der anderen Tafel die genau erforderliche gekrummte Form 
mit Hilfe von an sich bekannten Werkzeugen oder Vorr., wie z. B. einer PreBform, 
erteilt wird. (D. R. P. 557 655 KI. 39 a yom 31/1. 1931, ausg. 26/8. 1932. Zus. zu 
D. R. P. 547800; C. 1932. I. 3334.) E n g e r o f f .

Corning Glass Works, iibert. von: Harrison Porter Hood, Corning, N. Y., Her- 
stdlung von fur ultraviolette Strahlm durchld^sigem Glas, das z. B. bei 2 mm Dicke 
wenigstens 30% eines Liehtes yon 302 /iji Wellenlange durchlaBt, durch Herabsetzen
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dos Fe-Oxydgehaltes auf weniger ais 0,03% u- des Ti-Oxydgeh. auf wenigor ais 0,025% 
u. durch Sehmelzen des Glases in einein GefaB, das mit Kieselsauresteinen ausgekleidet 
ist, u. zwar in Ggw. von rcduziercnden Stoffen, wie Zn u. kohlehaltigem Materiał. 
(Can. P. 294 505 vom 1/10. 1928, ausg. 5/11. 1929.) M. F. M u l l e r .

Heinrich Kuntze, Berlin, Verfahren zur Herstellung von keramisdien Erzeugnisseti 
aus Schlick naoh D. R. P. 431 302, dad. gek., daB der vorbchandelte Schlick zu 
Batzen o. dgl. geformt, bei etwa 450° gebrannt, abgekuhlt und zu Fcinmehl ver- 
mahlon wird, worauf dieses noch den in der Keramik iiblichen Verff. geformt u. 
fertiggebrannt wird. — Bei dem Verf. nach dem Hauptpatent ist zur Herst. hoch- 
wertiger Erzeugnisso ein zweimaliger Vorbrand erfordcrlich, bevor die Erzeugnissc 
fertiggebrannt werden konnen. Bei dem Verf. nach dem Zusatzpatent kommt man 
mit einem Vorbrand aus, der vorgebrannto u. alsdann zu Fcinmehl vermahlene 
Schlick enthalt keine organ. Bestandteile mehr u. ist von heller Farbę. Das 
Fcinmehl kann trocken in Formen gepreBt worden, u. kann auch angefeuchtet in jeder 
Art zu keram. Gcgenstanden verarbeitet werden. Dio Formlinge Bchwinden beim Fertig- 
brand nur wenig, u. sio erhalten dabei von selbst eino hohe Glasur. Das fertige Prod. 
widersteht starksten Sauren u. weist auch im Bruch dicselbo Beschaffenheit auf wie 
Porzellan. (D. R. P. 557 435 KI. 80b vom 29/6.1928, ausg. 23/8.1932. Zus. zu D. R. P. 
43/302; C. 1926. II. 1327.) H e in r ic h s .

Gustay Schoenberg, Basel, Schweiz, Verfahren zum Trennen von in Wasser oder 
anderen Fliissigkeiten aufgeschlammten Tonen oder Kaolinen naoh ihrer Verschicden- 
falligkeit, dad. gek., daB ein Rundherd der in der bergmann. E rzau fbere itu n g stech n ik  
bekannten Art verwendct wird, bei dem das aufgeschlammte Gut mit abnehmender 
Geschwindigkeit iibor waagerechte oder schwach gencigte Flachen goleitet wird. — Das 
Gut wird also in ununterbrochenem Arbeiten von der Mitte her auf die feststchende 
Hcrdflache gelcitet u. bewegt sich auf dieser langsam nach atiBen, indem sich die 
groberen u . sohwcreren Teilehen nach dem Prinzip der Reibungsschlammung absetzen 
u. die restliche Suspension iiber den Herdrand ablauft. Sehabor fuhren die abgesetzten 
Teilo einer am Rande des Hcrdes umlaufenden Rinne zu, aus der sie durch ein Schaufel- 
rad o. dgl. abgefiihrt werden. (D. R. P. 557 356 KI. 80a vom 5/4. 1930, ausg. 22/8. 
1932.) H e i n r i c h s .

Felix Singer, Berlin-Charlottenburg, Verfahren zum Formen plastischer kcramischcr 
Massen, insbesondere von Steinzoug u. Porzellan, nach Patent 548 810, dad. gek., dau 
die Masseschichten mit Hilfo einer Schablono auf einen an sich bekannten mehrteiligen 
Kern aufgestrichen werden, dessen Teilo zum Ausgleich der Schwindung nach be- 
ondetem Formen einzeln naohoinander aus dem Hohlkorper entfernt werden konnen. 
Dio Kerne u. Schabloncn k6nnen gegencinander verschiebbar sein, u. zur Beschlounigung 
des Trocknungsvorganges kann wahrend der Auftragung der Masseschichten eine l.r- 
warmung des im Aufbau begriffenen Formlings von innen oder auBen oder von innen 
u. auBon erfolgen. — Die mehrteiligo Ausfiihrung des Kernes hat sich gegenuber dcm 
Verf. nach dem Hauptpatent bei groBem Durchmesser ais zweckmaBig erwiesen, weil 
so dor Durchmesser cntsprechcnd der Schwindung der keram. M. verkleinert werden 
kann. Bei kleinen Rotationskdrpem, die nicht auf dem Kern trocknen miissen, wird die 
Entfernung des Kerns leichter, nachdem erst ein oder zwei Einzelelemente des Kerns 
entfernt sind. (D. R. P. 556133 KI. 80a vom 22/8. 1926, ausg. 3/8. 1932. Zus. zu 
D. R. P. 548 810; C. 1932. II. 913.) HEINRICHS.

Louis Bernhard Otto, Thonberg, Feuerfeste Massen. Gebrannte Tone, wie 
z. B. Schamotte, werden mit einer nichtplast. M., wie Feldspat, Dolomit unter Zugabe 
von Sulfitlauge oder Melasse mechan. geformt u. bei einer Temp. gebrannt, bei der 
die nichtplast. Zusatze erweichen. Z. B. wird ein Gemisch von 9)0°lo Schamotte, 6°/o 
Feldspat u. 4°/0 Sulfitlauge nach Formung auf 1300—1400° erhitzt. (Tschechosl. P- 
35 289 vom 5/4. 1929, ausg. 25/2. 1931.) S c h o n f e l d .

Hartford Empire Co., Hartford, V. St. A., Hersltllung von Schamotte. Die zur 
Herst, von Schamotte dienenden Rohstoffe werden gemischt, die Mischungen gemahlen 
u. unter einem Druck von zweckmaBig 15 kg je qcm durch ein Sieb gepreBt, welches 
mindestens 80 Maschen je qcm enthalt. Die erhaltlichen (gebrannten) E r z e u g n i s s e  
besitzen sehr geringe Porigkeit. (Holi. P. 27 352 vom 30/5. 1929, ausg. 15/8. 
1932.) KUHLING.

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin, Herstellung eisenhaltiger Sintermagne.iia durch 
Auslaugen des CaO aus gebranntem Dolomit u. gegebenenfalls Zusatz von Fe203 u-
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Brennen der M., dad. gek., daB zum Auslaugen des CaO die in der Solyay-SodainduBtrie 
anfallenden ammonsalzhaltigen Ablaugen verwendet werden. — Dio Erzeugnisse dienen 
zum Auskleiden von Retorten fiir die Gewinnung von Fe. (D. R. P. 553138 K I. 80b 
vom 13/8. 1929, ausg. 22/6. 1932.) K u h l i n g .

Scheidhauer & GieBing Akt.-Ges., Bonn, Herstellung eines feuerfesien Mórtela 
nach Patent 553 395, dad. gek., daB die Stoffe, welche die Uberfiihrung von Ton oder 
Kaolin in einen GieBschlicker bewirken, erst mit dem Anmachwasser dem trockenen 
Mórtelgemisch zugegeben werden. — Es wird gute Verteilung der Mortelmischung 
unter geringem Arbeitsaufwand erzielt. (D. R. P. 554455 K I, 80b vom 31/7. 1927, 
ausg. 8/7. 1932. Zus. zu D. R. P. 553 395; C. 1932. II. 1955.) : K u h l i n g .

Praźska Uv6rni Banka, Prag, Bindemittel fiir Zement nach Tseheehosl. P. 11 390 
u. 24 9G8, gek. durch Zusatz von zermahlenem Glas (ausgenommen Wasserglas) im 
Gemisch mit gebranntem Ton u. gegebenenfalls von 1. Kieselsaure enthaltenden Stoffen. 
(Tseheehosl. P. 35198 vom 18/1. 1929, ausg. 25/2. 1931. Zus. zu Tseheehosl. P.
11 390.) S c h o n f e l d .

Silica Products Co., Kansas City, ubert. yon: Roy Cross, Kansas City, Her- 
stellung eines bentonitartigen Produkles. Naturton wird mit ca. 5% seines Gewichts 
Na-Silicat u. mit ca. 3%  seines Gewichts wenigstens eines anorgan. Salzes aus der 
Gruppe der Chlorido des NH4, Ca u. Ba vermischt. Das Prod. dient ais Plastifizierungs- 
niittelfur Zemente o. dgl. (A. P. 1 873 296 vom 23/9. 1929, ausg. 23/8. 1932.) D r e w s .

Mecanitiue Moderne & Anker Rśunis, Nancy, Verfahren zur Behandlung von 
sintergebranntem und gemahhnem Zement oder ahnlichen Bindemitteln aus zusammen- 
gesetzten oder natiirlichen Rohstoffen, dad. gek., daB man das aus einer HeiBaufberei- 
tung mit oder ohno Dampfung kommende Gut in beheizten Beifesilos langere Zeit 
lagert. 3 weitere Anspriiche auf Einzelheiten der Bauweise des Silos. — Durch das Verf. 
nach der Erfindung soli die Reifezeit der eingelagerten Stoffe vermindert u. die Qualitat 
der Stoffe verbessert werden. (D. R. P. 556 785 KI. 80b vom 26/4. 1929, ausg. 15/8. 
1932. P. Prior. 12/7. u. 11/9.1928.) H e i n r i c h s .

S. A. Kanderkies Thoune, Schweiz, Impragnieren ton Gegenstanden aus Zement 
oder Beton, z. B. von Baupfeilern eto., zum Zwecke, dieselben dauerhaft u. gegen Grund- 
wasser unangreifbar zu machen, nach dem Trocknen durch Einbringen in eine Vakuum- 
kammer, wo nach event. Erwarmen Steinkohlenteer oder Pech auf die Oberflacho 
gebracht werden, die unter dem EinfluB des Vakuums mSgliehst tief eindringen. SchlieB- 
lich wird unter Erwarmen getroeknet. Dazu eine Abb. (F. P. 729 899 vom 18/1. 1932, 
ausg. 2/8. 1932. Sehwz. Prior. 27/1. 1931.) M . F. M u l l e r .

Hermann Salmang und Benno Wentz, Aachen, Verfahren zur Herstellung von 
Silimsteinen durch Formen u. Brennen von Gemischen aus kalkhaltigen Silicamassen 
u. Mineralisatoren, wie Alkaliverbb., MgO, Fe20 3 o. dgl., dad. gek., daB den Silica
massen neben etwa 2% Kalk noch tonerdefreie Alkaliverbb. u. Oxyde, wio Fe2Os, 
MgO u. dgl., oder diese Verbb. enthaltende Stoffe zugesetzt werden. — Boi Anwendung 
dieses Verf. wird es ormoglicht, die Umwandlung des Quarzes so weit zu vollziehen, daB 
der Silicaslein ganz oder vorwiegend aus raumbestandigem Tridymit besteht, u. daB 
er Quarz iiberhaupt nicht, Cristobalit nur noch in geringer Menge enthalt u. ais T ri
dymit stdn gelten kann. Dio fiir die Haltbarkeit des Erzeugnisses schadlichen spateren 
Umwandlungen des Quarzes im Industrieofen fallen daher weg. (Vgl. F. P. 714 804;
C. 1932.1 .1141). (D. R. P. 555 767 KI. 80b vom 15/5. 1930, ausg. 27/7.1932.) H e i n r .

Hermann Salmang und Benno Wentz, Aachen, Verfahren zur Herstellung von 
Silicasteinen nach D. R. P. 555 767, dad. gek., daB das Brennen des verformten Ge- 
misches bei Tempp. unter 1250°, mindestens aber bei 1050°, erfolgt. — Bei derartig 
niederen Tempp. geht die umwandelndo Wrkg. der alkalihaltigen FluBmittelschmelze 
nicht so woit, daB ailer Quarz umgewandelt wird. Dio Silicasteine enthalten also noch 
Quarz u. Cristobalit, was fur viele Zwecke genugt. (D. R. P. 556 861 KI. 80b vom 22/7.
1931, ausg. 15/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 555 7G7; vgl. vorst. Ref.) H e i n r i c h s .

Hermann Salmang und Benno Wentz, Aachen, Verfahren zur Herstellung von 
Silicasteinen, die yorwiegend aus Tridymit bestehen, nach D. R. P. 555 767, dad. gek., 
daB das Brennen des verformten Gemisehes bei Temperaturen unter 1400°, aber min
destens bei 1250°, erfolgt. — Dio Erfinder geben an, durch Verss. naehgewiesen zu 
haben, daB das Verf. gemaB dem Hauptpatent nur die yorstehend angegebenen Tempp. 
anstatt 1400—1440°, wio sonst iiblich, erfordort, um Silicasteine aus Tridymit her- 
zustellen, die also Quarz u. Cristobalit gar nicht oder nur in geringen Mengen enthalten.
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(D. R . P . 557 286 KI. SOb yom 23/7. 1931, ausg. 20/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 555 7 67; 
vgl. vorvorst. Ref..) H e in r i c h s .

Burt, Boulton & Haywood Ltd., Balmain b. Sydney (Erfinder: Thomas Ash-
hurst, New South Wales), Herstellung ton Straflcnbaumaterial, bestehend aus Stein- 
sehlag, Sand oder Kies oder einem anderen Fiillmittcl u. aus bituminósem Materiał, 
in Form einer bituminosen Emulsion in einer Menge yon 6 bis 9%. Vgl. liierzu F. P. 
701 934; C. 1931. II. 1337. Dio festen Stoffo werden gemischt, worauf die Emulsion 
unter Umriihron aufgespritzt wird. Evtl. wird noeh gleichzeitig W. aus einer GieB- 
kanno beigogeben. Ais Fiillmittcl sind weiterhin genannt Basalt, Kalkstein u. anderes 
zerkleinortcs hartes Stcinmaterial. (Aust. P. 2574/1931 vom 12/6. 1931, ausg. 3/3. 
1932.) M. F. Mu l l e r .

Frederick Oscar Warren Loomis und Daniel Mackay Loomis, Montreal, 
Quebec, Canada, Herstellung eines Uberzuges fiir Strafien auf bituminóser Grundlagt 
durch Aufbringen von so viel Ol, daB der StraBenbclag wasserfest wird. Darauf wird 
eine Asphaltemulsion aufgebracht, die dann durch Ruhrenotc. in Bitumen u. W. ge- 
trennt wird, wobei sich eine glcichmaBige Schicbt von Bitumen bildet; scblieBlieh wird 
cin Fullmittel unter Anwendung von Dampf aufgespriiht. (Can. P. 291 632 vom 10/11. 
1928, ausg. 30/7. 1929.) M . F. Mu l l e r .

Soc. Ćlectro-Cable, Frankreieh, Oberzugsmitlel fu r  Strapen ełc., bestehend aus 
10—20°/o ,,Mexphalte“, 2—10% Guttaharz oder Abfalie yon Gutta, dio in Form einer 
wss. Emulsion angewandt worden, 1—5% Mineralol, 3—15% Goudron, 10—30% Ton 
u. 30—60% W. (F. P. 729 941 vom 26/3. 1931, ausg. 3/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Donald McKnight Hepbum, Philadelphia, StraPeniiberzug. Die Steinc werden 
mit einem Bitumeniibcrzug yersohen, wobei die Fugcn frei bleibon. (Vgl. Can. P. 
276 194; C. 1932.1 .1944.) (Can. P. 294426 vom 25/10.1927, ausg. 5/11.1929.JM.F. M.

„Kolloidchemie" Studiengesellschaft m. b. H ., Hamburg, Johannes Benedict 
Carpzow, Bornsen b. Hamburg-Bergedorf, Martin Marek und Robert Lenzmann, 
Hamburg, Verfahren zur Herstellung bituminóser Massen, insbesondere fiir  StraPenbau- 
zwecke, dad. gek., daB Gemische aus Salz- oder SiiBwasserscklick u. den Metallen Al, 
Ca, Si, Mn, Fo, Pb, Ti oder Mg, den Metalloiden C, S oder P  oder dereń Verbb. mit 
bituminosen Stoffen yermengt werden. — Dio so erhaltenen Massen wirken wasser- 
abstoBond, u. sie lassen sich entsprechend der FlieBtemp. der bituminosen Stoffe, 
gegebenenfalls im Gemisch mit Flugascho, Mullverbrennungs- oder Sohlackenresten
h. oder k. durch GieBen, Stampfen oder Walzen yerarbeiten. Die Schlickstoffe ver- 
binden sich mit den Metallen, Metallverbb. oder Metalloiden chemosorptiv, wirken so 
gesteinverkittend u. bceinflussen die bituminosen Kolloidstoffe insofern giinstig, ais sie 
dereń Kondensation unter moglichster Erhaltung der Elastizitat des bituminosen 
Kolloidstoffteilchens bewirkon u. die Zusammenhangskraft begiinstigen. Die Kiesel- 
verbb. des Schlicks durchdringen in feinkrystalliner Form dio ganzo M., u. wirken so 
verfestigend. (D. R. P. 557 374 KI. 80b vom 21/8. 1928, ausg. 22/8. 1932.) HeiNR.

Walo Bertschinger, Zurich, Verfahrm zur Herstellung eines AsphaUbelages mii 
einer gegeniiber der Farbę des gewohnlichen Asphaltes hdleren FSrbtmg, dad. gek., dali 
ein pulveriges Aufhellungsmaterial rerwendet wird, z. B. ein Metali- oder Glaspulver. 
Das Pulver, z. B. Aluminiumpulvor, wird zwcckmiiBig auf den noch h. Asphalt yor 
oder nach dem Feststreichen oder Walzen desselben aufgestreut oder in denselben ein- 
gerieben. (Schwz. P. 153 742 vom 27/3. 1931, ausg. 16/6. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Richfield Oil Co. of California, Los Angeles, iibert. von: Wirt D. Rial, W atson, 
V. St. A., Gefarbte Uberzugsmasse fiir zusammenhangende Oberflachen, insbesondere 
StraPenpflaster, um dasselbe wasserdicht zu machen. Eino Mischung von W. mit Saure- 
schlamm, erhalten durch Behandlung eines auf Asphaltbasis gewonnenen Schmieróls 
mit H2S04, wird mit verd. NaOH yersetzt, bis ein Teil der Siiure neutralisiert ist. Bas 
sich bildende Na2S04 wird entfernt u. erneut NaOH zugegeben, um den restlichen 
Saureanteil zu neutralisieren. Nach dem Dekantieren der Na,S04-haltigen Fl. erbalt 
man einen neutralisiertcn Schlamm, der zwecks Bldg. des Farbiibcrzuges mit verd. 
NaOH emulgiert wird. (A. P. 1864 942 vom 5/7. 1928, ausg. 28/6. 1932.) E N G E R O F F .

De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, Befestigen von I fc -  
bóschungen. Man bringt eine Asphaltmasse auf die aus Lehm u. dgl. bestehenden 
Bdschungen auf. (Belg. P. 356 614 vom 14/12. 1928, ausg. 25/6. 1929.) A l t pf .t e r .

Poirson, Chaux, eiments, platre, bitumea et asphaltes. Paris: E. Malfere 1932. (312 S.) 
Br.: 20 fr.
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Lenglen und. Milhiet, Die hygroskopischen Eigenschaften der Diingesalze und 

ihrer Gemische. Deckt sich inlmltlich mit der C. 1932. II. 108 ref. Arbeit. (Chim. et 
Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis 826—35. Marz 1932.) L. W OLF.

A. Ssokolow, Ober das Studium der Wirkung von Dungemittelarten. (Diingung 
u. Emte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931. 237—43.) S c h o n f e l d .

S. I. Wolfkowitsch und A. P. Metalnikow, DieOewinnung von Thermophosphaten 
aus tschuwaschischen Phosphorilen. Es wurde der EinfluB des Verhaltnisses Phosphorit: 
Soda u. der Abbrandtemp. auf den Ubergang des Phosphorit-P20 6 in assimilierbare 
Form untersucht (der Phosphorit enthielt 22,44% P20 5, 39,6% CaO). Ergebnisse: 
Giinstigste Gliihtcmp. 1000—1100°, giinstigste Beschickung 25 Teile Soda: 100 Teile 
Phosphorit. Es wurden Prodd. mit 10—21% citratlóslicher P 2Oc erhalten. (Diingung 
u. Emte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931. 61—64.) " S c h o n f e l d .

A. W. Władimirów und D. W. Drushinin, tlber die Bedeutung der Mahlfeinheit 
mn Kalksteinen. Erórterungen iiber den EinfluB der Mahlfeinheit von Kalksteinen 
boi der Bodenkalkung. Je barter das Gestein, desto feiner muB die Vermahlung sein; 
Teile mit iiber 1 mm Durehmesser sind zu vermeiden. (Diingung u. Ernte [russ.: Udo
brenie i uroshai] 1931. 230—37.) S c h o n f e l d .

W. H. Mac Intire uhd G. A. Shuey, Chemische Umsetzungen in Mischungen von 
Superphosphal mil Dolomit und Kalkstein. Dio Intensitat u. der Yerlauf der Um- 
setzung kann durch Best. der jeweils entwickelten C02-Menge kontrolliert werden. 
Von Mischungen mit verschiedener Zus. wird nach feuehter u. trockener Łagerung 
der eitronensaure]., citratl. u. wasserl. Anteil bestimmt. (Ind. engin. Chem. 24. 933 
bis 941. Aug. 1932. Univ. of Tennessee Agricultural Experiment Station Knox- 
ville.) S c h u l t z e .

S. I. Aronowa, tlber das Mischen ton Prdzipitat mit Ammonnitrat. Beim Lagern 
eines Gemisehes von NH4N 03 u. techn. Prazipitat (CaHP04-2aq) findet nach Einw. 
von trockener oder feuehter Luft bei 20—60° ein prakt. zu yernachlassigender NH3- 
Verlust statt. (Diingung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931. 252—55.) SCHONF.

S. S. Dragunow, Zur Frage der Technologie der organischen Dungemittel. Ein 
Torf (78,34% II20 , 38,72% Zellstoff, 6,38% Bitumen, 12,28% Asche, 2,75% Gesamt-N) 
wurde nach Trocknen bei 50° auf 27,09% H 2O mit NaOH oder NH3 ęxtrahiert u. mit 
HC1 gefallt. Die weitgehendste Extraktion der Huminsaure be wirkt 2%ig. NaOH; 
2%ig. XII3 extrahiert kaum die Halfte der Huminsaure. Mit Zunahme der NH3-Konz. 
von 2—10% nimmt der N-Geh. der extrahierten Huminsaure zu. Die hochste Aus
beute an Huminsaure (31%, N-Geh. =  6,3%) erhiilt man bei Extraktion des nicht 
getrockneten Rohtorfes. Bei Fallung der mit 10%ig. NH3 extrahierten Huminsaure 
mit HjPO, u. mit einem P20 6-Auszug aus Wjatkaphosphorit (13%) wurden Hunmto 
mit 26—23% 1- P20 5 erhalten. (Diingung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931. 
158—62.) SCHÓNFELD.

F. T. Periturin, Die Verwertung von Abgiingen der Fisclierei- und Tierfangindustrie 
fiir Dungezwecke. Dio Abfalle der Fischerei u. Abdeckerei (Fischmehl u. dgl.) sind wert- 
Yolle N- u. P-Dunger. (Diingung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931. 134 
bis 140.) S c h o n f e l d .

P. T. Reschetnikow, Vcrwertung der Phosphatruckstdnde der Zundholzindustrie 
ais Dungemittel. Dio Phosphatriiokstande enthielten 11,45 (6,7)% P20 5, davon 
7,27 (2,24) citratl., 6,63 (1,30) in W. 1.; Verss. an Hafer zeigten groBo Diingewrkg., 
ahnlich der yon Superpliosphat. (Dungung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931. 
1076—77.) S c h o n f e l d .

M. P. Schewelew, tlber den Zeitpunkt der Einfiihrung mn Mineraldiingem. (Mit- 
bearbeitet von O. I. Igumnowa.) Unters. iiber die Anderung der 3Iinima in bozug 
ąuf N, P u. K wahrend der Vegetationsperiode. (Dungung u. Ernte [russ.: Udobrenie
i uroshai] 1931. 1018—34.) S c h o n f e l d .

S. S. Jarussow, Dungemittel auf gekalkten Boden. Dio Kalkung von Podsolbóden 
andert die Wirksamkeit von Jlineraldungern; unter den Bedingungen des Vegetations- 
vers. nimmt die Wirksamkeit yon N-Diingem auf altgekalkten Boden im Vergleieh zu 
nichtgekalkten Boden zu; diejenige der P-Diinger nimmt ab. Kalkung erhoht die 
Wirksamkeit von K-Diingern auf Podsolboden. (Dungung u. Ernte [russ.: Udobrenie i 
uroshai] 1931 . 44— 53.) S c h o n f e l d .
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M. Popp, Wird die Wirkung einer Kalidiingung durch die Anvmenhe.it ton Humus 
gesteigert ? (Vgl. C. 1932. II. 1822.) Vegetationsverss. iii MitscherlichgefaBen mit einem 
schwach sauren, humusarmen Sandbodcn. Auf je 6 kg Boden' eines GefaBes kamen
34,1 g, 72,5 g u. 145,0 g Natronhumat (hergestellt nach G erdes) mit u. ohne 2,0 g 
Kali (ais K2S04). An Hafer wurde im Mittel geerntet: ohne Humat 65,0 g, bei Humat 
ohne Kali 61,4 g, bei Humat mit Kali 73,0 g. Die Wrkg. des Kalis liefi sich durch Bei- 
dungung mit Natronhumat sehr deutlich steigern. (Ern&hrung d. Pflanze 28. 308 
bis 311. 1/9. 1932. Vcrsuchs- u. Kontrollstation der Oldenburg. Landwirtschafts- 
kammer.) . Schultze.

N. D. Smirnow, Uber die Móglichkeit einer Phosphoriteinmrkung auf Salzbódcn. 
Es wurde festgestellt, daB Phosphorit dio gilnstige Wrkg. auf den Ertrag auch in Ggw. 
von fiir die Pflanze schadlichen Konzz. an 1. Salzen beibehalt u. die schadliche Wrkg. 
der Salze vermindert. (Dungung u. Ernte [russ. :\Udobrenie i uroshai] 1931. 152 
bis I58-) _ ~ SCHONFELD.

H. L. Richardson, Die Wegfiihrung von zugefiigtem Stickstoffdiinger aus Grasland-
bodcn. Ammonsulfatgaben, die im ersten Fruhling oder spiiten Herbst zu Wiesen- 
boden gegeben wurden, waren nach 3 Wochen verschwunden. Die gleichen Gabcn 
brauchten einige Wochen spiiter nur noch 7 Tage u. im Spatfriililing nur 2 Tagc bis 
zur vólligen Assimilation. Eine N-Vorratsdtingung mit Ammonsulfat war auf dem 
untcrsuchten Boden nicht ratsam. (Naturę 130. 96—97. 16/7. 1932. Rothamsted, 
Expcr. Stat., Harpenden, Hcrts.) S c h u l t z e .

A. S. Tschernawin, Versuche iiber die Diingung neuer teclmischer Kulturen. Ergeb- 
nisse der Dungungsverss. an Tee, Reis, Soja, Ricinus usw. (Diingung u. Ernte [russ.: 
Udobrenie i uroshaij 1931. 167—74.) Schonfeld .

O. Nolte, Die Dungung des Roggens und Hafers. (Nach Diingeversuchen der DW. 
von 1919—1931.) (Vgl. C. 1932. II. 592.) Statist. Zusammenstellung der durchschnitt- 
lich verabfolgtcn Menge an N-, K20-, P2Os- u. CaO-Diingern sowie Stalldung u. Jauehe 
innerhalb der einzelnen Liiiider des Deutschen Reichcs. Eine n. minerał. Volldiingwig 
soli fiir Roggen 30—50 kg N, 30—40 kg P20 5, 60—80 kg K 20  u. fiir Hafer 40—60 kg N, 
20—30 kg P20 3, 40—60 kg K„0 pro ha betragen. Die Nahrstoffmengen andern sich 
etwas je nach Stellung der Fruchtfolge u. mit Rucksicht auf die jeweiligc Bodenart. 
(Fortsehr. d. Landwirtsch. 7. 416—20. 15/8. 1932.) Sc h ultze .

J. Edgar Walker, Diingung von Kaffee und Tee im siidlichen Indien. Es werden 
vcrsehiedene Dungergemisehe aus Natronsalpeter, Ammonsulfat, Ammonphospkat, 
Ohlorkali, Knochenmehl, Guano, Superphosphat u. ErdnuBkuchen in Yorschlag ge- 
bracht. Kaffee erfordert zur Erzielung eines hohen Bohnenerlrages u. geringer Blatt- 
entw. ein Nahrstoffverhaltnis N : P20 5: K20  =  2 : 3 : 4 ;  umgekehrt ist zur Fórdcrung 
der Blattentw. beim Tee ein Nahrstoffverhaltnis N : P20 , : K20  =  1,75: 1: 1 crforder- 
lich. (Fcrtiliser 17. 349—50. 31/8. 1932.) S c h u l t z e .

Nol5, Zur Diingung von Zierstrauchem mit Handelsdilnger. Diingungsverss. 
(ungediingt, Volldiingung, Dungung ohne Kali) zu wildem Wein, Jaśmin u. Goldregen 
zeigten schon nach 2 Jahren sichtbare Erfolge. (Ernahrung d. Pflanze 28. 256—58. 
15/7. 1932. Staatl. Versuehsanstalten Prag.) W. SCHULTZE.

I. de V. Malherbe, Zweck und Aufgaben der Bodenkunde. Z u s a m m e n f a s s e n d e
Darst. iiber die Entw. u. den augenblicldiehen Stand der Bodenwissenschaft u. dereń 
Forschungsstatten in den einzelnen Liindem. (South African Journ. Science 28. 23—31.
1931. Univ. of Stellenbosch.) SCHULTZE.

H. Kuroń, Versuche zur Feststellung der Gesamtoberfldche an Erdbóden, Tonen 
und verwandten Stoffen. V. Einige Beimrkungen zur Hysteresis der Wasseradsorpiion. 
(IV. ygl. C. 1932. II. 1062.) Von den fruher untcrsuchten Boden wird dio Entwasse- 
rungskurve, die Ruckentwasserungskurve u. die Wiederentwasserungskurve nach 

Bemmelen aufgenommen, Berechnung der Hysteresis (d. i. der Adsorptions- 
riickgang durch Alterung u. die Adsorptionsbehinderung durch adsorbierte Luft). Vf. 
unterscheidet zwischen umkehrbarer u. nicht umkehrbarer Hysteresis. Die untcr
suchten Bodenprofile zeigen deutliche Unterschiede bei der Best. dieser Werte. (Ztschr. 
rflanzenemahr., Dungung, Bodenkunde. Abt. A. 25. 179—87. 1932. Breslau, Agri- 
kulturchem. u. Bakteriolog. Tnst. d, Univ.) W. S C H U L T Z E .

Kuroń, Adsorption von Dampf en und Gasen an Boden und Tonen und ihre 
\'erwendung zur Oberflache,lermiUlung dieser Sloffe. (Vgl. vorst. Ref.) Von ver- 
schiedenen Boden u. Tonen wird mit einem rolumetr. MeBverf. die C0 2-Adsorption 
bestimmt. Ls besteht Ubereinstimmung zwischen C02-Adsorption u. H20 -Adsorption,
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so daB angenommen werden kann, daB bei der H20-Adsorption keine Verwicklungen 
durch Quellung oder Capillaritat auftreten u. die adsorbierte H 20-Menge nur ober- 
flachlich adsorbiert wird. Die yerschiedene chem. Zus. der Proben driickt sieh im Ad- 
sorptionsverlauf aus, wobei zwischen C02- u. H 20-Adsorption immer weitgchende Ober- 
einstimmung besteht. Durch Austausch mit Na-, K-,.NH4-, H-, Mg-, Ca- u. Ba-Salzen 
dargestelltc Tone liefern verschiedene W.-Adsorptionskurven, die durch die Art der 
in austauschbarer Form yorliegenden Ionen beeinfluBt werden. Der Verlauf der Ab- 
sorptionskuryen wird auch durch den Geh. an organ. Substanz beeinfluBt. Besprechung 
der bisher yorhandenen Formeln zur Oberflachenberechnung. Die aus der H20- 
Adsorption bereehneten Oberflachenwerte stimmen in der GróBenordnung mit den aus 
den KomgroBen errechneten Werten iiberein. (Kolloid-Beih. 36. 178—256. 25/8. 1932. 
Breslau, Agrikulturehem. u. Bakteriolog. Inst. d. Uniy.) ScilU LTZE.

F. Sekera, Neties iiber die Bodenfeuchtigkeit. Schemat. Abbildungen von Boden- 
capillaren der 3 wichtigsten Bodentypen: Tschemosem, Podsol u. Solonetz. Der ver- 
schiedene Kationenbelag (Ca, H, Na) der Absorptionskomplexe bedingt eine ver- 
schiedene Hydratisierung, durch die ein Teil des capillaren W. in seiner Beweglichkeit 
gehemmt wird, so daB zwischen freistrómendem Capillarwasser u. schwer beweglichem 
„Schwarmwasser“ untersehieden werden muB, durch dereń wechselndes Verhaltnis 
zueinander die Wasserbelieferung der Pflanze oder die „Wasserergiebigkeit" des Bodens 
bedingt wird. Verdunstungsverss. zur Best. der Wasserergiebigkeit. Der Wendepunkt 
der Verdunstunggkurvcn bringt den Unterschied zwischen Capillarwasser u. Schwarm- 
wasser zum Ausdruck. Lockernde Bodenbearbcitung u. koagulierend wirkende Diinge- 
mittel (Kalk, Gips, Kalksalpeter) begiinstigen die Wasserergiebigkeit, yerdiehtende 
Bodenbearbeitung, Humusanreicherung u. peptisierend wirkende Diingemittel (Kainit, 
Natronsalpeter) drosseln die Wasserergiebigkeit. Die Wasserergiebigkeit, welche zur 
Nahrstoffbelieferung der Pflanze in enger Beziehung steht, ist bislang bei allen Niihr- 
stoffunterss. nach N e u b a u e r  u .  MiTSCHERLICH wenig beriicksichtigt worden. 
(Fortsehr. d. Landwirtseh. 7. 366—70. 15/7. 1932. Wien, Inst. f. Biochemie, Techn. 
Hochseh.) W. SCHULTZE.

F. Sekera, Die Nulzbarkeit des Bodenwassers Jur die Pflanze. I. Frageslellung 
und Methodik. (Vgl. yorst. Ref.) Dio Wasserergiebigkeit yerschiedener Bodentypen 
wird mit Hilfe eines Gipssaugers bestimmt, der aus CaS04-Semihydrat dargestellt 
wird. Die porose Saugflaehe wird 15—30 Min. mit dem zu untersuchenden Boden in 
Beriihrung gebracht u. die aufgenommene u. auf 1 qcm u. 1 Stde. umgerechnete 
W.-Menge ais Wasserergiebigkeit bezeichnet. Bezeichnet man den Punkt, bei welchem 
die Wasserbelieferung der Pflanze durch den Boden aufhort, ais den „krit. Wassergeh.“ 
des Bodens (k), so hat nur die Wasserergiebigkeit E  oberhalb yon k fiir die Wasser
belieferung Bedeutung, wahrend die Wasserergiebigkeit e unterhalb yon k ais eharakte- 
rist. Bodenkonstanto gelten kann, dio mit zunehmendem Tongeh. ansteigt u. durch 
Diingung, Irrigation usw. beeinfluBt werden kann. Vergleichende Bestst. nach der 
„Sehollenmetliodc“ yon G r a d m a n n  u . der ,,Filterstreifenmethodo“. (Ztschr. Pflanzen- 
emahr., Diingung, Bodenkunde Abt. A. 26. 57—125. 1932. Wien, Techn. Hochschule, 
Inst. f. Biochemie.) S c h u l t z e .

Gabriel Bertrand und L. Silberstein, Die Anwesenheit von mineralischen Schwefel- 
rerbindungen im Ackerland. Ein n. Ackerboden, auf dom alle Pflanzen bei Topfyerss. 
eingingen, lieferte, mit HC1 yersetzt, ein Gas, welches H2S enthielt, woraus auf dio 
Anwesenheit von Sulfiden geschlossen wrird. (Compt. rend. Acad. Agriculture France 18. 
769—72; Compt. rend. Acad. Sciences 194. 2097—2101. 29/7. 1932. Ann. Science 
agronom. Franęaise 2. 454—58. Juli/Aug. 1932.) W. SCHULTZE.

P. A. Kurtschatow, Beiłrage zur Kenntnis der Mineralphosphałe des Bodens. I. 
Im Boden ist keine an absorbiertes Ca gebundene H3PO, enthalten. Entfernung des 
absorbierten Ca aus dem Boden ist ohne EinfluB auf die P20 5-Absorption. Bei stufen- 
"eiser Aeiditiitserhohung des Bodens nimmt die Lóslichkeit der Bodenphosphate 
standig zu. Ein Unterschied der P20 5-Losliehkeitskuryen yon absorbiertes Ca u. Mg 
cnthaltenden Boden u. yon Boden, die kein Ca u. Mg enthielten, besteht nicht. Bei 
Anwendung der Methode der sukzessiyen Behandlung mit 0,05 n. HC1 wird die gróBte 
1'20 5-Menge durch den ersten E strak t ausgezogen. 0,05-n. HC1 entzieht Tschernosem 
kein organ. P20 6. Die Lóslichkeit der Bodenphosphate in Salzlsgg. ist auBerst gering. 
Ein mit 1. Phosphat bearbeiteter Boden gibt an yerd. HC1 P 20 5 u. R20 3 in Mengen ab, 
die genau einem R P 04 entsprechen. Das Kation, das die Beweglichkeit des minerał. 
P2O5 im untersuchten Tschemosem bedingt, ist Al u. teilweisc Fe. Ggw. yon Ca3(PO,)2

XIV. 2. 176
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im Boden ist wenig wahrscheinlich. (Diingung u. Erntc [russ.: Udobrenie i uroshai]
1931. 1058—67.) S c h o n f e l d .

I. de V. Malherbe, Die freie Saure des Bodens und ihre praklische Bcdeutung. 
Besprochen werden die Best. der Bodenrk., Ursachen des Sauerwerdens, titrierbare 
Saure, Siiureaustauscb, hydrolyt. Saurebldg., Best. des Kalkbedarfs. Besondere Ver- 
haltnisse in den siidafrikan. Boden (Tabellen). (South African Journ. Science 27. 253 
bis 269. 1930. Stellenboseh, Univ.) G r o s z f e l d .

D. N. Prjanischnikow, Uber den EinflufS der Bodenreaktion auf das Wachstum 
ton Pflanzen. Dio Beeinflussung des Pflanzonwaehstums durch das pn des Bodens 
wechselt mit der Bodenart. (Diingung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931. 
53—61.) SCHÓNFELD.

P. Verch6re, Samenbehandlung vor der Aussaat. Empfohlen werden nasse Beizung 
mit CuS04-Lsg. oder Formalin, sowio Trockonbeize mit Cu-Salzen. (Journ. Agricult. 
prat. 96- 205—06. 3/9. 1932.) G r im m e .

L. I. Kolzow, Die Verwendung ton Nalriumbisulfit in der Unkraulbekampfung. 
Giinstige Ergebnisse bei der Unkrautbekampfung durch NaHS03-Lsgg. oder troekenes 
NaHS03. (Diingung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931. 74.) SCHONFELD.

D. O. Wolfenbarger, Sprilztersuche zu Kartoffeln auf Stalldungland. Spritzyerss. 
mit einer Bordeauxroisehung, Calciumarsenat +  Bordeauxmischung u. Bleiarsenat -f 
Bordeauxmischung. Die hochsten Ertrago lieferte Bleiarsenat +  Bordeauxmischung. 
Die Beschadigungen, welche die Pflanzung beim Bespritzen durch Pfcrd u. Tank- 
wagen erleidet, werden durch die erzielten Mehrertrage erheblieh iłbertroffen. (Journ. 
eeon. Entomology 25. 647—49. Juni 1932. Ithaca.) SCHUI-T7.E.

L. Ravaz, Kalkbruhcn. Verbrennungen. Winko fiir die Herst. einwandfreier 
Briihen. Vorteile u. Nachteile bei ihrer Verwendung, Angaben uber das Auftreten 
von Rebkrankheiten u. ihre Bekampfung. (Progrfss agricole Yiticolo 97 (49). 569—76. 
12/6. 1932.) G r im m e .

D. E. Bullis, Vergleich des Oxydationsverlaufes ton fliissigem Kalkschwefel und 
Lósungen ion trockenem Kalkschwefel. (Vgl. C. 1932. II. 592.) Die Oxydation hangt 
aussehlieBlich ab vom Geh. an Calciumpolysulfid. Aktivschlamm begiinstigt kaum 
den Oxydationsverlauf. (Journ. eeon. Entomology 25. 922—28. Aug. 1932. Corrallis 
[Oregon].) G r im m e .

R. H. Carter, Ein Calciumfluorsilicatgemisch ist kein Calciumfluorsilicat. Vf. be- 
schreibt dio Darst. yon CaSiF9-2H 20  in 98%ig. Reinheit. Dio Calciumfluorsilicat- 
gemische, welche zumeist fiir die Schadlingsbekampfung benutzt werden, sind Abfall- 
prodd. aus der Phosphorsaurefabrikation u. weisen im Durchschnitt folgende Zus. 
auf: 16,4% Ca, 11,6% F, 27,3% P20 5, 18,2% F 2Os +  A120 3. (Journ. eeon. Ento
mology 25. 707—09. Juni 1932. Washington, Insekticide Division, Bureau of Chemistry 
and Soils.) ScHULTZE.

R. E. Barrett, Relative Oiftigkeit einiger BestaubuTigsmittel fur Carpocapsa pomo- 
nella. Ba-Fluorsilieat u. synthet. Kryolith erwiesen sich ais sehr wirksam zur Be
kampfung der WalnuCmotte. (Journ. eeon. Entomology 25. 859—63. Aug. 1932.) Gri.

Andrfe Meyer, Yerwendung von Farbsloffen und verschiedenen organischen Sub- 
stanzen bei der Bekampfung eon parasitaren Krankheiten. (Chim. ct Ind. 28. 263—66. 
Aug. 1932. — C. 1932. II. 915.) G r im m e .

Andrć Meyer, Untersuchungen iiber die Verwendung ton Farbsloffen und 8-Oxy- 
chinolin im Kampfe gegen Pilzkrankheiten der Bebe. (Vgl. yorst. Ret.) Bericht iiber 
neuere Ergebnisse mit der Verwendung von Farbstoffen. Dio Unterss. wurden 
auch auf Oxychinolinsulfat (Chinosol) ausgedehnt, welches in Konz. von 1: 6000 sehr 
wirksam war. (Rev. Vitioulture 77 (39). 117—20. 25/8. 1932.) G r im m e .

F. L. Campbell, Vorver3uclie uber die Giftigkeit gewisser Teerfarbe?i fu r  die Seiden- 
raupe. Malachitgrun, Safranin, Brillantgrun u. Kryatallviolett enviosen sich ais sehr 
giftig 8owohl ais FraBgift, ais auch bei Injektion. Man venvendet sie am besten in 
Mischung mit Pb- u. Ća-arseniat in starker Verd. mit Tonsubstanz, z. B. Bentonit. 
(Journ. eeon. Entomology 25. 905—13. Aug. 1932. Takoma Park [Ma.J.]) G r im m e .

C. B. Gnadinger und C. S. Corl, Einflufi der Lagerung auf Pyrethrutnblumen. 
Frisch gemahlene Pyrethrumblumen yerloren im ersten Jahr 30—43,6% ihres Pyrethrin- 
geh. Jlit diesem Schwund ging die Abnahme der Giftwrkg. gegenuber Fliegen (Musca 
domestica) einher. Auch in yorlóteten u. eyakuierten Zinnbuchsen traten bei langerer 
Lagerung noch betrachtliche Yerluste auf. (Ind. engin. Chem. 24. 901—03. Aug. 
1932.) SCHULTZE.



1932. II. Ht„. A g r i k u l t u r c h e m i e ;  D C n g e m i t t e l ;  B o d e n . 2 7 1 5

Joseph M. Ginsburg und J. B. Schmitt, Vergleich zwischen liotenon und Pyre- 
thrinen ais Kontaklinscktizide. Derrisextrakt u. Reinrotcnon waren in starker Verd. 
entschieden giftiger gegenuber Blattliiuscn ais gegenuber Honigbienen. Bei Pyrethrum- 
estrakt liegen die Verhaltnisse umgekehrt. (Journ. econ. Entomology 25. 918—22. 
Aug. 1932.) G r im m e .

Henry H. Richardson, Vorldufige Untersuchung uber die inscktenschiidliche 
Wirkung von Pyrełhrin, Nicolin und liotenon bei der Bekampfung der rolen Spinn- 
milbe des Gewdchshauses. Pyrethrin wurde dargestellt aus Chrysanthemum cinerariac- 
folium, Rotenon aus Derris elliptica. Dio Bekampfung der Spinnmilbe (Tetranehyeus 
telarius) mit diesen Extrakten hatte wenig Erfolg, wenn keine Benetzungsfliissigkeiten 
benutzt wurden. Bei Verwendung einer Lsg. von 0,25°/0ig. olsaurem Kali geniigten 
zur Errcichung der Giftwrkg. Zusatze von 0,02% Rotenon oder Pyrethrin u. 0,66% 
Nicotin. Durch Benutziing von sulfuriertem Ricinusol ais Benetzungsfl. wurden ahn
liche Erfolge erzielt. (Journ. econ. Entomology 25. 592—99. Juni 1932.) SCHULTZE.

Charles H. Richardson und Louise E. Haas, Die relatite Oifligkeit von Pyridin 
und Nicotin in Gasform gegenuber Tribolium confusum Durni. Bei 25° ist Nicotin un- 
gef&lir 31-mal so giftig wie Pyridin. Im Original Beschreibung eines prakt. App. zur 
Herst. eines Gasstromes mit bestimmter Konz. (Iowa State College Journ. Science 6. 
287—98. April 1932.) G r im m e .

H. Zillig, Ein Zusatz von Nicotin und Schmierseife zu Kupferkalkbriihe in den 
iiblichen Mengen wirkt nicht reifeverzogemd. Samtliche Verss. haben gezeigt, daB ein 
Zusatz von 1,5% Tabakextrakt oder 0,15% Rohnieotin u. 0,15% Cotton- oder Leinol- 
schmierseife zu 1- bzw. l,5%ig. Kupferkalkbriihe bei einmaliger Bespritzung gegen den 
Heuwurm u. 1—2-maliger Bespritzung gegen den Sauerwurm nicht reifeverzogcrnd auf 
die Trauben wirkt. (Weinbau u. Kellerwirtschaft 11. 59—64. 7/4. 1932. Berncastel- 
Cues.) G r im m e .

F. Z. Hartzell, P. J. Parrott und L. R. Streeter, Untersuehungen mit Spritz- 
fliissigkeiten aus Teerdestillaten. Verss. mit 10%ig. Emulsionen, die aus yerschiedenen 
im Handel befindlichen Teerderivaten hergestellt -\vurden, lieferten bei der Bekampfung 
von Anuraphis roseus, Aspidiotus perniciosus, Psyllia pyricola u. Lepidosaphes nimi 
gute Erfolge. (Journ. econ. Entomology 25. 607—13. Juni 1932. Gcneva, New York 
Agricultural Experiment Station.) S c h u l t z e .

W. S. Hough, Die Wirksamiceit von Sprilzfliissigkeiten aus Teerdestillaten bei der 
Bekampfung ton Aspidiotus perniciosus und Chionaspis furfura Fitch. 1—15%ig. 
Emulsionen yon mehreren Handelssorten zeigen yerschiedene Giftwrkg., die mit der 
Giftwrkg. einer 3%ig. Petroleumemulsion yerglichen wird. (Journ. econ. Entomology 
25. 613—17. Juni 1932. Virginia Agricultural Experiment Station.) S c h u l t z e .

Jesse R. Green, Chemische und physikalische Eigenschaften von Petroleumspritz- 
(ilen. Best. von Viscositat, Flammpunkt, Brennpunkt, Emulgierbarkeit, Oberflachen- 
spannung, sulfonierbarem Anteil, Geh. an Schwefel u. Stickstoff, Bromabsorption u. 
PH-Konz. Dio schadliche Wrkg. der yerschiedenen Sorten wird an Gerstenpflanzchen, 
Bohnen u. Apfelblattern gepriift. Die schadlichen Wrkgg. sind nicht einheitlich. Sie 
nehmen allgemein zu mit dem Anwachsen des sulfonierbaren Anteils, des Schwefelgeh., 
der Bromabsorption u. der Emulgierbarkeit. (Journ. agricult. Res. 44. 773—87. 15/5.
1932. Montana, Agricultural Experimcnt Station.) W. S c h u l t z e .

C. A. Browne, Spezielle Anwendungen agrikulturchemischer Analysenmelhoden. 
(Journ. Assoc. official agricult. Chemists 15. 112—18. 15/2. 1932.) LlNSER.

M. D. Bachulin, Die Bestimmung derDungemittelart durch qualitative Reaktionen. 
ubersiehtliche u. tabellar. Darst. der qualitativc:n Analyse der Diingemittel. (Dungung 
u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931. 255—62.) Sc h o n f e l d .

S. S. Dragunow, Die Loslichkeit von phosphorsauren Salzen in Ammoncitrat. 
Beitrag zur Best. der citratlósliehen P2Os in Boden. Die Lsg. von CaHPO.,-2 H20  in 
NH,-Citrat (PETERMANN-Reagens) enthalt auf 1 Mol. CaO 14 Moll. Citronensaure. 
Der Nd. scheint laut Analyse aus Ca3(P04)2 zu bestehen. Volle Lsg. von Ca(OH)a 

\Trr n  im Reagens tr itt beim Verhaltnis CaO: Citrat =
JNn1u 2G’CH2-C(OH)COO^ 1: 4 ein. Aus der Lsg. wurde das Komplexsalz 

CH • COO durch Zusatz von A. ausgefallt. Das Salz ent-
2 hielt 20,8% CaO, 5,26% N u. 25,0% C u. durfto

der nebenst. Formel entsprechen. Ggw. von groBercn Mengen P 04 verursacht die Aus- 
fiillung des gebundenen Ca ais Ca3(P04)2. (Dungung u. Em te [russ.: Udobrenie i 
uroshai] 1931. 269—73.) . SC H O N F E LD .

176*
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M. L. Tschepelewetzki und s. I. Posdajakowa, Acidimetrische Verfahren zur 
Bestimmung von Phosphorsaure in Phosphaten. (Vgl. C. 1932. II. 254.) Die Oxalat- 
mcthode von K o l t iio f f  ist ais eine Schnellmethode anzusehen, ihro Genauigkcit ist 
nicht gro(3. Sie eignet sich zur orientierenden Analyse von Supcrphosphaten u. Apatiten 
u. von Prodd. mit kleinem P ,05-Geh. (Diingung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshaij
1931. 262—69.) _ S c h o n f e l d .

N. N. Ssolowjewa, Elektrojnetrische Bestimmung von Mangan in Phosphoriten.
Die Methode von E r ic h  Mu l l e r  wurde mit Erfolg zur Mn-Best. in Phosphoritcn 
angewandt. In der Genauigkeit entspricht sio der colorimetr. Methode von WALTERS. 
(Diingung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931. 1092—93.) S c h o n f e l d .

Th. Arad, Ein neues Verfahren zur Bestimmung des Sticksłoffs nitrathaltiger Dunge- 
mittel. Vf. greift auf sein in Ztschr. angew. Chem. 30 [1917] 169 mitgeteiltes Verf. 
zur Best. des N salpeter- u. salpetrigsaurcr Salze zuriick, das auf der Red.-Kraft 
einer Legierung von Cu u. Mg in MgCI,-Lsg. beruht. Es wird beschrieben, wie man 
sta tt der Cu-Mg-Legierung verkupferten Zn-Staub benutzen kann. Die Verkupferung 
des Zn-Staubes erfolgt entwedor in der zu untersuchenden Lsg. selbst; in diesem 
Falle wird der Lsg. vor dem Zusatz des Zn-Staubes CuCl2 zugegeben. Oder es wird 
durch Zugabe von Zn-Staub in CuCl2-Lsg. yerkupferter Zn-Staub liergestellt, der, 
durch Abfiltrieren u. Trocknen gebrauelisfertig gemaeht, der zu untersuchenden 
Salpetcrlsg. zugefiigt wird. (Angow. Chem. 45. 22—23. 2/1. 1932. Bremen, PreuB. 
Moqr-Vers.-Stat., Lab. II.) DiisiNG.

C. S. Piper, Die Bestimmung von Natrium durch Fallung des Tripelsalzes Natrium- 
uranylmagnesiumacetat. Na-Bestst. nach K a h a n e , B a r b e r  u . K o l t h o f f  ais 
Na(C02)3Mg(CH3C00)9-8 H20  in Ggw. verschiedencr Mengen Ca-, Ba-, K- u. NH4- 
Chlorid u. MgSOj. Gutc Ubereinstimmung bei niedrigen Konzz. Die Methodo eignet 
sich auch zur Best. von austauschfahigem Na. (Journ. agrieult. Science 22. 676—87. 
Juli 1932. Waite Agrieultural Research Inst. Univ. of Adelaide.) SCHULTZE.

G. Barbier, Ober die Mikrobestimmung des Kaliums in Bodenextrakten. Vf. emp- 
fiehlt K20  ais Kaliumkobaltinitrit zu bestimmen. Bzgl. der Einzelheiten niuB auf 
das Original yerwiesen werden. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis 836—40. Marz
1932.) L. W o l f.

J. R. Stear, Schaumethode zum Vergleich der Oiftigkeit von Kontaktgiften. Der
App. ist leicht aus einem Glaszylinder, einer Petrisehalo u. einem Geblase herstellbar. 
Nilheres aus der Figur des Originals. (Journ. econ. Entomology 25. 929—30. Aug.
1932. Ligonier [ P a . ] . ) _________________GRIMME.

Hoesch-Kóln Neuessen A.-G. fiir Bergbau und Hiittenbetrieb, D eutsch lan d , 
Yerarbeiten von Thomasschlacke o. dgl. Die Schlacken werden mit einer zuvor durch 
Verss. bestimmten Menge Saure oder sauren Salzlaugen behandelt, wobei ein groBer 
Teil des Ca-Geh., sowie der anderen bas. Bestandteile gol. wird, ohne daB die SiO. 
bzw. die metali, oder P-Bestandteile angegriffen werden. ZweekmaBig verwendet 
man HN03 u. leitet in die erhaltene Lauge von Ca(N03)2NH3 u. C02 bzw. (NHJ2C03 
oder NH,HC03 ein. Gegebenenfalls wird die Ca(N03)2-Lauge mit (NH4)2S04 vcrse tz t. 
(F. P. 726186 vom 12/11. 1931, ausg. 24/5. 1932. D . Prior. 12/11. 1930.) D r e w s .

International Agrieultural Corp., New York, ubert. von: Harry R. Bates, 
Atlanta, Dungemittel. Superphosphate oder andere saure Phosphate werden in zer- 
kleinertem Zustand mit fl. oder wss. NH3 in Beriihrung gebracht. Das NH3 wird 
hierbei den durch einen Raum fallenden Phosphatteilchen entgegen gefuhrt. (A. P- 
1872 024 vom 5/4. 1929, ausg. 16/8. 1932.) D r e w s .

Oberphos Co., Baltimore, iibert. vou: Beverly Ober und Edward Hyatt Wight, 
Baltimore, Phosphathaltige Dungemittel. Gcmahlene Rohphosphate werden bei regel- 
baren Uberdrucken u. Tempp. mit ansauernd wirkenden Stoffen, wie einer starken 
la n6i.a^ Ure U' ^lrem _NH4-Salz, unter Riihren behandelt, bis die Hauptmengo des 
1 -Geh. des Pkosphatcs in nutzbarer Form vorliegt. Alsdann wird nach der Aufhebung 
des Druekes krystallisiert u. getroeknet, wobei das Riihren nicht unterbrochen wird. 
/\veckmaBig rerwendet man zum AufschluB ein Gemisch yon H ,P 04 mit NH.-Phosphat. 
(A. P. 1871195 vom 19/9. 1929, ausg. 9/8. 1932.) D r e w s .

Mack D. Broadfield, Valdosta, Gewinnung von Super-phosphaten. In einer mit 
Riihrarmen Yersehenen Misohtrommel werden abgemessene Mengen von gepulvertem 
Rohphosphat mit abgemessenen Mengen von Saure yersetzt. Aus diesem App. ge_ 
langen die Rk.-Prodd. mittels eines endlosen Transportbandes zu einer Z erk le inerungs-
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anlage u. von hier zum Lagerraum. Die kontinuierlich arbeitende Anlage wird in 
konstruktiven Einzelheiten naher beschricbcn. (A. P. 1870 278 vom 4/1. 1930,
ausg. 9/8. 1932.) D r e w s .

Mack Dean Broadfield, Valdosta, Herstellung von Superphosphat. D ie  durch 
die Einw. yon H2S04 auf Phoaphatgestein erhaltene, noch w. Rk.-Masse wird durch- 
geknetet, so daB die in der 51. yorhandenen Gaso ausgetrieben werden. Das Endprod. 
wird auf diese Weise verbessert. (A. P. 1871416 vom 27/1. 1931, ausg. 9/8.
1932.) D r e w s .

Chemische Fabrik Kalk G. m. b. H. und Hermann Oehme, Deutschland, 
Herstellung eines Phosphor und Sticksloff enthaltenden Diingemiltels. Die sauren Zer- 
setzungsprodd. von Ca-Phosphaten worden fortlaufend mit NH, behandelt. Man erhalt 
auf diese Weise unmittelbar ein fcinkorniges, trocknes Prod. (F. P. 726 984 vom 
27/11. 1931, ausg. 10/G. 1932. D. Prior. 28/11. 1930.) D r e w s .

Edouard Urbain, Frankreich, Herstellung von Dungemitteln. D a s  im F. P. 714227 
beschriebene Verf. wird dabin abgeandert, daB ais Ausgangsstoff ein Gemisch 
von (NH4)H2P 04 mit anderon Salzen dient; ein derartiges Gemisch erhalt man z. B., 
wenn man zu Monocalciumphosphat die theoret. Menge (NH4)2S04, sowie MgO hinzu- 
gibt. Man gelangt so zu CaS04 u. (j\TH4)H2P 0 4, welches mit dem MgO die entsprechende 
Mg-haltige Verb. ergibt. Fiihrt man das Verf. nur mit der unbedingt notigen Menge 
von W. durch, so erhalt man unmittelbar ein trocknes u. leicht pulverisicrbarcs 
Diingemittel. (F. P. 40 209 vom 15/11. 1930, ausg. 7/6. 1932. Zus. zu F. P. 714227;
C. 1932. 1. 1145.) D r e w s .

fidouard Urbain, Frankreich, Herstellung eines Diingemittels. Man laBt H2S04 auf 
Tricalciumphosphat unter den in der Superphosphatfabrikation iiblichcn Bedingungen 
cinwirken. Bevor die Rk.-Masse anfiingt zu gerinnen, gibt man (NH4)2H P04 u. MgO 
hinzu, so daB man unmittelbar ein trocknes u. pulverformiges Prod. erhalt. (F. P. 
40284 vom 4/11.1930, ausg. 8/6.1932. Zus. zu F. P. 709225; C. 1931. 11. 2501.) D r e w s .

Georges Pirlet, Bclgien, Herstellung eines kieselsaurehaUigen Diingemittels. Das 
Rk.-Prod. zwischen Hochofenschlacke o. dgl. u. einer oder mehreren Sauren, wio 
HC1, H ,S04 oder KN03, wird mit (NH4)2C03 behandelt. S ta tt des letzteren konnen 
auch NH3 u . C02 benutzt werden. (F. P.' 727 919 vom 7/12. 1931, ausg. 27/6. 1932. 
Belg. Prior. 3/12. 1931.) D r e w s .

VIII. Metallurgie; Metallographie; M etallverarbeitung.
W. S. Gulin, Zur Frage der Verarbeitung von zusammengesetzten, mehrere Mełalle 

enthaltenden uralschen Erzen. Es wird yorgcschlagen, die Erze nicht einer Flotation zu 
unterwerfen, sondern nach Zerkleinerung in pulverfórmigem Zustande zu schmelzen. 
Dic wirtschaftlichen Vorteile eines solchen Verf. werden besproeben. (Nichteisenmetallo 
[russ.: Zwetnye MetaUy] 1931. 1628—32.) K l e v e r .

S. M. Jassjukewitsch, Flotiermittel. Obcrsicht der amerikan. Flotationsyerff. 
(Nichteisenmetalle [russ.: Zwetnye Metally] 1931. 719—38.) SCHONFELD.

Gyula Svehla, Die Bedeutung der heutigen Erzrostungsverfahren vom Standpunkt 
des Hochofenbetriebes. Es wird gezeigt, daB die prakt. Erfahrung, wonach die Fe20 3- 
fuhrenden Erze im Hochofen leicbter reduzierbar sind ais die FeO- oder Fe30 4-fiihrcnden, 
im Zusammenhang mit der indirekten Red. eine thermochem. Grundlage hat. (BAnyaa- 
zati es Kohńszati Lapok 65. 280—87. 4/7. 1932. Ózd [Ungam].) S a i l e r .

E. C.Wentz, „Hypernikl‘-Anwendungsmdglichkeiten und dereń Orenzen. Es wird 
untersucht, welchem magnet. Materiał der Vorzug zu geben ist, Si-Stahl oder Hypernik. 
Spielen die Kosten einer Anlage eine untergeordnete, Gewicht u. Raum dagegen eine 
wichtige Rolle, so ist mit Vorteil Hypernik zu wahlen, das gegeniiber dem Si-Stahl 
den einzigen Nachteil des hoheren Preises hat, aber weniger Raum braucht u. weniger 
wiegt. Andere Vorteile besitzt es gegeniiber Si-Stahl nicht. (Electric Journ. 29. 
227—29. Mai 1932.) D ttSING .

C. W. Mac Gregor und F. R. Hensel, Der Einflu/3 rem Stickstoff im Fluflstahl 
auf die Móglichkeit zur Entdeckung von Kraftwirkungsfiguren. Es werden einige mechan. 
Bedingungen erwiihnt, dereń Einhaltung notwendig ist zum erfolgreichen Sichtbar- 
machen von Kraftwirkungsfiguren durch Atzung. Atzprufungen an Materialien mit 
verschiedenen N-Gehh. zeigen, daB dio Materialien mit hoheren N-Gehh. die K raft
wirkungsfiguren nach dem Atzen besser erkennen lassen. Zwei Methoden werden 
beschrieben zur kilnstliehen Einfiihrung yon X in dio Oberflachcnschichten zweckg
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besserer Sichtbarmachung der Atzfiguren. (Journ. Rheology 3. 37—52. Jan. 1932. 
East Pittsburgh, Pa., Westinghouse Res. Lab.) D u s in g .

D. Paggiani, Innere Spannungen in gehdrtełen und vergiiteicn Stahldrahten. Vf. 
yerfolgt rontgenograph. die Yergiitung geharteter Stahle bei yerschiedenen Tempp. 
Die Red. der inneren Spannungen erreicht binnen 30 Min. bei 250° 19%> ^ei 325° 37%, 
bei 400° 63%, bei 500° 82%, bei 650° 100%. Dio Daucr der Vergiitung ist von EinfluB 
■auf den erreichten Vergiitungsgrad, z. B. wird innerhalb von 10 Min. bei 250° noch 
keine Vergiitung erzielt, dio iiber die Fehlergrenzen der Unters. hinausgeht. (Metallurgia 
Italiana 24. 637—42. Aug. 1932. Sesto S. Gioyanni u. Mailand, Teclm. Hochsch., 
Inst. f. Elektrocli. u. physik. Chemie.) R. K. M u l l e r .

A. Oreffice, itlber die Briiche von Spiralfedem. Die Haltbarkeit von Spiral- 
federn ist nahezu proportional der Zugfestigkeit, dem Torsionsmodul u. der Zahl der 
Windungen. Vf. untersucht den EinfluB der krit. Synchronisienmgsgeschwindigkeit 
u. die maximale Arbeitsleistung unter besonderer Beriicksichtigung der Ventilfcdern 
in Motoren. (Metallurgia Italiana 24. 643—45. Aug. 1932.) R. K. Mu l l e r .

G. A. Smart, tlber Fehler in gropen Schmiedesłucken. Zusammenfassende t)bcr- 
sicht iiber das Auftreten von Lunker u. Gasblasen, ferner iiber dio Rotbriichigkeit, 
endlich iiber die Erscheinung yon Fehlstellen (ghosts) in groBen Schmiedestiicken. Die 
Ursachen u. Vermeidung der letzteren Erscheinung werden eingehend erortert. Wciter- 
hin werden dann der Schmiedevorgang u. die hierbei auftretenden Fchler im einzelnen 
besprochen. AuBerdem wird auf die Warmebehandlung der gesehmiedeten Stahle ein- 
gegangen. (Heat Treating Forging 17. 759—62. 775. 872—75. 1038—41. 1048. 1107 bis 
1110. 1117. 1931.) E d e n s .

N. P. Assejew, K. F. Beloglasow und H. S. Greiwer, tlber die Ammoniak- 
hydromelallurgie der Permschen Kupfersandsteine. Es wnirde yersucht, das Cu aus Cu- 
■Sandstein mit 1,88 u. 1,33% Cu mittels wss. NH3 auszulaugen, nach dem y o n  ScHOTT 
(Metali u. Erz 1922. 115) beschriebenen Verf. Je nach den Eigg. des Erzes u. den Aus- 
laugebedingungen sehwankte daa Ergebnis in weiten Grenzen. Das im Kalkzement 
fein zerstreute Cu lHGt sich nur schwer mit NH3-Lsgg. aufarbeiten. Die AuslauguDg 
ist viel geringer ais beim H2S04-Verf. (Nichteisenmetallo [russ.: Zwetnye Metally]
1931. 703—12.) ‘ S c h o n f e l d ..

Georg Eger, Die heutige Prazis der Kupferelektrolyse. I. Vf. schildert dio histor. 
Entw. des Cu-Raffinationsverf. u. den techn. Aufbau moderner R a ffin a tio n sb e trieb e . 
(Chem.-Ztg. 56. 449—51. 8/6. 1932, Berlin-Charlottenburg.) DUSINCJ-

Georg Eger, Die heutige Prazis der Kupferelektrolyse. II. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Vf. teilt an Hand yon Photographien u. schemat. Skizzen weitgehende E inzelheiten  
der modernen Cu-Raffinationsanlage der Zinnwerke Wilhelmsburg mit. (Chem.-Ztg. 
56. 470—72. 15/6. 1932. Berlin-Charlottenburg.) DUSING.

Georg Eger, Die heutige Prazis der Kupferelektrolyse. I II . (II. ygl. yorst. Ref.) 
Vf. zeigt an Hand von Photographien die yerschiedenen Arbeitsweisen bei dor elektrolyt. 
Gewinnung des Cu mit Hilfe unl. Anoden. (Chem.-Ztg. 56. 490—91. 22/6. 1932. Berlin- 
Charlottenburg.) D u s in g .

S. N. Baraboschkin, Temperaturrcgime der Magnesitfutter von Konvertem. Es 
werden die Grundo der friłhzeitigen Zerstdrung von Magnesitfuttern von Cu-Kon- 
yertern untersucht, ais Ursaehe wird ein mangelhaftes Temp.-Regime gefunden. Ais 
giinstigste Arbeitstemp. erwies sich die Temp. von 1150 bis 1200°. (N ich te isenm cta llc  
[russ.: Zwetnye Metally] 1931. 1605—27.) K l e v f .R.

S. L. Danilow und F. A. Abramów, Die Nikitowka-Quecksilberlagerstatten. (Nieht- 
eisenmetelle [russ.: Zwetnye Metally] 1931. 763—76.) S c h o n f e l d .

A. W. Ssibilew, Die Anwendung von Aluminium und seinen Legierungen. Zu- 
sammenstellung der Anwendbarkeit des Al u. seiner Legierungen in der Technik. 
(Nichteisenmetallo [russ.: Zwetnye Metally] 1931. 1672—98.) K l e v e r .

L. E. Miller, Uber „Ferran". Schilderung der Eigg. des ,,Ferran“ benannten 
Ferroaluminium-Bimetalls u. Verss. zu seiner Darst. mit russ. Rohstoffen. (Nicht- 
eisemnetalle [russ.: Zwetnye Metally] 1932. 360—69.) S c h o n f e l d .

Max Widemann, Die Durchlassigkeit von Kupfer, Aluminium und Blei fiir ge- 
filUrte heterogene Bónigenstrahlen, ermittelt unter Benutzung der pholographischen Indi- 
caiion. Nach kurzer Anfiihrung der die Durchlassigkeit der Metalle fiir gefilterte hetero
gene Rontgenstrahlen bedingenden Faktoren werden die durch prakt. Verss. mit photo- 
graph. Indication ermittelten 6-Werte fur Cu, Al u. Pb in graph. Darst. (ais Funktion
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der Dicke in cm) gegeben. b =  Bestrahlungswerte in m A  x  sek, die zur Erzielung eine 
bestimmten photograph. SoJiwarzung S  erforderlich aind. . Dio Nutzanwendung der 
Diagramme wird in einigen Bcispielen yeransohaulieht. (Metall-Wirtschaft 11. 383 
bis 38G. 8/7. 1932. Berlin, Eisenhiittenmann. Inst. d. Techn. Hochsch.) S k a l i k s .

H.Hencky, Ein einfaches Modeli zur Erklarung der Verfestigung ton pólykrystallineń 
Metallen. Die boi polykrystallinen Metalien beobachtete mechan. Verfestigung ist 
auch im elast. Zustand yorhanden, aber sie wird hier yerdeckt durch den verhaltnis- 
maCig hohen Wert des Sehormoduls. Ein einfaches Mikrostrukturmodell wird 
beschrieben u. statist. behandelt. An diesem Modeli lassen sieh alle Erscheinungen, 
dio man nach Zug- u. Druekbeanspruehungen beobaehten kann, yeranschauliehen. 
Es erklart den BAUSCHINGER-Effekt u. die nach einer piast. Verformung beobachtbare 
Hartę. (Journ. Rheology 3. 30—36. Jan. 1932. Mass. Inst. of Technology.) DiisiNG.

W. H. Bassett und C. J. Snyder, Die Vorbcreitung ion Kabclschulzblei und 
■bleilegierungen zur mikroskopischen Untersuchung. Bei der Vorbereitung von Proben 
von Pb u. Pb-Legierungen ist yor allem darauf zu achten, daB nieht durch mechan. 
Einw. Strukturyeranderungen heryorgerufen werden. Man kann durch Sehneiden mit 
einem Mikrotom oder auch durch yorsichtiges Eeilcn u. Polieren dio Oberflache yor- 
tereiten. Darauf folgt Atzen mit jo nach derZus. des Kabelschutzmantels yersehiedcnen 
Atzmitteln, wio Salpeter-Essigsiiurelsg. oder elektrolyt. Atzung mit HC104 fiir Han- 
dels-Pb u. Pb-Sn-Lcgierungen mit etwa 3%  Sn, Salpeter-Essigsaurelsg. mit Glycerin 
fiir Pb, Pb-Sn- u. Pb-Sb-Legierungen, 50%ig. CH3COOH +  H20 2 fur Pb-Sb- u. 
Pb-Ca-Legierungen usw. Dio notwendigen YergroCerungcn betragen das 5—500-fache, 
je nachdem gróBero Fliichen oder Einzelheiten untersucht werdon sollon. Aufnahmon 
konnen bei schwacher VergroBerung ohne Filter, bei starker VergroBerung mit Farb- 
filter u. panchromat. Platten gemacht werden. Die oigentlicho Unters. erstreckt sieh 
auf Blasen, oxyd. Einschliisse, Abblatterungen, auf die Qualitiit der SchweiBnahte u. 
die KorngroBo. (Metal Ind. [London] 41. 271—74. 16/9. 1932.) WOECKEL.

Norman F. Hindle, Korrosionsbestandige Nichteisenmclallguflstiicke. Beschreibung 
der Einrichtung einer MetallgicBerei fiir korrosionsbestandigen GuB. Die friiher ver- 
wendete Legierung: 88% Cu, 10% Sn u. 2% Zn wurde durch eine geeignetere Legierung: 
94,5% Cu, 4,5% Si u. 1% Mn ersetzt. (Foundry Trade Journ. 60. N r. 9. 14—15. 
Juli 1932.) N ik l a s .

Wilmer E. Stine, Warum einige Schweifiungen besser ais andere sind. (Vgl. 
C. 1932. II. 284.) Vf. zeigt an Hand von Yerss., daB bei der elektr. LichtbogenschweiBung 
von Stilhlen bestimmte chem. Gleichgewichtsyerhaltnisse zwischen O, C u. den ver- 
sehiedenen desoxydieronden Bcstandteilen des Stahls eingehalten werden miissen, 
damit die mechan. Eigg. der SchweiBe Hochstwerte annehmen. Die zu den yerschiedenen 
C-Gehh. gehorigen giinstigsten Prozentsatze Mn u. Si sind in einem Schaubild zusammen- 
gestellt. (Welding Engineer 17. Nr. 8. 37—38. Aug. 1932. Cleyeland, Ohio.) L u d e r .

H. Miinter, Die praktische Anwendung des Arcogen-Schweiflverfahrens unter be- 
sonderer Beriicksichtigung seiner Geeignetlieit fiir das Schweipen der technisch wichligen 
Werkstoffe. (Apparatebau 44. 87—92. 99—102. 111—16. — C. 1932. I. 2378.) L u d e r .

Hans A. Horn und Karl Tewes, Das Schweipen ton Eterdur. Dio Legierung 
Everdur (Cu mit 3% Si u. 1% Mn) laBt sieh autogen gut schweiBen. Der FluB wird 
am beston, wenn die Flamme einen goringen 0 2-t)berschuB aufweist. Ais FluBmittel 
dienen die iiblichen Cu-SchweiBpasten. Die mechan. Eigg. der SchweiBnaht werden 
am giinstigsten, wenn man sie durch Warmhammern yergiitet. (SchmelzschweiBung 11. 
196—200. Sept. 1932. Berlin.) L u d e r .

D. A. McLean, R. L. Peek jr. und E. E. Schumacher, Einige physikalischc 
Eigenschaften ton Koniaktloten. Wit. untersuchen die Plastizitat einer Anzahl von 
Loten bei Tempp. yon 148 bis 210° durch Kompressionsverss. zwischen parallelen 
Platten. Zur Unters. gelangen Lote aus Pb-Sn, Pb-Sn-Cd, Pb-Bi, Pb-Cd-Bi-Zn u. 
Pb-Sn-Bi. Dio Bestst. zeigen, daB die Kompression folgender Gleichung gehorcht: 
d h/d t =  khb, worin d h/d t der Grad der Kompression, h die Hohe des Musters u. k u. b 
Konstanten sind. Ein Lot ist gut yorarbeitbar, wenn mit Temp.-Wechseln nur geringe 
Anderungen der Plastizitat yerbunden sind. Dieses Erfordernis scheint erfullt zu sein 
bei Loten, dereń Widerstand gogenuber einer Dcformation merklich anderen Charakter 
besitzt ais der einer yiscosen FI. Fiir yiscose Materialien ist die Konstantę b der oben 
genannten Gleiehung ungefahr =  5. Fiir gut brauehbare Lote nimmt dagegon b den 
Wert von 15 bis 25 an. (Journ. Rheology 3. 53—74. Jan. 1932.) DiisiNG.
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N. A. Isgaryschew Und N. P. Jegorowa, Standardisierung der Unlersuchungs- 
methoden der Eigenschaften metallischer Oberziige. (Nichteisenmetalle [russ.: Zwetnyo 
Metally] 1931. 713—19.) S c h ó NFELD.

Wallace G. Inihoif, Einflup der Einhangedauer von Eisenblech in W a s c h w a s s e r  
nach dem Beizen auf die Menge niedergeschlagenen Zinks. Je  langer Eisenbleche nach 
dem Beizen in Waschbadem wassern, um so schwerer, spróder, unansehnlicher u. 
sehwieriger polierbar wird der Zinkiiberzug bei der Feueryerzinkung. (Brass World 
28. 142—43. Juli 1932.) S i l l e .

A. Thum und H. Ochs, Die Bekdmpfung der Korrosionsermudung durch Druck- 
vorspannung. Es wurde festgestellt, daB dureh die Erzeugung von Druckvorspan- 
nungen, etwa dureh Kaltwalzen, die Korrosionsdauerfestigkeit von Stalil bei allen 
Stabformen stark erhóht werden konnte. Bei ungekerbten Staben konnte eine Stci- 
gerung der Korrosionsdauerfestigkeit um 50% erreicht werden; bei gekerbten Staben 
gelang es, durch geeigneto Erzeugung des Druckyorspannungssystems zu erreichen, 
daB die Stabe im vollen Quersehnitt braehen, obwohl dieser das 1,33-fache u. 1,96-fache 
Widerstandsmoment des Kerbąuerschnittes hatte. Die Korrosion erfolgte durch auf- 
tropfendes Leitungswasser. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 76. 915—16. 17/9. 1932. Darm
stadt, Techn. Hochsch., Materialpriifungsanst.) WoEĆKEL.

John M. Tippett, Victor, Colorado, Aufarbeitung eines durch Tischkonzentration 
oder durch Flotaticm gewonnenen Goldkonzenlrats durch Zerreiben u. Aufschwemmen 
in Ggw. von metali. Eisenoberflachen mit einer Cyanidlsg. u. einem Erdalkali oder 
einer andercn geeigneten Substanz mit alkal., saurer oder neutraler Rk. (Can.P. 
294464 vom 16/6. 1927, ausg. 5/11. 1929.) M . F. M u l l e r .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: Swain Joseph Swainson, 
Westfield, und Arvid Emil Anderson, Elizabeth, New Jersey, Yorbereilung von 
manganhaltigen Silber- und Golderzenfur die Cyanidierung. Die Erze werden nach Zusatz 
eines festen Red.-Mittels, z. B. Kohle, wahrend 25 Min. bis 1 Stde. auf 500—700“, 
vorzugsweisc in einem Drehofen, erhitzt. Nach der Abkuhlung des Gutes wird die 
Kohle durch Floticren entfernt. Der Ruckstand ist fertig fiir die Cyanidierung. Das 
Metallausbringen soli durch die Vorbehandlung erhoht werden. (A. P. 1 864 222
vom 13/6. 1931, ausg. 21/6.1932.) G e i s z l e r .

John Allingham, Los Angeles, Californien, Gewinnung von Gold, Silber, Kupfer 
oder Quecksilber aus Erzen, die dicse Metalle z. T. in Form von organ. Verbb., besonders 
mit Humussiiure, enthalten. Aus den feingemahlenen Ausgangsstoffen wird eine Triibe 
hergestellt, in die, nachdem sie, z. B. durch Zugabe von CaO, alkal. gemacht wurde, 
Luft eingeleitet wird, um die organ. Verbb. zu oxydieren. Dann fiihrt man S02 in 
die Aufschlammung ein u. setzt, um die Metalle in Lsg. zu bringen, Alkali- oder Erd- 
alkalithiosulfatc zu u. gewinnt die Metalle aus dem vom unl. Ruckstand abgetrennten
Filtrat. (A. P. 1 870 703 yom 17/4. 1931, ausg. 9/8. 1932.) G e i s z l e r .

Siemens-Reiniger-VeiJa, Ges. fiir medizinische Technik m. b. H., Berlin, 
Silber ais Lagermetall fur Lager im Yakuum. — Es wird ruhiges Laufen der im Hoch- 
vakuum schnell bewegten Teile, wie rotierenden Blenden, Antikathoden u. dgl. erzielt. 
(D .R .P . 558407 K I. 47b vom 15/9. 1931, ausg. 7/9. 1932.) K u h l in g .

Emil Abel, Wien, Herstellung von Lagermetall durch Zusammenscbmelzen von 
Cu, Sb u. Pb u. durch Zusatz von in derSchmelze 1. zusatzlichen Metallen oder Metalloiden. 
(Can. P. 294071 yom 25/6. 1928, ausg. 22/10. 1929.) M . F. M u l l e r .

Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Procedśs Thomson-Houston, Frank- 
reich, Verfahren, um Alkalimetallcgieriingen, besonders Legierungen des Caesiums un- 
empfindlich gcgen die Einwirkung von Luft zu machen. CsCl2 wird mit Ca im V akuuin 
zu Cs u. CaCl2 umgesetzt. Das metali. Cs wird in einem GlasgefaB unter einem KW- 
stoffol oder einer anderen organ. FL, die frei von Hydroxylgruppen ist, g e s a m m e l t .  
Zur Herst. der Caesiumlegierung setzt man die Legierungskomponente, z. B. Pb, Sn, 
Zn, Cd, Ag, Sr, Mg oder Be, bei einer Temp. von 50—60° zu. Die organ. FI. wird dann 
mit einem Ldsungsm., wie Petrolather, abgewaschen. Die Legierung ist fertig zum Ge- 
brauch, z. B. zum Einbringcn in eine Photozelle. (F. P. 721131 vom 7/8. 1931, ausg. 
29/2. 1932. A. Prior. 26/8. 1930.) G e i s z l e r .

American Chemical Paint Co., Ambler, Pen., ubert. von: James H. Gravell, 
Elkins Park, Pen., Beizfliissigkeit fiir Metalle. Um einen Angriff der Beizlsg. (H2SOj 
oder HC1) auf das Metali zu yermeiden, setzt man ihr einen den Angriff yerbindemden, 
feinyerteilten unl. Stoff, wio Diorthotolylthiohamstoff, zu, der durch ein Koli. in
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Suspension erhalten wird. Geeigncte Kolloide sind z. B. Eindampfriickstande von 
Celluloseabwassern, Starkę, Mehl oder Ton. (A. P. 1 852 648 vom 2/10. 1928, ausg. 
5/4.1932.) G e i s z l e r .

Thomas Watts Coslett, Birmingham, Verfahren zum Abbeizen und Reinigcn von 
Eisen- oder Stahlflachen unter Verwendung der sonst iiblichen Sauren fiir sich oder in 
Mischung, wie HN03, H2S04, H3P 0 4, HC1 u. a., zusammen mit H 20 2 u. mit W. verd. 
durch Eintauchen in die Lsg. etwa 15 bis 30 Min. lang, worauf mit W. abgewaschcn 
u. getrocknet wird. (E. P. 375 599 vom 15/8. 1931, ausg. 21/7. 1932.) M. F. M u l l e r .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: Waldo L. Semon, Ouyahoga Falls, 
Ohib, Beizfliissigkeit fiir GegennUinde aus Eisen oder Stahl, bestehend aus einer starken, 
nicht oxydierenden Saure (HC), H2S04), der geringe Mengen einer heterocycl. Yerb. 
zugesetzt sind, die mindestens 3 Atome im Ring enthalt, von denen 2 Atome C u. N 
sind, wahrend das 3. ein Element der Saucrstoffgruppo (O, S oder Sc) ist. Ein ge- 
cigneter Zusatz ist z. B. 2-Phenylimino-3-phenyltetrahydrothiazol. Ein Angriff der 
Siiure auf das .Metali soli verhindert werden. (A. P. 1 852 194 vom 19/4. 1929, ausg. 
5/4.1932.) G e i s z l e r .

AUgemeine Elektricitats-Ges., Berlin (Erfinder: Hans Schuhmann, Berlin), 
Vcrfahren zur Herstellung von Metalliiberzugen auf harzartigen Kdrpem, dad. gek., daB 
ais elast. bleibende Zwischenschicht mit einer guten Haftfahigkeit fiir Metali poly- 
merisierte Vinylharzverbb. Verwendung finden. — AuBerdem kann dem Materiał der 
Zwischenschieht nocli ein Fiillstoff, wie Lithopone oder Kreide, zugesctzt werden. 
(D. R. P. 556 684 KI. 48b vom 18/12. 1930, ausg. 13/8. 1932.) G e i s z l e r .

Wadsworth Watch Case Co., Dayton, iibert. von: James C. McFarland, 
Fort Thomas, V. St. A., Yerzierte od. dgl. Mełallflachen. Die Metallflachen werden 
mit einer elektr. nicht leitenden, z. B. einer lichtempfindlichen Schicht bedeckt, auf 
bzw. mit dieser das aufzubringende Muster od. dgl. crzeugt, die nicht zum Muster 
od. dgl. gehórenden Teile der Schicht entfernt u. dio P latte galvan. chromiert, wobei 
die gemusterten Teile der Platte cliromfrei bleiben. Nun wird das Muster entfernt 
u. es werden die freigelegten Teile mit Au, Ag, P t od. dgl. bedeckt. (A. P. 1862231  
vom 22/6. 1928, ausg. 7/6. 1932.) K un LIN G .

Vereinigte Aluminium-Werke A.-G., Verfahren zum Fdrben von Gegenstdnden 
aus Al oder Al-Legierungen. Die Gegenstande werden in ein elektrolyt. Bad getaucht 
u. mit einem Wechselstrom von 50 Perioden osydiert, sowie anschlieBend in bekannter 
Weisc gefarbt. Das Verf. ist geeignet zilr Herst. von wetterbestandigen Motorhauben 
fur Automobile. (F. P. 723490 vom 30/9. 1931, ausg. 9/4. 1932. D. Prior. 2/2. 
1931.) B r a u n s .

Vereinigte Aluminium-Werke Akt.-Ges., Lautawerk i. Lausitz, Herstellung 
ton Farbanstrichen auf Aluminium oder dessen Legierungen. Um dem Anstrieh ein be- 
sonderes Haftvermogen zu verleihen, wird die Oberflache des M etalls mit einer diinnen 
Schicht eines durch elektr. Wechselstrom erzcugten Aluminiumoxyds iiberzogen. 
(E. P. 377 385 vom 18/6. 1931, ausg. 18/8. 1932. D. Prior. 2/2. 1931.) M. F. M u l l e r .

Aluminium Colors Inc., Indianapolis, V. St. A., iibert. von: Charles Hugh 
Roberts Gower, London, Herstellung von Schutzschichten auf Aluminium oder seinen 
Legierungen. Der Uberzug besteht aus bas. A12(S04)3, der dadurch gebildet wird, 
daB man das Metali in einer H 2S04 enthaltenden Lsg. ais Anodę schaltet. Die Konz. 
der H2S04 soli 15—35 Gewichts-°/0 betragen. Der Uberzug kann in bekannter Wcise 
poliert oder gefarbt werden (vgl. F . P. 718144; C. 1932. I. 2768). (A. P. 1 869 058 
vom 29/10. 1931, ausg. 26/7. 1932.) G e i s z l e r .

Siemens & Halske A.-G., Berlin-Siemcnsstadt, Herstellung ton Uberziigen aus 
meJallischem Beryllium auf Metallen oder Legierungen gemaB D . R. P. 485103, dad. 
gek., daB bei Metallen oder Legierungen, dereń F. wesentlich hoher liegt ais der des Be, 
zunachst mittels wss. Elektrolyse eine unterhalb 1285° schm. metali. Schicht, i.  B. 
aus Cu, Fe, Ni, niedergeschlagen wird, welche einerseits fest an dem Grundmetall 
haftet u. andererseits die Eig. hat, etwas Be in sich aufzunehmen u. daB auf dieser 
Schicht gemaB dem Verf. des D. R. P. 485103 Be abgeschieden wird. (D. R. P. 487 278 
KI. 48a vom 9/10. 1926, ausg. 11/12. 1930. Zus. zu D. R. P. 485 103; C. 1931. II. 
I(,54.) D re w s .

Madsenell Corp., iibert. von: Charles P. Madsen, New York, iletalluberziige, 
insbesondere auf Eisen, Stahl u. dgl. Die zu iiberziehenden Metallgegenstande werden 
anod. in ein Bad getaucht, das eine H2S04 von wenigstens 86% enthalt, bei ca. 40°
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Badtemp (Vgl A. P. 1793936; C. 1931. I. 2802.) (Can. P. 294032 vom 23/5. 1924, 
ausg. 15/10. 1929.) M. F. Mu l l e r .

General Motors Research Corp., ubert. yon: Ralph J. Wirshing und Henry
a ru ’ Miohigan, Schuiziiberzug fiir eiseme Oegenstande, erlmltcn durch
i utbrmgen cmcr Zinnschicht auf eloktrolyt. Wege, dio mit einer hartbarcn Asphalt- 
massc, bestehend z. B. aus 100 Pfd. Asphalt, 20 Gallonen Lcinol u. 0,25 Pfd. Blei- 

ubcrzogen wird. Das Hiirten geschieht durch Backen bei ca. 450° F. (A P 
1 8 /2  614 vom 1/8. 1929, ausg. 16/8. 1932.) M. F. M u l l e r . ’

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Joseph William Pritchard, 
W ldnes, Lancaster, Uberziehen ton Eisen oder Stahl mit Bici durch Auftragen von Blei 
in geschmolzener Form auf das erhitzte Metali unter Zuleiten von CJ2 u./oder HCl-Gas. 
JJm \ erf. eignet sich insbesondere zur Herst. yerbleiter Eisenrohre. Die Rohro werden
o, «  TcfoZ, 700° erhitzt u ' dann vcrbleit- (E- P . 375 361 vom 24/3. 1931, ausg. ^1/7. 1932.) M F

Max Schlotter, Berlin, Verfahren zur Herstellung gahanischer Zinri-Bleinieder- 
schtage aus einem gemeinsamen Bad, dad. gek., daB zur Erzielung verlotbarer Ndd. 
me der bn- u. Pb-Salze in sulfosauren Badem mit einem solohen Verhaltnis von 
, u,'- r venvendet wird, daB dio Menge des Sn in dem Sn-Salz orheblich gróBer ist 

ais die Mengo des Pb in dem Pb-Salz, etwa 2: 1 oder noch mehr. Zur Ausfuhrung 
des Vorf. kann man z B. om Bad folgondor Zus. yerwenden: 150 g plienolsulfonsaures Sn
mit oo g bn 50 g phenolsulfonsaures Pb mit 18,5 g Pb, 50 g Phenolsulfonsaure, 3g
tt i J gŁ F - P ‘ 671386! C- 1930. I. 1861 u. F. P. 674490; C. 1930.
II. bib.) (D. R. P. 557 481 KI. 48a vom 7/12. 1927, ausg. 24/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

und P r f n tnf ° t i >®nilT Îold £?■'’ P ittsburgh> Pen-> iibert. von: Harry S.Ream jr. 
,iiia ?T. .ę„e/ n ’ Zusatzhgttrung fur Feuerrerzinkungsb&der, bestehend
, inri rr ’ 8®°/« u.- 30°/o Zn. Ein Teil der Legierung wird zu
i i. o f cn {‘n zugesetzt. Es laBt sich ein diinnerer t)berzug erzielen, der die 

g- besitzt wie ein dicker- (A. P. 1 8 59169  vom 5/5. 1931, ausg.
A l /  n  r G e is z l e r .
Aladar Pacz, V. St. A., Korrosionsschutz-, insbesondere Rostschutzuberzug fur 

Łnen und Stahl, bestehend aus unl. SehwermetaUphosphaten, insbesondere tertiaren 
< - u. i n-P hosphaten, u. Molybdanoxyd. Die Eison- u. Stehlgegenstando werden 

z. Ii. kurzo Zeit in eino evtl. verd. Lsg. von H3P 0 4, prim. Phosphaten u. 1. Molybdan- 
saureverbb. omgetaucht. Evtl. fiigt man der Lsg. Fluoride zu. — Man lost u. erw arm t
10 g emes Gemisehes von gloichen Teilen NH4-Molybdat, Na2C03 u. Na-Silieofluorid 
m emera Liter \V. Zu der w. Lsg. fugt man 20 g eines Gemisehes yon Fe- u. Mn-
1 hosphat mit ungefahr 5%  freier H3P 04. In die erhaltene Lsg. wird das Eisen etwa 
loMm. bei 97° emgetaucht. (F. P. 728 364 vom 17/12. 1931, ausg. 5/7. 1932.

aT a b  M .F. Mu l l e r .
p . - . J T , c  „ c? ’ ,V' St. A., Korrosionsschutz-, insbesondere Rostschutziiberzug fir  
„ „ f  i?1, u f  / vg vorst- Ref.), erhalten durch Einw-. von Lsgg. eines Gemisehes 
^ ^  0Sp ,ten u‘ ’■ Zinksalzen, ausschlicBlich Zn-Phosplmten, wie ZnS04,

In dem BeisPiel wird eine Lsg. von Fe- u. Mn-Phosphat in 
in  ' °der ZnCl2 oder ZnF2 benutzt. Dio Gegenstande werden etwa 5 bis
A Prior getaucht- (F- P ' 728 411 vom 18/12. 1931, ausg. 5/7. 1932.

A1JV1 ’ ly o i. j  M .F  Mu l l e r .
/ j6yef  " nd Frieda Meyer, Leipzig. Verfahren zur Herstellung einer 

r auf I  Iwtnmite. w n Heizrohren unter Verwendung von kaliumbichromal-
wird Hio d‘„ fpk-jdafi dio Behandlung bei Tempp. u. Drucken yorgenomnien
wendtincr rfr>r w • er, 0^er sind ais dio Tempp. u. Drucke bei der betriebsmaBigen Ver- 
Finbiu dor I? u IZr?i , i.'^J1"'endxmg yon geschlossenen Heizrohren wird vor dem
bohandrlt V^- ^  u  T  Dampfraum bildende Teil der Rohrwandung mit der Lsg.
in den Hnblrinm ^ A dor1Schutzscłlicht wird die Innenseite der Rohro von der 
falb^dJ l W W ?  ,, X-n , t  befindlichen Feuchtigkoit durch Erhitzen befreit, 
ist m  P  P i i i  }? ?es nichfc mit einem bichromathaltigen W. d u rchgefuh rt

(U- K ' P ‘ 556 118 48 d vom 13/11. 1928, ausg. 5/8. 1932.) M. F. M u l l e r .

“ rkw W h r t^ 'Y e r ^ h f ^ r ^ f  E,'dB- Materialpriifungsanstalt in den Jahren 1930/31 durch-
Hochschule l932 (1V 3”/ s V  elcktrisch geschweiflten Staben. Zflrich: Technische
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IX. Organische Praparate.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Heratellung 

ton Omlkyherbindungen durch Einw. von Alkylenozyden auf Hydroxyl- oder Amino- 
Terbb. hochmolckularer polymerer aliphat. Korper, dad. gek., daB man das Alkylen- 
oiyd in wss. Lsg. auf dio genannten Kórper unter Aufrechterhaltung alkal. Rk. ein- 
wirken laBt. — 1 Teil Polyyinylnlkóhól wird mit 2 Tin. 50%'g- NaOH yerriihrt u. 
etwa, 12 Stdn. stehen gelassen. Hierzu gibt man 2 Teile 50°/oig. Athylenoxydwosser 
u. riihrt dann 4 Stdn. bei 20°. Dann wird neutralisiert, dialysiert u. zur Troekne ein- 
gedampft, oder man kiihlt das Prod. ab u. wascht das in der Kiilte unl. Prod. mit W. 
von 5 bis 10° salzfrei. — In einem anderen Beispicl wird Starkę oder J Volle mit Propylen- 
oxyd oder Zelhtoff oder Honunehl mit Athylenoxyd oder Casein m it Athylenoxyd 
umgesetzt. (Schwz. P. 153 482 vom 6/3. 1931, ausg. 1/6. 1932. D. Prior. 18/3.
1930.) M . F . Mu l l e r .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., New York, ubert. von: Paul Johnson 
Carlisle, Niagara Falls, N. Y., Chlorieren von Chlormethyl. Ein Gemisch von CH3Ci 
u. Cl, mit weniger ais 46 Yol.-°/0 CI2 wird zunachst auf 400 bis 650° erhitzt. Nach dem 
Abkiihlen auf die Ausgangsreaktionstemp. wird dem Rk.-Prod. weiteres Cl2 zugefiihrt. 
(Can. P. 294171 yom 10/10. 1928, ausg. 22/10. 1929.) M . F. M u l l e r .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., V. St. A., Heratellung von polymerisiertem, 
in Toluol loslichem Vinylchlorid. Man leitet ein Gemisch von 1500 Teilen Vinylchlorid, 
1000 Teilen Toluol u. 45 Teilen Benzoylsuperoxyd mit einem Druck von 45 a t durch 
ein yerbleites Rohr bei 115—120° U. erhalt 1770Teilo einer leicht braunen FI., die 
42,6% feste Bestandteile enthiilt, dio aus polymercm Vinylchlorid bestehen. (E, P. 
377653 vom 20/1. 1931, ausg. 25/8. 1932. A. Prior. 20/1. 1930.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: O. Nicodemus), 
Herstellung von Kondensationsprodukten aus Acetylen, dad. gek., daB man eine Mischung 
von C2H2 u . einem NH4-Sulfid bei erhohter Temp., zweekmaflig zwischen 300 u. 400°, 
iiber cincn Kontaktstoff leitet, weleher aus Metallsulfiden oder Metallen bzw. dereń 
Verbb. besteht, welehe unter den Arbeitsbedingungen in Sulfide iibergehen. — An 
Stelle von fertigem NHj-Sulfid kann eine Mischung von NH3 mit H2S bzw. S-Dampf 
bemitzt werden. Geeigneto Kontakte sind die Oxyde, Hydrate, Carbonate, Chloride 
oder Sulfide von Cu, Zn, Al, Ag, Hg, Cr, Ni, Sb, Mn, Mo, Fe o. dgl. Es wird die Herst. 
eines zur Flotation geeigneten Stoffes beschrieben. (Schwed. P. 70 302 vom 7/1. 1929, 
ausg. 30/9. 1930. D. Prior. 27/7. 1928.) D r e w s .

Anglo-Persian Oil Co. Ltd., London, Ferdinand Bernard Thole, Stanley 
Francis Birch und William Dallas Scott, Sunburyon-Thames, England, Herstellung 
fon Athylenoxyd. Wss. Lsgg. von Athylenchlorhydrin u. Alkali werden bei Raum- 
temp., yorteilhaft unter 15°, gemischt, w7orauf da3 gebildete Athylenoxyd durch Dest. 
unter yermindertem Druck bei yerhaltnisraaBig niedriger Temp. etwa zwischen 30 
bis 60° abgetrennt wird. ZweckmaBig werden eine ca. 16%ig. Lsg. des Athylenchlor- 
hydrins u. eine ca. 30%ig. Natronlauge angewendet. Naeh dem Verf. werden Ausbeuton 
anAthylenoxydyon 95%erzielt. (E. P. 374 864 vom 10/2.1931, ausg. 14/7.1932.) R. H.

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie G. m.
b. H., Miinchen, Herstellung fon Alkalialkoholaten. Eino alkoh. Alkalilsg. wird in 
einer Kolonne mit entgegengesetzt stromendem Dampf des Alkohols in Wechselwrkg.. 
gegebenenfalls in Ggw. yon Hilfsfll., dio mit W. oder mit W. u. dem Alkohol ein azeo- 
tropes Gemisch bilden, gebraoht, u. zwar wird dabei die alkoh. Alkalilsg. am oberon 
Ende in die Kolonne eingefiihrt, sodaB an ihrem unteren Teile atzalkalifreie Alkoholat- 
Isg. kontinuierlieh abgezogen wird; am oberen Kolonnenende treten die Dampfe von 
W., Alkohol u. gegebenenfalls der Hilfsfl. aus. Die Beispiele besehroiben die Horst. 
von Na-Athylat, Na-Butylat u. K-Butylat. (E. P. 377631 vom 25/4. 1932, ausg. 18/8.
1932. D. Prior. 24/6. 1931. F. P. 728183 vom 12/12. 1931, ausg. 30/6. 1932. D. Prior. 
24/6. 1931.) R . H e r b s t .

Hans Tropsch und Robert Kassler, Prag, Herstellung ton Chlorliydrinen. Chlor 
wird bei yermindertem, gewóhnlichem oder erhohtem Druck mit iiberschussigem 
Olefin in Ggw. yon reinem W. zur Rk. gebracht, wobei man die Chlorhydrinkonz. so 
hoch anwachsen laBt, ais sich die Bldg. von Olefinchlorid in maBigen Grenzen halt. 
Das nicht umgesetzte Olefin wird im Kreislauf in den Prozcfl zuruckgcfiihrt u. nach 
Anhaufung inerter Gase nach bekannten Methoden in dem Umlaufgas angereichert. 
Z. B. werden in 10 1 W. 97%ig. Athylen u. Cl2 im Yolumenyerhaltnis 8 :1  bei 20° ein-
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geleitet, u. zwar stiindlich 100 1 CL. Die Rk.-Warme wird gegebenenfalls durch Kiihlen 
abgefiihrt. Bei einer Chlorhydrinkonz. von 12% wird dic Rk. Unterbrochen; es haben 
sich darrn 90°IB Athylenchlorhydrin u. 10% Athylenchlorid gebildet. In  entsprechcndcr 
Weiso wird bei Anwendung von Propylen Propylenchlorhydrin erzeugt. (E. P. 377 595 
T om  18/2. 1932, ausg. 18/8. 1932. Tschechoslovak. Prior. 18/2. 1931.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Brodersen 
und Matthias Quaedvlieg, Dessau), Verfahren zur Darstellung ton Schwefelsaureestem 
i-on Alkóholen, dad. gek., daB man diese mit Salzen der Imidodisulfonsaure erhitzt. —
15 Teile Butanol, 55 Teile imidodisulfonsaures NH4 der Zus. N H <  4' 0,4 NH,
u. 200 Teile Pyridin werden etwa 8 Stdn. am RuckfluBkiihler unter Riiliren zum Sieden 
erhitzt. Nach dem Abdestillieren des Pyridins im Vakuum erhalt man ais Ruckstand 
butylschwefelsaures NH4. An Stelle der NH4-Salze kann man mit dem gleichen Erfolge 
andero Salze, z. B. dio der Alkalien oder organ. Basen, anwenden. (D. R. P. 557 428 
KI. 12 o vom 20/12. 1930, ausg. 1/9. 1932.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Marx, Karl 
Brodersen und Matthias Quaedvlieg, Dessau), Verfahren zur Darstellung von Schwefel- 
saureestem hoherer Alkohole mit mehr ais 10 C-Atomen, dad. gek., daB man die Alkohole 
mit Amidosulfonstiure behandelt. — 150 Teile Stearylalkohol werden mit 60 Tin. Amido- 
sulfoiwaure 20 Stdn. unter Riihren auf 110—120° erhitzt. Es werden 210 Teile des 
NH4-Salzes des sauren Octadecylschwefelsaureestcrs ais farbloses Pulver erhalten, 
das mit W. klare, stark schaumende Lsgg. gibt. — In einem wciteren Beispiel werden 
die durch Oxydation von Paraffin erhaltenen Alkohole in die entsprechenden H2S0(- 
Ester ubergefuhrt. (D. R. P. 558 296 KI. 12 o vom 22/8.1930, ausg. 10/9.1932.) M.F.M.

Soc. Chimiąue de la Grande-Paroisse Azote & Produits Chimiąues, Paris, 
Herstellung von Formaldehyd auf katalyt. Wege aus CO, 1. dad. gek., daB prakt. yon 
H2 befreites CO mit W. in fl. oder dampfformigem Zustand in Ggw. von Katalysatoren u. 
bei Tempp. iiber 200°, vorzugsweise bei 320—360°, zur Rk. gebracht wird. — 2. dad. 
gek., daB ais Katalysatoren Oxyde u. Salze der Metallo der Gruppen Mg-Zn, Mn, Sn 
oder Sb verwendet werden. — 3. dad. gek., daB die Rk. vorzugsweise unter Temp.- 
u. Druckbedingungen vorgenommen wird, dio den Kreislauf eines fl. Wasserstromc-s 
u. eines CO-Stromes in einander entgegengesetzter Richtung in Beriihrung mit dem 
Katalysator ermoglichen. — Die Umsetzung erfolgt im Sinne der Gleichung:
2 CO +  H„0 — C02 +  HCHO. Z. B. wird ein auf Bimsstein aufgetragenes Gemisch 
von 2 MgO +  Sb20 3 in ein Rk.-Rohr eingefiihrt. Unter einem Druck von 450 at driickt 
man ca. 800 1 CO pro Stde. u. durch eine andere Zuleitung bei 200° IF. ein u. halt 
durch geeignete Heizung die Temp. auf 340°. Man erhalt eine Lsg. mit ca. 10°/0CH*O, 
wahrend das gebildete CO., gasfórmig entweicht. (Hierzu vgl. F. P. 630483; C. 1928.
I. 1229.) ( D . R . P .  557650 KI. 12o vom 28/5. 1927, ausg. 26/8. 1932. F. Prior. 
3/6. 1926.) S C H O T T L A N D E R .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. RoeBler, Frankfurt a. 51., 
Herstellung von leichlloslichem Parafonnaldehyd, dad. gek., daB wss. Formaldehydlsgg. 
das W. durch Dcst. mit organ. Fil., die mit dem W. niedrigsd. azeotrope Gemische 
ergeben, bei mSglichst tiefen Tempp. móglichst schnell u. vollstandig entzogen wird. — 
Ais geeignete Hilfsfll. zur Bldg. azeotroper Gemische kommen hierbei in Betracht: 
Toluol, Athylacetat, Methylathylketon, Athylenchlorid, Mesityloxyd u. a. Z. B. wird 
in einem mit einer Raschigkolonne verschenen Kolben 1 kg Essigester zum Sieden 
erhitzt. In %  Kolonnenhohe wird 40 Vol.-%ig. Formaldehydlsg. mit geeigneter Ge- 
schwindigkeit eingefiihrt. Das bei 60—70° abziehende azeotrope Gemisch bestchtaus 
91,4% Essigester u. 8,6% einer ca. ll% ig. wss. Formaldehydlsg. Der Essigester wird 
nach der Kondensation u. Abtrennung von W. in den Kolben zuriickgefuhrt, in dem 
sich allmahlich polymerer Formaldehyd ansammelt, der durch Filtration, Abpressen 
u. Trocknen bei 100° in ein gut lagerbestandiges u. 11. Prod. ubergefuhrt wird. Aus 
1000 g 35,5 gewichtsprozentiger Formaldehydlsg. werden so 245 g eines sclinceweiBen 
feinkornigen Prod. mit einem Formaldehydgeh. von 98,5% erhalten. (D. R. P. 558 470 
KI. 12o vom 22/3. 1931, ausg. 7/9. 1932. E. P. 375 744 vom 21/3. 1932, ausg. 21/7.
1932. D. Prior. 21/3. 1931.) R,. H e r b s t .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Harry Lister Riley, London, 
Oxydation i on Olefinen. Olefine der allgemeinen Formel R C H : C H - R ' ,  worin R 
u. R ' H oder eine Alkylgruppe darstellen, werden unterhalb 350° mit Se02 oder Selen- 
saure behandelt. Z. B. wird trockenes Athylen iiber Se02 bei Tempp. bis ca. 250°,
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bei denen das sich biidendo Selen geschmolzen verblcibt, geleitet. Es wird so Glyoxal 
gebildet, das ais solckes oder in polymerer Form erhalten wird. Propylen wird nach 
dem Verf. zu Methylglyozal oxydiert. (E. P. 370 306 vom 8/4. 1931, ausg. 4/8.
1932.) R. H e r b s t .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Herstellung von Kcłonen. 
Sekundare Alkohole werden durch Uberleiten in Dampfform iiber Messing bei unterhalb 
480° liegenden Tempp., namentlich zwischen 346 u. 480°, zu Ketonen dehydriert. Sekun- 
darer Butylalkohol wird so bei Tempp. von 370 bis 430° in Mdhylathylketon iiber- 
gefiihrt. (F. P. 729 742 vom 13/1.1932, ausg. 30/7.1932. A. Prior. 17/1.1931.) R. H e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Christoph Beck 
und Heinrich Diekmann, Ludwigshafen a. Rh.), Gewinnung von Fettsauren in frcier 
oder rerseifter Form aus Oxydationsprodd. von Paraffinkohlenwasserstoffen, insbesondere 
festen Paraffinen, durch Verseifung der rohen Oxydationsprodd., wobei das unmittelbar 
abgeschiedene Unverseifbare gegebenenfalls mechan. abgctrennt wird, Extraktion 
weiterer Unyerseifbarer Anteile aus der Seifenlsg. u. gegebenenfalls Isolierung der F ett
sauren aus dem Estraktionsriickatand durch Umsetzung mit Mineralsaure, dad. gek., 
daB die Estraktion der Seifenlsg. oder des aus ihr erhaltliehen Trockenruckstandes 
mit solchen hóher molekularcn KW-stoffen yorgenoinmen wird, die selbst ais Ausgangs- 
stoffc fiir eine Osydation zu Fettsauren in Bctracht kommen. — Z. B. werden 100 kg 
Paraffinoxydationsprod. mit 80% verseifbaren Fettsauren u. 20% unyerseifbaren 
Bestandteilen mit 20%ig. Sodalsg. behandelt. Nach dem Abtrennen des Unverseif- 
barcn wird die Seifenlsg. bei 100° 3-mal mit jc 20 kg Paraffin jedesmal 1 Stde. innig 
verriihrt. Das abgesetzto Paraffin mit dem extrahierten Unyerseifbaren wird abgctrennt 
u. der Osydation unterworfen. Die aus der Seifenlsg. beim AnsaUern ausfallenden 
Fettsauren enthalten nur noch ca. 2% Unvcrseifbares. (D. R. P. 556 732 KI. 12 o 
Yom 24/7. 1930, ausg. 20/8. 1932.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Carbon- 
sdureeslem durch Veresterung von hóhermolekularen gesatt. oder ungesatt. Fettsauren 
mit 2- oder 3-wertigen aliphat. Alkoholen unter Zusatz von fein verteiltem Zn ais 
Katalysator, dad. gek., daB man Zn in groBoberflachiger Form yerwendet, das mit der 
Lsg. von Salzen eines oder mehrerer solcher Metallc behandelt worden ist, die durch 
Zn-Staub aus ihren Salzlsgg. abgeschieden werden. — Z. B. werden in einem versilberten 
Cu-GefaB 100 kg ErdnuBfettsaure von der SZ. 195 mit der stóchiometr. Menge von 
80%ig. Glycerin u. 0,5 kg Zn-Staub, auf den 10% des Gewichtes an Cu durch Be- 
handeln mit einer 10%ig. CuS04-Lsg. bei 40° niedergeschlagen worden sind, in 3 Stdn. 
Ton 170 auf 210° erhitzt. Die Wandungen der Apparatur weisen keine Korrosion 
danach auf. Die Wrkg. eines solchen Katalysators ist intensiver ais die eines gleich 
zusammengesetzten Gemisches aus Zn-Staub u. Cu-Pulver oder einer entsprechcnden 
Cu-Zn-Lcgierung. Ferner zeigen die Veresterungsprodd. eine helle Farbę. (D. R. P. 
556 058 KI. 12 o vom 20/12. 1930, ausg. 17/8. 1932.) R. H e r b s t .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. RoeBler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Hans Walter, Mainz-Mombach), Herstellung von Athylidendiacetat bzw. 
Essigsiiureanhydrid durch Umsetzung von Acetylen mit Eg. bzw. hochprozentiger 
Essigsaure in Ggw. von Hg-Katalysatoren u. Oxydationsmitteln, 1. dad. gek., daB 
relatir geringe Mengcn solcher Oxydationsmittel yerwendet werden, die wie K-Bi- 
chromat, NH4-Persulfat oder Acetpersaure u. dgl. eine VerharzUng des bei der Rk. 
entstehenden Aldehyds durch Oxydation desselben yermeiden. — 2. Herst. von Essig- 
saureanhydrid nach 1, dad. gek., daB man die Rk. bei Ggw. groBcrer Mengen yon 
Oxydationsmitteln durchfiihrt. — Z. B. leitet man trocknes u. reines Acetylen unter 
Ruhren in 20 ccm mit ca. 4 g Hg-Sulfat, 5 g Na-Bichromat oder NH4-Persulfat u. der 
entsprechcnden Mengo H2S04 versetzten Eg. Nach Beendigung der Gasabsorption 
wird der feste Katalysator abgctrennt u. das gebildete Athylidendiacetat aus der Rk.-Fl. 
durch Vakuumdest. gewonnen. Ausbeute 88% der Theorie, bezogen auf umgesetzte 
Essigsaure. AuBerdem fallt Essigsdureanhydrid in einer Ausbeute von 4% der Theorie 
^n- — Oder Acetylen wird in 200 ccm mit 4 g Hg-Sulfat yersetzten Eg. geleitet, wobei 
“ Ufend soyiel Chromsaure, zweckmaBig in Eg. gel., zugegeben wird, daB in der Rk.-Fl. 
ein UberschuB an dieser erhalten bleibt. Nachdem genugend Acetylen eingefiihrt ist, 
"•ird das erzeugte Essigsiiureanhydrid abdest. Ausbeute 75%, daneben auBerdem 
10% an Athylidendiacetat, bezogen auf in Rk. getretene Essigsaure. (D. R. P. 556 775 
Al. 12 o vom 7/7. 1927, ausg. 13/8. 1932.) R. H e r b s t .



2 7 2 6 H ,j .  Or g a n is c h e  P r a p a e a t e . 1932. E.

Cauadian Electro Products Co., Ltd., Montreal, ubert. von: Howard W- Mathe- 
son, Montreal, Quebeo, Canada, Herstellung von Essigsaureanhydrid aus Athyliden- 
diacetat. Dampffórmiges Athylidondiacetat wird wahrend einer nicht iiber 6 Sekunden 
dauernden Zeit zwischen 300 u. 450° betragenden Tempp., vorzugsweise einer solchen 
yon 400°, ausgcsetzt, indem dasselbo durch cin entsprechend hoch erhitztes Rohr mit 
geeignetcr Geschwindigkeit geleitet wird. Wird z. B. cin zu 94,4% aus Athylidondiacetat, 
zu 4% aus Essigsaure u. zu 1,6% aus Essigsaureanhydrid bestehendes Ausgangsprod.
1,1 Sekunden einer Temp. von 410° ausgesetzt, so wird ein Rk.-Prod. kondensicrt, 
das sieh aus 63,5% Essigsaureanhydrid, 23% Aceialdehyd, 6,7% Essigsaure, l,80/o 
Vinylacetat u. 5% unyerandertem Athylidendiacctat zusammensetzt. (A. P. 1872479 
vom 12/12. 1929, ausg. 16/8. 1932.) " R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Herbst, 
Mannheim-Rheinau, und Walter Fleimning, Ludwigshafen a. Rh.), Oewinnung von 
Acetamid (I), dad. gek., daC man Mineralsaureverbb. des I bei Tempp. untcrhalb 100° 
mit NH3 oder solehcn gasfórmigen oder fl. Aminen, die zur Salzbldg. mit Mineralsaurcm 
befahigt sind, in Abwescnheit von W., gegebenenfalls in Ggw. eines Lósunga- oder 
Suspensionsmittels, behandelt. — Man leitet z. B. NH3-Gas im Drehofen dem Hydro- 
chlorid von I  entgegen u. trennt das entstandene Gemisch von I u. NH4C1 durch Vakuum- 
dest. — Man kann auch die Rk. in 45—50° w. Chlf. durchfiihren, wobei das 1 in Lsg. 
geht. Ais saurebindendo Mittel sind weiter geeignet: Cyclohexylamin, ais Salze das 
Sulfat oder Nitrat. (D. R. P. 553 914 KI. 12o vom 19/4. 1931, ausg. 2/7. 1932.) Altp.

Soc. Franco-Belge d’Ougree, Ougree, Belgien, Herstellung von Oml saure durch 
Behandlung von Oxalaten mit starken, nicht oxydierenden Mincralsauren in Gg'v. 
von W., 1. dad. gek., daB man ein Oxalat eines Alkali- oder Erdalkalimetalls mit einer 
solchen Mineralsaure behandelt, u. zwar in Ggw. von W. u. eines Lósungsm., welches 
fluchtiger ist ais das W., in welchem das aus der Vereinigung der einwirkenden Mineral- 
saure mit dem Alkali- oder Erdalkalimetall entstehende Salz wl. ist u. in welchem 
Osalsaure im Gegensatz lóslicher ist ais in W., daB man ferner das gebildete wl. Salz aus- 
scheidet u. dio Mutterlaugo von dieser Trennung konz., wobei das fliichtige Lósungsm. ab- 
getrieben wird u. OxaIsauro auskrystallisiert. — 2. dad. gek., daB man ais Ausgangsosalat 
cin Oxalat eines Erdalkalimetalls, wie oxalsaures Ca, yerwendet u. zum AufschluB eine 
Saure, wie H jS04, nimmt, dereń Yereinigung mit dem Erdalkalimetall zur Bldg. eines 
in W. wl. Salzes, wie Ca-Sulfat, fuhrt, daB man ferner Alkohol, insbesondere Methanol, 
ais zusiitzliches Lósungsm. yerwendet, u. zwar in einer Menge, dio so groB ist, daB dic 
Menge des W. u. der AufsehluBsaure betrachtlich herabgemindert werden kann, die 
bei Abwesenhcit von Alkohol crforderlich ist, jedoch nicht uberaus groB ist, damit 
sieh keino wesentlichen Mengen von Estersauren, wie Methyloxalate, bilden. — 3. dad. 
gek., daB man ais Ausgangsoxalat ein Oxalat eines Alkalimetalls, wie oxalsaure8 Na, 
yerwendet u. ais zuaatzliches Lósungsm. einen Alkohol, wie Methanol, nimmt, daB 
man die Dest. der Lsg., von welcher man das gebildete Salz abgctrennt hat, unterbricht, 
bevor Estersauren der Oxalsaure, wie Methyloxalate, dest., daB man W. zu der nicht 
dest. Lsg. gibt, um die Estersauren zu hydrolysieren, daB man die Dest. dann fortsetit, 
um auf diese Weise den noch nicht abdest. Alkohol liberzutreiben, u. die in der Lsg- 
enthaltene Oxalsiiure krystallisieren laBt. (D. R. P. 556 323 KI. 12o vom 8/2. 1931, 
ausg. 13/8. 1932.) R. H e r b s t .

Chemische Fabrik Joh. A. Benckiser G. m. b. H., und Emil Aeckerle,
Ludwigshafen a. Rh., Gewinnung reiner Weinsaure und Cilronensaure aus ihren tcasserig(n 
Rohlijsungen, 1. dad. gek., daB man dieselben mit n-Butylalkohol extrahiert u. alsdann 
dio Weinsaure bzw. Citronensauro aus dem weinsaure- bzw. citronensaurchaltigen 
Butylalkohol mit W. in einem 2. Extraktionsgang wieder auszieht. — 2. dad. gek., 
daB man zur Erzielung techn. brauchbarer Konzz. auf eine Totalestraktion in einem 
Zuge yerzichtet, yielmehr durch Anwendung von Extraktionsstufen das notwendige 
Konzentrationsgcfalle erzielt. — 3. dad. gek., daB man bei Phase I  (Extraktion der 
Rob lsgg. mit Butanol) die stufenweise Extraktion der Rohlsg. mit Butanol nur soweit 
yornimmt, ais man dio Restlauge anstandslos fiir Neuansatzo von Rohlsgg. oder fur 
den Verschnitt hóher konz. Ausgangslaugen unterbringen kann u. dadurch gleichzeitig 
zu einem weinsaurehaltigen Butanol yon genugend hoher Gradigkeit fiir die folgende 
Extraktion mit W, gelangt. Das in Phase I I  (Extraktion des Butanols mit N\.) eI' 
lialtene Restbutanol wird in seiner Hauptmengo ohno weiteres wieder Phase I zu- 
geleitet. (D. R. P. 555 810 KI. 12o vom 5/12. 1930, ausg. 4/8. 1932.) R, H e r b s t .
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Irene Neuberg, Berlin-Dahlem, und Herbert Collatz, Berlin, Verfahren zur 
Reindarstellung ton Zuckem und Zuckerldsungen aus den Hydrazonen der Zuckor mittels 
Aldehyden, dad. gek., daB die Hydrazone der Zucker m it Acetaldeliyd u. W. zerlegt 
werden. — Z. B. wird aus einer Glycerinaldehydlsg. mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin 
das entsprechende Hydrazon bereitet. 1 Teil des Glycerinaldehyd-2,4-dinitrophenyl- 
hydrazons wird mit ca. 40 Teilen 50%ig. Acetaldehyd im geschlossenen GefiiB ca. 
2*/, Stdn. auf 70—80° erhitzt. Nach dem Erkalten wird von ausgcschiedenem Acet- 
aldehyddinitrophenylhydrazon abfiltriert u. das F iltrat im Vakuum konz., worauf 
von weiteren Mengen abgeschiedenen Hydrazons erneut abfiltriert wird. Die FI. wird 
dann durch Ausschutteln mit Essigester u. gegebenenfalls Behandeln m it Knochen- 
kohle entfarbt. Durch Eindampfen der FI. wird alsdann reiner Glycerńtaldehyd in 
prakt. quantitativer Ausbeute gewonnen. Weitere Beispiele betreffen die Reinigung 
gemaB dem Verf. von Dioxyaceton u. Arabinose. (D. R. P. 557 564 KI. 12o vom 8/8. 
1931, ausg. 25/8. 1932.) R. H e r b s t .

Rohm & Haas Co., Philadelphia, V. St. A., Verfahren zur Oxydali<m ton Aldosen. 
Zu dem Ref. nach E. P. 365414 u. F. P. 716176; C. 1932. I. 2996 ist folgendes nach- 
zutragen: In analoger Weise wie Glykose lassen sich auch andere Aldosen elektrolyt. 
osydieren. Beispiele fiir die Oxydation von Lactose zu Ca-Lactobionat u. yon Galactose 
zu Ca-GalacUmat sind angegeben. — Die Trennwng von Aldosen u. Ketosen erlautert 
folgendes Beispiel: Zu einer wss. Lsg. yon Rohrzucker wird verd. H2S04 zugegeben 
u. dann I/2 Stde auf 70° erhitzt, hierauf mit Ca(OH)2 neutralisiert, filtriert u. ge
waschen. l)as F iltrat enthalt nach der Analyse Intertzucker. Man gibt zum Filtrat 
KJ u. CaC03, bringt in ein ais Kathode dienendes Fe-GefiiB, in dessen Mitte eine 
rotierende Graphitanode angeordnet ist u. elektrolysiert bei 10° u. einer Stromdiehte 
von 1,7 Amp. pro 0,1 qm. Nach 7,9 Amp.-Stdn. unterbricht man die Elektrolyse, 
neutralisiert das uberscliussige CaC03 mit H2S04, verdampft den Elektrolyten auf 
100 ccm u. laBt 48 Stdn. stehen. Es bildet sich ein dichter Nd. von Ca-Gluconat, der 
zentrifugiert u. gewaschen wird. Das Filtrat u. die Waschwasser werden auf 60 ccm 
konz. u. langsam bei 2° zu einer Lsg. von Ca(OH)2 in W. gegeben. Es krystallisiert 
dann das swl. Ca-Fructosat aus. Dieses wird abfiltriert, gewaschen, in W. suspendiert, 
mit C02 zers., das CaC03 abfiltriert, das F iltrat konz. u. dio Frudose mit A. gefallt. 
(D. R. P . 558379 KI. 12o vom 1/4. 1931, ausg. 7/9. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

Koppers Co. of Delaware, iibert. von Robert R. Fulton, Pittsburgh, Gewinnung 
ton Cyanwasserstoffsaure. NH3 wird durch einen fl. KW-stoff, z. B. Bzl. oder Toluol, 
geleitet, wobei man solche Tempp. u. Drucke einhalt, daB das entstandene Gasgcmisch 
dio fur die HCN-Bldg. erforderliche Zus. aufweist. Vervvendet man Bzl., so ist bei 
atmosphar. Druck eine Temp. von 28—30° u. bei Toluol eine solche von 50—55° not- 
wendig. Das Gasgcmisch wird sodann iiber auf ca. 1100° erhitzte Kontakte geleitet. 
Ein geeigneter Kontakt besteht aus einem Gemisch von kornigem A120 3 u. kornigem 
geschm. Quarz. Ebenso konnen mit A120 3 iiberzogener Bimsstein oder Koks benutzt 
werden. (A. P. 1872923 vom 28/6. 1929, ausg. 23/8. 1932.) D r e w s .

Emil Hene, Deutschland, Herstellung von Natriumcyanid. Man laBt HCN durch 
r̂ajC03 absorbieren, welches durch Calcinierung von NaHCOa bei unterhalb 500° 

liegenden Tempp. erhalten wurde. Die Absorption der HCN erfolgt bei Tempp. ober- 
balb 250°, vorzugsweise bei 360°. ZweckmaBig verwendet man die HCN im Gemisch 
mit indifferenten Gasen, wobei der Geh. der Gase an HCN zwischen 85 u. 15°/0 liegen 
kann. (F . P .  728719 vom 22/12.1931, ausg. 11/7. 1932. D. Prior. 20/3.1931.) D r e w s .

Adolf Vogelsang, Deutschland, Gewinnung ton Kaliumcyanid. Das Absetzen 
der Cyanide an den k. Stellen der Hochofen wird durch zusatzliche Erhitzung ver- 
hindert, so daB dio Cyanide in fl. Form aus dem Hochofen abgelcitet werden konnen. 
(F. P. 726 955 vom 27/11. 1931, ausg. 10/6. 1932. D . Prior. 22/5. 1931.) D r e w s .

Armand de Mesmacker, Frankreich, Gleichzeitige Herstellung von Kalium- und 
Aatriumferrocyanid. Die zun&chst in iiblichcr Weise hergestellte sd. Lsg. von Ca- 
Ferrocyanid wird mit einem ca. 20—25% KC1 u. ca. 65—60% NaCl enthaltendem 
Hohsalz, z. B. Sylyinit, behandelt. Es entsteht das Doppelsalz CaK2Fe(CN)e, welches 
mit K2C03 in K4Fe(CN)8 ubergefuhrt wird. Die yom CaK2Fe(CN)6 abgetrennte Lsg. 
enthalt neben dem NaCl des Sylvinits noch 50% des Ca-Ferroeyanides; sie wird ein- 
geengt. Hierbei scheidet sich Na1Fe(CN)0 fortlaufend ab. (F. P. 726425 yom 13/10.
1931, ausg. 28/5. 1932.) D r e w s .

Wilhelm Gluud und Konrad Keller, Dortmund-Eving, Herstellung von Ferri- 
cyaniden. Durch eine Lsg. von Ferrocyaniden wird ein freien 0 2 enthaltendes Gas
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bei erhohten Drucken in Ggw. von Saure hindurchgeleitet. Geeignete Sauren sind
l8iiUre- (A‘ P - 1872 929 vom 5/6. 1928, ausg. 23/8. 1932. D. Prior. lo/o. l^w .; Drews

n  r r r^n6’, ®.el^n- Grunewald, Herstellung von Rhodanverbindungen gemafi
dad. 8ek-» daB der Ausgangsmischung Stoffe zugesetzt werden, 

f 111 ^alkYerbb. schwer 1. Salze bilden, insbesondere Carbonato, Sulfate, Hydr- 
oxy e. 2. gek. durch den gleichzeitigcn allmahlichen Zusatz von Saure im Lauf 
aer Lrhitzung. Beispiel: 3 kg Kalkstickstoff werdon mit 1,2 kg NaOH, die in 21 W.
goi. sind u. mit 3 kg S vennischt u. etwa 2 Stdn. auf 95° erhitzt. Nach dem Aus-

0lne Lsg-> die 83°/o der theorot. Rhodanmenge enthalt. (D. R. P.
II 1692 ) V°m 16y,?' 193°’ aUSg' 29|,8‘ 1932- ZUS' ZU D‘ R’ P‘ 555 540; C’ l932'
tt- ,e^ .W e s te rn  Electro-Chemical Co., San Francisco, iibert. von: Wilhelm
mi Sri i ’ jttąb u rg , Californien, Herstellung von Alkalimetallzanthogemten. Ein 

Alkalihydr°xyd wird in fester Form mit aquimolekularen Mengen Alkohol auf Druck 
m U 1 'no 8 Alkoholat gebildet hat. Nach dem Abkuhlen wird dio theoret.
Menge CS2 zugesetzt. _  63,6 Teile KOH (88»/0ig) werden mit 51 Tin. donaturiertem A. 
Dis zur Lsg. bei 120° erhitzt. Nach dem Abkuhlen auf 25° werdon 77 Teile CS, langsam 
fn on?/ a \  Te,mP- wird dabei unterhalb 35° gehalten. Das K-Xanthogenat wird 

, ! f n ' . (A-.P ' 1872 452 vom 19/3.1925,ausg. 16/8.1932.) M.F.Mir.
B} .-^r °Gjber, Berlin-Wilmersdorf, Herstellung von Mojiochlor benzol aus CL u. 

l V t  . ormigem lm tJberschuB in Ggw. eines Katalysators, dad. gek., daB die Rk.
,lln êi' 150 ’ u. unter standiger Entfernung des gebildeten Monochlorbenzols 

,8°_ I*. " ,J£. ~  • B. wird gut getroeknetes Bzl. in einem zweihalsigen Claisenkolben
ń. ii , , n Wiedeń erhitzt u. der Dampf dureh eino mit kleinen Raschigringen zu 
. '* i er Lange gefiilite Fraktionskolonno nach oben getrieben. Auf den Ilaschig-

ringen wird zunachst eine dunne Schicht Glaswolle u. darauf der zur Anwendung 
ge angende Katalysator, feiner Fe-Draht, in einer losen Schicht von ca. 5 cm Hohe 
geiagert. Uberhalb der Kolonne befindet sieh der Ausgang fur die Bzl.- u. HCl- 
uampte nach dem aufwarts geriehteten Kuhler, der die BzI.-Dampfe kondensiert 
u. aas u. Hzl. wieder m die Kolonne zuruckflieBen laBt, wahrend die HCl-Dampfe

i. * U freie,n Austritt haben. Den ZufluB fur das Bzl. kann man auch 
tuch unterhalb der Katalysatorschicht vor sich gehen lassen. Es wird so unter 

a en mstanden yerhindert, daB jemals Cl2 mit etwa nicht genugend h. Bzl. in Be- 
u rung ommt. Das obere Endo der Kolonne hat 2 Stutzen; der erstc dient zur Auf- 

nanme des reichlich lang bemessenen Zuleitungśrohres fur Cl2 u. wird in der Kolonne 
Dis wiapp unter die Katalysatorschicht gefiihrt, der zweite ist fiir das Thermometer 
Destimmt, das bis zur Katalysatorschicht herabreicht, um die nicht unbetrachtliche 
WK.-warmo u. danut die in der Zeiteinheit zweckmaBig zuflieBende Chlormenge nach 

unscii regeln zu kónnen. Der hochgetriebene Bzl.-Dampf trifft in der Katalysator- 
wirl ,1 r  j  .tr?ck®nom CI2 zusammen unter Bldg. von HC1 u. Chlorbenzol. Die HC1 

( , die h. Dampfe ausgetrieben u. kann keinerlei schadigende Wrkg. (Konden- 
sationen) ausuben, der Bzl.-Dampf kondensiert sich u. flieBt wieder der Fraktions- 

Zt^’ uIn ’n, Oampfform von neuem in den Kreislauf der Rk. ubergefiihrt zu 
®af er3t bei 133° sd. Chlorbenzol aber flieBt in der Kolonne nach unten u.

• , , l̂c 1 111 dem Claisenkolben an. Dio Temp. des Dampfes in diesem Kolben 
vnn “£cłl emgesetztcs Thermometer gemessen. Inncrhalb einer Chlorierungszeit 

kT ' s,telgt diescs Thermometer bis auf etwa 130°, wonach die Chlorierung
„ al?Sesehen werden kann. Will man die hoheren Halogenvorbb. so gut 
ausschlieBen, so unterbricht man den Arbeitsgang bei einer etwas niedrigeren 

T “ etm'a3 raehr Bz!- zuruckgewinnt. Um kontinuierlioh zu arbeiten, 
u Hu mi* +ei 0 Ser Temp. den Inhalt des Heizkolbens ganz oder teilweise abziehen
j ’ t Łn .enl?Preehende Mengen Bzl. erganzen. Das so erhaltene Rohehlorbenzol wird 

, °mJ:rUng crgibt 85- 9 0 %  Chlorbenzol; der Rest besteht aus un- 
d a s  vprKr« lirtł + T>n? einigen Prozenten von o- u. p-Dichlorbenzol. Bezogen auf 
TK„ v ,,r( !  r u  .  demnach die Ausbeute an Monochlorbenzol ausgezeichnet, 
HPI ' t,” 8estattet ein kontinuierliches Arbeiten u. entfernt auch rcstlos samtliche 

io ohne Anwendung HCl-bindender Mittel. (D. R. P-
558 068 KL 12o vom 22/2. 1929, a u sg . 1/9. 1932.) S c h o t t l I n d k b .
j ' ia rb e n m dustrie Akt.-Ges., Frankfurt a . M., Darstełlung von einheitlichen 
Jimmo-o-, A mino-p.sulfonsduren und Amino-o,p-dmdfonsauren der Benzolreihe. Sub-
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stituierto aromat. Aminę der nebenst. allgemeinen Forrnel (X =  Alkyl, O-Alkyl, NO„, 
S03H, C02H oder Halogen, mindestens ein Y =  H, die beiden 
anderen Y =  H oder einer der X-Substituenten) werden unter 
AusschluB von Feuchtigkeit, zweckmafiig in Ggw. organ. Ver- 
diinnungsmittel, mit C1’S03H oder F -S 0 3H behandelt. — Z. B. 
wird l-Amino-2,6-dimethyl-3,5-dichlorbenzol in der im E. P. 341612 
beschriebenen Weise mit C1-S03H behandelt. Die entstandene 
l-Amino-2,6-dimethyl-3,5-dichlorbenzol-5-sulfonsdure, wl. in W., 

Na-Salz 11. in Na2C03-L3g., wird abgesaugt u. getrocknet. — Analog werden erhalten 
aus: 3,5-Dimethyl-l-aminobenzol die entsprecliende 4-Sulfonsaure, aus W., in dem sie
11. ist, Nadeln, in Na2C03 sil., — l-Amino-3,5-dichlor-4-methylbenzol die 2-Sulfonsaure, 
wl. in W., Na-Salz Krystalle, — l-Amino-3,4,6-trimethyl-5-chlorbenzol die 2-Sulfonsaure, 
wird durch Ansauern der h. wss. Lsg. ihres Na-Salzes in Krystallen gefallt, wl. in W.,
— l-Amino-3,5-dimethyl-6-brombenzol dio 4-Sulfonsaure, wl. in W., Na-Salz aus W. 
Nadeln, leichter 1., — 3,4,5-Trichlor-l-aminobenzol die 2-Sulfonsaure, — 2,4-Dimethyl-
3,5-dichlor-l-aminobenzol die 6-Sulfonsaure, — 3,5-Dichlor-l-aminobenzol die 4-Sulfon
saure, — 3-Methoxy-5-chlor-l-aminobenzol die 4-Sulfonsaure, — 2-Methoxy-3,5-dichlor- 
1-aminobenzol dio 4-Sulfonsaure, — 3,4-DimeLhyl-5-nitro-l-aminobenzol die 2-Sulfon- 
saure, — 3,S-Dichlor-l-aminobenzol-4-sulfonsaure die 2,4-Disulfonsaure, — sowie aus 
der 3,5-Dichlor-l-aminobenzol-4-carb(msdure dio 3,5-Dichlor-4-carboxy-l-aminóbenzol-2- 
sulfonsaure. (E. P. 365 421 vom 7/4. 1931, ausg. 11/2. 1932. D. Prior. 4/4. 1930. 
Zus. zu E. P. 341612; C. 1931. II. 2057. F. P. 714 722 vom 2/4. 1931, ausg. 19/11.
1931. D. Prior. 4/4. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

Kenzo Tamura, Yasuhiko Asahina, Gyokujo Kihara und Morizo Ishidate, 
Japan, Herstellung ton p-Oxocampher. Hierzu ygl. Aust. P. 1774/1931; C. 1932. II. 
1694. Nachzutragen ist folgendes: Aus p-Oxycampher vom F. 217—218° liłBt sich bei 
der Osydation mit Na2Cr.,0; u. H2S04 oder Eg. (stark saure Lsg.) der p-Ozocamphe.r, 
P. 208—210° erhalten, spezif. Drehung +  103—104°. — Arbeitet man in verd. H2S04 
mit Na2Cr20 „  so laBt sich ein Allo-p-oxocampher abtrennen, der bei 198—202° schm., 
spezif. Drehung +  70—85°. (F. P. 727430 vom 17/4. 1931, ausg. 17/6. 1932. Japan. 
Prior. 7/8. 1930.) A l t p e t b r .

Swann Research, Inc., Alabama, iibert. von: Ernest H. Huntress, Cambridge, 
Darstellung von Telranitrodiphenyl. Diphenyl wird mit Salpeterschwefelsaure, die keine 
rauehende H2SO., enthalten darf, behandelt. — Diese Arbeitsweise liefert hóhere Aus- 
beuten u. eine von Oxydationsprodd. freie Tetranitroyerb. Z. B. wird Diphenyl bei 
Tempp. unterhalb 20° mit HN03, D. 1,5, yerriihrt, dann konz. H2S04, D. 1,84, ca 96%ig. 
dazu gegeben, l x/2 Stdn. auf 90—100° erhitzt, auf Eiswasser gegossen, der Nd. ab- 
filtriert, mit l% ig. NaOH-Lsg. gewaschen u. getrocknet. Oder man erhitzt ein Ge- 
misch von HN03 u. H2S04 der angegebenen D.D. auf 100°, tragt allmahlich gepulyertes 
Diphenyl ein, erhitzt 1/2 Stde. auf 120°, gieBt in k. W., filtert u. troeknet. Dio Ausbeute 
an roher Nitroverb. betragt 90—100% der Theorie. Zur Reinigung wird das Roh- 
prod. in Bzl. gel., dio Lsg. h: filtriert u. abkiililen gclassen. Das reine 2,2',4,4'-Teira- 
nitrodiphenyl wird so in einer Ausbeute von 50—60% erhalten. Man kann auch von 
Mononitroderiw. des Diphenyls, wie 4-Nitro- oder 2-Nitrodiphenyl ausgehen. (A. P. 
1870 627 yom 27/1. 1930, ausg. 9/8. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von stickstoff- 
haltigen Verbindungen. Zu den Reff. nach F. P. 704634; 
C. 1931. II. 3267 u. E. P. 359201; C. 1932. II. 1514 ist 
nachzutragen, daB man durch Kondensation yon Acenaphlhen 
mit Methylmalonsauredinitril bei Ggw. von A1C13 in Chlor- 
benzol erst ohne auBere Wiirmezufuhr u. dann bei 80—110° 
durch Erhitzen zum Kp. das Diketimid des Methylhomologen 

, des peri-Acenaphthindandims nebenst. Zus., Hydrochlorid
NH: ^ .C : NH gelbe Krystalle, in konz. H2S04 mit gelber Farbę u. stark

gelbgriiner Fluorescenz 1., in w. W. 11., wird aus der wss. Lsg. 
durch NaCl wieder yollstandig ausgeschieden, erhalt. (Schwz. 

PP. 153 383, 153 384, 153 385, 153 386 yom 15/10. 1930, ausg. 1/6. 1932. D. Prior. 
17/10. 1929. Zuss. zu Sohwz. P. 151324; C. 1932. II. 1514.) S c h o t t l a n d e r .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alphons O. Jaeger, Mount Lebanon, Penn- 
sylyanien, V. St. A., Herstellung von Arylkełonen. Benzoylbenzoesaure oder ihre 
Homologen werden in Ggw. einer kleinen Menge einer Yerb. der Metalle Zn, Cd, Ag,

XIV. 2. 177
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Al, Ti, Zr, Pb, Th, V, Cr, Mo, W oder Mn auf Tempp. zwischen 200—350° erhitzt, bis 
die C02-Entw. aufhort-. Z. B. wird Benzoylbenzocsaure mit 1/1—6% ZnO unter Ruhren 
auf 250—270° erhitzt. Nach beendigter C02-Entw. wird die Temp. erhoht u. das ge- 
bildete Benzophenon zweckmaBig unter Zuhilfenahme von W.-Dampf abdest. Ais 
Katalysator kann zweckmaBig ein Salz der Benzoylbenzocsaure von den obigen Metallen 
angewendet werden. Nach dem Verf. wird weiterhin aus Toluylbenzoesaure Toin- 
phenon u. aus Nyloylbenzoesaure Dimethylbenzophenon erzeugt. (A. P. 1 868 532 vom 
31/7. 1931, ausg. 26/7. 1932.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. 51. (Erfinder: Filip Kaeer, 
Mannheim, und Arthur Krause, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung ton Naphthalin- 
1-carbonsauren, die in 4-Stellung substituiert sind, dad. gek., daB man 1-Mcthyl- 
naphthaline, die in 4-Stellung einen niedrigmolekularen Acylrest enthalten, so lange 
bei erhohter Temp. mit oxydierend wirkenden Mitt ein behandelt, bis entweder dic 
CH3- oder die Acylgruppe oder beide zu C02H-Gruppen oxydiert sind. — (Hierzu 
vgl. E. P. 333667; 'C. 1930. II. 3196 u. F. P. 692716; C. 1931.1 .1360.) Nachzutragenist 
folgendes: Ais Oxydationsmittel lasscn sich auBerHN03 u. Hypochloriten auchCi'03 oder 
H 2Śe03 yerwenden. Z. B. wird l-Methylnaphthyl-4-phenylkełon (I) mit Eg. u. K2Cr20, 
ca. 5 Stdn. gekocht, dann mit W. verd., das Rk.-Prod. abgesaugt, gewaschen, in verd. 
NaOH gel. u. mit HC1 aus der filtrierten Lsg. die 4-BenzoylnaphihaUn-l-carbonsaure (II) 
ausgefiiilt. — Kocht man I mit H 2Se03 u. Nitrobenzol 4—5 Stdn. oder riihrt das 
Gemisch bei 150—160° bis zur Beendigung der Oxydation, entfemt das Nitrobenzol 
durch Wasserdampfdcst. bis zur alkal. Rk., filtriert die zuruekbleibende was. Lig. 
u. fiillt mit HC1, so besteht der Nd. ebenfalla aus IT. — l-Mcthylnaphthyl-4-dtliyl-, 
l-Methylnaphthyl-4-propyl- bzw. l-Methylnaphthyl-4-bidylketon gehen bei der Oxy- 
dation mit NaOCl in alkal. Lsg. in die l-Methylnaphtlialin-4-carbonsdure, iiber. 
(D. R. P. 558 471 KI. 12o vom 13/4. 1929, ausg. 7/9. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt- a M. (Erfinder: Wilhelm Eckert, 
Heinrich Sieber, Heinrich Greune, Frankfurt a M.-Hdchst, und Gerhard Langbein, 
Hofheim i. Taunus), Herstellung ton Mngkelonen der Acenaphthenreihe in weiterer Aus- 
bildting des Verf. gcmaB D. R. P. 547643 (s. u.), dad. gek., daB man hier dic Darst. 
der Kondensationsprodd. von Cyanacetylchlorid mit Acenaphthen oder dessen Deriw.
u. die tlberfiihnmg dieser Kondensationsprodd. in dio entsprechenden Ringketonc in 
indifferenten Losungsmm. in einem Arbeitsgang ausfuhrt. — Z. B. werden 43 Gewichts- 
teile Cyancssigsaure, gel. in 100 Yol.-Toilcn Tetrachlorathan, mit 120 Gewichteteilen 
DCI5 in daa Siiurcchlorid ubergefuhrt. Alsdann werden bei 30° 180 Gewichtateile A1C13 
hinzugegeben u. bei 40° 55 Gewichtsteile Acenaphthen allmahlich eingetragen; danach 
wird noch 1 Stde. auf 45—50° erwarmt. Nach Beendigung der HCl-Entw. wird auf 
130° erhitzt, worauf noch 100 Gewichtsteile A1C13 eingetragen werden u. weiterhin 
Vi—V* Stde. erwarmt wird. Das Rk.-Gemisch wird nun mit Eiswasser behandelt u. 
das Tetrachlorathan mit W.-Dampf abdest. Das gebildeto Ringketon wird in verd. 
H2S04 umgcl. Es wird in einer Auabeute von 50% das schwefelsaurc Salz des Ketimids 
des Acenaphthperiindandions erhalten. (D. R. P. 557 621 KI. 12o vom 2/11. 1929, 
ausg. 25/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 547643; C. 1932. I. 3894.) R. H erbst.

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Paul E. Thomaschewski, Wil-
mington, Delaware, V. St. A., Darstellung ton Monóbenzoyldiaminoanlhrachmonen. 
Diaminoantbrachinone werden in Ggw. von organ. Losungsmm. mit der aquiniole- 
kularen Menge Benzoylchlorid unter Zusatz von Chloriden der Alkali- oder Erdalkali- 
metallc bei erhohten Tempp. behandelt. — Diese Arbeitsweise macht den Zusatz 
saurebindender Mittel entbehrlich, ermoglicht eine schnelle Filtration des Rk.-Prod.
u. liefert in der Hauptsache N-Monoaroylderiw. Ais Chloride eignen sich NaCl, KO, 
NH4C1, CaCl2 u. BaCl2. Z. B. wird 1,5-Dianiinoanłhrachimti mit NaCl u. Nitrobenzol 
unter Ruhren auf 200° erhitzt u. im Verlauf 1 Stde. Benzoylchlorid dazu gegeben. 
Die auf 120° abgekuhlte M. wird h. abgesaugt u. mit w. Nitrobenzol n a c l i g e w a s c h e n .  
Das Dibenzoylderit. blcibt auf dem Filter zuriick, wird mit W. vom NaCl befreit u. 
getrocknet. Aus dem vollig erkalteten F iltrat krystallisiert das Monobenzoyl-1,5- 
aiaminoanlhraęhinon (I) aus, das abfiltriert u. mit A. gewaschen wird. Zur Reinigung 
wird es bei 10° in konz. H2S04 gel. u. langsam unter Kiihlung Eiswasser zugegeben, 
wobei die Temp. unterhalb 15° gehalten wird. Das Sulfal von I  krystallisiert hierbci 
in farblosen Nadeln aus, man filtriert u. wascht mit H2S04 dersclbcn Konz. aua. Der 
Filterkuchen wird in W. eingetragen, wobei Hydrolyse eintritt, das orangerote Mono- 
benzoyldiaminoanthrachinon abfiltriert u. saurefrei gewaschen; ist in konz. H2S04
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fast farblos 1., die Lsg. nimmt auf Zusatz von CH20  eine krilftig violette Farbung an. 
— Erhitzt mail 1,4-Diaminoanthrachinon mit NH4C1 u. Benzoylchlorid in o-Dichlor- 
benzol auf 165°, so erhalt man vom Dibenzoylderiv. freies Monobenzoyl-l,4-diamino- 
anlhrachinon, das iiber das Sulfat, gelbe Krystalle, gereinigt, violette Nadeln bildet. 
(A. P. 1868124 vom 16/6. 1928, ausg. 19/7. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Verfahren zur 
Abspaltung von Sulfogrujrpen a-us 1,4,5,8-Diaminodioxyanthrachinondisulfonsiiuren durch 
Behandluiig mit Red.-Mitteln in wss. Lsg. dad. gek., daB die Rk. in Ggw. von H3BO., 
durchgefuhrt wird. — Die Red. verlauft so besonders glatt. Arbcitet man ohne Zusatz 
von H3B03, so erhalt man keine in W. unl. Prodd., Z. B. wird l,5-Diamino-4,8-dioxy- 
anthrachinon-3,7- oder 3,6-disulfoiuaure in W. mit krystallisierter H3B 03 auf 95— 100° 
erwarmt, hierauf gibt man eine wss. Lsg. von Na2S20 4 hinzu u. erwarmt kurze Zeit 
weiter auf 95—100°. Man filtriert h. u. wiischt b. aus, bis das F iltrat farblos ablauft. 
Beim Trocknen dea Riickstandes erhalt man l,5-Diamino-4,8-dioxyanthrachi?ion. — 
Erwarmt man l,8-Diamino-4,8-dioxyanłhrachinon-3,7-disulfonsaures Na in W. unter 
LuftabschluB mit Na2S20 4 auf 50°, gibt dann krystallisierte H3B03 hinzu, erhitzt 
ca. 1 Stde. auf 95—100°, filtriert h„ wascht h. aus, bis das F iltrat farblos ablauft, u. 
trocknet unter LuftabschluB, so gcwinnt man das Leuko-l,5-diamino-4,8-dioxyanthra- 
chinon. (Hierzu vgl. I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t .-G e s .,  E. P. 274558 usw.; C. 1928.
II. 1623.) (Sehwz. P. 150 615 vom 7/11. 1930, ausg. 16/1. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

Henry Dreyfus, London, Herstellung von cyclischen Athern. Di- oder polyhalogen- 
aubstituierte Ather, die wenigstens ein Halogenatom in jedem der beiden den Ather- 
sauerstoff flankierenden Radikale enthalten, wie /J./^-Dichlordiathylather, /?,/9'-Dichlor- 
dipropylather, werden der Einw. von Metalloxyden, wie Cu-, Ag-, Pb- oder Ag-Oxyd, 
unterworfen. Die Rk. kann in fl. Medium, gegebenenfalls unter Anwendung von go- 
eigneten Lósungsmm., oder in der Dampfphase, beispielsweise durch tlberleiten des 
Dampfes des Ausgangsstoffcs iiber gegebenenfalls auf Tragermaterialien aufgctragene 
Metalloxyde der genannten Art, durchgefuhrt werden. Druck u. Temp. bei der Rk. 
liangen sowohl von den Eigg. des angewandten halogenierten Atliers, wie auch des 

g  Endprod. ab. Z. B. werden 100 Teilo /3,/?'-DichlordiathyIather am
CIL-'" \  RiickfluBkiihler nach Zusatz von 60—70 Teilen feingepulverten

| I  )CHS Cu-Oxyds unter Riihren gekocht. Es wird hierbei Dioxan gebildet.
!\ q /  In ahnlicher Weise wird Chlormethyl-/?-chlorathylather in Me-

thylenathylendioxyd (I) ubergefiihrt. (E. P. 374134 vom 5/3.
1931, ausg. 30/6. 1932. F. P. 729 416 vom 9/1. 1932, ausg. 23/7. 1932. E. Prior. 5/3.
1931.) r . H e r b s t .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Gusta! Hammar, tJber Ecktlieit und Echlhcitsbestrebungcn in der Textilindustrie. 

Besprechung der Echtheitsforderungen in bezug auf den Verwendungszweek der Stoffe. 
(Fargcriteknik 8. 175—77. Aug. 1932.) " ‘ E. M a y e r .

Hans Lederer, Neuere Verfahren zur Herstellung von Effektfasem. An Hand 
der Patent- u. Zeitschriftenliteratur wird die Herst. von Effektf&den aus Cellulose 
beschrieben, die sich nach geeigneter Behandlung nicht mehr mit Baumwollfarbstoffen, 
«ohl aber mit sauren Wollfarbstoffen, bas. oder Acetatseidenfarbstoffen anfarben 
lassen. Es wird im besonderen die Herst. solchcr Garnę durch Esterbldg., die Bldg. 
diazotierbarer Amingame iiber Cellulose-Sulfosaureester, dio Darst. von Cellulose- 
alkylathem u. die von Derwaten der Cyanursaure geschildert. (Chem.-Ztg. 56. 
'09—12. 7/9. 1932.) F r i e d e m a n n .

Neue Farbeeffekte auf Cellulosemalerial. — Einflup des gebundenen Stickstoffs. 
Lbersicht iiber die Verff. zur Herst. stickstoffhaltiger Cellulosegarne, die sich farber. 
wie Wolle u. Seide verhalten u. teilweise auch diazotiert u. gekuppelt werden konnen. 
(Rayoii Record 6. 409—11. 2/9. 1932.) F r ie d e m a n n .

—, Das Farben gemischter, Acetatseide enthaltender Gewebe. Das Farben von Misch- 
geweben mit Viscose u. Baumwollo, mit Seide oder Wolle oder mit Baumwolle oder 
Viscose u. Seide sowie mit Halbwolle u. die Erzielung von Effekten ist beschrieben. 
-'lischungen mit Acetatseide machen beim Farben keine groBeren Schwierigkeiten ais 
andere Fasergemisehe. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 7. 725—29. Juli 1932.) Siiv.

Gustai Hammar, Herstellung von Herrenstoffen in eehten Farben. Angaben der 
prakt. besten Methoden fiir die Farbung insbesonders mit Palatinecht-, Chromierungs- 
u- Helindonfarbstoffen. (Fargeriteknik 8. 132—33. 156—57. Juli 1932.) E. M a y e r .

177*
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Georg Rudolpk, Siriuslichtfarben. (Vgl. G. 1932. II. 1239.) Angaben iiber das 
Farben Y e r s c h i e d e n e r  Fasern. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 407. 24/8. 1932.) S u v e rx . 

P. S. Tschlenowa, Darslellung des Farbsloffes Pluloformschtcarz BL. Schildcruug 
NIL OH OH

N : N - ^ ^ . ^ ^ - N : N—i j | —NH,.

Na03S-L^J^_J NaOsS-l /̂̂ /J
dor Einzelstadien der Horst, des Farbstoffs nebenstehender Formel. (Anilinfarbenind. 
[russ.: Anilinokrassotschnaja Promysehlennost] 1932. Nr. 3. 34—39.) SCHÓNFELD.

—, Neue Farbstoffe. I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A kt.-G es.: Ein neuer Kiipen- 
farbstoff fiir dio Druckerei ist Indanthrendruckbraun 5 R  Suprafiz, nach dem K,C03- 
Rongalitdampfyerf. gedruckt, liefert es auf Baumwolle u. Kunstseide klare Kupfer- 
brauntónc von sehr guter Koch- u. Licht- u. herYorragender Wasch- u. Cl-Echtheit. 
Es ist nicht weiB atzbar, eignet sieh abor fiir Buntatzen u. Buntreserven unter Indigo- 
klotzfiirbungen u. Anilinsehwarz. Ein neuer Wollfarbstoff ist Palatinechtmarini- 
blau BDN, seiner guten Atzbarkeit wegen fiir den Wollatzartikel besonders geeignet. 
Der Farbstoff liefert ein blumigcs, rotstichiges Marineblau von sehr guter Wasch- u. 
guter bis sehr guter Licht- u. W.-Echtheit, auch fiir direkten Druck auf Wolle u. Seide 
kommt er in Betracht. Dic ersten Kiipenfarbstoffe der Algolreihe in der Suprafisform 
sind Algolorange RF Suprafix, -scharlach GGN Suprafix u. -scharlach RB  Suprafix. 
Sie sind haltbar in Teigform u. sehr leicht fixierbar auch bei schwankenden Dampf- 
verhaltnissen. Besser ais die altere GN-Marke egalisiert Palatinechlorange GEy. 
(Dtsch. Farber-Ztg. 68. 434—35. 470. 11/9. 1932.) Suyep.N.

—, Neue Farbstoffe und Musterkarlen. I. G. F a r b e n in d u s t r ie  Ak t .-Ges.: 
Der neuo Wollfarbstoff Metachrombraun B R  ist wegen seiner guten Lóslichkeit u. wegen 
guten Egalisierens besonders fiir die Apparatefarberci geeignet. Seine giinstige Abend- 
farbe ist fiir Herrenstuckware wichtig. Cellitonviolelt R Pulver kommt fiir den Druck- u. 
Atzartikel auf Acetatseidc in Betracht. Neu fiir dic Naphtholfarberei ist Echtgranat- 
salz BGC. Brillantindigo B R  Pulter eignet sieh durch gute Lóslichkeit u. gutes Egali- 
sieren fur Schurzenstoffe u. ahnlicho Artikel. Indanthrenbrillanigrun GG kommt in ge- 
anderter Konz. in den Handel. Palatinechtgelb 5GN kommt seiner guten Lóslichkeit 
wegen fiir die Apparatefarberci in Betracht. Vorteilhaft fiir die Farberei von Palatin- 
echtfarbstoffen ist Palatinechtsalz 0 in Lsg. (Ztschr. ges. Textilind. 35- 433. 7/9.
1932.) SUVERN.

P. W. Sserb-Sserbin, E. N. Koldajewa und M. S. Sabolotski, P h y s ik o -c h m m te  
Eigenschaflen und Zusammen-setzung der Antikorrosions- und Anwuchs verhutenden Farben. 
(Vgl. C. 1932. II. 2112.) Die Unters. einer Reihe von A n tik o rro s io n sfa rb c n  (Navy 
Brand Nr. 1 u. 2 u. a.) hat fo lg en d es ergeben: Die Lackbasis besteht a u s  Kolophonium- 
resinaten o. dgl. Harzen. Fiir die erste Sehicht werden auch A sp h altp ech lack e  ver- 
wendet. Die minerał. Zus. der Pigmente fiir die erste Sehicht besteht aus Erdfarben; 
Eisenrot mit wenig ZnO, bas. Pb-Carbonat, Cr20 3, Krcide usw. Die Zus. der 
Anwuchs verhutenden Farben der zweiten Schicht i s t  komplizierter; sie enthalten ais 
Giftstoffe Cu,0 u. HgO, mitunter As20 3, vielleicht auch Cr, Ba u. Sb. (M aler-Ztschr. 
[russ.: Maljarnoe Djelo] 1932. Nr. 4. 7—10.) S c h ó n f e l d .

A. W. Bortnik, Verteilung von Eisenoiydfarben in Anwesenheit von łFasser. 
Gibt man zu in W. suspendiertem CaC03 etwas Olsaure u. dann Bzl., so wird nach 
Schiitteln das Bzl. vom zu Boden sinkenden Pulver mitgerissen. Auf Zusatz von HC1 
oder iiberschussiger Olsaure schwimmt das Bzl. wieder auf. Es wurdo festgestellt, daa 
bei Zusatz von Pb(OH),, Mg(OH)2 oder Ca(OH), zu gewissen natiirlichen Farben, wie 
Eisenrot, Ocker, diese die Fahigkeit erlangen, Olfirnis beim Schiitteln an ihrer Ober- 
flache festzuhalten. Das Pulver wurde mit 5%ig. FeClj-Lsg., dann mit gesatt. Ca(0H);- 
lag. bzw. mit Ca(OH)2 +  NaOH bis zur alkal. Rk. versetzt; dabei findet eine plótz- 
liche Koagulation der Suspension statt. Der Filtrationsrfickstand wurde mit ca. 10 o 
naphthensulfosaures Fe oder Mg enthaltendem Firnis yermiseht; es scheidet sieh aus 
der Pastę W. aus, wahrend der Teig das Ol zuruckhalt. Das gleiche Ergebnis erzielt 
man bei Behandeln der Eisenfarbe mit CaCł2-Lsg. u. NaOH. Die Erscheinung ist darauf 
zuriickzufuhren, daB die Oberflachc der Mineralfarbe hydrophob wird u. durch 01 
besser benetzt wird ais dureh W. (Maler-Ztschr. [russ.: Maljarnoe Djelol 1932. Nr. 4. 
27—30.) S c h ó n f e l d .

William J. Miskella, Perlessenzuberzuge. Herst. der neuen Perlessenz „Krystall-
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guanin" aua Fischsehuppen, ihre Anwendung u. Bedcutung fiir zahlreiche, besonders 
metali. Prodd. (Metal Clean. Finish. 4. 407—10. Juli 1932.) K onig.

Richard Beuerle, Zur Analyse eon Druckfarben. Polemik gegen die Arbeit yon 
Ha m b u r g er  (vgl. C. 1 9 3 2 . I .  3501) betr. Unters. von schwarzen Druckfarben. (Chem.- 
Ztg. 56. 669—70. 24/8. 1932.) H a m b u r g e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Richard Patrick Mc Glynn 
und Denis Ward, Blackley, Manchester, Herstellung eon Nelzmitteln durch Behandlung 
von Wollfett oder Wollfettalkoholen oder anderen hdhermolekularen Alkoholen mit 6 u. 
mehr C-Atomen mit acylierenden Mitteln, z. B. mit Essigsaureanhydrid, u. durch nach- 
folgende Sulfonierung mit starken Sulfonierungsmitteln, z. B. mit Oleum oder C1S03H. — 
500 Teile Wollfettalkohole werden mit 1000 Tin. Essigsaureanhydrid 2 Stdn. unter 
RiiekfluB gekocht. Das uberschussige Anhydrid u. die Nebenprodd. werden abdest. 
500 Teile des erhaltenen Ols werden mit 180 Tin. Oleum (20°/0ig) sulfoniert. (E. P. 
377721 yom 23/3. 1931, ausg. 25/8. 1932.) ' M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eon Netzmitteln 
durch Sulfonierung der Oxyather von Glykolen u. aliphat. einwertigen Alkoholen. 
Die Atlier besitzen 4 bis 7 C-Atome. — 900 Teile Athylenglykolmonoathyldther werden bei 
5 bis 15° mit 1150 Tin. C1S03H gemischt, wobei dic frei werdende HC1 unter Dureh- 
leiten eines indifferenten Gases, z. B. Luft, N2 oder C02, entfernt wird. In  weiteren 
Beispielen ist dio Sulfonierung des Athylenglykolmonoisobutylathers, -mono-n-butyl- 
athers, des Diathylenglykolmonomdhyl- u. -monoathyldthers mit C1S03H beschrieben. 
Dabei entstehen die entsprechenden Schwefelsaureester, die insbesondere ais Zuaatze 
zu Mercerisierlaugen dienen. (E. P. 377 678 vom 18/4. 1931, ausg. 25/8. 1932.) M. F. M.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung 
eines ais Netz-, Reinigungs-, Emulgierungsmittel etc. geeigneten Produktes, dad. gek., 
daB man Oleinalkohol mit Sulfoessigsaure in der COOH-Gruppe verestert. — 325 Teile 
Mononatriumsalz der Sulfoessigsaure werden mit 500 Tin. Oleinalkohol 15 Stdn. lang 
unter Ruhren auf 180° erhitzt, wobei das wahrend der Yeresterung gebildete W. durch 
Einleiten eines N2-Stromes entfernt wird. Nach dem Entfernen des nicht umgesetzten 
Oleinalkohols erhalt man ein in W. 1. Prod. yon hoher Wasch- u. Netzwrkg. (Schwz. P. 
154507 vom 21/5. 1931, ausg. 16/7. 1932. D. Prior. 23/5. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ycrfahren zur Herstellung 
tines ais Netz-, Reinigungs-, Emulgierungsmittel etc. geeigneten Produktes, dad. gek., 
daB man Oleinalkohol mit Monohalogenessigsaure yerestert u. den erhaltenen Ester 
mit einem Salz der schwefligen Saure umsetzt. — 270 Teilo Oleinalkohol werden mit 
100 Tin. Monochloressigsdure 1 Stde. lang auf 180° erhitzt, wobei etwa 18 Teile W. 
abdestillieren. Der so erhaltene Ester wird mit einer 30%’g- alkoh. Lsg. von 150 Tin. 
Xa2S03 mehrere Stdn. am RiickfluBkiihler unter Ruhren erhitzt. Nach dem Verdampfen 
des A. erhalt man eine wss. Lsg., die ais Waschmittel etc. dient. (Vgl. F. P. 716 605;
C. 1932. II. 446.) (Schwz. P. 154 508 vom 21/5. 1931, ausg. 16/7. 1932. D. Prior. 
23/5. 1930.) M. E. Mu l l e r .

Chemische Fabrik vonn. Sandoz, Basel, Yerfahren zur Herstellung eon Netz-, 
Reinigungs- und Emulgierungsmitieln, dad. gek., daB man die ólsdureester des Mono- 
Sthylglykols, des Butyldidthylenglykols u. des Dimcthylglycerins sulfoniert, oder daB 
man den Ricimlsaurebutylglykolester mit einem Sulfonierungsmittel behandelt. — 
In 53 Teile ólsauremonoathylglykol riihrt man bei —5 bis +8° 30 Teile konz. H2S04 
em. Wenn die Sulfonierungsmasse wasserloslich geworden ist, gieBt man in eiskaltes 
W. u. fiihrt nach der Schichtcntrennung die Sulfonsaure in das Na-Salz iiber. — In 
300 Teile H2S04 66° Bó werden innerhalb 1 Stde. unter Ruhren bei —15 bis —5° 
100 Teile Ricinusolsdurebutylglykolester eingetragen. Auf Eis gegossen u. mit Na2S04- 
Lsg. gewaschen wird eine ólige Schicht gewonnen, die nach dem Waschen neutralisiert 
wird. (Vgl. F. P. 721 340; C. 1932. II. 292.) (Schwz. PP. 154 401, 154 402, 154403 
u-154404 vom 5/12.1930, ausg. 16/7.1932. Zus. zu Schwz. P. 151 958; C. 1932. II. 
®2I.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung 
emes als Netz- und Waschmittel eerwendbaren Kondensationsproduktes, dad. gek., daB 
man a,[)-Oxathansxdfonsaure auf ein Alkoholgemisch, das durch Hydrierung von 
Cocosól erhaltlieh ist, einwirken laBt. DasEndprod. ist in h.W. loslich. — Zu 175Teilen 
des Alkoholgemisches laBt man 126 Teile a.,p-Oxrithansulfcmsdure laufen u. riihrt
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5 Stdn. bei 170—180°. <Vgl. F. P. 715 585; C. 1932. II. 446.) (Schwz. P. 154170 
yom 15/4. 1931, ausg. 1/7. 1932. D. Priorr. 17/4., 12/5. 1930 u. 2/3. 1931.JM.F.M.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., IVasch- wid ReińigungmiM 
fu r  Teztilstoffe, bestehend aus aliphat. oder aliphat.-hydroaromat. Ammoniakderim., 
die eino oder mehrere Oxalkyl- oder Oxycycloalkylgruppen entbaltcn, oder dereń 
Salzen mit hoheren Fettsauren, Sulfonsiiuren oder Schwefelsiiure, allein oder in Verb. 
mit Seifen, Tiirkischrotol, aliphat. bzw. alkylierten aromat. Sulfonsauren oder deren 
Salzen. Genannt sind Mono-, Di- u. Triathanolamin, Butanol- oder Athylbulanolamine, 
Octodecyldthanolamin, Cyclohezylmono- oder -didthanolamin u. Athylcyclohexaiwhmin. 
(Holi. P. 25418 vom 3/5. 1928, ausg. 15/12. 1931.) ScHMALZ.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaw-are, Amerika, iibert. yon: 
Frank L. Remlein, New York, Verfahren zum Fiirben und Bedrucken ton pflanzlichn 
Fasem mit Kiipenfarbstoffcn, dad. gek., daB den Kiipen oder Druckpasten, welche die 
Leukoverb. des Kiipenfarbstoffs enthalten, oxydierbare Substan7.cn zugesetzt werden, 
'welche die Oxydation des Kiipenfarbstoffs so lango verhindern, bis die Faser mit der 
Leukoyerb. durchtrankt ist. Das Verf. ist besonders zur Herst. heller Tóne geeignet. — 
Beispiel: Ein Gemisch aus 4,53 kg „Ponsol blue G D  double paste“ (Schultz Nr. 842),
3,63 kg NaOH, 3,G3 kg Natriumhydrosulfit, 3,63 kg tier. Lcim wird mit so viel W, gel., 
daB 606 1 Kupę entstehen. Zu dieser Kupę wird eine Lsg. von 1 Teil Anthrachinon, 
‘ł/s Teil NaOH u. 1/1 Teil Natriumhydrosulfit in 3 Teilen W. hinzugefiigt. Mit dieser 
Anthranol enthaltenden Lsg. wird das Farbegut getrankt u. durch (Juetschwalzen 
hindurchgefuhrt, welche die Lsg. in das Cewobe hineinpressen. Dann wird durcli 
Dilmpfen entwickelt u. kochend geseift. An Stelle des Anthranols konnen auch substi- 
tuierto Anthranole, z. B. Anthranolsulfonsauren oder Aminoanthranolsidfonsduren, ver-
wendet werden. (A. P. 1832 425 yom 21/9. 1927, ausg. 17/11. 1931.) S c h m e d e s .

Josef Hoffmann, Oerlinghausen, Bielefeld, Vcrfahren zum Bedrucken von Stofj- 
bahnen, Papierbahnen oder Linoleum, dad. gek., daB mustergemaB bewegbare u. gegen- 
einander einstellbare Farbgeber in unmittelbarer Beriihrung m it der zu bedruckenden 
Fliiche oder einem zwischengeschalteten Musterelemcnt (Schablone o. dgl.) iiber dic 
Stoffbahncn gefuhrt werden, so daB dem Zeug- oder Handdruck aquivalente Muster- 
wrkgg. auf der ruhenden oder bewogten Stoffbahn entstehen. Das Verf. ist durch 
Zeichnungen erlautert. (D. R. P. 551089 KI. 8c vom 10/3. 1929, ausg. 26/5. 
1932.) S c h m e d e s .

Carl Mocker, Plauen i. V., Yerfahren zum mustergemdpen Durchdrucken im direklen 
Druckverfahren, gek. d u rc h  die Verwendung von Druckpasten, die ais V erdickungsm ittel 
lediglich ein emulgierfiihiges Mitieralól enthalten, das in der Weise hergestellt is t, dali 
man 130 g eines Mineralols von einer Viscositiit 11—12/50° unter kriiftigem Ruhren 
tropfenweise in eine Lsg. von 10 g eines Emulgierungsmittels, wie isopropyhuiphthahii- 
sulfonsaures Natrium, in 30 g W. bei 70° einlaufen liiBt, u. dann noch 100 g W. von <0 
zugibt. (D. R. P. 550 637 KI. Sn yom 27/6. 1928, ausg. 14/5. 1932.) S c h m e d e s .

Gesellsehaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Verfahren zur 
Herstellung von Wei/3- und Buntreserven unter Anilinschwarz, dad. gek., daB man aut 
die mit einer Anilinschw'arzlsg. yorbehandelte Ware Reserven aufdruekt, die schwcr 
fliiehtige, stark bas. organ. Abkommlinge des Ammoniaks, wie Piperazin, Didthykn- 
diatnin, Triathanolamin allein oder in Verb. mit geeigneten Kiipenfarbstoffen u. Alkan- 
carbonaten nebst den im letzteren Falle zur Fixierung des Kiipenfarbstoffs erfordw- 
lichen Reduktionsmitteln enthalten. Man erhalt hoffrcie Druckeffekte. (D. R- P  
555 305 KI. Sn yom 16/1. 1931, ausg. 25/7. 1932. Schw'z. Prior. 14/1. 1931. E. P- 
373 558 vom 7/12. 1931, ausg. 16/6. 1932. Schwz. Prior. 14/1. 1931.) S C H M E D E S .

Durand & Huguenin Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Verfaliren zur Herstellung ton 
echten Buntreserien unter Anilinschwarz mit Estersalzen ion Leukokiipenfarbstoffen, dad. 
gek., daB man die Estersalze mit den ublichen Reserven fiir Anilinschwarz auf den 
weiBen Stoff aufdruekt, gegebenenfalls dampft, dann die Bldg. der A n i l in s c h w a r 7 . -  
grundfarbung in bekannter Weise yornimmt u. schlieBlich die Reserveeffekte durch 
eine die Grundfarbung nicht schadigende, jedoch eine volle Entw. der Estersalz- 
farbungen erlaubende, ganz kurze Passage in saurem Bichromatbade mit daran an- 
schlieBender Luftpassage erzeugt. Man erhalt hoffreie Bunteffekte. (D. R. P- 551508 
KI. 8n yom 28/12. 1930, ausg. 7/6. 1932.) S C H M E D E S .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von ais Reser- 
vierungsmittel verwcndbaren Kondensatiotisproduklen. Ersetzt man bei den Verff. des 
Hauptpatents, Schwz. P . 150292, u. des F. P. 692S90 bzw. des Schwz. P. 153194
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(C. 1932. II. 1523) die Benzidin-m,m'-disulfonsaure dureh dio 4,4'-Diaminoslilben- 
2,2’-disulfonsdure (I) bzw. die 4,4'-Diaminodibenzyl-2,2’-disidfonsaure (II), so gelangt 
man ebenfalls zu hochmolekularen Polyarylsulfonylaminodisulfonsauren, die sieli in 
ihrer Zus. von den bereits beschriebenen Verbb. lediglich dadureh unterscheiden, daB 
in den Ausgangsstoffen die beiden Benzolkerne miteinander nicht unmittelbar durch 
2 Ring-C-Atonie, sondern durch die Atomgruppicrungen: —CH:CH— bzw. —CH2- 
CH2— yerbunden sind, u. dereń Na- u. NH4-Salze ebenfalls in w. W. 11. sind. Die 
Kondensationsprodd. besitzen ebenfalls in hohem MaBe die Eig., Wolle oder Seidc 
in Mischgeweben vor Anfarbung mit subslantiten Farbstoffen zu schiitzen, d. h. ais

2 Moll. m-Nitrobenzolsulfochlorid erhalt man durch Kondensation u. naehfolgende Red. 
der beiden NO,-Gruppen die Bis-3-aminobenzol-l-sulfonyl-4',4"-diaminostilben-2',2''-di- 
sulfonsiiure (III) u. aus dieser durch weitere Kondensation u. Ked. mit 2 Moll. m-Nitró- 
benzolsulfocldorid die Bis-3-aminobcnzol-1 -sulfonyl-3'-aminobcnzol-1'-stdfonyl-4" ,4 '"-di- 
aminostilben-2",2'"-disulfonsaure (IV). Die beiden Siiuren bilden beim Diazotieren 
gelblich gefurbte, in k. W. wl. Tetrazoverbb. Kondensiert man IV weiter mit 2 Moll. 
l,2-Dichlorbenzol-4-sulfochlorid, so erhalt man schlieBlich die Bis-l,2-dichlorbenzol- 
4-sulfo7iyl-3'-aminobenzol-l'-sulfonyl-3"-aminobenzol-l"-$ulfonyl-4"',4""-dia7ninostilben- 
2'",2""-disulfonsaure, — aus IV u. 2 Moll. l,2,3-Trichlorbenzol-4-sulfochlorid die Bis- 
l,2,3-trichlorbenzol-4-sulfonylverb., — sowie aus IV u. 2 Moll. l,2,4-Trichlorbenzol-5-sulfo- 
chlorid die Bis-l,2,4-lrichlorbenzol-5-sulfonylverb. yon IV. — Dureh Kondensation u. 
naehfolgende Red. der NO„-Gi'uppen mit Fe u. HC1 entstehen analog aus II u. m-Nitro- 
benzolsulfochlorid nacheinander die Bis-3-aminobenzol-l-sulfonyl-4',4"-diaminodibenzyl- 
2',2"-disidfonsaure u. die Bis-3-aminobbnzol-l-sulfonyl-3'-aininobenzol-l'-sulf(myl-4",4'"- 
diaminodibenzyl-2",2"'-disulfonsiiure (V), dereń Telrazoi-crbb. ebenfalls in k. W7, wl. 
sind. — Aus V u. 2 Moll. l,2-Dichlorbe?izol-4-sulfochlorid bzw. 1,2,3-Trichlorbenzol- 
4-mlfocldorid bzw. l,2,4-Trichlorbenzol-5-svlfochlorid lassen sich in dersclben Weise die 
entsprechenden Bis-Di- u. Trichlorbenzolsulfonylverbb. von V gewinnen. (Schwz. PP. 
153 372, 153 373, 153 374, 153 375, 153 376, 153 377 vom 29/3. 1930, ausg. 1/6. 
1932. D. Prior. 30/3. 1929. Zuss. zu Schwz. P. 150 292; C. 1932. 11. 292.) Sc h o t t l .

I. G. Farbeniudustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung eines Gemisches 
von Dkhlor-2-melhylanthrachinonen. 2-Methylanthrnehinon (I) wird in schwefelsaurer 
Lsg. mit den zum Eintritt von 2 Atomen Cl theoret. erforderlichen Mengen eines 
Chlorierungsmittels behandelt. — Man kann auch 2-Methylanthrachinon mit Hilfe 
eines Chlorierungsmittels zunachst in l-Chlor-2-methylanthrachinon (II) ubcrfiihren 
u. dieses mit einem zweiten Chlorierungsmittel, vorzugsweise Cl2 in schwefelsaurer 
Lsg., weiterbehandeln. — Die Chlorierung wird besonders vorteilhaft bei Tempp. von 
ca. 70 bis iiber 100° durchgefiihrt, wobei die schwefelsaure Lsg. von I  anhydridlialtig 
oder auch durch W., CH3C02H usw. verd. sein kann. Man erhalt so ein Gemisch von 
isomeren Dichlor-2-methylanthrachinonen, in dcm anscheinend das 1,5- u. das 1,8-Di- 
chlorderiv. iiberwiegen. Durch Behandlung mit organ. Losungsmm. oder auch durch 
fraktionierte Fallung der schwefelsauren Lsg. kann das Gemisch in seine Bestandteile 
zerlegt werden. Durch Zusatz von Cł-tJbcrtriigern, -wie J, SbCl5, sowie auch durch 
Anderung der H2S04-Konz. kann das Mischungsverhaltnis zugunsten der einen oder 
anderen Komponentę verschoben werden. Fur techn. Zwecke ist eine Trennung nicht 
erforderlich, yiehnehr kann das Gemisch unmittelbar zur Herst. yon Farbstoffen ver- 
wendet werden. Z. B. wird I u. etwas J  in Monohydrat u. 65°/0ig. Oleum gel. u. bei ca. 
100° unter kraftigem Riiliren so lange Cl2 eingeleitet, bis derCl-Geh. einer Probe 24,3 
bis 24,8% Cl betriigt. Das in theoret. Ausbeute erhaltene Reaktionsprod. wird durch 
Eindriicken in W. ausgefallt, abfiltriert u. saurefrei gewaschen. Nach dem Trocknen 
sintert es bei 130° u. sehm. bei 135—140°. Durch allmahlichen Zusatz von W. kann es 
fralctioniert aus der schwefelsauren lag. ausgefallt werden. — II, erhalten durcli Einw. 
von SO,Cl, auf I in indifferenten Verdiinnungsmitteln, wird mit etwas J  in 3%ig. 
Oleum gel. u. bei 70° so langc Cl2 eingeleitet, bis 1 Atom Cl aufgenommen ist. — Ein 
weiteres Beispiel betrifft die Chlorierung yon in 85%ig. H2S04 gel. I  mit Cl2 bei 100° 
unter starker OberfliichenyergroBerung bis zur Aufnahme yon 2 Atomen Cl. (Schwz. P. 
153 821 vom 16/2. 1931, ausg. 1/7. 1932. D. Prior. 22/2. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

ŚO,H II &0SH 
Folgende Bcispicle sind angegeben: Aus I u.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein, 
Arthur Wolfram, Heinrich Vollmann und Heinrich Greune, Hochst a. SI.), Dar- 
etellung von im Benzkern substituierten Benzanlhroneti, 1. darin bestehend, daB mtin 
in Abanderung der D. R. PP. 488608 u. 550706 hier O-haltige Rcduktionsprodd. der 
Anthrachinonreihe mit ungesatt. Carbonsauren oder dereń Estern von der allgemeinen 
Zus. CH(Rjj j C(Rj) • COjH, worin Rt einen beliebigen einwertigen Rest, wie Alky], 
Aryl, Aralkyl, Acyl, Aroyl, H, Halogen, OH-, Alkoxyl-, Carbonsaureester usw., E,
H, Alkyl, Aryl, Halogen usw. bedeutet, unter Zuhilfenahme saurer Kondensations- 
mittel kondensiert. — 2. dad. gek., daB man mit den O-haltigen Reduktionsprodd. 
der Anthrachinonreihe solehe Verbb. der obigen allgemeinen Zus. kondensiert, in denen 
die Doppelbindung durch Anlagerung von W. oder Halogenwasserstoff aufgehoben ist 
u. die Reste R, u. R 2 jeweils die gleichen wie oben sein konnen. — 3. dad. gek., daB 
man die O-haltigen Reduktionsprodd. der Anthrachinonreihe mit Verbb. der obigen 
allgemeinen Zus. oder dereń W.- oder Halogenwasserstoffanlagerungsprodd., gegcbenen- 
falls unter Zusatz von Piperidin ais enolisierend wirkendem Slittel, erhitzt u. die so 
erhaltenen Zwischcnprodd. mit sauren Kondensationsmitteln weiterbehandelt. —
4. darin bestehend, daB man zwecks Darst. der Zwischcnprodd. die O-haltigen Red.- 
Prodd. der Anthrachinonreihe mit Verbb. der obigen allgemeinen Zus. oder dereń 
W ' oder Halogcnwasserstoffanlagcrungsprodd., gegebenenfalls unter Zusatz von 
Piperidin ais enolisierend wirkendem Mittel, auf hohere Tempp. erhitzt. — Die Konden- 
sation von Anthron oder Anthranol mit a,/?-ungesatt. Carbonsauren der angegebenen 
Art verlauft derart, daB sieh das Anthron zuerst an die Doppelbindung der Carbonsauren 
anlagert:

CeH6. CH: CH ■ COjCjHj C6H5 • CH • CH, • COsC,Hs 

CH,
(jS-Anthronylphenyl- 

propionsfiureathylester)
co co

Die Kondensation zu den im Bz.-Ring substituierten Bz.-l-Oxybenzanthronen gelingt 
glatt, wenn man Oleum oder Cl-SOsH yerwendet, wahrend beim Erwarmen in konz. 
H2S04 bei manchen Anlagerungsverbb. Ruckspaltung in die Komponenten erfolgt. 
Die dabei auftretende Sulfoniemng der Reaktionsprodd. kann durch Zusatz yon Ver- 
dunnungsmitteln, wie Eg. oder Acetanhydrid, vermieden werden. Aus /?-Antbronyl- 
^-phenylpropionsaure entsteht so z. B. Bz.-l-Oxy-Bz.-3-phenylbenzanthron nach dem 
Schema:

CjH, • CH • CHa • CO,H H ^ - O . - O H
CH

Folgcnde Beispiele sind angegeben: Zu einer Lsg. von Anthron (I) in konz. HsS04 
setzt man W. u. laBt dann eine Lsg. von Acrylsaure. in Eg. bei 80° zulaufen. Die Temp. 
steigt auf ca. 100°. Kun wird kurze Zeit geruhrt, wobei die Lsg. eine yiolettrote Farbę 
annimmt. Man gieBt dann auf W. u. scheidet d a s  in orangebraunen Flocken ausgefallene 
Bz.-1-Oxybenzanlhron (II) ab. — Dio Lsg. der aus I u. fi-Chlorpropionsaure erhaltlichen 
fi-Anłhronylprojnonsaure (III) in konz. H2S04 ist sehwaeh gelblich; beim Envarm en 
auf ca. Io0° nimmt die Lsg. eine rein carminrote Farbung m it  roter Fluorescenz an. 
Hierbei i s t  RingschluB zum II u. gleichzeitig Sulfonierujig eingetreten. Beim E rhitzen  
von 111 mit POC|3 erfolgt eben fa lls RingschluB zu II: —  Erhitzt man I mit Crolonsiiure 
u. etwas Piperidin unter Druck u. łangsamem Ruhren wahrend 5 Stdn. auf 200°, so 
erhalt m a n  die p-Anthronyl-p.mełhylpropionsaure, d ie  durch Einw. von Cl ■ S03H unter 
Zusatz von Eg. bei 80° in Bz.-l-Oxy-Bz.-3-methylbenzanthron ubergeht. — fi-Anthroiiyl- 
f)-phenylpropionsaure liefert bei der Einw. yon C1-S03H u. Eg. bei ca. 40—80° Bz.- 
l-Oxy-Bz.-3-phenylbenzanthron. Diese Verb. ist von techn. Bedeutung. Durch Einw.

™ p§w- von ZnClj erhalt man das B z.-l-A m ino-B z.-3 -phenylbenzan ihron ,
F. -00 , u. aus diesem durch Diazotieren u. Verkochen der Diazorerb. mit A. das Bz.-
3 -P henylbenzanthron, aus A. gelbe Prismen, F. 138°, in konz. H2S04 mit blaustichig
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roter Farbę u. roter Fluorescenz 1. Ea dient ais Ausgangsstoff fur wertyolle Farbsloffe.
Die beim Erhitzen yon Anthronbenzalmalonsauredimethylester mit 20%ig. Oleum wahrend
10 Min. erhaltliche Sulfonsdure des Bz.-l-Oxy-Bz.-3-phenylbenzanthrons bildet ein gelbes 
Ca-Salz. (Hierzu vgl. F. P. 631995; C. 1928.1. 2210 u. Schwz. P. 128126—129; C. 1929.
I. 1150.) (D. R. P. 552269 KI. 12q yom 10/3. 1927, ausg. 26/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 
488 608; C. 1930. II. 3860.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rh., Berthold Stein, Mannheim, und Anton Vilsmeier, Ludwigs- 
hafen a. Rh.), Darslellung von Derivaten des 1,1'-Diardhrachinonyls, dad. gek., dafi man 
solche l-Halogen-2-aminoanthrachinone, bei dencn die beiden H-Atome der NH2- 
Gruppe durch die CO-Gruppen von o-Dicarbonsiiuren ersetzt sind, oder dereń Sub- 
stitutionsprodd. mit Metallen erhitzt. — Man arbeitet bei Ggw. oder Abwesenheit 
Ton saurebindenden Mitteln oder bzw. u. Losungs- oder Verdiinnungsmitteln. Ala 
Metali eignet sich yorzugsweise Cu. Die ais solehe Verwendung findenden u. yor allem 
ais Ausgangsstoffe fiir Farbsloffe dienenden l,l'-Dianthrachinonylderivv. werden so in 
glatter Bk. u. in sehr guter Ausbeute in nahezu chem. reiner, fiir eine techn. brauch- 
bare Herst. von Flauanthron geeigneter Form erhalten. Sie sind im allgemeinen in 

„. q q  organ. Losungsmm. wl. u. mehr oder weniger
CO V gefarbt. Folgende Beispiele sind angegeben:

1-Chlor-2-phthaloylaminoanlhrachinon nebenst. 
Zus. wird mitCu-Pulver inNaphthalin so lange 
zum Kp. erhitzt, bis keine Vermehrung des 
entstandenen Kondaisationsprod. mehr nach- 

weisbar ist. Man befreit dann diescs in iiblicher Weise vom Losungsm. u. Cu. Die er- 
haltene, Cl-freie Verb. ist ein kraftig gelb gefarbtes, krystallin. Pulver, in k. H2S04 
mit, blaflgelber, beim Erwarmen nach kraftig Blaurot umsehlagender Farbę 1., auch 
in hochsd. organ. Losungsmm. swl. u. weit oberhalb 300° schm. — l-Chlor-2-phthaloyl- 
amino-3-methylanthrachinon, dargestellt durch Chlorieren yon 2-Amino-3-methylanthra- 
chinon mit S02C12 in Nitrobenzol u. nachheriges Erhitzen mit Phlhalsaureanhydrid 
wird in Trichlorbenzol gel. u. mit Cu-Pulyer zum Kp. erhitzt, bis kein Ausgangsstoff 
mehr nachweisbar ist. Man saugt bei 100° ab u. entfernt aus dem Ruckstand die an- 
organ. Bestandteile wie tiblich. Das Kondensationsprod., aus Nitrobenzol grunlichgelbe 
flachę Prismen, F. iiber 300°, ist in H2S04 mit gelber, beim Erhitzen nach Blaurot 
iibergehender Farbo 1., die blaurote Lsg. zeigt ein scharfes Spektrum u. andert im Sonnen- 
licht ihre Farbę sehr rasch. — In  Trichlorbenzol wird l,3-Dibrojn-2-phthaloylamino- 
anthrachinon, dargestellt aus l,3-Dibrom-2-aminoanthrachinon durch Erhitzen mit 
Phlhalsaureanhydrid, mit Cu-Pulver mehrere Stunden zum Kp. erhitzt ; alsdann wird 
von dcm anorgan. Nd. h. abgesaugt u. erkalten gelassen. Aus dem Filtrat scheiden 
sich blaCgclbe Prismen des Kondensationsprod. ab, in H2S04 mit gelber, beim Erhitzen 
auf 100° nach Blaurot umsehlagender Farbę 1., F. uber 300°. — Die durch Kochen 
von l-Chlor-2-a7ninoanthrachinon mit Naphtłuilin-2,3-dic<irbonsaureanhydrid in Nitro
benzol erhaltliche Acylierb., blaBgelbe Nadelchen, F. iiber 300°, liefert in analoger 
Weise wie das l-Chlor-2-phthaloylaminoanthrachinon das entsprechende l,l'-Dianthra- 
chinonylderiv., gelbe Nadeln, iiber 300" schm., in konz. 1I2S04 mit gelber, beim Er
hitzen nach Blaurot umsehlagender Farbę 1. Das Prod. ist Cl-frei. (D. R. P. 558 474 
KI. 12q Tom 12/12. 1930, ausg. 7/9. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: R ichard Herz, 
Frankfurt a. M., und Max Schubert, Fechenheim a. M.), Darslellung von Indophenolen 
bzw. Leukoindophenolen der Naphthocarbazolreihe, dad. gek., daB man Naphthocarbazole 
bzw. ihre Substitutionsprodd. mit Chinonchlorimid bzw. seinen Kernsubstitutions- 
prodd. kondensiert u. die erhaltenen Indophenole gegebenenfalls in ublieher Weise 
reduziert. — Diese Arbeitsweise liefert gute Ausbeuten, wahrend die Kondensation 
mit p-Nitrosophenol bei den Naphthocarbazolen im Gegensatz zum Carbazol u. dessen 
X-Alkylderivv., nicht einheitlich yerlauft u. im wesentlichen Oxydationsprodd. ent- 
stehen. Das Verf. ist anwendbar auf die isomeren Naphthocarbazole, ihre N-Alkylderiw. 
u. auf Substitutionsprodd. dieser Verbb. mit mindestens einer freien p-Stellung zum 
Carbazol-N. Die neuen Verbb. bilden wertyolle Zwischenprodd. fiir die Herst. von 
Schu-efelfarbstoffen bzw. S-haltigen Kiipenfarbstoffen. Z. B. wird 1,2-Benzocarbazol 
(a-Naphthocarbazol) (I), F. 225°, in H2S04 66° Be bei 0° gel. In  die zweckmaBig auf 
Tieftempp. gekiihlte Lsg. riihrt man eine auf gleiehe Temp. gekiihlte Lsg. yon Chinon
chlorimid (II) in H2S04 66° Be ein u. beendet die Kondensation durch kurzes Ruhren,
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wobei die Temp. bis 0° ansteigen kaim. Man gieBt die tiefblaue Lsg. auf Eis, saugt 
das ausgeschiedene Indophenol ab, wascht ans u. neutralisiert zweckmiiBig die ab- 
gcsaugte Pastę. Nach dem Trocknen im Vakuum erhalt man das Indophenol ais tief- 
blau gefarbtes, in Aceton u. A. mit blauvioletter, in A. mit rotvioletter Farbę 1. Pulver 
in reiner Form. Durch Red. nach iiblichen Methoden, wie mit Na2S204, erhalt man 
das entsprechende Len ko indoph enol, aus CH3OH farblose, silberschimmerndo Blattchen, 
aus Bzl. Nadeln, F. 238—240°. — Aus dem N-Athylderiv. von I  erhalt man analog das 
N-Athylnaphthocarbazyliminochinon, blaues, in H2S04, Aceton u. A. mit blauer Farbc
I. Pulver. Die Leukoverb. krystallisiert aus CS2 in gelblichen Nadeln, F. 20S—210°. — . 
4'-Oxy-8-rmthyl-l,2-benzocarbazol u. I I  gebon, in alkal.-mcthylalkoh. Lsg. bei 0° konden- 
siert, ein rotes, in A. u. Chlf. mit roter Farbę 1. Indophenol. LaBt man in dessen alkal. 
Lsg. eine wss. Na2S20 4-Lsg. bis zur Entfarbung einflieBen u. scheidet das Reaktions- 
prod. durch EingieBen in wss. NaHS03, Absaugen u. Trocknen im Vakuum ab, so 
geht es in das Leukoindophenol, aus Bzl. Nadelchen, F. 223—225°, iiber. — Das Indo
phenol aus 0-Methoxy-l,2-benzocarbazol u. II ist ein blaues, in H2S04, Aceton u. A.

nut blauer Farbę 1. Pulver, das entsprechende Leuko- 
indophenol krystallisiert aus Bzl. in Nadeln, F. 209 bis 
210°. — Aus der ó,G-Benzocarbazol-Bz.-rj'-sulfonsaun 
(^-Naphthocarbazolsulfonsaure) nebenst. Zus. u. II er
halt man eine ais solehe u. in Form ihrer Salze sil. 
Indophenol&ulfonsaure, die zweckmiiBig ais Leukoindo- 
phenol abgeschieden wird. Dio Leukoindophenolsulfon- 
saure ist ein farbloses, bei 300° noch nicht schm. Pulver,

II. in wss. Alkalien, wl. in W., A. u. CH3OH. —  Das Indophenol aus 3,4,7,8-Dibenzo-
carbazol (a,/?-Dinaphthocarbazol) u. II ist ein tiefblau gefarbtes, in H2S04, Aceton, A. 
u. A. mit rotstichig blauer Farbo 1. Pulver. Das entsprechende Leukoindophenol krystalli
siert aus Bzl. in Nadeln, F. 288—290°. (D. R. P. 558 472 KI. 12p vom 24/3. 1931, 
ausg. 7/9. 1932.) . SC H O T T L A N D E R .

General Anilinę W orks, Inc., New York, V. St. A., iibert. von: FriedrichMuth, 
Elberfeld, Darstellung von Indophenólen. Benzo- oder Naphthoosazine bzw. -thiazinc 
mit einem hj-drierten Heteroring der nachst. Zus. I  werden mit p-Aminophcnolen 
oder dereń Deriw. zusammenoxydiert oder mit Chinonhalogenimiden bzw. Nitroso- 
phenolen kondensiert u. gegebenenfalls dio entstandenen Indophenole in ubliclier 
Weise zu den entsprechenden Lsukoverbb. reduziert. — Z. B. wird Phenmorpholin (a) 
u. p-Aminophenol (6) in wss. HC1 gel., die Lsg. gut mit Eis gekiihlt u. eine Lsg. ron 

X
'"'•>,011-A

E I N-R 
= H, CHS, ringformig gebundener

f* ^  n __17
HO—

A u. B =
Tri-, Tetra- oder Pentamethylenrest, D u. E 

=  11 oder dio Gruppen CH:CII-CH:CH 
bzw. CHs-CH2-CHs-CHs, B =  H oderMethyl, 
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Na2Cr20 7 einlaufen gelassen. Sofort nach beendeter Osydation wird eine wss. 30%ig- 
NaOH-Lsg. zugegeben u. das gebildete Indophenol mit Na2S reduziert, bis die tiefrote
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Farbę der Lsg. in die hellgelbe der Leukoverb. umgewandelt ist. Dann wird mit 
verd. HC1 deutlicb kongosauer gcmacht, auf 60° erwarmt u. nach Zugabe von NaCl 
abkulilen gelassen. Das Leukoindophenol der Zus. II scheidet sich dabei ais hellgelbes 
sandiges Pulver aus, das abgesaugt u. mit NaCl-Lsg. gewaschen wird. Es ist in NaOH 
zunachst farblos 1., dio Lsg. oxydiert sieli jedoch an der Luft u. nimmt eino kraftig 
yiolettrote Farbo an, die alkoh. Alkalipolysulfidschmelze liefert Baumwolle in blauen 
Tóuen fiirbende Schwefelfdrbstoffe. — In  analoger Weise werden die Leukoindophenole 
aus 1-Methylphenmorpholin u. b, — 2-Methylphenmorpholin, bzw. 1,3-Dimełhylphen- 
morpholin u. b, — 7,8-Benzobenzdihydroisooxazin u. 6 der Zus. III, — a u. 2,6-Dichlor-
l-oxy-4-aminobenzol (c), — c u. Hexahydrodibenzo-p-oxazin der Zus. IV, — 2,3-Dihydro- 
benzo-p-tliiazin u. b der Zus. V, —• sowie 7,8-Benzobenzdihydro-p-thiazin u. b der Zus. VI 
erhalten. Diese Leukoindophenole liefern ebenfalls wertyolle Schwefelfarbsloffe. Samt- 
liche Leukoverbb. bilden hellgraue krystallin. Pulver, 1. in w. W., A. u. H 2SO,, wl. in 
Sulzlsgg. (Hierzu ygl. D. R. P. 490013; C. 1930. I. 3357.) (A. P. 1 867 863 vom 
23/12. 1930, ausg. 19/7. 1932. D. Prior. 13/2. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Norbert Steiger und Eduard 
Albrecht), Frankfurt a. M., Herstellung von Ozythionaphthenen der Naphłhalinreihe. 
Zu dem Ref. nach E. P. 373(301; C. 1932. II. 1373 ist folgendes Beispiel nachzutragen: 
2,S-Diaihoxynaphthalin-G-thioglykolsdure, F. 125°, hergesteilt durch Einw. von PC15 
auf 2,8-diuthoxynaphthalin-6-sulfonsaurem Na, Red. des entstandenen 6-Sulfoehlorids u. 
Einw. v. Chloressigsaure auf das SMercaptan, wird in Chlorbenzol mit PC15 wahrend 
1 Stde. auf ca. 90° erwarmt. Zu der Thioglykolsdurechloridlsg. gibt man unter Kiihlung 
allmahlieli A1C13 u. erwarmt dann %  Stde. auf 45—50°. Diese Lsg. wird auf Eis ge- 
gossen u. das ausgefallene 4,6-Diathoxynaphłhalin-2,l-oxythionaphthen, aus 50°/oig. 
CH3C02H lange Nadelchen, F. 196°, abgesaugt. (D. R. P. 558 237 KI. 12o vom 11/12.
1930, ausg. 5/9. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

[russ.] Michaił Danilowitsch Makower, Fabrikation von Mineralfarben in der Kleinindustrie.
iloskau-L eningrad : K ois 1032. (102 S.) R b l. 1.50.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Marcelle Barraud, Die Verwendung der Harzprodukle. Geschichtlicher t)berblick 

iiber die Gewinnung u. Venvertung von Harzprodd., besonders in Frankreich vom 
Altertura bis zur noueston Zeit. Verwendung des Terpentinoles in der Pharmazie, 
ais Losungsm. u. in der chem. Industrie, des Kolophoniums in der Lack- u. Seifen- 
industrie, der Pech- u. Isolierstoffindustrie, seine Aufarbeitung auf Harzole u. RuB. 
(Buli. Inst. Pin [2] 1932. 155—59. 169—71. 15/8.) WlLBORN.

M.-H. Barraud, Dampfdruck der Mischungen von Terpentinol und Kolophonium. 
Das Ausgangsmatorial zur Terpentingewinnung (70% Kolophonium, 30% Terpentinol) 
muC wcgen der Zersetzlichkeit des Kolophoniums boi ca. 150°, also unter dem Kp. 
des Terpentinóls dest. werden. Vf. dest. wie in der Praxis mit W.-Dampf ein synthet. 
Gemisch yon der Zus. des Ausgangsmaterials bei verschiedenen Tempp. Dic Resultate 
werden graph. u. tabellar. wiedergegeben; es werden aus den Daten prakt. Ratschlage 
abgeleitet. (Buli. Inst. Pin [2] 1932. 133—37. Juni Bordeaux, Lab. do 1’Inst. 
du Pin.) W. A. R o t h .

Emil Nierman, Beitrag zur Kenntnis der kiinstlichen Harze (Albertole). Einleitend 
befaBt sich Vf. unter Berucksichtigung yon Natur- u. Kunstharzen sowio der fetten 
Ole mit dem Wesen des harzigen Zustandes u. gibt einen Oberblick iiber dic geschicht- 
liche Entrr. der Kunstharze. (Peintures-Pigments-Vernis 9. 146— 49. Aug. 1932. Bern, 
Uniy.) w . W o l f f .

G. S. Petrow und J. A. Schmidt, tlber Akrolitharze. Es wurde dic Konden- 
sation yon Phenol u. Kresol mit Glycerin zu Akrolitharzen in Ggw. yerschiedener Kataly- 
satoren (Kontaktspalter, H2S04, NaHSO.,) untersucht. In Rk. tr itt das Phenol mit 
Glycerin in ganz bestimmten Verhaltnissen (34,3—41,1% Glycerin vom Gewicht des 
zur Bldg. des Akrolits erforderlichen Phenols). Die mit krystallisiertem Phenol her- 
gestellten Akrolitharze sind frei yon Phenolgeruch. Hellere Harze erhalt man in Ggw. 
von NaHS04, bestandigere gegen W. in Ggw. von Mineralolsulfosauren. Die Harze 
konnen bei der Herst. von Celluloseatherlackcn u. von piast. Massen Anwendung finden. 
(Piast. Massen [russ.: Plastitscheskije Massy] 1931. Nr. 1/2. 27—30.) S c h o n f e l d .

G. S. Brodski, Schieferbakclit. Verss. zur Herst. yon Bakeliten aus den Phenolen
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Hnr,oCK f er?rerS',i Ul^ r A,n"'cndunS der Fraktion 170—320° gelang ca, mit CH20 
?931? Nr 1—T n46G) g‘ herzustellen- (P)ast- Massen I™83-  Plastisoheskijo Hassy]

W ; H uth, Niirolacke aus Lackwolkmisćhungm verschiedener ViscosiUU. Mischen 
™ r, “ V('rsc'h|cdener Yiscositat — besonders, wenn dio Unterscliiede grofi
w ł  -f £ v kedenWicli, da dle so hergestellten Lacke geringere Fcstigkeit u. Halt-
barkeit besntzen. (Farbę u. Lack 1932. 417. 17/8.) WlLBORN.

\ tZ’ J ,*iro“ M“^eZac£e fu r  die Papierindustrie. Angaben Iiber die ver- 
S r  V  l Cn? Unf nl08 ,ilten u’ die A»forderungcn, die an die Lacke gestellt 
1932 ) gnete Zuss' werden mitgeteilt. (Nitrocellulose 3. 104—05. Juni

Die Hauohbldg. ist abhangig von deY^tmosphar. 
t , - ■ > euohtigkeit u. chem. Emfliisse bogiinstigen sie), von der Art des Auf-

4 Uftrag ist un^ t i g e r  ais mehrere dunne) von dcm 
(reuchtigkoit im lo lz  u. im Mauerwerk wirkt sehadlich) u. von der Zus.

,0H ' 'or,!e,h,t  den Lacken starkę Neigung zur Hauchbldg.; die Ver-
f i i  d i t e t o e  ausschlaggebende Rolle. Die Art des Trockenstoffes

l-agk0̂ .en ’■ u°A,lat ein UbermaB zu rermeiden. Fiir die Herst. hauch- 
-I,pin-K-nnrlf ° ■ en Albcrtole, Kaurikopal, Sierra-Leone-Kopal u. Pontianak 
ais emwandfrei erwiesen. (łarbe u. Lack 1932. 413—14. 425—26. 439—40. 31/8.) WlLB.
j r , i °^a.n  N. M akarenko, Ober die Anwendung von Erdólgoudron in
bereitftfi T • t?'s ^^^SPJidron-Harz-Glyceririester-póljmierisiertes 01
T m i ™ n ^ f ? Sno gennf;em ®J?ca*iTgeh- ergoben Filmo> die volle Hartę nach 2-std.

? erreichen. Die Filrnc sind aber briiehig u. konnen nur fur billige
bis 38) "’erden. (Maler-Ztschr. [russ.: Maljarnoe Djelo] 1932. Nr. 4. 33

rn l i  W e r ^ ,  mit neuen synthetischen Harzen. (Paint Manufaeture 2.
59-61 . 68. 87-88. Apnl 1932. _  C. 1932. I. 591.) Konic.

„ V,e™nderur'3en des Leinols bei der Fimishersldlung. Unters. der;3/?: lcins,“mil H,,f’ ‘V,rssr
^ - A - Smowjew, UberdieAnwendung von ozydiertem Ol in der Olfirnisproduttim. 

ń Z h  l  T  f r  <h%li011? chines. Holzoles u. die Moglichkeit seines Ersatzes 
S r  m der Fabrikation von hochwertigen óllaeken. (Maler-Ztschr.

[russ : Malj= DjeloJ 1932, Nr. 4. 16—18.) Schonfeld.
° Otuchin,, Uber 1< irnissurrogate fiir Anslrich. Berieht tiber die Unters. russ. 

Firnisersatzmittel. (Maler-Ztschr. [russ.: MaljarnoeDjelo] 1932. Nr.3.26—39.) SCHON.

,iir, J.,a łT!e - ^ t .  -Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Trockenstoffen, 
Snlypn s  i T  S -Atome enthaltenden organ. Sauren oder deren wasserlóslichen 
tfpwnnnoń ,* Z<̂ 1’ ' h i a t  Hydroxyden u. dgl. von Schwermetallen in Ggw. von Aminen 
NaOH lwi inno11' , ! e e Haphthenmure werden in bekannter Weise mit 20,5 Tin.

“  100 vcrseift u. der Seifenlsg. 40 Teile handelsubliches Triathanolamin 
3 t mi “ u 0mer wss-  90 Teile Co-Sulfat enthaltenden Lsg. bei 

5/5. 1932 ) ausgewaschen u. getrocknet, (E. P. 370 550 vom 6/2. 1931, ausg.

FerMrcr'-umPR^«?r Co'' Dc:'a warc; abcrt- v(>n: Joseph N. Borglin, K em iU ^ S tA ., 
miseht ' J t ,  ■9 T  ,aTZ’ das rait °>3~ 1%  H ,B 03. H.,0, oder Na2B40, ver- 
WH1 i ™  !  !  ̂ ^ lngem D™ck, vorzugsweise 1—2 cm Hg bei 250—290° dest, wird. 
behandtunc lfn g' Z  i verff^rensgcmiŁfJ reinigen, so empfiehlt sich eine Vor-
19320 g. ( 1849 537 vom 14/ 12- 1929’ ausS' 15/3’
V StHe\rCU// r r ^ 7/yder p°-> }Viln;ington, iibert. von: Irv in  W. Humphrey,&Wh°arton, 
ę>“/ Bleicherde auf «t q ^ umi ni ' oc*cr Baumharz wird unter Zusatz yon 
niedrieerer S7 Ź » u f rbltzt lu nach Verminderung des Druckes ein Ol mit
Yom 19/5 m i  a L f  5 / f i S ! )  ^  fraktioniert wird> ^ r d e s t .  (A . P . l  852244

m a 5 o ń C v e s f ° A  deL C/L tW ilmingt°^ ’ Dol^ ';are- ttbert- von: Irv in  W ^ u m p h ie y ,  
Alkohol V B Gluknl /o? r2* ^ h a n d e lt man Harz mit einem mehrbas.
drasen (??vćen're so wird ° Entfarbung ein. Verwendet man statt

’ Harz zweckmaBig erst in einem mit diesem unvermisch«
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baren Lósungsm., z. B. PAe., Pinen oder Terpentinól, gel. (A. P. 1852 245 vom 
14/11. 1929, ausg. 5/4. 1932.) ENGEROFF.

Newport Industries, Inc., Delaware, iibert. von: Ivan Gubelmann und Henry 
R. Lee, South Milwaukee, V. St. A., Vakuumdestillation ton Baumharz. Man erhitzt 
das Harz in Form eines diinnen Films auf groCer Oberflache bei 1—10 mm Druek auf 
200—260° u. dest. fortlaufend eine der zulaufenden entsprechende Menge ab, wahrend 
der unzersetzte Riickstand unter Vermeidung von Zers. abgefiihrt wird. (A. P.
1846681 vom 2/9. 1927, ausg. 23/2. 1932.) E n g e r o f f .

Newport Industries, Inc., Delaware, ubert. von: Ivan Gubelmann und Clyde
0. Henke, South Milwaukee, V. St. A., Raffinierung ton Baumharz, gek. dureh eine 
ununterbrochene Vakuumdest., bis das Verhaltnis von Destillat zu Riickstand 85: 15 
betragt. Das Destillat wird einer erneuten fraktionierten Vakuumdest. (3 mm Hg) 
unterworfen, dereń Destillat so lange aufgefangen wird, bis es in gepulverter Form 
keinen gelben Farbton mehr besitzt. (A. P. 1846 721 vom 2/7. 1928, ausg. 23/2. 
1932.) E n g e r o f f .

A. Stiel, Herstellung ton plastischen Massen. Man behandelt natiirliche Harze 
mit O, oder 0 2 abgebenden Gasen. (Belg. P. 358 065 vom 11/2. 1929, Auszug veróff. 
19/8. 1929.) Sa r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Umwaildlungsprodukte des 
KoUyphoniums. 500 Teile Kolophonium (SZ. 171) werden mit 25 Tin. Fullcrerde (Bleich- 
erde, genannt „Tonsil") unter Entw. von gasfórmigen Rk.-Prodd. I1/, Stdn. auf etwa 
250° erhitzt. Die Bleicherde wird abfiltriert u. das verbleibcnde Ol im Yakuum iiber- 
dest. Man erhalt ein klares gelbstiehiges Ol, das zwischen 79—390° sd. STach wieder - 
holter Dest. besitzt das von 90—220° ubergehende Ol eino SZ. von 0,8 u. eine VZ. 
von 0,3. (E. P. 372402 vom 7/5. 1931, ausg. 2/6. 1932.) E n g e r o f f .

Kemikal, Inc., Delaware, ubert. von: Isadore Sidńey Mellanoff, Philadelphia, 
V. St. A., Sche.llackersa.lz. 100 Teile Casein werden in 400—800 Tin. W., das 16 Teile 
Borax u. 10 Teile 26°/0ig. NH,OH entlialt, gel. 4 Teile dieser Lsg. werden mit 5 Tin. 
eines bei gewóhnlicher Temp. dickfl., nicht vollkommen kondensierten Prod. aus Phenol- 
Formaldehyd gemischt, dem man zuvor Je 1 Teil sulfoniertes Ricinusól u. 10%ig. 
XHjOH zugegeben hat. Die M. wird ais wasserfester Uberzug fur Papier, Textilstoffe 
u. zur Herst. von Kunstleder yerwendet. (A. P. 1857 691 vom 20/5. 1929, ausg. 10/5. 
1932.) E n g e r o f f .

Carl Lieb, Niirnberg, Preptorrichtung zur Herstellung ton Gegenstanden aus Kunst- 
harz oder ahnlichen uarineplastischen Massen, dad. gek., daB  die Matrizc, in der die 
M. gepreflt wird, aus Glas oder ahnlichem besteht. (D. R. P. 556 903 KI. 39a vom 
10/10. 1930, ausg. 16/8. 1932.) Sa r r e .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alphons O. Jaeger, Mount Lcbanon, 
V. St. A., Kunstharz, bestehend aus einem Gemisch gleieher Teile eines Harzes aus 
mehneertigem Alkohol u. organ. Saure, wobei letztere z. T. durch ein Phthalid oder 
dessen Deriv. ersetzt ist u. einem kein Phthalid enthaltenden Kunstharz z. B. aus 
Phenol- oder Harnstoff-Formaldehyd. Dio Kondensation des mehrwertigen Alkohols 
kann mit ein- oder mehrbas., aliphat. oder aromat. Sauren erfolgen, von denen eine 
groBe Zahl angefuhrt wird. An Zusatzen kommen Weichmachungsmittcl u. Fiillstoffe, 
sowie Kunstharzo polymerisierter, ungesatt. organ. Verbb. (Vinyl-, Styrol- oder 
Itaconsaureharze), ferner aus Holzól, Toluidin, Aminoketonen u. dgl. in Betracht. 
(A. P. 1860 098 Tom 20/7. 1931, ausg. 24/5. 1932.) ' E n g e r o f f .

Glidden Co., Cleveland, Ohio, iibert. von: Charles G. Moore, Lakewood und 
Milton Zucker, CIeveland, Herstellung ton Kunstharzen auf Glyptalbasis aus mehrbas. 
Sauren, mehrwertigen Alkoholen u. einer trocknenden Fettsaure, z. B. Leinólsaure, 
in Ggw. eines 1. Phenolharzes, z. B. aus Kresol u. Paraldehyd. — Z. B. werden aqui- 
uiolekulare Teile Kresol u. Paraldehyd vorkondensiert u. 10 Teile des primaren Kon- 
densationsprod. werden nach Entfernung des iiberschiissigen Kresols zusammen mit 
dem Rk.-Gemisch aus 45 Teilen Phthalsdureanhydrid, 22 Teilen Glycerin u. 23 Teilen 
Leitwlsdure bei 250° in einer inerten Atmosphare erhitzt. Nach beendeter Harzbildung 
wird das Rk.-Prod. raseh abgekiihlt oder in gesehm. Zustande mit einem Lósungsm. 
verd. Die Prodd. dienen insbesondere zur Herst. von Lacken. Das Phenolharz kann 
auch wahrend der Glyptalharzbldg. aus den Komponenten entstehen, indem alle Teile 
gleiehzeitig zusammengegeben u. kondensiert werden. In  dem Beispiel werden z. B. 
benutzt 7,7 Teile Kresol, 2,3 Teile Paraldehyd, 45 Teile Phthalsaureanhydrid, 22 Teile 
Glycerin u. 23 Teile Leinólsaure. (Ygl. A. P. 1 812 639; C. 1931. II.'l935 .) (A. P.
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1867 583 vom 10/6. 1929, ausg. 19/7. 1932. A. P. 1867 584 vom 12/6. 1929, ausg. 
19/7. 1932.) M. F. M u l l e r .

Ellis-Foster Co., iibert. von: Carleton Ellis, Montclair, New Jersey, Herstellung 
von oxydiertcn Glyptalharzprodukten mit erhóhtcm Sohmelzpunkt durch Behandlung 
von Glyptalharzpulver, z. B. aus 81 Teilen Kolophonium, 21 Teilen Glycerin u. 18 Teilen 
Phthalsaureanhydrid erhalten, in dunner Schicht mit einem 0 2-haltigen Gas, z. B. 
Luft, bei erhóhtcr Temp., aber unterhalb des Schmelzpunktes. (Vgl. E. P. 327 095;
C. 1930. II. 826 u. F. P. 698 598; C. 1931. I. 3066.) (A. P. 1872 568 vom 6/12. 1927, 
ausg. 16/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Winter und 
Nikolaus Roh, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Herstellung von Kondenmtiom- 
produkten, dad. gek., daB man 1 Mol eines teilweiso hydrierten aromat. KW-stoffes 
oder seiner Deriw . mit mindestens 4 Mol eines Aralkylhalogenides, welches eine oder 
mehrere aliphat. bzw. hydroaromat. Seitenketten enthalt, in Ggw. von Kondensations- 
niittcln auf Tempp. von etwa 100 bis 300° erhitzt. — 44 Teile D ih yd ronaph th a lin werden 
mit 310 Teilen Dimethylbenzylchlorid (Gemisch der Isomeren) unter Zusatz von
0,1 Teilen Zn am RiickfluBkuhler erhitzt. Die Rk, beginnt bei etwa 120° u. ist bei etwa 
200° bcendot. Das Rk.-Prod. crstarrt zu einem klaren, hellgelben, chlorfreien spring- 
harten Harz, das in Leinol, Terpentinol, Sangajol, nicht aber in A. 1. ist. ■— 190 Teile 
<jj-Chlormethyl-a-methyhiaphthalin, 75 Teile Kolophonium u. 75 Teile p-Dichlorbenzol 
werden unter Zusatz von 0,1 Teilen ZnCl2 unter Riihren verharzt. Nach beendeter 
HCl-Entw. bei etwa 230° wird das Dichlorbenzol abdest. u. mit N2 ausgeblasen. lian 
erhalt ein klares, hellgelbes Harz. (Vgl. D. R, P. 551 169; C. 1932. II. 627.) (D. R. P. 
555 083 KI. 12 o vom 21/6. 1930, ausg. 27/7. 1932.) M. F. M u l l e r .

Carleton Ellis, Montclair, V. St. A., Kunstharz. Man bringt Harnstoff oder seine 
D eriw ., z. B. Methylolharnstoff, Carbamid u. dgl., in Ggw. von wss. Alkalilsg. mit 
37—40%ig. Formalin zur Rk. Die sich erwarmende u. trub werdende Mischung wird 
durch Źugabe von CH3, COOH oder Phthalsaure wieder klar u. durch Hinzufiigcn 
yon konz. HC1, H3P 04, (COOH)2 u. dgl. in eine gieB- u. preBfahige M. umgewandelt. — 
Je 100 g Harnstoff, Paraformaldehyd u. W. werden yermischt, 5 ccm 40%ig. NaOH 
zugegeben u. das Ganze nach einigem Schutteln in Lsg. gebracht. Das Alkali wird mit
10 ccm 10°/oig. HC1 abgeschwacht, die Lsg. filtriert u. weitere 20 ccm verd. HC1 zu
gegeben u. wahrend nun die Lsg. dickflussig bzw. fest wird, die Saure neutralisiert. 
An Stelle der anorgan. Sauren konnen auch organ., z. B. Phthal-, Oxal-, Milch-, Bern
stein-, Wein-, Benzoe-, Salicyl-, Gallussaure u. dgl. treten, jedoch mit dem Unter- 
schied, daB man dieselben gleich gemeinsam mit dem Harnstoff u. Formaldehyd zur 
Rk. bringt. Ahnlich wertvolle Prodd., insbesondere solche, die sich h . yerpressen lassen, 
erhalt man durch Vermischen u. Erhitzen von einem Toil Dimethylolhamstoff mit 5 Tin. 
eines durch Kondcnsation yon Phenol oder seinen Homologen mit wss. F orm ald eh y d  
unter Druck u. Warme erhaltenen Harzes, ferner durch eine Mischung von dem durch 
Kondensation yon Furfurol u. Phenol oder Anilinchlorhydrat in Ggw. yon HC1 ge- 
wonnenen Harzes m it Dimethylolhamstoff u. gegebenenfalls Hemmethylentetramin. 
Durch mannigfaltige Zusatze, z. B. Glycerin, Casein, Gelatine, Irisch Moos, die wahrend 
des Kondensationsprozesses zugefligt werden, oder Pigmenłe, Fiillsloffe (HokmeM, 
Baumwoll- u. Seidenfasem, Zellstoff, Kork, Leder) leuchtendes ZnS oder phosphores- 
cierende Verbb., natiirliche Harze, Asphalt u. dgl., die in das noch fl. Endprod. ein- 
geruhrt werden, erhalt man Prodd., die sich auf die yerschiedensten Gegenstande, 
unter anderem Behalter, Knopfe, Zigarrenspitzen u. ahnliche Galanteriewarcn, kiinst- 
liches Elfenbein, Billardballe, Schallplatten yerarbeiten lassen oder ais Uberziige bzw. 
zum Verkloben yon Papier, Textilien oder zur Herst. von Verbundglas Verwendung 
finden kónnen. (A. P. 1846853 vom 28/1. 1924, ausg. 23/2. 1932.) E n g e r o f f .

Ges. fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstellung von Harzlosungen. 
Die Kondensationsprodd. aus Aminen u. Formaldehyd, hergestellt in Ggw. yon aqui- 
yalentcn Sauremengen (HC1) werden gemeinsam mit Aldehyden (Furfurol, Crotonaldehyd) 
oder solcho bildenden Stoffen in bekannten Ldsungsmm., gegebenenfalls unter Zusatz 
yon Hartungs-, Weichmachungsmitteln, Katalysatoren u. dgl. gel. Die Aldehyde 
konnen auch allein ais Lósungsmm. angewendet werden, oder der Harzlsg. kurz yor 
Gebrauch zugegeben werden. Man erhalt unl., hitzebestandige, chem. u. physikal. 
Einflussen widerstehende Lacke. (F. P. 719 929 vom 10/7. 1931, ausg. 12/2. 1932. 
Schwz. Prior. 11/7. 1930. E. P. 373 358 vom 20/4.1931, ausg. 16/6.1932. Schwz. Prior. 
11/7. 1930.) E n g e r o f f .
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Bakelite G. m. b. H., Berlin, Verfahren zur Herstellung von Lacken, Firnissen 
u. dgl. Man lost hartbare Harze (Kesole) oder Novolake in FIL, wie z. B. hydrierten 
Phenolen, cycl. Ketonen, Furfurol u. dgl. oder in Mischungen mit Tetralin oder Brom- 
benzol u. fiihrt sie, gegebenenfalls unter Zusatz von anderen liartbaren oder nicht hiirt- 
baren, natiirlichen oder kiinstlichen Harzen, Weichmachungs-, Hartungs- oder Flammen- 
schutzmitteln, wahrend oder nach der Behandlung durch Erhitzen bei gewohnlichem, 
vermindęrtem oder erhóhtem Druck in ii-Harze (Resitole) iiber. Man kann auch von 
den Ausgangsprodd. der Kondensationsprodd. ausgehend in Ggw. von Lósungsmm. 
fur Resitole die Kondensation in einem Zuge vornehmen, oder auch dio Ausgangs- 
materialicn dem Reaktionsgemisch wahrend der Kondensation in Portionen zugeben. 
Das bei der Bldg. der Resitole entstehende W. wird gegebenenfalls unter Anwendung 
von Vakuum abdest., oder durch entwassernd wirkende Yerbb. entfenit. — Man lost 
z. B. 30 Teile Resol in 20 Teilen Cyclohesanol u. erwarmt 1/2—11/2 Stde. auf 110°, 
bis eine heftige Gasentw. eintritt. (Oe. P. 1 2 8  3 2 4  vom 17/12. 1929, ausg. 25/5. 1932..
D.Priorr. 29/1. 1929 u. 4/12. 1929. Zus. zu Oe. P. 123836; C. 1931. II. 4117. E. P. 
368807 vom 3/12. 1930, ausg. 7/4. 1932. D. Prior. 4/12. 1929. Zus. zu E. P. 295335;
C. 1930. I. 3833.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Holzach und 
Fritz Lange, Ludwigshafen a. Rh.), Yerfahren zur Herstellung von gefdrbłen Lacken oder 
-Massen aus Nilrocellulosen nach D. R. PP. 515057 u. 518018, dad. gek., daB man die 
Lacke oder Massen mit den Farbstoffen, die aus salzsauren, dialkylierten Nitrosoanilinen 
einerseits u. dialkylierten m-Aminophenolen andererseits erhaltlieh sind, gemeinsam 
nut den Salzen aus hydroaromat. Basen u. der 2,6-Dinitrodiphenylamin-4,3-disulfosdure 
oder ihren Substitutionsprodd. fiirbt. (D. R. P. 555 968 KI. 22h vom 9/1. 1931, ausg. 
4/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 515057; C. 1931. I. 862.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Holzach und 
Fritz Lange, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Herstellung von gefdrbten Lacken 
oder Massen aus Nitrocellulosen nach D. R. PP. 515057 u. 518018, dad. gek., daB man 
die Lacke oder Massen mit den Farbstoffen, dio aus salzsauren, dialkylierten Nitroso- 
anilinen einerseits u. dialkylierten m-Aminophenolen andererseits erhaltlieh sind, ge- 
meinsam mit den Salzen aus hydroaromat. Basen u. 2-Nitranilin-4-sulfosdure oder 
ihren Substitutionsprodd. fiirbt. (D. R. P. 555 969 KI. 22h vom 9/1. 1931, ausg. 5/8. 
1932. Zus. zu D. R. P. 515057; C. 1931. I. 862.) E n g e r o f f .

Ges. fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstellung von dauerhaft ge
fdrbten Ijacken und plastischen Massen. Ais 
Farbstoff verwendet man Verbb. der all- 
gemeinen Formel (s. nebenstehend). (R, =  H,. 
Alkyl oder Aryl, R 2 =  H, Alkyl, Aryl oder
Aralkyl, R , =  Alkyl oder Aryl, R., =  Aryl.)
Z. B.: Das Na- oder K-Salz der 3,6-Diplienyl- 
naphlhophenosafranin - 2,7 - disulfosdure, der
3-l)idthyl-6-(3'-sulfo-4'-amino)-phenylnaphtho- 

phenosafranin-l-sulfosdurc. (F. P. 726 682 vom 24/11. 1931, ausg. 1/6. 1932. Schwz. 
Prior. 25/11. 1930.) E n g e r o f f .

N. V. Teerproductenindustrie Touwen & Co., Holland, Herstellung von Lacken, 
die eine rissige Oberflache geben. Ais Grundierung benutzt man eine Mischung, die durch
' erreiben von farblosen Harzlack, Standol u. Sikkativ im Yerhaltnis von 10: 2: 1
oder von Harzlack, Terpentin, Standol, ZinkweiB oder Lithopone (6,5: 2 ,5 :3 : 9) er- 
naltenwird. DieDeckschicht besteht ausTonerdc, H 20 , Sikkatiy u. Harzlack(3: 5: 2: 1) 
u. gegebenenfalls noch ZinkweiB u. H20. Der Lack wird mittels Burste oder Pinsel 
auf Papier, Stein oder Holz aufgetragen. (F. P. 725 376 vom 28/10. 1931, ausg. 11/5. 
1932. Holi. Prior. l / l l .  1930.) E n g e r o f f .

Consortium fiir Elektrochemische Industrie G. m. b. H., Deutschland, Lacke 
und Prepmassen aus Gemischen ton Olen und hochpolymerisierten Verbindungen. .Man 
vcnvendet ein Gemiseh, das aus der Lsg. yon Verbb., die durch Polymerisation von
V inylestern oder dereń Analogen mit fetten Olen (Lcin-, Mohnol) oder Standólen er
halten werden u. Cellulosederivatlsgg. besteht. — 6 kg einer Yerb. aus 44 Teilen Leinbl 
u. 06 Teilen Polyvinylacetat, gel. in 14 kg Butylacetat wird mit einer Lsg. von 1,8 kg 
^ilrocellulose in 8,2 kg Solactol gemischt. Dio Lacke bzw, Prodd. eignen sich fiir die 
Herst. von Wachstuch, Kunstleder, Linoleum, Hutappreturen, Filmen, Schirmgriffen,
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Schattplatten, ais Zwischenschicht fur Verbundglas u. dgl. (F. P. 718 689 vom 15/6
1931, ausg. 27/1. 1932. D. Prior. 21/6. 1930.) E n g e r o f f .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
— , Das Aluminium in der Kautschukinduslrie. (Rev. e&n. Caoutchouc 9. Nr. 83. 

21—22. Juli-Aug. 1932.) _ F r o m a n d i.
M. N. ujedm ow, Kautschukvulkanisationsbcschleuniger. Ubersicht. (Anilinfarbcn- 

ind. [russ.: Anilinokrassotschnaja Promyschlennost] 1932. Nr. 3. 21—32.) Schonf.
li t  J. Rinse, Chlorierter Kautschuk. AnschlieBend an F o l  u . B i j l  (C. 1932. II. 1845) 
Bericht iiber eigene Vorss., nach dcnen Tomesit nur wenige °/0 CCI, enthalt; bis zu 100“ 
w ird  keine Spur HC1 abgespalten, sclbst nicht in G gw . von NaOH. Blankes Fe, mit
1 orncsit bestrichen u. atmosphar. Einfliissen ausgesetzt,' wurd nicht im geringsten an- 
gegriffen. (Chem. Weekbl. 29. 521—22. 10/9. 1932. Zaandam, N. V. Pieter Schoen en 
z °o n -) . . G r o s z f e l d .

Nelson H. Norris, Kautschuk und seine Venvendung in der Plattierungsinduslm. 
(Rubber Ago [New York] 31. 357—58. 10/8. 1932.) F r o m a n d i.

G. Genin, Die Verwendung von Latex in der Schuhindustrie. (Halle aux Cuirs
[Suppl. techn.] 1932. 233—30. 21/8. 1932.) F r o m a n d i.

Dewey and Almy Chemical Co., iibert. von: William B. Wescott, Massachusetts, 
Koagulieren von Kautschukmilch. Man vermischt die Kautschukmilch mit einem Schutz- 
mittel u. einem Koaguliermittel, u. verandert die Bedingungen des Systems derart, 
daB das Koaguliermittel wirksam wird. Ais Schutzmittel verwendet man Ei-, Serum- 
albumin oder Hamoglobin, ais Koaguliermittel Essigsaure, ZnO, Zn(OH)2, RuB, Vul- 
kanisat, faserhattige Kautschukmassen, Asbest. Durch Erhitzen oder Einwirken von 
HCHO zcrstórt man die Wrkg. der Schutzkolloide. Man kann verd. oder konz. Kaut- 
schukmilch verwenden u. erhalt je nach den Bedingungen zusammenhiingende oilcr 
kornige Koagulate. Zugleich mit den Koaguliermitteln kann man auch Baumwoll- 
fasern u. dgl. zusetzen. (A. P. 1873 913 vom 10/6. 1930, ausg. 23/8. 1932.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M.,ubert. von: Wilhelm Lonmiel. 
Wiesdorf a. Rh., Theodor Goosfc, Leverkusena. Rh., und Hermann Friedrich, Wies- 
dorf a. Rh., Vulkanisationsbeschleuniger, bestehend aus Verbb. der wahrscheinlichen 
Formel (R1R2 : N 'CS-S)2 : CH'C6H5, worin R t eine Cyelohesylgruppe oder dereti 
Homologe, u. R , einen KW-stoffrest bedeutet, wobei R t u. R 2 auch ringformig mit- 
einander verbunden sein konnen. — 306 Teile Dekahydrochinaldin in 500 Teilen Alkohol 
werden unter Kiihlen mit 76 Teilen CS2 u. danach mit 80 Teilen Benzalchlorid gcmischt 
u. einige Stdn. am RiickfluB gekocht. — S tatt des Dekahydrochinaldins kann m an  das 
Hexahydromethylanilin, Hexahydroathyl-o-toluidin, Di-(cyclohexyl)-amin, Cyciohexyl- 
anilin oder Cyclohesylbenzylamin verwenden. (A. P. 1 873 934 vom 5/9. 1*930, ausg. 
23/8.1932. D. Prior. 8/11. 1927.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Douglas Frank Twiss und Frederick Arthur 
Jones, Birmingham, Verarbeiten von Kautschukharzen. Auf Kautschuk-, G uttapercha-, 
Balata- oder Guayuleharze laBt man HCHO, seine Polymeren oder Deriw . wic M etbylat, 
Trioxymethylen, Paraformaldehyd, Hexamethylentetramin in Ggw. eines Kondcn- 
sierungsmittels wie H ;S04, HCU A1C13, CC13C02H, ZnCl2, Oxalsiiure einwirken, evtl. 
unter Zusatz geringer Mengen einer polymerisierten oder unpolymerisierten ungesatt. 
Substanz wie Kautschuk, Regenerat, Terpentin, Isopren oder anderer Butadien-K W - 
stoffe. Das erhaltene Prod. wird zweckmaBig 80—100 Stdn. auf 100—110° erhitzt. 
Man venvendet die M. ais Lack, fur Klebpflaster, ais bindende Zwischenschicht fiir 
Kautschuk auf Metali, Glas oder Hartkautschuk, evtl. unter Zusatz von K autschuk 
oder Regenerat, wobei es ais Lsg. oder wss. Dispersion angewendet wrerden kann; im 
letzteren Fali kann sowohl die Zwischenschicht wie auch die Kautschukschieht elektro- 
phoret. auf dem Metali niedergesehlagen werden. Guttapercha, Balata, Schellack, 
Mineralkautschuk, Faktis, Abfall, Regenerat, Ol, Viscose, Casein konnen vor oder nach 
der Behandlung mit HCHO zugesctzt werden. Fiill-, Farbstoffe, Weichmacher, Vul- 
kanisiermittel, Alterungsschiitzer, Mg-, Zn-Stearat, Mn02 oder Diphenylguanidiu 
, ™ cn  emgemischt werden. —  Eine Mischung von 100 g Balataharz, 10 ccm T erpentin ,
o00 ccm Petroleumnaphtha u. 100 g Paraformaldehyd werden zu 100 ccm konz. HC1 
gegeben  u. das Gemisch 24 Stdn. geriihrt, worauf man dio Naphtha abdest. u. das 
Harz mit W. u. Alkali wascht. (E. P. 371339 vom 13/1. 1931, ausg. 19/5. 1932.
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F.P. 726 236 vom 13/11. 1931, ausg. 25/5. 1932. E. P rio r r . 13/1. 1931 u. 19/3. 
1932.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey (Er- 
finder: Frederick Henry Lane, England), Gesprenkelte Kautschukoberflachę. Gefarbto 
Kautschuklsgg. werden unter Zusatz von etwas Ammonoleat unter Riihren in W. grób 
dispergiert. Man uberzieht nun zunachst Unterlagen mit wss. Kautschukdispersionen, 
koaguliert u. taucht das noch feuchte oder troekene Koagulat in die grobe gefarbto 
Kautschukdispersion, die in Form von Tropfen auf der Oberflache verteilt ist. (Aust. P. 
1086/1931 vom 9/3. 1931, ausg. 31/3. 1932. E. Prior. 26/4. 1930.) P a n k ó w .

B. F. Goodrich Co., V. St. A., Uberzuge aus Kauischuk oder kautschukartigen Massen 
auf starren Unterlagen. Man verwendet eine Zwischensehicht, welche eine Mischung 
aus Kautschuk (event. Kautschukmilch) o. dgl. u. einem Stoff entlialt, der ihn nieht 
lóst, auch nicht in ihm 1. ist, der aber beim Erhitzen crweicht, so daB man unter Druck 
in der Warnie eine feste Verb. erhalt. Ais kautschukartige Massen kann man anwenden: 
Die mit Diarylaminen oder aromat. Nitroderiyy. piast, gemachten Polyvinylchlorid- 
massen, Polymethylenpolysulfide, die mit Glycerin oder Phenol plastizierten Gummilacke, 
plastizierte gehartete Gelatine, plastizierte Nitrocellulose oder Celluloseester. Ais klebende 
Substanz fiir dio Zwischensckicht yerwendet man in der Warmo erweichende Harze 
aus Phenol, Kresol, Xylenol, Naphthol u. dgl. mit HCHO, Butyraldehyd, Fur- 
fural usw., Phenolsulfoaldehyd-, Phenolhesamethylentetramin-, Uroformin-, Cyclo- 
hexanolaldehydharze, dio Glycerinphthalsaureanhydridharzo, die alle bei Vulkani- 
sationstemp. hartbar sind. Ferner solche, die ohne zu harten, beim Erwarmen nur er- 
weichen, wie 1. Polyvinylchlorid, Gilsonit (Bitumen), Kopal, Kaurigummi, Glycerin- 
ester von Harz. — Man reinigt die Unterlage, bringt eine Zwischenscliicht auf aus einem 
Gemisch von vulkanisierbarer Kautschukmischung u. Phenol-HCHO-IIarz, u. hierauf 
die Deckschicht aus der Kautschukplatte. Unter Pressen wird vulkanisiert. — Man kann 
auf dio Unterlage zunachst eine Lsg. des Harzes aufbringen, trocknen lassen, dann eine 
Kautschuklsg. u. schlieBlich die Kautschukplatte. Das Losungsm. muB Harz u. K aut
schuk losen. (F. P . 723 088 vom 21/8. 1931, ausg. 2/4. 1932. A. Prior. 18/9.
1930.) P a n k ó w .

Ungarische Gummiwarenfabriks-Akt.-Ges., Budapcst, Herstellung von Kaut-
schulcgeioeben mit Faseruberzug. Man uberzieht das kautschukierto Gewebe mit einer 
Lsg. oder Dispersion eines Zersetzungsprod. yon Kautschuk, Guttapercha, Balata
o. dgl., verdampft den groBten Teil des Losungsm. u. spruht die Fasern auf dio klebrigo 
Oberflache. Vor dem Vulkanisieren kann man den Stoff noch mittels eines w. Kalanders 
glatten. Ein geeignetes Zersetzungsprod. erhalt man durch Erhitzen von Kautschuk 
mit Mercaptobenzothiazol; 30—60 Teile davon worden in 40—70 Teile B zl. gelost. 
(E. P. 377 749 vom 4/5. 1931, ausg. 25/8. 1932. D. Prior. 26/2. 1931.) B e i e r s d o r f .

Arthur W. SĆhisler, Webster Groyes, V. St. A., Herstellung ungesattigter Kohlcn- 
wasserstoffe. Man unterwirft Abfalle von vulkanisiertem Kautschuk, gegebenenfalls 
unter Zusatz von Celluloseabfdllen, Fe oder hornartigen Stoffen u. bas. Oxyden der 
trockenen Dest. bei Tempp. bis 450°. Man erhalt gasfórmige u. fl. ungesatt. KW-stoffe. 
(A. P. 1846 363 vom 7/11. 1928, ausg. 23/2. 1932.) D e r s i n .

x m .  Atherische Ole; Eiechstoffe.
P. Boischot, Studie uber die Wurzelfaule des Jasmins. Es werden die aufieren 

Zeichen der Krankheit, die Morphologio u. Biologio der Pilze Rosellinia necatrix u. 
Rosdlinia aguila u. dereń Bekampfung beschrieben. Verss. haben gezeigt, daB bei 
den in der Praxis angewandten Mengen die pilztotende Wrkg. des FeS04 auf die Wurzel
faule des Jasmins gleieh nuli ist, daB die Wrkg. des FeSO.j ais Jlobilisator von K20  
oder P20 6 gleieh nuli oder auBerst sehwach ist, daB es auf dio Assimilation des Diingers 
keinen nennenswerten EinfluB ausiibt u. daB die in einzelnen Fiillen bei der Anwendung 
von FeS04 erzielte giinstigo Wrkg. der Zufuhr yon S u. yielleicht der kalkklósenden 
Wrkg. zugeschrieben werden kann. (Parfums do France 9. 274—79. 351—54.
1931.) E l l m e r .

B. Rothstein, Geruch und Konstitulion. Einige Alkoxysauren und ikrę Ester. II.
(I. vgl. C. 1932. II. 1157.) Vf. hat untersucht, wie sich der Geruch der Ester RO ■ CH2• 
C02R' andert, wenn man R u. R ' yertauscht. Dio Geaamtresultate der bisherigen 
Unterss. lassen sich wie folgt zusammenfassen: 1. Vergleich der homologen Ester RO-

XIV. 2. 178



2 7 4 6 H xm . A t h e r is c h e  Ol e ; E ie c i is t o f f e . 1 9 3 2 . H .

CH,.-C02R ' m it R =  CII,, C2H5, i-C3H „ i-C4H9 u. R ' =  C6H5-CH2, C6H5-CH2-CH!t
C,,H5• CH2■ CHj ■ CH,, CGH5-CH: CH-CHj, Geranyl u. Citronellyl. a) AUgemeinc 
pfeffrige Nuance. b) Bei R =  CH3 Geruch herber u. stechender ais bei R =  C2H5, hier 
lieblicher. c) Von R  =  CH3 bis i-C,H9 verliert der Geruch viel an Intensitat. d) Der 
Geschmack yariicrt ebenso. — 2. Vergleich der isomeren Ester RO CH2'CO,R' u. 
R 'O C H 2-C02R  mit R =  CH3, C2H5 u. R ' =  CeH5-CH2, C6H6-CH2-CH2, C6H5 CH2’ 
CHj -CHj u. Geranyl. a) R ' erzcugt immer den gleiclicn Grundgeruch. b) Die pfeffrige 
Nuance ist starker bei R ' in der Atherfunktion ais in der Esterfunktion. c) Die Geruchs- 
indm dualitat eines Radikals tritt in der Esterfunktion starker horror ais in der Ather
funktion.

Y e r s u c h e .  3[ethoxyessigsavre. 106 g Na in 850 ccm CH3OH losen, allmahlich 
188 g Chloressigsaure in 200 ccm CH3OH eintragen, 5—6 Stdn. kochen, CH3OH abdest., 
mit konz. HC1 eben ansauern, W. im Vakuum verdampfen, mit Bzl. aufnehmen usw. 
Kp.IS 99—100°, vollig Cl-frei, auBerst hygroskop. — Chlorid. Mit ca. 0,9 Mol. SOClj, 
schlieBlieh bei 50—60°. Kp. 99°. — Darst. aller Ester aus den Chloriden (geringer t-ber- 
schuB), dem betreffenden Alkohol u. Pyridin in Chlf. — Methoxyessigsdurebenzykster, 
C10H12O3, K p.,„136°, D.184 1,1018, n D18 =  1,5031, MD =  48,30 (ber. 48,08), bitter. -
P-Phenyldthylester, CjjHuO;,, Kp.ls 148,5—149°, D.174 1,0806, n D17 =  1,5000, MD =
52,80 (ber. 52,69), bitter u. bronnend, rosenartig riechend. — Oeranylester, C13H2203, 
Kp.10151—152°, D.194 0,9656, n D19 =  1,4650, MD =  64,69 (ber. 64,60), geschmacklos, 
rosen- u. moschusartig riechend. — Citronellylester, C]3H210 3, Kp.ll)l5 149—150°,
D.1b4 0,9409, no19 =  1,4507, MD =  65,21 (ber. 65,06), dem vorigen ahnlich. — Athoiy-
essigsaure. Aus 77 g Na in 11 A. u. 141 g Chloressigsaure in 150 ccm A. wic oben. 
Kp.l6 104,5—105°. Chlorid, Kp. 123—124°. — BenzylesUr, Cu H140 3, Kp.lc 143°,
D .łs4 1,0716, nD18 =  1,4962, Md =  52,90 (ber. 52,69), nach Jaśmin riechend. —
p-Phenyldthylester, C12HI60 3, Kp.n 156°, D.” 4 1,0487, nu22 =  1,4912, Md =  57,46
(ber. 57,31), stechend u. schwach bitter, rosen- u. heuartig riechend. — y-Phenylpropyl- 
ester, C13H180 3, Kp.ic 167°, D.19, 1,0374, n D19 =  1,4912, MD =  62,00 (ber. 61,93), bitter.
— Cinnamylester, CI3H180 3, Kp.,5 179°, D.2°4 1,0575, no”  =  1,5051, Md =  61,71 (ber. 
61,46), schwach stechend u. bitter, nach Ahornblattern riechend, an Zimt crinnernd. — 
Terpenylester, Kp.20 157°, D.184 0,9832, n Dls>5 =  1,4660, M d =  67,60 (ber. 67,48), 
auflerst bitter u. brennend, nach Eucalyptus riechend. — Citronellylester, Ci4H2603, 
Kp-16,5 157—158°, D.224 0,9272, no22 =  1,4475, MD =  69,80 (ber. 69,68), geschmacklos, 
rosenartig riechend. — Geranylester, C14H240 3, Kp.17163°, D.22., 0,9499, no22=  1,4612, 
M d =  69,35 (ber. 69,21), dem vorigcn ahnlich. — [Isopropyloxy]-essigsaure. Darst. 
analog. Kp.2J 113°. Chlorid, Kp. 127°. — Bmzylester, C12H 1B0 3, Kp.17 149°, D.1,,54 
1,0474, no1’1*5 =  1,4909, M d =  57,50 (ber. 57,31), sehr bitter u. brennend, sehr schwach 
riechend. — p-Phenyldthylester, Ci3Hls0 3, K p.,6 158°, D.17,54 1,0314, nn15,5 =  1,4886, 
M d =  62,08 (ber. 61,93), rosenartig riechend. — y-Phcnylpropylesler, C14H20O3, Kp.15 
169°, D.17’s4 1,0231, no” ' 6 =  1,4882, MD =  66,65 (ber. 66,55), brennend u. bitter, 
herber riechend. — Oeranylester, C15H 260 3, Kp.,5 164—165°, D.2°4 0,9407, no2° =  1,4595, 
M d =  73,90 (ber. 73,83), sehr schwach schmeckend u. riechend. — Citronellylester, 
CuHjgO,, Ivp.15 161—162°, D.2l4 0,9136, n D21 =  1,4441, M D =  74,45 (ber. 74,30). -  
[leóbutyloxy]-essigsdure. Hier das ęekochte Gemisch in W. gieBen, dckantieren, Iso- 
butylalkohol mit W., wss. Lsg. mit A. waschen, im Vakuum verdampfen, mit konz. HC1 
ansauern, in Bzl. aufnehmen usw. Kp.18118°. Chlorid, Kp.22 59°. — Benzylester, 
Cl3H1B0 3, K p.„ 154°, O.23, 1,0261, n D23 =  1,4854, MD =  62,05 (ber. 61,93). — fi-Phenyl- 
dthylester, C14H20O3, Kp.15166°, D.2°, 1,0142, n D20 =  1,4851, M D =  66,70 (ber. 66,5o).
— Cinnamylester, C15H20O3, Kp.15191°, D.22' 54 1,0375, no22 =  1,5092, Md =  71,37 (ber.
70,70). — Geranylester, C16H280 3, Kp.I7 175°, D.S14 0,9318, n D21 =  1,4592. M d =  78,65 
(ber. 78,45). — Citronellylester, C16H300 3, Kp.i6 170°, D.21' 54 0,9127, no21’5 =  l.4*71’ 
M d =  79,05 (ber. 78,92). — Diese Ester sind fast geruch- u. geschmacklos. (Buli. Soc. 
chim. France [4] 51. 838—45. Juni 1932.) LlNDENBAUM-

L. Hoejenbos und A. Coppens, Hyazinth und seine Konstitution. (Vgl. C. 1932- 
I. 148.) Der Bzn.-Extraktionsruckstand der Hyazinthenbluten (Hyacinthus Orientans 
L., aus Amersfoort, Holland) war ein festes, Paraffin u. Wachse enthaltendes Prod. 
Das ather. 01 hatte folgende Kennzahlcn: D4>5 1,0423; nD2° =  1,4981; SZ. 3; EZ. 143; 
EZ. nach Acetylierung 272. Nachgewiesen wurden folgende Bestandteile: Phenyl- 
iithylalkohol, Eugenol, Methyleugenol, Benzoesdure, Benzylacetat, Benzylbenzoat, Benzyl- 
alkohol, Zimtalkohol, Zim/aldehyd, Benzaldehyd, Methyl- u. Athyl-o-methoxyl>enzoat, 
MethylanthraniUduremelhylesler (F. der Saure 178—179°), n-Heptanol(l), Dimethyl-
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hydrochinon. Bczeichnend ist der vorwiegend aromat. Charakter der Olbestandteile. 
(Amer. Perfumer essential Oil Rev. 27. 210—12. Juni 1932.) SCHONFELD.

R. C. Stillman und R. M. Reed, Die Ilydrozylaminmethode zur Bestimmung von 
Aldehyden und Ketonen in alherischeń Olen. Die Naclipriifung der aui der Rk. mit NH2 ■ 
OH beruhenden Methoden zur Best. von Ketonen oder Aldehyden fiihrte zu folgender 
Mctliodik: 40 g reines NH2OH • HC1 in 80 ccm W. werden mit A. zu 800 ccm verd., 
unter Riihren 600 ccm I/2-n. alkoh. KOH u. 10 ccm Bromphenolblaulsg. (0,1 g Tetra- 
bromphenolsulfophthalein werden mit 3 ccm V2o'n’ NaOH verrieben u. zu 25 ccm 
mit W. verd.) zugesetzt u. schncll filtriert. 2 g Ol werden im Soxhletkolben mit 75 ccm 
NHaOH-Lsg. yersetzt u. 1 Stde. auf dem W.-Bade gekocht u. nach Abkuhlen mit 
Vs-n. HC1 auf Griingelb titriert (Blindversuch). Die „Carbonylzahl“ ist die Anzahl mg 
KOH, welche mit der NH2OH-Menge aquivalent ist, dio zur Oximierung der Aldehyde 
oder Ketone in 1 g Substanz erforderlich ist. (Perfumery essent. Oil Record 23. 278—86. 
25/8. 1932. Ivorydale, Ohio.) ________________ S c h o n f e l d .

Felipe Saldana, Frankreich, Gewinnung atherischer Ole aus Bliiten wid Pflanzen. 
Mittcls einer Pumpe wird im Kreislauf durch in einer „Absorptionskammer“ sich be- 
findliche Pflanzenteile ein inertes, gegebenenfalls erwarmtes Gas, vorzugsweise N 
gesaugt u. dann in einer „Kondensationskammer" gegebenenfalls unter Abkuhlen 
komprimiert, so dafi es einen Teil der mitgefuhrten ath. Ole abgibt. (F. P. 726 527 vom 
21/1. 1931, ausg. 30/5. 1932.) VAN d e r  W e r t h .

J. D. Riedel-E. de Haen, Akt.-Ges., Berlin-Britz (Erfinder: Ludwig Hess, 
Berlin-Britz), Spritzparfume. Unter eigenem Druck verspritzbare Riechstoffzuberei- 
tungen, gek. durch Mischungen von Riechstoffen, organ, zweckmiifiig unter 100° sd. 
Łosungsmm. u. unter —5° sd. Stoffen. — Beispiel: 5 g Terpineol werden in 80 g Methylen- 
chlorid gel., worauf man bei niedriger Temp. 20 g Chlormelhyl zusetzt u. die Lsg. in 
Ampullen fiillt. (D. R. P. 557259 K I. 23a vom 1/2.1931, ausg. 20/8.1932.) E n g e r o f f .

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Ajigelo Knorr, 
Berlin, und Albert Weissenborn, Potsdam, Deutsehland, Aldehyde der Cyclohezan- 

v  -v- reihe. Zu den Reff. nach Schwz. PP.
147451 u. 149611; C. 1932. II. 1238 

C Alkyl wird folgendes hinzugcfiigt: Nach
H jC r^^ .C Il—GIL—CH,—CH—CH—O dem Verf. konnen Verbb. der all-
u  J  I  L  gemeinen Formel I, in der X  =

Wasserstoff oder Methyl, hergestellt 
Ati werden. Sie stellen Riechstoffe dar

2 u. konnen zur Zubereitung von
Bliiten- wie Phantasiekompositionen mit Vorteil benutzt werden. (A. P. 1873 430 
vom 5/6. 1930, ausg. 23/8. 1932. D. Prior. 18/6. 1929.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutsehland, Herstellung von Aldehyden. 
Halogenessigsaureester wird in Ggw. alkal. Kondensationsmittel, wie Na, NaNH2, 
CjH5- ONa, in einem Medium, in welchem wahrend der Kondensation eine Abschcidung 
von NaCl auf dem Kondensationsmittel nicht erfolgt, wie fl. KW-stoffen oder iliren 
Halogenderiw., auf cycl. Aldehyde oder auf Ketone, in denen das C-Atom der Carbonyl- 
gruppe an ein Alkyl u. einen beliebigen organ. Rest gebunden ist, oder auf gesatt. 
Ringketone zur Einw. gebracht u. der ais Zwischenprod. gebildete Glycidsaureester 
verseift, die Lsg. der glycidsauren Salze angesauert u. der Wasserdampfdest. unter- 
worfen, wobei unter C02-Abspaltung der Aldehyd gebildet wird. Zwcekmafiig wird 
das Kondensationsmittel vor der Rk. durch eine kleine Menge A. aktiviert u. das Ge- 
misek von Aldehyd bzw. Keton u. Halogenessigsaureester in molekularem Yerbaltnis 
oder mit der einen Komponente im Uberschufi zu dem mit dem indifferenten Losungsm. 
bedeckten Kondensationsmittel gegeben. Z. B. gibt man innerhalb 2 Stdn. bei 8“ 
eine Mischung von 106 Teilen Benzaldehyd mit 122,5 Teilen Chloressigaaureathylester 
zu 375 Teilen Xylol, in dem zuvor 25 Teile feinverteiltes Na unter Riihren u. gutem 
Kiihlen mit 1 Teil absol. A. bchandelt wurden. Das Na wird verbraucht. Darauf wird 
mit W. gewaschen u. das Xylol entfernt. Durch Vakuumdest. erhalt man 150 Teile 
Phenylglycidsaureathylester (Kp.4_s 128—130°, apfelartiger Gcruch). Der rohe Ester 
kann aber auch, ohne ihn zu dest., direkt mit NaOH unter Durchleiten von W.-Dampf 
Terseift u. dann unter Zusatz von Saure,wie Oxalsaure oder H2S04, in Phenylaceialdehyd, 
der sich unter C02-Abspaltung aus der freigemachten Glycidsaurc bildet u. mit dem 
W.-Dampf iibergeht, umgewandelt werden. Es werden 62—75 Teile Phenylacetaldehyd

178*



2 7 4 8  H x it . Z u c k e r ;  K o h l e n u y d r a t e  ; S t a r k ę .  1 9 3 2 . I I .

O
vom Kp .10 80—82° gewonnen. In ahnlicher Weise erhalt man: aus 4-Chlorbenz- 
aldehyd Chlorphenylglycidsauredthylesłer, Kp .4 155—160°, apfelartigcr Gcruoh) u. 
4-Chlorphenylacetaldehyd (F. 39—40°, Hyazinthengeruch), aus Aeetophenon fi-Phenyl- 
fS-methylglycidsaureathylester I  (Ivp.5 132—134°, Erdbeergoruch) u. Hydratropaaldehyd, 
aus 2-Oxo-6,10-dimethylundecan den Glycidsaureester I I  (Kp.4_5 IGO—165°) u. l-Oxo- 
2,6,10-trimełhylundecan (Kp.3 106—110°), aus /J-Dckalon den Glycidsaureester III 
(Kp.5 152—157°) u. Dekahydro-2-naphthaldehyd (Kp.4 100—102°, Ambrageruch), aus 
4-Methylbenzaldehyd 4-Methylphenylglycidsduredthylester (Kp.3_4 145—147°, Himbeer- 
geruch) u. 4-Melhylphenylacctaldehyd (Kp.3 80—82°, Fliedergeruch), aus 4-Atbylbenz- 
aldehyd 4-Athylphenylglycidsdureathylester (Kp.3 155—160°, Himbeergeruch) u. 4-Athyl- 
phenylacetaldehyd (Kp.3_4 98—100°, Fliedergeruch), aus 2,4-Dimothylbenzaldekyd
2,4-Ditnethylphenylglycidsduredtkylester (Kp.3 150—155°, Himbeergeruch) u. 2,4-Di- 
methylphenylacetaldchyd (Kp.2_3 95—98°, Fliedergeruch), aus 4-Isopropylbenzaldehyd
4-Isopropylphenylglycidsduredthylester (Kp.4_5 165—170°) u. 4-Isopropylphe.nylacdaWt- 
hyd (Kp.s 105°, Mimosengeruch), aus 4-(l'-Methopropyl)-benzaldehyd 4-(l'-Metho- 
propyl)-phmylglycidsaureathylester (Kp.s 170—175°) u. 4-(l'-Methopropyl)-phenylacet- 
aldehyd (Kp.2_3 105°), aus 2,4-DusopropylbenzaIdehyd 2,4-Diisopropylphenylglycidsdv,re- 
dłhylester (Kp.3_4 175—185°, Ambrageruch) u. 2,4-Diisopropylphenylacctaldehyd (Kp.5_s 
129—130°), aus 4-Methoxybenzaldehyd 4-Methoxyphenylglycidsduredłhylesler u. 4-Mdh- 
oxyphenylacelaldehyd (Kp.u _12 120°, Heugerueh), aus 5,6,7,8-Tetrahydro-l-naphtli- 
aldehyd 5,6,7,8-Tetrahydro-l-naphthylglycidsdureathylester (Kp.m 185—190°) u. 6,6,7,8- 
Tetrahydro-J-naphthylacetaldehyd (Kp.j 135— 140°, Ambrageruch), aus 2-Oxodecan 
fl-Mcthyl-p-octylglycidsdurealhylester (Kp.4 150—155°, Fruchtestergerueh) u. l-Oxo-
2-mełhyldecan (Kp.3 85—88°, Blumengeruch), aus 2-Oxoundecan /1-Methyl-fł-nonyl- 
glycidsdureathylestcr (Kp.3_4 155—160°, Fruchtestergerueh) u. l-Oxo-2-mełhylundecan 
(Kp.3 100—103°, Blumengeruch), aus p-Isopropylacetophenon /l-Mcthyl-fl-(p-is<>propyl- 
phenyl)-glycidsdureathylester (Kp.13 170—175°) u. l-Oxo-2-methyl-2-{p-isopropylphenyl)- 
dthan (Kp.13 115—120°, Mimosengeruch), aua Mcthyl-p-methoxyphenylketon p-Melhyl- 
[}-(p-methoxyphenyl)-glycidsduredthylesler (Kp.10 165—169°, Anisgeruch) u. l-Oxo-2-me- 
thyl-2-[p-meihoxypkenyl)-alhan (Kp.u  125°, Geruch nach Anisaldchyd u. Heu), aus
2-Oxo-4-phenylbutan (}-Methyl-f}-(phcnylathyl)-glycidsduredthylesler (Kp.9 160—165°) u.
l-Oxo-2-melhyl-4-phenylbutan (Kp.10 105—107°, blumiger Geruch), aus 2-Oxo-4-(p-iso- 
propylphenyl)-butan f}-Methyl-f}-(p-isopropylphenyl)-glycidsduredlhylester (Kp.3 175 bis 
180°) u. l-Oxo-2-melhyl-4-(p-isopropylphenyl)-bulan (Kp.5_c 135—140°, blumiger Geruch). 
(Vgl. auch Yorst. Ref. nach A. P. 1873430.) (F. P. 715 657 vom 10/3. 1931, ausg. 
7/12. 1931. D.Priorr. 10/3. u. 1/7. 1930. E. P. 372013 vom 3/3. 1931, ausg. 26/5. 
1932.) E . H e r b s t .

[russ.] S. B. Shilinski, Fabrikation der atherischen Ole. Moskau-Leningrad: Kois 1932.
( 76 S.) R b l. 0.65.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
S. W. Lebedew und N. F. Iwanow, Zuckerterluste in der Rubenschwemme ge- 

frorener JRuben, die lange Zeit unter den Bedingungm des sibirischen Winiers eingefroren 
sind. Die Zuckerverluste traten bereits naeh kurzem Einfrieren der Ruben in der 
Sehwemme ein; in stehendem W. sind die Verluste geringer ais in flieCendem. (Journ. 
Zuokerind. [russ.: Shurnal ssachamoi Promyschlennosti] 5. 485—89.) S C H O N F E L D .

A. A. Schumilow und P. K. Groschew, Trockncn der Siibe nach Zenirifugkren 
und Verarbeiten der erhaltenen Produkte. Verss, uber das sog. kombinierte Verf. der 
Yerarbeitung von Zuckerruben, darin bestehend, daB die Rubenschnitzel in der Warnic
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zentrifugicrt u. der Ruckstand zwecks Konscryierung u. vor Woiterverarbeitung ge- 
trocknet wird, ergabon Vorteile vor der Diffusionsarbeit. (Journ. Zuckerind. [russ.: 
Skumał ssacharnoi Promyschlennosti] 5. 473—79.) S c h o n f e l d .

S. S. Afanassenko, Quellen ,,unbeslimmler“ Zuckerverluste in der Diffusion, Ur- 
saclien ihrer Entstehung und Verfahren zu ilirer Bekampfung. (Journ. Zuckerind. [russ.: 
Shurnal ssacharnoi Promyschlennosti] 5. 490—94.) SCHONFELD.

A. W. Dumanski und S. E. Charin, Einflup der Temperatur der Diffusionssaft- 
gemjmung auf dessen Kolloidgehalt. Der Kolloidgeh. des Diffusionssaftes ist von dessen 
Herst.-Temp. abhangig. Die geringste Menge Kolloide enthalten aus frischen Schnitzeln 
bei 60° hergestellte Safte. Oberhalb dieser Temp. nimmt der Kolloidgeh. stark zu; 
diese Zunahme erfolgt auf Kosten der N-freien Stoffe, ansclieinend der Pektine. Der 
Diffusionssaft aus getrockneten Schnitzeln enthalt die geringste Kolloidmenge bei 
einer Temp. von 70°; Temp.-Erhokung hat Zunahme der Kolloide zur Folgę, jedoch 
keine so erhebliehe wio bei frischen Riibcnschnitzeln. Die Kolloide aus dem Diffusions
saft frischer Sehnitzel enthalten 1,4—2,4 mai mehr N ais die Safte aus getrockneten 
Schnitzeln. (Journ. Zuckerind. [russ.: Shurnal ssacharnoi Promyschlennosti] 5. 494 
bis 497.) “ S c h o n f e l d .

W. Mohring, Etwas iiber die Blankesclie Rohrsaturation. Mitteilungen des Vf. 
iiber Abanderungen u. Verbesscrung des BLA N K Eschen Rohrsaturationsverf. Die 
MeBstelle zur Feststollung der Endalkalitat des saturierten Saftes wurde so yerbessert, 
daB die Neueinstellung zur Luftyerdiinnung der C02 nur noch wenige Sekunden dauert. 
Durch den Einbau einer Zentrifugalpumpe konnte das sonst yerwendoto lange sehlangen- 
formige Saturationsrohr (34 m lang u. 200 mm Durchmcsser) durch ein senkrecht 
nach oben steigendes ersetzt werden, .wodurch bęsonders die Krustenbldg. yermindert 
wurde. Eine am oberen Endo des Rokres eingebaute Erweiterung wirkt durch Yer- 
lingerung der DurchfluBgesehwindigkeit am Ende des Saturationsprozesses bedeutend 
auf die bessere Ausnutzung der C02 u. yerhindert ein Ubersaturieren. Yerss., dem 
Rohsaft weniger Kalk zuzusetzen, haben ergeben, daB bei einer Schlammsaftriicknabmo 
von 10% cin konstantor Zusatz yon 1,75% Kalkmilch yon 20° B ć geniigt. Besonders 
gute Erfolge zeigten sich bei der Schlammpressenarbeit; grobkorniger, lcieht auswasch- 
barer Schlamm, gut filtrierbare, feurige Safte u. minimaler Filtertucheryerbrauch 
(Riickgang yon 5,0 auf 0,4 qm Filterflache auf 1000 dz Ruben). (Ztrbl. Zuckerind. 40. 
578—79. 23/7. 1932.) T a e g e n e r .

U. Stark, Betriebserfahrungen bei der CO2-Kontrolle an der Saluration. (Dtsch. 
Zuckerind. 57. 663—64. 689—90. 30/7. 1932.)' T a e g e n e r .

J. Zamaron, tjber den tlberschuji an Zucker, der erhalten wird bei der Krystalli-
sationsarbeit der Fiillmassen durch den Reinigungsprozcfi Zamaron bei Ruben- und Rohr- 
sdften mittels Aluminiumgel. (Vgl. C. 1932. II. 1849.) Durch die Anwendung von 
Al-Gel werden die Reinhcitsquotienten der Diffusionssafte um 1—2 Punkte erhoht. 
6,45 Teile organ. Nichtzuckers (bczogen auf 100 Teile Trockonsubstanz) werden bei 
dem neuen Verf. entfernt, gegeniiber nur 4,89 bei dcm gewóhnlichen. Auf 100 kg Riiben 
erhalt man 0,393 kg Zucker mehr ais sonst. — Schaubilder lassen die Beziehung zwischen 
Reinheiten u. Geh. an Nichtzuckerstoffen erkennen. Sio stehen im umgekehrten Ver- 
haltnis zueinander. (Buli. Assoe. Chimistes Sucr. Dist. 49. 212—15. Juni 1932.) T a e g .

Josef Eisner, Ursache und Wirkung des Feuchtwerdens von Zucker. (Dtsch. 
Zuckerind. 57. 239—40. 12/3. 1932.) T a e g e n e r .

D. Sidersky, Mineralstoffe und organischer Nichtzucker. Auf GrUnd der Unterss. 
einer Reihe von Melassen kommt Vf. zu dem Ergebnis, daB dio tatsachlich yorhandenen 
Mineralstoffe annahorungsweise 6/i„ der Asche u. das Verhaltnis organ. Stoffe: Mineral- 
stoffo ungefiihr das Doppelto der Beziehung organ. Stoffe: Asche ausmachen. (Sucrerio 
Belge 51.' 452—55. 1/8. 1932.) T a e g e n e r .

Gerald J. Cox und John Metschl, Industrielle Yerwendung ton Rohrzucker. 
Nach Aufzahlung der bisher bekannt gewordenen Verwendungsmoglichkeiten der 
Saccharose berichten Vff. iiber eigeno diesbeziigliche Verss., die sich auf die Darst. 
yon Zuckerestern, von Lavulinsaure ii. ihron Es tern u. die Zusatzmoglichkeiten von 
Zucker zum Kalkmortel beziehen. (Ind. engin. Chem. News Edition 10. 149—50; 
Chem. Age 27. 29. 9/7. 1932.) T a e g e n e r .

H. C. S. de Whalley, Unraffinierter Zucker. Stellungnahme gegen Bevorzugung 
des Rohzuckers gegeniiber Roinzucker durch Ernahrungsreformer. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 51. 739—40. 2/9. 1932.) G r o s z f e l d .

Wm. L. Owen und R . L. Mobley, Thermophile Bakterien in raffiniertem Zucker.
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Untersuehungsbefunde iiber Reinheitsgrad u. Keimgeh., Ursprung der Thermophilen 
in Kornzucker, Lokaliaation boim Zuckerkorn, Abhangigkeit der Infektion von der 
Tageszcit u. Schwierigkeit der Herst. keimfreier Prodd. (Ind. engin. Chem. 24.1042—44. 
Sept. 1932. Baton Rouge, La.) G r o s z f e l d .

Josef Ebel, Filtration iiber Knochenkohle in der Starkesirupindustrie. Bemerkungen 
zu H in z e  (vgl. C. 1932. II. 2251.) Dio Einrichtungen mit Knochenkohle werden n.elir 
u. mehr durch Aktivkohle verdriingt. (Ztsehr. Spiritusind. 55. 189. 8/9. 1932.
Troppau.) G r o s z f e l d .

S .F . Rall und T. W. Ssemenowa, Raffinierte Glucose (Maiszucker). Unters. 
iiber die Verzuckerung der Maisstarke u. dio Glucosegewinnung, insbesondere der mit 
der Krystallisation der Glucose zusammenhangenden Fragen. (Journ. Zuckerind. 
[russ.: Shurnal ssacharnoi Promyschlennosti] 5. 280—301.) ScHONFELP.

A. Schułerud, Eine Mełhode zur Darslellung der Roggenstdrke. Protein u. Starko 
aus Roggenmehl quellen verschieden, so daB sich nach der Quellung das voluminose 
Protein iiber der Starkę abschcidet. Zur Ermittlung desjenigen Queliungszustandes, 
in dem sich beide Substanzen durch Zentrifugieren trennen lassen, untersuchtc Vf. 
verschicdene Mengenverhaltnisse von Mehl: W. bzw. Mehl: A. bei vcrschicdenen 
Quellungszeiten. Die reinste Roggenstarke erhalt man danach durch 1—2-stdg. Quellung 
des Mehles in 40%ig. A. u. Reinigung der auszentrifugierten Stiirke mit W., 70% u. 
96%ig. A. Die resultierende Starko enthalt 0,12% Asche u. 0,73% Protein. Die Visco8i- 
ta t einer 2%ig. wss. Lsg. nach 24 Stdn. betragt 1,26 (W. =  1). (Ztsehr. ges. Gctrcidc- 
Muhlenwesen 19. 140 — 41. Juli 1932. Oslo, Norwegen, Christiania - Brot-
fabrik A.-G.) H a e v e c k e r .

S. A. Strelkow, Vereinfachter Apparat zur pn -Kontrollbestimmung nach der Chin- 
hydronmethode. Der fiir die pn-Kontrolle in Zuckerfabriken geeignetc App. ist auf 
folgendem Prinzip konstruiert: 3 GefaBe werden mit Pufferlsgg. von pti =  5, G u. 7 
gefullt, Chinhydron zugesetzt u. Pt-Elektroden eingetaucht. Die zu un tersuchende 
Lsg. wird in ein ebensolches GefaB mit Elektrode gegebeń. Mittels eines U m schalters 
kann dieses GefiiB mit einem der d re i GefaBe zur Chinhydronkette verbunden werden 
u. so das pn der Lsg. bis zur Grenze pH =  7 bestimmt werden. (Journ. Zuckcrind. 
[russ.: Shurnal ssacharnoi Promyschlennosti] 5. 519—21.) SCHONFELD.

G. Bruhns, Bestimmung kleiner Mengen Invertzucker mit Metliylenblau. Vf. hc- 
schaftigt sich mit dem von L a n e  u. E y n o n  angegebenen u. von H ug -H Ma in  (vgl.
C. 1932. II. 1538) abgeanderten Verf. der Best. von Invertzucker unter Zuhilfenahm e 
von Metliylenblau. (Ztrbl. Zuckerind. 40. 510—11. 25/6. 1932.) T a e g e n e r .

D. Sidersky, Bestimmung von Invertzucker nach der Methode Bruhns. (Vgl. 
B r u h n s , C. 1930. II. 323.) (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 49. 5—8. Jan. 
1932.) T a e g e n e r .

Arca-Regler Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Friedbert Bruckner, Klein-Wanz- 
leben, und Karl Schiebl, Magdeburg), Verfahren zum selbsttatigen Regeln von chemischen 
oder physikalischen Prozessen, die unter Schaumbldg. vor sich gehen, z. B. der Satu- 
ration des Zuckcrsaftes, unter Benutzung des hierbei auftretenden Schaumdruckes 
nach Patent 550 228, dad. gek., daB das Niveau des zulaufenden Stoffes in einem 
solchen Verhaltnis zur GróBe des sich entwickelnden Schaumdruckes an der Zu- 
fiihrungsstelle zugefiihrt wird, daB immer nur die Menge an Stoff zufliefien kann, 
die fiir don ordnungsmaBigen Ablauf des von der Schaumentw. begleiteten Prozesses 
nStig ist. (D. R. P. 558 548 KI. 89 c vom 11/7.1931, ausg. 8/9.1932. Zus. zu D. R. P. 
550 238; C. 1932. II. 305.) M . F. M u l l e r .

Manufacture de Produits Chimiąues de Jouy-en-Josas (Anciens Etablisse-
ments Louis Descamps), Frankreich, Reinigen von Zuckersaft. Das Verf. des Haupt-
patents wird dahin erweitert, daB nach dem Filtrieren des Saftcs bei 85 bis 90° dieser 
von neuem mit S02 behandelt wird, um die Alkalitat bis auf 15 bis 20 g CaO im Hekto- 
liter zu senken, worauf nach dem Wiedererwarmen auf 85—90° noehmals filtricrt 
wird. Das Verf. wird evtl. mehrmals wiederholt, bis der Saft klar u. fast farblos ab- 
lauft. (F. P. 39813 vom 27/2. 1931, ausg. 18/3. 1932. Zus. zu F. P. 7092G4; C. 1931.
11.2797.) m .F . M u l l e r .

Fritsi Hoppler, Dresden, Verfahren zur Herstellung loslicher Starkę unter Ver- 
wendung von Alkalien u. Chlorgas, dad. gek., dafi man Stiirke oder starkeartige Stoffe 
mit Alkalien oder anderen Metallhydroxyden, -carbonaten, -boraten usw., dio mit Cl2 
Hypochlorite bilden, trocken oder in Ggw. so geringer Mengen W., daB die Rk.-M.
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noch pulverformig bleibt, yermischt u. das Gemiseh mit Cl2 behandelt. Vcrf. nach 
Anspruch 1, dad. gek., daB man das Rk.-Gemiseh m it gasformigen Sauren oder diese 
enthaltenderLuft behandelt. — 100 kg Kartoffelstarkc werden mit 2 kg feinst gepulyertem 
Atznatron innig yermischt, worauf man iiber die Mischung 1200 1 Cl2-Gas leitet. Das 
Gemiseh erwarmt sich dabei auf 40—50°. Nach beendeter Rk. behandelt man die 
erhaltene losliche Stiirke mit C02-haltiger Luft bis zum Verschwinden des Hypochlorit- 
geruches. (D. R. P. 558 145 KI. 89 k vom 1/8. 1929, ausg. 3/9. 1932.) M. P. M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
Karl Myrback, Neuere Ansichten iiber die Chemie der alkoholischen Oarung. 

Zusammenfassender Vortrag. (Svensk Kem. Tidskr. 44. 207—22. Aug. 1932.) W i l l s t .

Staiger und Glaubitz, Flockige und kornige Pre/3hefen. Beschreibung der yer
schiedenen Arten von Floekigkeit u. Entstehung der Kornigkeit an Hand von Photo- 
grammen. (Brennerei-Ztg. 49. 146—47. 14/9. 1932. Berlin, Inst. f. Garungs
gewerbe.) G r o s z f e l d .

N. J. M. Brelaz, Alkoholdestillation. Beschreibung einer Dreikolonnenrektifizier- 
anlage, ihrer Betriebsweise u. ihrer Ergebnisso mit Beispielcn. (Chem. Engin. Mining 
Rev. 24. 394—400. 5/8. 1932. Howey Court, Melbourne.) R. K. M u l l e r .

A. Beythien, Uber Kornbranntwein. Zusammenhangendo Darst. der Zus. u. 
Beurteilung. (Brennerei-Ztg. 49- 141—42. 7/9. 1932. Dresden.) G r o s z f e l d .

Curt Lucków, tlber die Herstellung von Zuckerldsungen. (Vgl. C. 1931. I. 1029.) 
Bericht iiber das Verderben einer 65,4°/0ig. Zuekerlsg. durch Schimmel u. ihre Rcinigung 
durch Aktiykohle. (Destillateur u. Likórfabrikant 45. 431—32. 8/9. 1932. Berlin, Inst. 
f. Garungsgewerbe.) G r o s z f e l d .

W. Kilp, Einwirkung von Asehe und Olutose auf die Alkoholausbeute ton Rohr- 
zuckermelassen. Die Ausbeute »n A. war bei solchen Melassen mit hohem Geh. an Asehe 
u. unyergarbarem Zucker (Glutose) deutlich erniedrigt. Sehon frischer Rohsaft enthalt 
etwas Glutose, weitere Mengen entstehen durch Einw. von Alkali auf Fructose. (Ztschr. 
Spiritusind. 55. 188—89. 8/9. 1932.) , G r o s z f e l d .

J. L. Merz, tlber das Vorkommen von Chlomatrium im W ein. (Vgl. C. 1929. II. 
2270.) Nachtrag: Hinweis auf das unter anderem im dalmat. Ktistengebiet iibUche 
Reinigen der Fiisser mit NaCl-haltigeni Seewasser. (Wein u. Rebe 14. 144—45. Sept. 
1932. Wicn.) G r o s z f e l d .

H. Wiistenfeld, Zur Frage der neuen Begriffsbestimmungen iiber Essig und Essig- 
essenz. (Dtsch. Essigind. 36. 289—91. 9/9. 1932. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbo.) Gd.

Fred W. Freise, Garungsessig ais Bekampfer von Schddlingen in Haus und Hof. 
(Dtsch. Essingind. 36. 297—98. 1G/9. 1932. Rio do Janeiro.) G r o s z f e l d .

L. Semichon und M. Flanzy, Untersuchung iiber die organischen Sauren der
II eine, Traubenmoste und natiirlichen oder vergorenen Fruchtsafle. II. Die fluchtigen 
Fettsauren. (I. ygl. C. 1932. II. 457.) Zur Abscheidung der freien fluchtigen Fettsauren 
verlauft die einfache Dest. oder Verdampfung unyollstandig, die Dest. im Dampfstrom 
nach B l a r e z -D e n i o As liefert nach genugend langer Dest. bei Erhitzung im W.-Bade 
die gesamte freie fliichtige Saure, wobei aber Einengcn des Vol. der I' 1., das tn tstehung 
pyrogener Sauren u. Dest. yon Milchsaure zur Folgc hat, vermieden werden muB. Nach 
gleichem Verf. wrerden dio ais Salze gebundencn Sauren durch Zusatz von Weinsauro 
erhalten. Dio Kolloido des Weines konnen aber schwankende kleino Mengen dieser 
Sauren durch Adsorption zuruekhalten. Die Gesamtmenge derselben liefert eine 
Dampfdest. nach yorheriger Verseifung mit Ca(OH)2 gemiiB niihercn Angaben im Ori- 
grnal. — Fiir Best. der einzelnen fluchtigen Sauren empfiehlt sich Oxydation mit Cr03 
unter yerschiedenen Bedingungen nach folgenden neuen Verff. (ygl. auch C. 1932. II. 
1000): A m e i s e n s a u r e :  Zu 5 ccm der CrOs-Lsg. (100 g/l) +  5 ccm H2SO, (60° Be), 
auf 15—20° abgekuhlt, gibt man 5 ccm der mit CuC03 eingedampften u. geklarten Lsg. 
u- titriert nach Einw. von 15—20 Min. den Cr03-UberschuB mit M oHRschem  Saiz 
(98g/l; 60 ccm =  5 ccm Cr03-Lsg.). Bei Ggw. von Spuren Milchsaure, die durch Oxy- 
dation zu Essigsaure Ameisensaure yortauscht, wird erneut dest. u. bei Abwesenhcit 
letztcrer dio entsprechende Sauremenge im Destillat gefunden. — B u t t e r s a u r e  
u- h o h e r e  H o m o l o g e :  Man bringt 5 ccm der hóchstens 0,1%'g- Lsg. des Ca- 
Salzcs im Oxydationskolbchen zur Trockne, fiigt zum Riickstand 2 ccm abgekochtes W.,
5 ccm der Cr03-Lsg., dann tropfenweise unter Kiihlung in W. 5 ccm der H2S04, halt 
1 Stde. im W.-Bad bei 55—60°, wobei Buttersaure u. hohere Homologo in Essigsaure
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(ebenso Milchsaure) iibergehen, Ameisensaure vollig zu C02 oxydiert wird u. Propion- 
saure, sowie Essigsaure unveriindert bleiben. — P r o p i o n s a u r e :  Zu dem wio 
yorliin bereiteten Trockenriickstand gib 5 ecm der Cr O.,-Lsg., tropfenweise unter 
Kiihlung B ccm der H 2SO., u. lialte 1 Stde. im sd. W.-Bad. Die Propionsaure wird dann 
ebenso wie ihre hoheren Homologen u. Milchsaure zu Essigsaure oxydiert. — E s s i g - 
s a u r  o wird aus der Differenż berechnet. (Ann. Science agronom. Franęaise 2■ 504 bis 
628. Juli/Aug. 1932. Narbonnc, Station Centrale d’Oenologie.) G i i o s z f e l d .

L. Semichon und M. Flanzy, Bestimmung der Milchsaure iii Wein und Fruchtsdften. 
(Vgl. C. 1932. II. 457 u. yorst. Ref.) 50 ccm Wein werden zunachst mit UbersehuB an 
Ca(OH)2 am RiickfluB zur Verseifung der Ester gekocht, dann auf 1/2 Vol. eingcdampft, 
k. mit Weinsaure angcsauert, filtriert u. nachgewaschen. Aus dem Filtrat (hochstens 
50 ccm!) werden im Dampfstrom A., Aldehydo u. fliichtige Sauren abgetriebcn, bis 
50 ccm Destillat Lackmus nicht mehr blau fiirben. Zum Riickstand gibt man k. 1,50 g 
Cr03 u. 2 ccm H2SO., (D. 1,710), erhitzt 1 Stde. auf dem sd. W.-Bad u. dest. dio Essig
saure ab. 1 Mol. derselben entspricht 1 Mol. Milchsaure. Farbt sich bei der Oxydation 
die Mischung blaulich (Ggw. von uber 0,5°/o Zucker), so ist die Menge Cr03 ent- 
sprechend zu erhohcn, aber immer nur nach Erkalten zuzugeben. (Ann. Falsifications 
Fraudes 25. 414—16. Juli/Aug. 1932. Narbonne, Station Oenologiąue.) G r o s z f e l d .

L. Semichon und M. Flanzy, Die Bestimmung der Bemsteinsaure in Wein und ge- 
gorenen Flussigkeiten. (Vgl. vorst. Ref.) Bei der Dest. der Milchsaure durch Oxydation 
mit Cr03 wird Bemsteinsaure nicht angegriffen, alle anderen organ. Sauren werden 
oxydicrt. Nach Abkuhlen wird der ChromatuberschuB mit (NH4)2S reduziert, das 
Cr(OH)3 mit NH3 gefallt, filtriert. Das F iltrat engt man auf unter 1 ccm ein u. fiigt 
60 ccm 95%>g. A. zu, wodurch (NH^jSO., restlos ausfiillt. Das F iltrat davon bringt 
man zur Troekne u. wagt das NH1-Succinat. Angabe eines Schemas zur Best; der 
fliichtigen Sauren, der Milchsaure u. der Bemsteinsaure in einer Probe. (Ann. Falsi
fications Fraudes 25. 416—19. Juli/Aug. 1932. Narbonn^, Station Oenologique.) Gd.

Karl S. Felix, GroBharthau b. Dresden, Herstellung von Stammbier. (D.R-P- 
555 462 KI. 6 b vom 6/6. 1930, ausg. 25/7. 1932. — C. 1932. I. 1169 [F. P.
714 506].) M . F. M u l l e r .

Karl S. Felix, GroBharthau, Sa., V er jahren zur Oberfiihrung eines insbesondere 
fiir Exportzwecke gemafi Hauptpatent 555 462 hergestellten Stammbieres in eine trink- 
fertige Form, dad. gek., daB der zum Trinkfertigmachen erforderliche C02-Geh. in 
dem Stammbier sclbst, dem Verdunnungsmittel oder der trinkfertig konz. Fl. durch 
aus Chemikalien gebildete C02 erzeugt wird. Das zur C02-Entw. dienende kohlensaure 
Salz, z. B. NaHC03, wird mit den sauren Bestandteilen des Stammbieres zur Um
setzung gebracht. Die Aciditiit des mit dem kohlensauren Salz in Umsetzimg zu 
bringenden Stammbieres wird durch kunstliche Sauerung, z. B. durch Zugabe von 
H3P 04 oder MOchsaure, erhóht, u. zwar zwcckmaBig so viel, daB nach erfolgter Um
setzung mit dem kohlensauren Salz die urspriingliche Aciditat wieder hergestellt ist. 
Sowohl das kohlensaure Salz ais auch die zur Umsetzung erforderliche Sauremenge, 
z. B. Weinsaure, werden unmittelbar vor dem Konsum in dem Stammbier, dem Ver- 
dunnungsmittel oder in der trinkfertig konz. Fl. zur Umsetzung gebracht. (D. R- P- 
557967 KI. 6b  vom 19/2. 1931, ausg. 30/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 555462; vgl. 
yorst. Ref.) M . F. M u l l e r .

Anton J. H. Philipsky, Berlin, Yerfahren zum Altem von Spirituosen nach dem 
Hauptpat. 549524, dad. gek., daB dio Alterung der abgesonderten Extraktstoffe mit 
Hilfe von gelbem bis orangegelbem Licht vorgenommen wird. (D. R. P. 557 806 
KI. 6d vom 15/7. 1930, ausg. 27/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 549524; C. 1932. II- 
139.) M . F .  M u l l e r .

Achille Denis Franęois Gayraud, Frankreich, Filier. Das in konstruktiven 
Einzelheiten naher beschriebene Filter eignet sich besonders zur Behandlung von 
Weinen u. Likoren. Wesentlich ist die eigenartige Anordnung der Filtermasse, die durcli 
Terschieden starkes Zusammendriicken in mehr oder weniger groBer Schichtdicke vcr- 
wendet werden kann. (F. p . 728598 vom 7/2. 1931, ausg. 7/7. 1932.) DREWS.

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
N. W. Ssaburow und A. W. Wassiljew, Untersuchung der chemischen Zusammen- 

setzung von frischen Pilzen. Best. des Aschen-, Protein-, Fett-, Jlannit-, Trehalose- u.
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Glucoaegeh. einer groBeren Pilzreihe. (Schriffc. zentral. biochem. Forscb.-Inst. Nahr.- 
GenuBmittelind. [russ.: Trudy zentralnogo nautsohno-issledowatelskogo biochimitschea- 
kogo Instituta pisehtschewoi i wkussowoi Promyschlennosti] 1. 77—91. 1931.) S c h o n f .

N. W. Ssaburow und A. W. Konohow, Verfahren zur Pilzverarbeitung. Aus- 
arbeitung einer Methodik zur Verarbeitung yon Pilzen, Herst. yon Pilzkonseryen u. 
Pilzpulyer. (Schrift. zentral. biochem. Foreeh.-Inst. Nalir.-GenuBmittelind. [russ.: 
Trudy zentralnogo nautschno-issledowatelskogo biochimitseheskogo Instituta pischt- 
schewoi i wkussowoi Promyschlennosti] 1. 92—106. 1931.) Sc h o n f e l d .

R. H. Harris, Die Wirkung von gelcochten Kartoffeln und garfahigem Zucker auf 
den Backprozefi. Untersucht wurden 11 Meble. Mehle mit geringer diastat. Kraft werden 
durch Zusatz von gekochten Kartoffeln allein yorschlechtert, diastasercichere Mehlc 
yerbessert. Zusatz von Zucker im Verein mit Malz wirkte sich stcts backyerbessernd 
aus. Gekochte Kartoffeln konnen also die Rolle der yergarbaren Zucker im Back- 
prozeB nicht ersetzen. Durch KBrOa ohne gleiehzeitigen Zuckerzusatz wird ein besseres 
Gebackvol. erzielt, mit Ausnahme bei den Mehlen mit geringer diastat. Kraft. (Canadian 
Journ. Res. 6. 548—59. Mai 1932. Saskatoon, Quaker Oats Comp.) H a e v e c k e r .

Gerum, Der Substanzverlust beim Brotbacken (Entgegnung). Entgegon der Bo- 
mcrkung yon Se id e l  (Ztschr. ges. Getreide-Miihlenwescn 19. 65), daB in der 
Arbeit des Vf. (ygl. C. 1932. I. 1963) unrichtige W.-Werto des Brotes zugrundc gelegt 
wurden, weist Vf. darauf hin, daB der W.-Geh. des Brotes in 3 Stellen des Brotes an 
zylinderformigen Stucken, dio Kruste der Ober- u. Unterseite u. Krume umfaBten, 
bestimmt wurde. Hiernaeh ist zweifellos bei den Baekverss. von N e u m a n n  u. W e i n - 
Mann im Mittel ein Verlust von 17% Mehl eingetreten. (Ztschr. ges. Getreide-Miihlen- 
wesen 19. 135. Juli 1932.) H a e v e c k e r .

K. Seidel, Die Substanzverlu$te beim Brotbacken. (Vgl. yorst. Ref.) Vf. teilt W.- 
Bestst. an Broten mit, die an Brotaussclmitten u. ganzen Broten ausgefiłhrt wurden. 
Die aus Ausschnitten erhaltenen Werte werden stets zu hoch. Daher kann die von 
Gerum  angewandte Methode nieht ais Grundlage zur Berechnung des Substanz- 
verlustes beim Brotbacken dienen. Vf. fiihrt 3 Backverss. mit Sauorgiirung an, in 
denen sich Verluste von 1,95%, 3,26% u. 2,69% ergaben, die sich nach Wieder- 
cinbeziehung der boi der W.-Bcst. fliichtigen Sauren auf 1,87%, 3,13% u. 2,58% er- 
maBigen. Der gróBte Verlust ergab sich bei iiber Nacht gefiihrtem Vollsauer. Die 
Ergebnisse der yon N e u m a n n , W e in MANN u. S e id e l  durchgefiihrten Verss. be- 
statigen die Erfahrung, daB der Substanzyerlust beim Brotbacken 1—2% der an- 
gewandten Mehlmenge betragt, bei langerer Garfiihrung 3%. Die yon G e r u m  an- 
gegebenen Garyerlusto konnen nur durch Eehlschliisse infolge Anwendung erhóhter 
W.-Zahlen bei der Umrechnung auf Trockensubstanz erklart werden. (Ztschr. ges. 
Getreide-Muhlenwesen 19. 136—39. Juli 1932. Berlin, Inst. f. Backerei.) H a e v e c k e r .

R. I. Katz, Uber die VerkleisUrung der Starkę. Es wird eine Methode angegeben, 
die Verkleisterung yon Starkę u. yon Brot zu bestimmen. Das Altbackenwerden yon 
Brot ist prinzipiell dieselbe Erscheinung wie die Verkleisterung. Es werden Methoden 
angegeben, das Altbackenwerden zu yerbindern. Dio rontgenograph. Unters. ergab, 
daB die Diagramme von frischem Brot yon denen der Starkę yerschieden sind. Beim 
Altbackenwerden tr itt  jedoch das Starkediagramm auf (retrogradieren). Róntgeno- 
graph, kann man mehrere Starkemodifikationen unterscheiden. Mkr. erscheint die 
Verkleisterung ais ein recht komplizierter Vorgang. (Muhle 69. Nr. 32. Muhlen- 
laboratorium. 53—55. 11/8. 1932.) K a r l  W o l f .

—, Roggenhrote. Angabo von Baekvorschriften nach CRYNS. (Food Manu- 
facture 7. 262. 263. Sept. 1932.) Gr o s z f e l d .

O. S. Rask, Eine Einfiihrungsiorlesung uber Backpuher. Histor. Darst. u. Grund- 
lagen der Brotlockerung, Rohstoffe, Herst., Vorsclxriften, Eigg. uswr. yerschiedener 
Backpulyer. (Journ. chem. Education 9. 1340—57. Aug. 1932. Baltimore, J o h n  
H o p k in s  Univ.) G r o s z f e l d .

P. R. v. D. R. Copeman, Das Verhaltnis Zucker : Saure in Orangen. Fiir das 
Verhaltnis W T ird e  wiihrend der Periode der Saureabnahme (nieht yorher!) die Funktion 
x/y  =  m x — C gefunden, worin im Einzelfalle m zwischen 1,045—1,622, O zwischen
3,04—6,67 schwankten (graph. Darstst. im Original). m hangt yon inneren Wachstums- 
faktoren ab, wogegen C dureh das Nahrstoffniyeau der Sprosse bei Beginn der Reife- 
periode bedingt ist. Ais Beurteilungskennzahl fiir die Giite der Orangen bzw. der Ernte 
ist das Verhaltnis xjy  zwar geeignet, wird aber bei n. Frucht hinsiehtlich Schnelligkeit 
der Anderung bei der Reife u. leichtcrer analyt. Feststellbarkeit von dem Sauregeh.
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allein (hochstens 2,0%!) iibertroffen. (South Africau Journ. Science 28. 152—57. 1931. 
Capo Town.) G r o s z f e l d .

H. K. Archbold, Chemische Untersuchungen iiber die Physiologie der Apfel.
X II. Reifungsvorgange im Apfel und die Beziehung der Pfliickzeit zu den chcmischen 
Anderungen bei der Kuhlhausaufbewahrung. (Vgl. C. 1930. II. 2589. 1932. I. 1932.) 
In den ersten 3 Wnchstumsu-ochen war keine Starkę im Apfel vorhanden, u. 53% der 
Trockenmasse wurden in dieser Zeit ais unl. Materiał u. Saure gespeiehert. Dio mehr 
saure Sorte (Bramley’s Seedling, I) speicherto weniger Unl. u. mehr Saure, die andere 
(Worcester Pearmain, II) wenig Siiure u. mehr Unl. 15% der Trockenmasse wurden ais 
Zucker, Fructoso u. Saccharose in etwa gleiehen Mengen, Glucose etwas mehr ais dio 
anderen beidon abgelagert. Die Starkcsynthcsc begann nach 22 Tagen u. dauerte bei
I 30, bei II  60 Tage; dabei stieg der Anteil der Trockenmasse an Zucker auf 55%> davon 
waren 25—33% Fructose. Wahrend der Endreifestufe, bei der Starkehydrolyse vor 
sich ging, wurden 80% der Trockenmasse ais Zucker, nur 14% als Saure u. unl. ge- 
speichert. Die N-Aufrtahme erreichte nach 2 Wochen ein Maximum u. nahm dann 
stiindig ab. — Bei der Einlagerung bei 1° zeigt Frueht mit 5% oder mehr Starkę ge- 
erntet, eine Abnalime des Verlustes an Trockenmasse, bis nahezu alle Starkę ver- 
sehwunden ist, dann wieder eine Zunahmc, zunaohst langsam, dann starker. Wahrend 
der Starkehydrolyse stieg der Zuckergeh. bis zu einem Maximum, das geradc vor dem 
Verschwinden der Starkę lag. Etwa bei diesem Punkt beginnen auch Saccharose u. 
Gesamtzucker langsam zu fallen. Die Saccharoseinversion geht in abnehmendem Grado 
wahrend der ganzen Lagerungszeit weiter; dabei iibersteigt zunachst die Inversion den 
Zuckerverbrauch, spater tr itt Abnahme des reduzierenden Zuckers ein. Bei dem An- 
steigen des letzteren wird Fructoso angcsammelt, beim Fallen verbraucht. Die Er- 
hohung des Zuckerverbrauehs geht mit einer Zunahme des Fructoseanteiles im Zuckcr- 
yerlust zusammen. Der Glueosegeh. bleibt wahrend der Lagerung ziemlich konstant. 
Saure geht stetig yerloren, ebenso in A. unl. Stoffe. Nur ein Teil der Hydrolysenprodd. 
des Unl. wird osydiert, der Rest scheint sich in Form von 1. Nichtzucker anzusammeln. 
Spate Ernte ist von niedrigem Verlust an Gesamtzucker, hohem Grad yon Saccharose- 
inversion u. hohem Konzentrationsbetrage, bei dem dio Saceharoseinversion nahezu 
aufliort, begleitet. Die Anderungen im reduzierenden Zucker sind ferner in spat go- 
pfliickter Frueht gróCer, u. die Anfangssaurekonz. niedrig. Der Grad der Saureabnahme 
war bei I  u. II  nahezu gleich, trotz der groBen Konzentrationsunterschiedo. Da bei 
keinem der Pfliickapfel ein Verderben (Breakdown) eintrat, scheint die Natur des oxy- 
dierten Kohlehydrats nicht der Hauptfaktor der Empfanglichkeit hierfiir zu sein, aber 
yielleicht die Zeit des Ausbruches in empfiinglichen Friichten zu beeinflussen. (Ann. 
Botany 46. 407—59. Juli 1932. London, Imp. College of Science and Technol.) Gd .

Elsie May Widdowson, Chemische Untersuchungen iiber die Physiologie der Apfel.
X III. Der Starkę■ und Hemicellulosegehalt von Apfeln bei der Entwicklung. (XII. vgl.
yorst. Ref.) Die nach einem besonderen Verf. (nach Ausziehen des Pektins mit K-Oxalat, 
Hydrolyse der Starkę mit Takadiastase, Best. der Glucose u. Maltose im Hydrolysen- 
gemisch mit alkal. Ferricyanid- u. Jodlsg.) crmittelte Starkę beginnt Mitte Juni aufzu- 
treten, steigt zu einem Maximum von 1,6—2% der frischen Frueht (bei I  Endo August, 
bei I I  Ende Juli), fallt dann wieder u. yerschwindet bei beiden Sorten Ende Oktober 
Y ii l l ig .  Beim Ausziehen mit % 5-n. HC1 wurde auBer Stiirke u. Pektin ein weiteres leicht 
hydrolysierbares Polysaccharid ausgezogen. Von zwei aus dem Apfelriickstand iso- 
lierten, nicht yon Takadiastase hydrolysierten u. von CaCl2 nicht gefallten Stoffen 
war eine ein Polyuronid, die andere ein Polysaccharid. Beide enthielten Arabinose u. 
gehoren zu den Hemicellulosen. Hemicelluiose u. Pektin steigen stetig im sich ent- 
wiekelnden Apfel zu einem konstanten Betrage, der bei der Lagerung nicht merklich 
sinkt. Dies bedeutet im Zusammenhange mit den Hydrolysenprodd. der Hemicellulosen, 
daB diese keinen Reservesloff fiir die Frueht bilden, sondern in Struktur u. Funktion 
eng mit dem Pektin yerbunden sind. Uber Einzelheiten, Zahlenwerte fiir die Bestand- 
teile u. a. vgl. die Tabellen u. Kurven im Original. (Ann. Botany 46. 597—631. Juli 
1932. London, Imp. Coli. of Science and Technol.) GROSZFELD .

A. Gauducheau, Die Verbesserung des FUisches auf arteriellem Wege. Beschreibung 
der Technik u. Vorteile der kunstliehen Einfiihrung von Gewiirzlsgg. (Intrasaucen) u. 
F ett von den BlutgefaBen aus. (Buli. Soc. scient. Hygiene alimentaire 20. 242—48. 
1932.) G r o s z f e l d .

Gulbrand Lunde, Chemische Forschung in  der Konservenindustrie. Vortrag. 
Angaben uber Rohstoffe, Sterilisierung, Reifung, JliBfarbungen, Yerpackung, Fehl-
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fabrikate u. einige Untersuehungsmethoden der Fischkonservenindustrie. (Teknisk 
Ukeblad 79. 311—13. 322—23. 18/8. 1932. Stavanger, Lab. d. Konservenind.) E. M a y .

H. Yanagisawa, Z. Horii und S. Nishiura, Uber die Herkunft des Formaldehyds, 
der beim Deslillieren des eingemachten Krabbenfleisches entsteht. Ais beim Dest. mit 
ITjPO,, Formaldehyd abgebender Stoff ist das im Krabbenfleisch enthaltene Ilistidin 
anzusehen, das im Hydrolysenprod., das dio PATJLYsche Rk. gibt, durch die PAULOW sche 
Kanalchenrk. beim Hunde nachgewiesen wurde. (Journ. pharmac. Soc. Japan 52. 74. 
Juli 1932.) G r o s z f e l d .

Louis Gershenfeld, Niilzliche Milcherzeugnisse und Milchzubereitungen. Behandelt 
worden in Wesen, Wert u. Eigg.: Kondensmilch, Trockenmilchpulver, Malzmilch, 
Eiskrem, Milchgetriinke, Buttermilch, Kefir, Kutniss, Yogliurt, Acidophilusmilch, 
Caseiu, Milchzucker, Rahm, Butter, Kiisc u. Kunstmilch. (Amer. Journ. Pharmac. 
104. 540—74. Aug. 1932. Philadelphia, College of Pharm. and Science.) G r o s z f e l d .

Karl Dopf, Zur Entwicklung der Kondensmilchindustria und ihre Bedeutung im 
Rahmen der Milchwirtschafl. Histor. Riickbliek auf die Entstehung (A p p e r t  1829)
der Industrie usw. Statist. Angaben. (Milchwirtschaftl. Ztrbl. 61. 228—30. Sept.
1932.) G r o s z f e l d .

S. P. Gould, Die opiische Aktivitdt von Handelscaseinen. Die mittlere Drehung 
von 8 Probcn HCI-Casein war [< x]d30 =  —81,5, von 2 H2S04-Casoin —66,9, von 5 Milch- 
siiurecasein —80,3, von 1 HAMMARSTEN-Casein —81,7°. AuBer im Falle des H2S04- 
Caseins sind also bei der Darst. dor Handelscaseine Zerss. nicht anzunehmen. Zwischen 
IClebkraft u. [a]D bestand keine Korrelation. Mit Saureubcrschufl gefallte Casoinc 
zeigen deutliche Drehungsabnahme, iiberhitzte (4 Stdn. bei 90°) nicht. — Zur Best. 
der Drehung eignete sich besonders k. Quellung u. h. Lsg. in 10%ig. Na-Acetat u. 
Klarung mittels Filtration durch Asbest -f- Kieselgur (Filter-Cel) im Goochtiegel nach 
naherer Yorschrift. (Ind. engin. Chem. 24. 1077—79. Sept. 1932. Washington, Dep. of 
Agricult.) G r o s z f e l d .

E. O. Whittier und s. P. Gould, Die Wirkung von erhohten Temperaturen und 
der Trocknungszeit auf die Loslichkeit non Casein. Sehr lange Trocknung bei 51—55°, 
der iiblichcn Trocknungstemp., beeinfluBt nicht die Loslichkeit. Trocknung bei 100 
bis 110° u. anschlieBendo Lsg. des Casoins liefert Leimo von erhohter Viscositat u. 
guter Klebkraft (strength), bei 130° beginnt das Casein unl. zu werden. (Ind. engin. 
Chem. 24. 1081—82. Sept. 1932. Washington, U. S. Dep. of Agriculture.) G r o s z f e l d .

Andre Arthus, Verkdsung rerschiedener Sorten „Trockenmilch'‘. Vergleichende 
VerS8. mit aus Spruh- u. Walzentroekenmilch regenerierten Prodd. sowie n. Milch 
ergaben starkę Verzogerung der Labwrkg., bedingt durch die Abnahme des 1. Ca beim 
Trocknen, nicht durch Umwandlung des Caseins. Zusatz von CaCl2 bewirkt ebenso 
sclmelle Labgerinnung wie bei frischor Milch. (Compt. rend. Soc. Biol. 106. 534—36.
1931. Lausanne, Inst. de physiol.) GROSZFELD.

Ferenc Gruzl, Die chemischen Beziehungen der Qualitdłspriifung von WeizenmM. 
Vortrag. Bewertung des Mehles mit Hilfe des HAKTHOCZYschen F a r in o g ra p h e n . Das 
Nachlassen des Teiges soli ausschliefilich auf das Loscn der vorhandenen 1. EiweiBstoffe 
(ohne protcolyt. Enzym wrkg.) zuruckgefuhrt werden. Zwischen dem Naehlassen u. 
der Gashaltefahigkeit des Teiges besteht ein umgekehrtes Verhaltnis. (Mezogazdasdgi 
Kutatósok 5. 215—28. Juni 1932. Budapest, Kgl. ungar. Getreide- u. Mehlversuchs- 
station.) _ Sa il f .R.

Henry C. Messman, Metallisches Selen ais Katalysator beim KjełdahlaufscMup. 
Boi Anwendung von 20 ccm H2S04 u. 8 g eines Gemisches von 90% Na2S04, 7% HgSOJ( 
1,5% CuSOj u. 1,5% Selenstaub gelang Vf. die Kjeldahizers. von Mehl in 15—20 Min. 
(Cereal Chemistry 9. 357. Juli 1932. Enid, Oklahoma, Enid Terminal Elevator 
Company.) HAEVECKER.

Adorjan, Der Ergometer von Dr. Issoglio. Der App. besteht aus 2 MARIOTTE- 
schen Flaschen, von denen die unbeweglicho einen in ihrer oberen Offnung sitzenden 
Gummistopfen mit einem Messingtrichter tragt, der ais Druckzelie fiir die zwischen
2 Flanschen sitzende Teigscheibe dient. Dio Zeit u. die Ausdehnung der Teigscheibe 
sollen ais MaB fiir dio (Jualitat des Mehles dienen. (Milhle 69. Nr. 34. Miihlenlaboratorium 
57. 25/8. 1932.) H a e v e c k e r .

A. Bonis, Beitrag zur Prufung der analytisch.cn Kennzeichen des Safrans. Der Geh. 
der reinen Safrannarben an Extrakt betragt konstant etwa 60% der Trockenmasse. 
Die Best. erfolgt nach besonderer Vorschrift durch eraehópfende Extraktion mit jo
10 ccm W., bis das F iltrat 100 ccm ist. Ebenso wie nach P ie r l o t  (vgl. C. 1916. II. 847)
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der N-Gch. 2,4%, ist auch der Gch. an reduzierendem Zucker nahezu konstant, nam- 
lich 24%. Eine Besehwerung des Safrans mit Honig u. Zucker ist daher, wie gezeigt 
wird, leicht nachzuweisen. (Ann. Falsifications Fraudes 25. 268—71. Mai 1932. Paris, 
Lab. du Min. de 1’Agricult.) G r o s z f e l d .

E. de Berredo Cameiro, Vergleichende Untersuchung iiber Coffeinbestimmung. 
(V gl. C. 1932. II. 1191.) Vergleichende N a c h p ru fu n g  d e r  C offe inbest. n a c h  G o b e r t , 
U g l o w  u. ScHAriRO, B e r t r a n d  so \rie  L e n d r ic h  u . N o t t b o h m  a n  G u a ra n a p a s te  
e rg a b  f a s t  g leiche A u sb eu ten  a n  C offein , a b e r  be i d em  Verf. v o n  B e r t r a n d  (1902) 
d ie  k u rz e s te  A rb e itsd a u e r  y o n  31/i S td n . (A nn . F a ls if ic a tio n s  F ra u d e s  25. 419—22. 
Ju li-A u g u s t  1932.) G r o s z f e l d .

A. Heiduschka und E. Post, U ber die Bestimmung des Nicotins im Tabakrauch. 
(Ygl. C. 1930. II. 2456 u. friiher.) E s  wird folgendes Verf. angegeben: 8—12 Zigaretten 
oder 4 Zigarren werden unter Zugrundelegung der Bedingungen eines n. Rauch- 
Yorganges am  PFY Lschen App., dem zwei ScHOTTseho Absorptionsflaschen mit j e 
30 ccm 7io -n. H2SO,( u. 30 ccm Ghlf. yorgelegt sind, yerraucht. Dor Inhalt der ersten 
Flasche wird unter Nachspiilen mit 20 ccm Chlf. u. 20 ccm W. u. der der zweiten ohne 
Nachspiilen in einen Rundkolben auf 45—50 ccm eingedampft, mit NaCl gesatt., mit 
n. NaOH alkal. gemacht (Phenolphthalein) u. das Nicotin (neben anderen Basen) mit 
W.-Dampf in 7.o -n. H2S04 ilbergetrieben. E s  wird noutralisiert (Methylrot) u. das 
Nicotin ais Dipikrat gefallt, u. n a c h  P f y l  u . S c h m i t t  (C. 1927. II. 2634) durch 
Titration mit V]0-n. Laugc bestimmt. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 529—30. 25/8. 1932. 
Dresden, Techn. Hochschule.) D e g n e r .

G. Gaggermeier, Versuche zur Frischcbestimmung von Hiihnereiern. II. Mitt. 
(I. ygl. C. 1931. H. 1647.) Unter der Ultralampe leuchtend rot luminesciorende Eier 
mit deutlich samtartigem Ton sind nicht iilter ais 10 Tage. Auch intensiy rotviolott 
bis blau luminescierende Eier von weniger ais 10 Tagen werden beobachtet. Beim 
Altem yerblassen diese Fiirbungen allmahlich. Fiir die Altersbeobachtung ist weniger 
der Farbton ais die Farbstiirke maBgebend. Auch bei kiinstlichor Reinigung der Ei- 
Bchale geht die Luminescenz zuriick. Schmutzige, fiir Handelszweoke gereinigto Eier 
zeigen unter der Ultralampe ein eigenartig gesprenkoltes Aussehen. (Arbb. Reichs- 
gesundh.-Amt. 65. 221—25. Aug. 1932. Berlin-Dahlem, Reichsgesundheitsamt.) Gd.

W. Mohr Und J. Moos, Zur Wahl des Bezugspunktes bei der Berechnung ton 
Pliosphatidanalysen an Milch und Milchprodukien. Aus zahlreichen Literaturangaben 
werden folgende Phosphatidgehh. ais die richtigsten angenommen: Fur Magermilch
0,0041—0,0186, Vollmilch 0,0057—0,0,0189, Rahm 0,0102—0,0205% P. (Milch- 
wirtscliaftl. Forach. 13. 442—47. 22/8. 1932. Kiel, PreuĆ. Vers.- u. Forschungsanst. 
f. Milchwirtschaft.) G r o s z f e l d .

L. Davies, Die Bestimmung von Chloriden in Molkereiprodukten und biologischem 
Materiał. Vf. yergleicht trockene u. nasso Methoden, mit dem Ergebnis, daB der 
nassen Methode der Vorzug zu geben ist, weil bei dem Veraschen von biol. Materiał 
leicht Chloride yerfliichtigt werden. Fiir Milch u. andere biol. Fil. sehlagt Vf. folgende 
Arbeitsweise zur Chloridbest. vor: 10 ccm Milch werden mit 10 ccm 0,05-n. AgNO,-Lsg. 
gemischt. Dann werden 2 ccm ca. 6%ig. KMn04-Lsg. u. 10 ccm reine konz. H N 03 
zugefugt u. das Ganzo gekocht, bis dio FI. fast klar ist. Ca. 0,25 g Harnstoff werden 
der FI. zugesetzt, dann wird auf ca. 100 ccm aufgefullt. 6 ccm Aceton u. 1 ccm einer 
gesatt. Lsg. von Fe-Alaun in 10%ig. HN 03 werden zugefugt u. der UberschuB an 
AgNOs wird mit 0,05-n. KSCN-Lsg. zurucktitriert. (Der Zusatz yon Harnstoff u. 
Aceton laBt den Endpunkt der Titration seharfer heryortreten.)- Ist yiel AgCl ent- 
standen, so wird empfohlen, vor der Titration das AgCl abzufiltrieren. Fiir feste 
Materialien wird eine ahnliche Arbeitsweise angegeben. Im AnschluB hieran teilt Vf. 
Resultate u. weitero Erfahrungen mit, wie sie bei Analysen von Milch, Trockenmilch, 
Kaso, Butter, Brot, Zwrieback, Fleischpaste u. Fisch gewonnen wurden. (Analyst 57. 
79—85. Febr. 1932.) DtfsiNG.

Edmund Geyer, Emulsion ais Unterscheidungsmittel zwischen Kuhmilch und 
Ziegenmilch. 5 com Milch werden im Reagensrohr mit 2 ccm eines nach besonderer 
Vorschrift aus alkal. Alizarinlsg. u. Brennspiritus (mit mindestens 0,1% Pyridin u. 
Homologen) bereiteten Reagens gemischt u. stehen gelassen. Bei Ziegenmilch bildet 
sieh nach 3—30 Min. ein deutlicher dunkelblauer Ring u. nach 5—6 Stdn. ein farbiger 
Bodensatz, bei Kuhmilch nur diffuse Rdtung der Oberflache, kein Bodensatz. Saure 
Milch andert nur die Farbę des Ringes. Unter 2% entrahmte Kuhmilch gibt ahnliche
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Rk. Fiir Mischungen ist die Rk. weniger geeignet. (Ztschr. Flcisch-, Milchhyg. 42. 
480—81. 15/9. 1932. Karlsbad, Lab. des stiidt. Marktamtes.) G r o s z f e l d .

Julius Schwaibold, Zum Nachweis der Benzoesdure und der Parachlorbenzocsaure 
iii Kase. Beschreibung eines einfach ausftihrbaren Untersuchungsganges auf der von 
G ROSZFELD  (C. 1927. II. 1770) angegobenen Grundlage; iiber Einzelheiten vgl. 
Original. Die Ausbeute an Benzoesaure betrug etwa 50—80%, Verluste yermutlich 
durch dio grofie Masse der ausgefallten EiweiB- u. Fettstoffe. Bei der Nitrier-Hydrosyl- 
aminprobe entstehen mit p-Chlorbenzoesaure bei unter 3 mg charakterist. griin gcfarbte, 
bei hoheren Konzz. immer dunldere, schlieClich orange Farbungen, Empfindlichkeit 
iihnlieh wie bei Benzoesaure. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 513—16. 18/8. 1932. Munchen, 
Staatl. Unters.-Anstalt f. Nahrungs- u. GenuBmittel.) GROSZFELD .

Emil Hohberger, Leipzig-Gautzsch, Herstellung eines hochwertigen Nahrungs- 
und Oenufimiitels nach D .R .P . 545046, dad. gek., dafi auBer dem Naturhonig noch 
bei der Malzeztraklbehandlung bekanntc Katalysatoren, z. B. NałIIPOi oder konz. HCl, 
Yerwendung finden. (D. R. P. 558198 KI. 53i vom 31/3. 1931, ausg. *2/9. 1932. Zus. 
zu D. R. P. 545 046; C. 1932. 1. 3893.) S c h u t z .

Bela Mandl, Budapest, Verfahren zum Dauerhaftmachen des Strudelteiges, dad. gek., 
daB der in bekannter Weise durch Kneten u. Ziehen hergestellte Teig mit lauwarm, z. B. 
bei 30—50°, getrockneten Gewebcbliittern wechselweise gelagert wird. Dem Teig 
werden das Trocknen verz6gernde Mittel beigemischt, z. B. Fett, Butter, Holzol oder 
Cocosfett. (D .R .P . 557 960 i a  2 c vom 12/3. 1931, ausg. 30/8. 1932. Ung. Prior. 
14/3. 1930.) M . F. M u l l e r .

Leonard Elion und Eduard Elion, Haag, Holland, Erhohung der Garwirhung 
von Hefe beim Brolbacken. Dom M chl u./oder dem Teig oder den Zusatzstoffen fiir dio 
Teigbcreitung werden Hefenahrstoffe, wie NH4C1, CaS04 u. K Br03, u. auBerdem Per- 
sulfate, z. B. NH4-Persulfat, zugesetzt. (E. P. 377 533 yom 12/11. 1931, ausg. 18/8. 
1932.) M . F. Mu l l e r .

Alfred Kraus, Prag, und Joh. Paul Scllónthan, Berlin, Herstellung ton nicht 
sauren, den Zdhnen unschadlichen Zuckcrwaren, 1. dad. gek., daB denselben dio Milch- 
sauregarung in der Mundhóhle hemmende Mittel, z. B. im wesentlichen nicht disso- 
ziierto Milchsaure enthaltende, ganz oder fast neutral reagierende Puffergemische von 
Milchsaure u. Alkaliacetat zugesetzt werden. — 2. dad. gek., daB die Einzclbestandteile 
der garungshemmenden Gemische gesonderten Teilmengen der Grundstoffc fiir dio 
Zuckerwaren zugesetzt u. hiernach die Teilmengen zu einer genuBfahigen Zuekerware 
verarbeitet werden. (D. R. P. 558 519 KI. 63f vom 4/7. 1931, ausg. 8/9. 1932.) S c h u t z .

Richard Neufeld, Berlin, Herstellung ton Uberziigen aus Karamel (gebranntem 
Zucker) auf cmpfindliche Einlagen, wie Puffmais, dad. gek., daB man die Einlagen 
zuerst dragiert u. dann auBerhalb des Dragierkessels karamelisiert. (D. R. P. 558520 
KI. 53f vom 7/11. 1929, ausg. 8/9. 1932.) S c h u t z .

Seitz-Werke G. m. b. H ., Krcuznach, Ilallbarmachung frischcr Obst- und Trauben- 
safte nach D. R. P. 502291, dad. gek., daB man die Entschleimung durch an sich be- 
kannte Tiefkiihlung, beispielsweise auf etwa 0 bis -j-2° begiinstigt u. gegebenenfalls 
die Trennung der abgeschiedenen Trubs yon der Fl. an Stelle der Filtration mittels 
scharf filtrierender Filter durch Zentrifugieren bewirkt. (D .R .P . 558199 KI. 53k yom 
13/11. 1930, ausg. 3/9. 1932. Zus. zu D. R. P. 502 291; C. 1930. II. 1626.) S c h u t z .

Rudolf Kiihles, Munchen, Haltbare, mit Kohlensaure tersełzłe Getranke aus natiir- 
lichen Fruchtsdften, dad. gek., daB das zur Verwendung kommende W. vor der Zugabo 
zu dem Fruchtsaft zwecks Haltbarmachung des Getrankes fiir sich allein, u. zwar 
durch Kochen u. Abkiihlen unter LuftabschluB, yollkommen entliiftet wird. (D. R. P. 
558232 KI. 53k yom 8/3. 1930, ausg. 6/9. 1932.) S c h u t z .

Pennsylvania State College, iibert. von: Eugene J. Lorand, Pennsylyanien, 
Y. S t. A., Konzentrieries Kaffeeprdparat. Man extrahiert geróstete Kaffeebohnen mit 
einer Lsg. von Mono- u. Disaccharose bei 70—90°, wobei die Lsg. gerade soyiel JF. 
enthalt, wie zur Lsg. des Zuckers erforderlich ist. Der Zucker yerbleibt dann im Extrakt. 
(A. P. 1866415 vom 13/6. 1928, ausg. 5/7. 1932.) S c h u t z .

Adelia Elizabeth Jones, Adelaide, Austr., Herstellung ton Frwchtbutter. Man 
yerarbeitet das Mark der Passionsblume, Eter, Zucker, Butter u. Citronensaft miteinander. 
(Aust. P. 799/1931 vom 18/2. 1931, ausg. 5/5. 1932.) S c h u t z .

Ervin W. Mc Cullough, Indianapolis, Herstellung ton Futtermitteln aus gekochten 
tierischen Eingeweiden. Man kocht die Eingeweide u. dampft die moglichst fettfreie
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Briihe bis zur Sirupkonsistenz ein, worauf das Prod. auf erhitzten Flachcn entwassert 
wird. Die M. wird dann getrocknet, zerklcinert u. mit den iiblichen Futtcrmitteln 
vermischt. (A. P. 1 868 669 vom 25/3. 1929, ausg. 2G/7. 1932.) SCHUTZ.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; W aschmittel.
Yoshio Tanaka und Ryonosuke Kobayashi, Hochdruckhydrierung von fetten 

Olen. I. Wirkung von japanischem saurem Ton im Reaktionsmedium. Wird die Hydrie
rung von Fettcn (Sojabohnenol) unter bohem Druck (uber 30 at) in Ggw. von 0,2 bis
0,5°/o Ni u. gesondert zugesetzten 5—10% japan. saurem Ton vorgenommen, so ver- 
lauft sie mit gróBercr Geschwindigkeit, ais wenn das Ni auf dem japan. Ton ais Triiger 
niedergeschlagen wird. Es wird angenommcn, daB der Ton die ungesatt. Fettkompo- 
nenten an den Stellen der Liickenbindungen anzieht, wodureh die Luckenbindung 
aktiviert wird. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 29 B—30 B. Jan. 
1932.) S c h o n f e l d .

D. R. Dllingra, T. P. Hilditch und A. J. Rhead, Einige BeobacMungen iiber die 
Hydrierung der Fette. 1. Einfluft der Katalysatorkonzentration auf die selektive Hydrierung 
von Baumwollsmtol. Es wurde der EinfluB der Katalysatormenge (Ni-Kieselgur) u. 
der Temp. auf die selektive Hydrierung yon Cottonol untersucht. Die Hydrierung 
der Linolsaureglyccride verlief bei samtlichen Rk.-Bedingungen selektiv. Es wurde 
bestatigt, <laB die selektive Hydrierung durch hohere Temp. begiinstigt wird, eino 
naturliehe Folgo der Tatsache, daB dio Hydrierungsgeschwindigkeit der Olsaure bei 
170° ein Maximum erroicht, wahrend die der Linolsiiuro mindestens bis 250° standig 
zunimmt. Die Selektivitat der Hydrierung nahm zu mit der Katalysatorkonz.; diese 
Beziehung bleibt bei allen Tompp. zwischen 130 u. 200° bestehen, ist aber am deut- 
lichsten bei 130°. Dio Menge der gebildeten Isoólsśiuren hangt hauptsachlich von der 
Temp., weniger von der Katalysatormenge ab; sie steigt mit der Temp. u. unterhalb 
170° auch mit der Konz. des Katalysators. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 
195—198. 24/6. 1932. Liverpool.) S c h o n f e l d .

T. P. Hilditch und A. J. Rhead, Einige BeobacMungen iiber die Hydrierung der 
Fette. II. Der Verlauf der Hydrierung von Baumv;ollsaatol bei dem kontinuierlichen 
Hydrierungsverfahren von Bolton-Lush (Beriesdungsmethode). (I. vgl. vorst. Ref.) Es 
wurde der Hydrierungsyerlauf von Cottonol beim B 0LT0N-LuSH-Verf. unter Aus- 
fuhrung der 1. c. beschriebenen „Berieselungs“-Methode untersucht. Das Verf. besteht 
darin, daB das Ol ais relativ diinner Film an dcm festgelagerten Ni-Kasalysator in 
Hj-at. herabflieBt. Bei diesem Verf. verliiuft die Hydrierung weniger selcktiv ais bei 
Anwcndung des pulverigen Katalysators oder bei Ausfuhrung des kontinuierlichen 
Verf. nach der „(jberlauf“-Methode, die Menge der gesatt. Fettsauren nimmt zu gleich 
zu Beginn der Hartung, u. dementsprechend verschwindet dio Linolsaure nieht in einem 
ebenso fruhen Hartungsstadium wie im Falle des pulverigon Katalysators. Die Olsaure- 
menge verandert sich wenig in den fruhen Hiirtungsstadien. Charakterist. ist ferner 
fiir das kontinuierliche „Bcrieselungs“-Verf. die relativ groBe Menge an voll gesatt. 
Glyceriden im Vergleich zu Prodd. gleicher JZ., die im diskontinuierlichen Verf. mit 
pulverigem Ni erhalten wurden. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 198—202. 
24/6. 1932.) S c h o n f e l d .

T. P. Hilditch und E. C. Jones, Einige BeobacMungen iiber die Hydrierung der 
Fdte. III. Ober die relativen Mengen fester und fliissiger Olsauren in den verschiedenen 
Stadie.n der Hydrierung von Olivenól und Baumwollsaatbl. (II. vgl. vorst. Ref.) Die 
selektive Hydrierung von mehrfach ungesatt. Glyceriden (Cottonol) fiihrt im allgemcmen 
zur Bldg. von groBeren Mengen Isoólsiiuren ais Olsaure. Dio Hydrierung von einfach 
ungesatt. Glyceriden (Olivcnol), gleichgultig, ob es sich um Olsaure oder Isoolsaure 
oder dereń Gemisch handelt, ist gewohnlich begleitet von einer Anderung, meist Er- 
hóhung des Verhaltnisses feste : fi. Olsauren, dann von einer Periode, in der dieses 
Verhaltms ein Maximum erreicht, innerhalb welcher die Anderung dieses Verhiłltnisses 
relativ gering ist; schlioBlich nimmt dieses Verhiiltnis wieder ab. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 51. Transact. 202—203. 24/6. 1932.) S c h o n f e l d .

R. L. Datta, Die Raffination von Cocosol. Mit K,Cr20 7 gelang es nicht, Cocosol 
befriedigend zu cntfśirben u. desodorieren. Mit Soda +  NaCl gelang nur dio Entsauerung. 
Na-Silicat ergab ein geruch- u. farbloscs Raffinat; jedoch wird das so raffinierte Ol 
schon nach Wochen ranzig. Mit Knochenkohle gelang ebenfalls Entfarbung u. Des- 
odoricrung des Oleś, aber die Haltbarkeit war gering. Die besten Ergebnisse wurden
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erzielt bei Filtration des Oleś iiber gepulverte, mit Saure gewasćtiene Knochenkohle; 
jedoch darf die Entfarbung nicht zu weit getrieben werden. Das absol. entfarbte Ol 
wird schnell ranzig u. halt sieli weniger gut ais das nach der Filtration noch eine schwach- 
gelbe Farbung aufweisende. (Tropical Agriculturist 78. 345—47. Juni 1932.) ScHONF.

A. W. R. Joachim und S. Kandiah, Analyse einiger Nebenprodukte der Cocosnup-
industrie. Unters. der Nebenprodd. der CocosnuLiverarbeitung auf Futterwert u. Olgeh. 
(Tropical Agriculturist 78. 15—17. Jan. 1932.) S c h o n f e l d .

B. Schmidt, Die Kopra und ihre Gewinnung. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 29. 435—37.
Aug. 1932.) S c h o n f e l d .

A. D. Emmett, 0 . D. Bird, C. Nielsen und H. J. Cannon, Eine Unlersuchung 
iiber Heilbuttleberól. I. Vitamingehalł, pliysikalische Konstanten und Vertraglichkeit. Bei 
Unters. in versohiedenen Laboratorien durch Ticrverss. u. nach C a r r  u . P r i c e  betrug 
fiir 30 Proben dieses soweit bekannt vitaminreichsten Trancs der Yitamin-A-Geh. 
je g 37 500—62 500, im Mittel 49 583 Einheiten, also 75—125 mai mehr ais bei Dorsch- 
lebertran, der Vitamin-D-Geh. 2000—3333 im Mittel 2479 Einheiten. Die Kennzahlen 
betrugen im Mittel yon 5 Proben: D.25 0,928, VZ. 186, JZ. 121, Unyełseifbares 7,67%. 
Die Vertriiglichkeit fiir jungę Ratten war in Periodcn von 50—100 Tagen bei 10 000- 
facher taglicher Vitamin-A- u. 400-facher Vitamin-D-Futtcrung iiber den Bedarf hinaus 
ohne Anzeiehen von Erkrankungen. Der P-Spiegel des Blutes u. der Ca-Geh. des Serums 
blieben normal. Der Vitamin-A-UberschuB wurde grófltentcils in der Leber abgelagcrt. 
(Ind. engin. Chem. 24. 1073—77. Sept. 1932. Detroit, Mich., Parkę, Davis and Co.) Gd.

Yasota K aw akam i, Studien iiber den Seifensiedeproze(3. IV. Kiihlen der Kern- 
seifen. (III. vgl. C. 1932. I. 1458.) Best. des E. einer gróBeren Reihe yon Kernseifen 
u. Unters. der Beziehung zwischen dem E. der Seife u. der JZ. u. dem F. der Fettsauren. 
Reino Cocosolseife hat den E. 59,6° (JZ. u. F. der Fettsauren 8,5 u. 24,8°). Palmólseife 
hat den E. 45,8° (JZ. u. F. 42,1, 43,5°), Cottonolseife: E. 32,5°; Śojabohnenolseife,
E. 27°; chines. Talgseife, E. 62°; Talgseife (JZ. 42,6, F. der Fettsauren 43°), E. 48,9°; 
Erdnufiólseife, E.270; Na-Palmitał, E. 77°; Na-Laurat (F. der Fettsaure 43,6°), E. 72,5°. 
Abgesehen von den niedere Fettsauren enthaltenden Seifen (wie Cocos-, Cocos-Talg- 
seifen) besteht zwischen dem E. der Seife (Ts) u. dem F. der Fettsaure (T) oder Fett- 
sauregemische folgendc lineare Beziehung: Ts =  1,34 T — 8,5. Diese Beziehung ist 
fiir cocoshaltige Seifen eine andere, aber ebenfalls linear. Zwischen JZ. der Fettsauren 
u. E. der Seifen besteht folgende Beziehung: T , =  70 — 0,606 JZ. +  0,0062 JZ2. Es 
wurden die Kuhlzeiten bestimmt bei der Kiihlung einer Toilettegrundseife an der Luft 
oder in Kiihlplatten yerschiedener GroBe u. Breite. Dio Temp.-Kuryen folgen der 
modifizierten u. vereinfachten LEDERERschen  (vgl. C. 1931. II. 1947) Gleichung: 
log ( T — T r)  — log (Ta  — T e) — a( ł  — b). Darin bedeutet T  die Temp. der Seife 
in der Mitte des Rahmens im Moment t, Ta  die Anfangstemp. der Seife, T  e die AuBen- 
oderKiihlwassertemp., a eine mit den AuBenmassen derRahmen wechsclnde Konstantę,
6 Zeit in Stdn. seit Kiihlbeginn bis zur beginnenden Abkiihlung (Erstarrung) der Platten- 
mitte, t Kiilildauer in Stdn. Die zur Durchkiihlung der Plattenmitte erforderliche Zeit 

1 T _T
errechnet man naoh: t — — log ^ -£ — [-6. (Joum. Soc. chem. Ind., Japan
[Suppl.] 35. 31 B—35 B. Jan. 1932.) * S c h o n f e l d .

— , Nebenprodukte der Seifenfabrikation. Besprechung der Glyceringewinnung aus 
den Unterlaugen. (Olien Vetten Oliczaden 17. 166—67. 10/9. 1932.) G r o s z f e l d .

Karl Braun, Neue Kennzahlen. Literaturubersicht iiber neue Kennzahlen der 
Fette u. Ole. (Dtsch. Parfiimerieztg. 18. 337—38. 10/9. 1932.) S c h o n f e l d .

Raymond Delaby und Yvonne Breugnot, Uber die Sehnellbestimmung der Acetyl- 
zahl von Fetlen. Die Best. der AZ. von Olen wird am besten durch Kochen mit Acet- 
anhydrid u. Pyridin ausgefuhrt. Ggw. von Acetylchlorid (vgl. V e r l e y , C. 1929. II. 
2352) ist nicht notwendig; es geniigt Anwendung eines Gemisches von 1 Teil Acet- 
anhydrid (Kp. 135—140°) u. 2 Teilen Pyridin (Kp. 115—116°, iiber P 2Os getrocknct). 
Die Acetylierung wird mit 1—3 g F ett u. 10 ccm Reagens Yorgenommen; bei Ricinusól 
geniigt einstd.Kochen. (Buli. Sciences pharmacol.39.(34). 354—61. Junil932.) SchóN.

De Laval Separator Co., New York, iibert. von: Eilef F. Heyerdahl, Oslo, 
Norwegen, Gemnnung von Fetten oder Olen aus den bei der Olextraktion von pflanzlichen 
oder tier. Stoffen anfallenden wss. Lsgg., die Protem- oder Leimsubstanzen enthalten, 
durch Erhitzen auf Tempp. oberhalb 80° u. Abschleudern der koagulierten u. aus-
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gcfallten Stoffe aus der h. Lsg. Nachher wird das Ol oder F ett von dem W. getrennt. 
(Can. P. 294146 vom 27/8. 1928, ausg. 22/10. 1929.) M. F. M u l l e r .

Darling u. Co., Chicago, Feitaussehmelzwrfahren. Das zerkleinerto tier. Gut wird 
im Kreislauf durch ein orhitztes Biindel enger Rohre gepumpt u. dabei cntweder gleich- 
zeitig durch einen Vakuumaufsatz auf dieser Heizkammer oder beim Durchlaufen 
einer unmittelbar angeschlossenen Vakuumkammer entwassert. (E. P. 374438 vom 
4/3. 1931, ausg. 7/7. 1932. A. Prior. 17/3. 1930.) VAN DER W e r t h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt, Iłeinigen fetter Ole. Die bekannte 
Entschleimung durch Hydratation wird mit einigen Prozenten einer verdunnten Phos- 
phorsaurelsg. in der Weise ausgefuhrt, dafl die Emulgierung bei 15—45° erfolgt, worauf 
die Emulsion auf 55—120° unter Riihren erwarmt u. dann abstehen gelassen wird. 
(E .P . 377336 vom 11/5. 1931, ausg. 18/8. 1932. Zus. zu E. P. 341 390; C. 1931. I. 
2283.). v a n  d e r  W e r t h .

V. D. Anderson Co., Cieveland, Olgewinnung aus Kopra. Die Entólung der Kopra 
soli bei einmaligem Durehgang durch eine kontinuierlieho Presse von der Art der Ander- 
sonpressen bis auf 6% erzielt werden, wenn dio fein gemahlene Kopra zuvor bei etwa 
128° weitgehend getrocknet wird. Der verbleibende Wassergeh. darf dabei um so hóher 
sein, je geringer der Geh. der Kopra an freien Fettsauren ist. (Holi. P. 26 036 vom 
9/9. 1929, ausg. 15/2. 1932.) v a n  DER W ERTH.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt, Reinigen von łierischen Wachsen. 
Bleichen mit Adsorbentien in gel. Zustand, wobei ais Lósungsm. einwertige aliphat. 
Alkohole oder ihro Ester mit Monocarbonsaurcn, wio Athylalkohol oder Athylacetat, 
u. ais Adsorbens mit Zinkchlorid aktivierte Kohle genommon wird. (E .P . 355 857 
T om  12/6. 1930, ausg. 24/9. 1931. D. Prior. 12/6. 1929.) v a n  DER W ERTH.

Josef Teply, Seifenfabrik, Prag, Seifcn. Man verarbeitet 100 kg Seife mit 10 kg 
eines Gemisches, bostohend aus 42,5 Teilen Ricinusól, 7,7 Teilen KOH, 12,8 Teilen W., 
21,3 Teilon Glyeerin, 4,2 Teilen A., 2,3 Teilen Hexalin, 4,6 Teilen Dekalin u. 4,6 Teilen 
Tetralin. (Tschechosl. P. 35160 vom 5/6. 1929, ausg. 25/2. 1931.) S c h o n f e l d .

K. Lóffl, Berlin, Herstellung von Seife. Dio durch Vorseifen unter Druck her- 
gestellto Seife wird nach Abziehen der Unterlauge in einem Autoklaven auf 8 a t erhitzt 
u. dann in einen Strom von Trockengas eingestaubt, woboi in einem mit dem im D. R. P. 
514915 (C. 1931. I. 869) beschriebenen iibereinstimmenden App. ein Teil des Trocken- 
gases mit Feuchtigkeit boladen entweicht u. ein anderor Teil dio Seife transportiert. 
(E .P . 376 287 vom 27/3. 1931, ausg. 4/8. 1932.) v a n  d e r  W e r t h .

Siemens-Elektro-Osmose G. m. b. H., Deutschland, Reinigen von Glyeerin. Das 
chem. vorgereinigte Glyeerin wird in einem kontinuierlichen Verf. zunachst durch die 
Kathodenraume von Zweizollen- u. dann durch die Mittelraume von Dreizollenapparaten 
stromend der Elektroosmoso unterworfen. (F. P. 727 331 vom 2/12. 1931, veróff. 
16/6. 1932. D. Prior. 18/12. 1930. E .P . 374 769 vom 20/11. 1931, ausg. 7/7. 1932.
D. Prior. 18/12. 1930.) v a n  d e r  W e r t h .

X V m . Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

Ville Talantera, Das Bleichen der Baumwollfiidcn mit dem Zittauapparat „S. S .". 
Die im Laboratorium u. in der Fabrik ausgefiihrten Bleichverss. mit dem Zittaubleich- 
app. zeigten, daB der gebleichte Baumwollfaden um ca. 2—10% gróBere Festigkeit 
besitzt ais der rohe ungebleichte Baumwollfaden. (Suomen Kemistilehti Abt. A. 5. 
45—50. 15/5. 1932. Turku, Suomi.) R o u t a l a .

T. D. Ainslie und L. P. Litchfield, Perozydbleiche von Seiden. Wahrend bei 
echtcr Seide vor dem Bleichen nur mit Seife u. Na2Si03 abgekocht wird, ist bei Tussah 
noch eine Yorbehandlung mit HC1 nótig. Das Bleichen im Kier, von Striimpfcn nach 
dem Zwei- u. Einbadverf. u. das Verstarken der gebrauchten Bader ist behandelt. 
(Amer. Silk Rayon Journ. 51. 59—60. Jan. 1932.) S u v e r n .

Walter Sembritzki, Der Oliulhbaum. Der in Chile beheimatete Baum gibt beim 
Kochprozefi einen volist4ndig aufgeschlossenen Zellstoff ohne jeden Abfall, aus dem 
brauchbare Papiero hergestellt werden konnen. (Papierfabrikant 30. Veroin d. Zell
stoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 499—500. 7/8. 1932.) H a m b u r g e r .

E. Valko, Der Elastizitdtsmodul der Cellulosederimłe bei tiefen Temperaturen. 
Die Messungen wurden ausgefuhrt mit dem P o l a n Yischen Dehnungsapp. in fl. N. Die 
ZerreiBfestigkeit der Cellulosederiw. erfahrt zw îschen Zimmertemp. u. —190° keine
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wesentliehe Anderung. Die maximale Dehnung yariiert bei —190° zwischen 2%0 
(CeUophan) u. 2% (Acetyl-, Athylcellulose). Die Dehnung ist in allen Fallen innerhalb 
der Fehlergrenzen vollig reversibel. Der Wert des Elastizitatsinoduls ist yon der Deh
nung unabhangig, die Zugdehnungalinie ist eine Gerade. (Melliands Textilber. 13. 
461—63. Sept. 1932. Ludwigshafen a. Rh.) StjYERN.

S.N.Uschakow und I, M. Schnejer, Synthese von Athylcdlulose. Es wurde die 
Abhangigkeit der Eigg. yon Athylcdlulose von den relativen, zu ihrer Herst. an- 
gewandten Mengen C2H5C1 u. Cellulose, der Temp. u. Dauer der Rk., der Alkalikonz. 
beim Mercerisieren, dessen Dauer u. der Reifung der Alkalicellulose u. dem W.- u. Alkali- 
geh. der Alkalicellulose untersucht. Die mit 6 Moll. C2H5C1 erhaltenen Celluloseather 
befriedigten in bezug auf Festigkeit, Lóslichkeit in organ. Solvenzien u. Hitzobestandig- 
keit (Zers. oberhalb 200°). Sie quellen jcdoeh in W. bei 4° u. darunter. Die Dauer der 
Atherifizierung (6 Moll. C2H6C1 auf 1 Mol. Cellulose) erhoht die Ausbeute u. den Atheri- 
fizierungsgrad (Athoxylzahl naeh 18 Stdn. 39%, Ausbeute 99%)- Mit kleineren Mengen 
C2H5C1 dargestellt® Ather ąuellen u. lósen sieh teilweise in W. bei Zimmertemp. Ebenso 
steigt die Athoxylzahl mit Zunahme der Rk.-Temp. bis zu 130°. Nach Mereerisierung 
mit 40%ig. Lauge erhalt man Ather niedrigen Atherifizierungsgrades. Mereerisierung 
mit 40%ig. Lauge unter Zusatz fester NaOH fiihrte zu Athern mit hoherem Athoxyl- 
geh.; die bei 125“ mit 6 Moll. C2HSC1 durehgefiihrte Atherifizierung ergab ein Prod. mit 
32,8 u. 33,6% Athoxyl. Die Verss. wurden mit Baumwollcellulose ausgefuhrt. Die 
Atherifizierung von Sulfitzellstoff fiihrte zu Prodd. gleichen Veratherungsgrades, aber 
bei kleinerer Ausbeute (88 gegen 95%) u. Yiscositat. Die Lóslichkeit u. die physikal. 
Eigg. waren sonst die gleichen. Mit Bzl. oder Toluol entwasserte Alkalicellulose ergab 
bei der Rk. mit (10,8—6 Moll.) C2HBC1 Prodd. um so hóherer Athoxylzahl, je geringer 
der W.-Geh. der Cellulose war. Die Ather mit der Athoxylzahl 45 u. mehr yerloren in 
Akkumulator-H2S04 nach 6 Tagen bei 48° 0,3% u. weniger, in 10%ig- NHj bis 1%, 
in W. bis 0,7%, bei 0° 2—3%. Ather mit einer Athoxylzahl unter 42 werden in H2SO,, 
sehr sehnell zerstort u. yerlieren in W. yon 0° nach 6 Tagen bis 6%. (Piast. Massen 
[russ.: Plastitscheskije Massy] 1931. Nr. 1/2. 17—26.) S c h ó n f e l d .

Jas. Mac Gregor, Die Erzeugung chemischer Produkte aus den Nichtcellubse- 
beslandteilen des Espartograses mit Wiedergewinnung der Soda. (Paper-Maker 84. 
Internat. Nr. 74—81. 1932. — C. 1932. II. 1718.) F r i e d e m a n n .

J. Loiseleur und L. Velluz, Herstellung und Eigenschaften einer gemischten Eiweift- 
Cellulosekunstseide. Aus einem Gemisch einer Lsg. von Casein in Ameisensaure u. 
einer Lsg. von Celluloseacetat in Aceton u. Methylalkohol, dem Formaldehyd in Methyl- 
alkohol zugesetzt war u. in dem das Verhiiltnis yon Celluloseacetat zu Casein 85 : 15 
war, konnte eine Kunstseide von ausreichender Festigkeit u. giinstigen farber. Eigg. 
erhalten werden. (Chim. et Ind. 28. 538—44. Sept. 1932.) S u y e r n .

F. I. Ssadow und P. W. steblow, Feuerfeste Oewebe. Zur Best. der Feuer- 
festigkeit von Geweben dienen folgende Methoden: Ein yiermal zusammengerollter 
Streifen von 20 cm Lange wird derart auf ein Holzbrett gelegt, daB seine halbe Lange 
iiber das Brett hinausragt. Boi Anniiherung einer Bunsenflamme an den Streifen bis 
auf 2—5 cm darf die Verbrennung nicht bis zum Brett iibertragen werden, u. der auf 
dem Brett liegende Teil des Streifens darf wahrend 5 Min. nicht yerkohlen. Ein mit 
Fliegerbenzin getrankter Streifen darf nach Abbrennen des Bzn. nicht brennen oder 
glimmen. Die Feuerfestigkeit muB naeh Einw. yon W. unyerandert bleiben. Die Verss. 
wurden in folgender Weise ausgefuhrt: 30 X 70 cm Segelleinen oder Persenning wurden 
20 Min. mit der Lsg. von Sn-, Zn-Salzen, Wasserglas u. a. impragniert, dann abgepreBt 
u. getrocknet, u. hierauf im Verfestigungsbad [bestehend aus (NH4)2S04, NH4C1, 
Borax, Phosphaten usw,] belassen. Nach Auswaschen mit k. W. wrird getrocknet. 
Verss. zur Impragnienmg der Gewebe mit Asbest miBlangen, da dic hohe D. des Asbests 
dessen homogene Suspension im (Wasserglas-) Bad yerhindert hat. Absol. Feuerfestig
keit wrurde mit keiner der untersuchten Impragnierungen erreicht. Die relatiy besten 
Resultate wurden 1. nach Impragnierung mit Na-Stannat u. hierauf mit NH4C1, 
(NH,)2S04 oder NH4-Phosphat, 2. mit Al-Alaun u. hierauf mit NH4-Phosphat erzielt. 
Das impragnierte Gewebe zeigt eine um das 3—4-fache gesteigerte Feuerfestigkeit, 
Samtliehe Impragnierungen yerlieren ihre Schutzeigg. nach langerer Einw. von W. 
Auftragen einer Metallschicht durch Zerstauben schutzt das Gewebe nicht vor der 
Wrkg. von Feuer u. hohen Tempp., u. ebensowenig yor der Auswaschbarkeit der Im 
pragnierung. (Wiederaufbau Textiiind. [russ.: Sa Rekonstrukziju textilnoi Promy- 
schlermosti] 11. Nr. 2. 39—51.) S c h ó n f e l d .

XIV. 2. 179
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Albert Backman, Die Farbę von Zellsloff in Bogen gemessen mit dem Pulfrkh- 
photometcr und dem Zusatzgerat Berauh. Das Prinzip der -Messung, die Apparatur u. 
das MeBvref. werden beschrieben. Fiir ungebleichten u. gebleichten Zellstoff kann 
mit den genannten Apparaturen eine prakt. zufriedenstellende Charakterisierung der 
Farbeigg. erreieht werden. (Papierfabrikant 30. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker 
u. -Ingenieuro 556—58. 570—71. 579—82 25/9. 1932.) H a m b u r g e r .

Brissaud, Die Silberzahl der Cellulose. Die reduzierende Wrkg. einer Cellulose 
kann nach G o e t z e  (C. 1927. II. 1912) durch Behandlung der erwarmten Faser mit 
Silberacetatlsg. gemessen werden. Abgeschiedenes Ag wird in HN03 gel. u. mit 
Rhodanid titriert. Die Faser wird der gleichen Behandlung nochmals unterworfen. 
Das dabei ermittelte Ag wird von der zuvor gefundenen Menge abgezogen; die Dif- 
ferenz entspricht der Silberzahl. Vf. untersucht den EinfluB, den Erhitzungsdauer, 
Menge der Reagenzien u. Aciditat der Lsg. auf das Ergebnis der Best. haben. Es ergibt 
sich, daB das Oxydationsvermogen der Ag-Lsg. durch die gebildete Saure verringert 
wird u. daB die Red. von AgOH wahrscheinlich nicht durch urspriinglich vorhandene 
reduzierende Gruppen der Cellulose stattfindet, sondern durch Substanzen, die bei 
der Rk. infolge einer Zers. der Cellulose entstehen. Die Charakterisierung einer 
Cellulose kann nur durch Oxydation bei bcstimmtem pa geschehen. Es wird folgcndo 
Vorschrift empfohlen: 2,5 g trockene Cellulose werden in einem Erlenmeyerkolben auf 
dem W.-Bad erwarmt. Dann werden sd. 50 ccm Ag-Lsg. (AgN03 10,0, Na-Acetat 7,0,
11,0 1000) zugefiigt. Genau 1-std. Erwarmen auf dem W.-Bad. Nach Zugabe von k. 
H20  wird abgesaugt u. gewaschen. Ausgeschicdenes Ag wird in HN 03 gel. u. mit 
Rhodanid (0,01—0,02 n) bestimmt. (Memoriał Poudres 24. 245—54. 1930/1931. 
Paris.) F. B e c k e r .

— , Die Bestimmung des Titers von Kunslseide und die Kontrolle seiner Regelmafiig- 
keit. Das Arbeiten mit den App. nach VrviANl (vgl. C. 1931. II. 2086. 2534), die eine 
schnelle Titcrbest. ermSglichen, ist erlautert. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 7. 713—21. 
Juli 1932.) Su v e r n .

Artur Schotte, Neue Methode zur quanlitativen Bestimmung von Zinn, Phosphor- 
saure und Kieselsaure in Scidenerschwerungen. Die organ. Substanz wird mit konz. 
MnSOj u. HNOj oxydiert, auf die gequollene, ungel. M. liiBt man konz. HC1 bei erhóhter 
Temp. einwirken. Das SnCl4 dest. quantitativ ab, das Sn wird im Destillat mit J» 
u. Na2S20 3 titriert oder mit H2S gefallt. Die gesamte P20 5 geht in Lsg. u. wird im 
Filtrat von der Si02, die in prakt. reinem Zustand zuriickbleibt, mit Oxinmolybdat 
gefallt. (Angew. Chem. 45. 598—99. 17/9. 1932. Krefeld.) S u y e r n .

Jean Vinet, Seine, Frankreich, Verfahren zum Bleichen von Textilien aller Art, 
dad. gek., daB man die zu bleichenden Stoffe in den zum Entleimen, Entbasten, Ent- 
harzen u. Entfetten bestimmten Badern unter Zusatz von Ausziigen oder Ablcochungen 
von Getreidearten, Hulsenfriichten oder geeigneten Pflanzen u. den gebrauchlichen 
Hilfsmittcln fiir Reinigungszwecke einweicht, mechan. k. oder w. durcharbeitet, ab- 
c[uetscht u. wie ublich bleicht. Eine groBe Anzahl der zur Herst. der Ausziige u. Ab- 
kochungen geeigneten Pflanzen u. Pflanzenteile ist naher bezcichnet. (F. P. 728495

Barber Asphalt Comp., Philadelphia, iibert. von: Harold P. Hayden, Wood- 
bridge, New Jersey, Imprdgnieren von Geweben. ila n  laBt das Gewebe ein Bad mit 
h. fl. Bitumem passieren u. setzt es, noch ehe das Bitumen erkaltet ist, der Einw. einer 
Flamme aus, dereń Temp. hoch genug ist, um dio vorstehenden Fasern des Gewebes 
zU verbrennen. Statt der Flamme kann man auch einen gliihenden Draht, einen li. 
Metallschuh o. dgl. verwenden. (A. P. 1870 564 vom 10/11. 1928, ausg. 9/8. 
1932.) B e i e r s d o r f .

Jean Etienne Charles Bongrand, Paris, und Lćon Sylvain Max Lejeune, 
Wasąuchal, Frankreich, Verfahren und Vorrichtung zum Impragnieren von Baumwoll-, 
Leinen- o. dgl. Faden, 1. dad. gek., daB die Fadcn im Wickel in einem unter Drilck 

.stehenden Celluloseesterbad vollstandig mit Celluloseestern in iiblicher Weise durch- 
trankt u. anschlieBend in laufender Fadenschar durch ein Celluloseesterbad geleitet 
werden, in dem die Trankfl. mittels Biirsten vergleiehmaBigend ein- u. aufgestrichen 
wird. — 2. gek. durch einen Flottentrog mit dem Deckel, in dem am Trogboden u. 
am Deckel mit ihren Borsten versetzt einandor gegeniiberliegende Biirsten angeordnet 
sind. (D. R. P. 557 381 KI. 8a vom 19/11. 1929, ausg. 23/8. 1932.) B e i e r s d o r f .

vom 25/2. 1931, ausg. 6/7. 1932.) SCHMALZ.
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Rainex Ltd., Manchester und Lazarus Kay, Manchester, Herstellung wasser- 
dichter Gewebe. Ein Gewebe, z. B . aus Bailmwolle, wird zuniichst gefarbt u. mit einem' 
Muster bedruckt. Dann wird die mit dem Muster yersehene Seite mit einer trans- 
parenten Kautschukmasse U. hierauf mit einem glanzenden Lack iiberzogen. Dio 
andere Seite des Gewebes wird mit einer halbtransparenten gefarbten Kautschuk
masse iiberzogen u. hierauf mit Metali- oder Glimmerpulver eingestaubt. (E. P. 
375 717 vom 6/1. 1932, ausg. 21/7. 1932.) B e i e r s d o r f .

Courtaulds Ltd., London und Walter Hamis Glover, Leamington, Wasserdicht- 
maćhen von Cellulosefolien. Man behandelt die Folien mit einer wachsfreien Lsg., dio 
Celluloseester- oder dther, hochsd. Petroleum u. Harz enthalt. Auch Weichmachungs- 
mittel konnen der Lsg. zugefiigt werden. (E. P. 375 451 vom 1/4. 1931, ausg. 21/7. 
1932.) E n g e r o f f .

Liineburger Wachsbleiche J. Borstling Akt.-Ges., Liineburg, Verfahren zum 
Behandeln von Striimpfen mit Strumpfwachs zwecks Erhohung der Lebensdauer von 
Striimpfen, dad. gek., daB dio Striimpfe, u. zwar zweckmaBig an den Druckstellen, 
mit einer Pastę bestrichen werden, welche durch Zusammensehmelzen von wachs- 
artigen Korpern mit Talkum u. Seife gewonnen ist. (D. R. P. 557001 KI. 8k vom 
17/3. 1931, ausg. 17/8. 1932.) B e i e r s d o r f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hilfsmittel fu r  die Teztil- 
behandlung, bestehend aus Polymerisationsprodd. von Athylen-<x.,f}-dicarbonsauren mit 
ungesatt. Verbb. oder dercn 1. Salzen. Genannt sind Polymerisationsprodd. aus Malein- 
sdureanhydrid (ii/.) u. Vinylaceiat bzw. dereń Verseifungsprodd., M. u. Inden, M. u. 
Styrol, M. u. Vinylchlorid, M. u. Gumaron, Acrylsdurenitril u. Iiaconsaure. Sie dienen 
zum Dispergieren, z. B. von unl. Farbstoffen u. Schwefel, zum Emulgieren von Olen, 
Fetten u. Harzen, zum Appretieren von Baumwolle, Wolle, Seide u. Kunstseide, von 
Hiiten, auch Strohhuten, zum Imprdgnieren, ais Verdickungsmittel fiir Druckpasten, u. 
zwar allein, im Gemisch untereinander oder mit anderen Polymerisationsprodd., wio 
Polyvinylalkohol, ferner Tragant, Leim, Dextrin u. dgl. (F. P. 728 712 vom 22/12.
1931, ausg. 11/7. 1932. D. Prior. 22/12. 1930.) S c h m a l z .

Schiiller & Co. Akt.-Ges., Wien, Verfahren zum Elastischmachen ton Strick- 
oder Wirkwaren, bestehend in einem Bestreichen der gegen t)berdehnungen zu schiitzen- 
den Stellen mit Gummimilch o. dgl. (D. R. P. 557 512 KI. 8a yom 24/5. 1931, ausg. 
24/8. 1932. Oe. Prior. 16/6. 1930.) B e i e r s d o r f .

Henry Dreyfus, England, Herstellung von Kreppgeweben. Man behandelt die von 
stark gedrchten Faden aus organ. Cellulosederiw. hergestellten Gewebe mit einem 
auf das Cellulosederiy. wasserentziehend wirkenden Mittel u. setzt sie dann der Einw. 
yon W. oder Dampf aus. Ais wasserentziehende Mittel eignen sich z. B. konz. Lsgg. 
von Ca-, Li- oder Zn-Chlorid, Na-Sulfat, Na-Phosphat u. dgl. S tatt der Salzlsgg. kann 
man auch absol. A., auch Methylalkohol, yerwenden. Auch kann man bereits die zur 
Herst. des Kreppgewebes zu verwendenden Garno vor dem Verweben mit den Salz
lsgg. behandeln. (F. P. 715 930 yom 23/4. 1931, ausg. 11/12. 1931. E. Prior. 7/5. 
1930.) r B e i e r s d o r f .

Henry Dreyfus, England, Herstellung von Kreppgeweben. Man verwendet zur 
Herst. der Gewebe stark gedrehte, nicht aus Cellulose bestehende Filden, die mit 
einem ąuellbaren t)berzug aus Cellulose oder Cellulosederiw. yersehen sind. Zur 
Herst. des t)berz.U ges kann man z. B . Celluloseester oder -ather yerwenden, bei welchen 
die ester- bzw'. atherbildenden Radikale Hydrosyl- oder Carbosylgruppen enthalten, 
die sio befahigen, sich in W. zu losen oder zu dispergieren. Ferner kann man den 
Celluloseiiberzug bei aus Celluloseestern bestehenden Faden durch partielle Ver- 
seifung derselben erhalten. Die (Juellung des Uberzugcs geschieht z. B . mit Hilfe 
eines Seifenbades. (F. P. 715 931 vom 23/4. 1931, ausg. 11/12. 1931. E. Prior. 16/5. 
1930.) B e i e r s d o r f .

Bradley-Mc Keefe Corp., New York, ubert. von: LinnBradley, Montclair. und 
Edward P. Mc Keefe, Plattsburgh, N. Y., Gewinnung von Papierstoff unter Yerwendung 
einer Kochfl., dio NaOH u. Na2S enthalt. Die dabei anfallende Kochfl. wird eingedampft 
u. der Ruckstand unter reduzierenden Bedingungen yerbrannt, wobei neben geringen 
Mengen Na2S Na2C03 gebildet wird. Nach dem Aufnehmen in W. wird durch Zusatz 
von Kalk die Soda in NaOH umgesetzt u. die filtrierto Lsg. wird wieder zum Verkochen 
von Holz yenvendet. Die nunmehr anfallende Kochlauge wird eingedampft u. der 
Ruckstand wird unter oxydierenden Bedingungen yerbrannt. Dabei wird Na2C03 
erhalten, das frei von wesentlichen Mengen Na2S ist. Die Salze werden gel., die Lsg.
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wird filtriert u. mit S02 behandelt, wobei eino Na2S03-Lsg. erhalten wird, die wieder 
zum Verkoehen yon Holz yerwendet wird. Die hierbei anfallende Kochfl. wird mit 
einer alkal, Fl. gemischt. Die erhaltene Lsg. wird cingedampft; der Riickstand wird 
unter reduzierenden Bedingungen abgebrannt u. die erhalteno Na2S-Lsg. ais Kochfl. 
benutzt. (Can. P. 293 968 yom 24/8. 1927, ausg. 15/10. 1929.) M . F. M u l l e r .

Pierre Alfred Barbou, Frankreich, Oewinnung von SOs und des Na20-0clialts 
aus den Ablaugen von der SulfitzeUstoffherstellung. Die Ablaugen werden zunachst 
mit Kalk u. dann mit H2S04 oder einer anderen starken Siiure oder mit NaHSO, be- 
handelt, wobei die organ. Stoffe ausgefallt werden. Die Fl. wird dann mit Ca(HS03)2 
behandelt, wobei sich NaHSO, bildet, das durch Zusatz yon Na2C03 oder NaÓH oder 
Kalk in Na2S03 ubergefuhrt wird. (Ygl. F. P. 642 270; C. 1929. I. 326.) (F. P. 39 929 
yom 4/7. 1930, ausg. 19/3.1932. Zus. zu F. P. 628 775; C. 1927. II. 1221 [E. P. 
269 909].) M. F. M u l l e r .

Soc. Barbou et Cie., Frankreich, Seine, W iedergewinnung der chemisch wirksamen 
Stoffe aus Sulfitzellstoffablaugen, insbesondere von der Strohkochung mit Na„S03. 
Die Ablaugen werden zunachst mit Kalk oder einem anderen Erdalkalihydroxyd oder 
-oxyd behandelt, dann mit H2S04 yersetzt. AnschlieOend findet nochmals eine Be
handlung mit Kalk u. spater mit H2S04 statt, wobei nochmals SO., frei wird. (Vgl.
E. P. 269 909; C. 1927. II. 1221.) (F. P. 39 930 vom 4/7. 1930, ausg. 19/3. 1932. 
Zus. zu F. P. 642 270; C. 1929. I. 326.) M . F. M u l l e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Herstellung 
eines Celluloseesters, dad. gek., dafi Cellulose in Abwcsenheit von sauren Katalysatoren 
mit Buttersaureanhydrid yorbutyriliert u. hierauf durch Behandeln mit Ameisensdure 
in Ggw. von sauren Katalysatoren in 1. Zustand gebracht wird. Der neue Ester ist 
in Ameisensaure, Pyridin u. Aceton 1., in Alkohol u. KW-stoffen unl. oder nur wl. 
Die Lsg. in Aceton, der etwas Pyridin zugesetzt worden ist, hinterlafit beim Verdunsten 
einen yollstandig klaren, durchsichtigen, festen elast. Film. Der Ester kann zur Herst. 
von Kunstseide, Filmen, Lacken u. dgl. yerwendet werden. (Schwz. P. 150 525 vom 
14/5. 1930, ausg. 2/1. 1932. Zus. zu Śchwz. P. 146 541; C. 1932. II. 2536.) E n g e r o f f .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Herstellung 
eines neuen Cellulosederivates, dad. gek., dafi Cellulose in Ggw. von tertiaren Basen 
mit Triphenylmethoxyphosphordichlorid behandelt wird. Das neue Cellulosederiv. 
bildet ein helles Prod. u. ist gegenuber Direktfarbstoffen unempfanglich, łafit sich 
dagegen mit bas. Farbstoffen farben. Es kann ais Rohstoff zur Herst. von Teztilfasern 
behandelt worden. (Schwz. P. 150 916 yom 31/5. 1930, ausg. 1/2. 1932.) E n g e r o f f .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Herstellung 
eines Cellulosebutyrats, dad. gek., dafi man Cellulose in Ggw. yon Kaliumsalzen schwacher 
Sauren mit Buttersaureanhydrid behandelt. Das so gewonnene Cellulosebutyrat ist 
in organ. Losunganitn. fiir Acetylcellulose unl. u. kann ais Ausgangsmaterial zur Herst. 
von Tcililiep. yerwendet werden. (Schwz. P. 152 766 yom 13/2. 1930, ausg. 2/5. 1932.
Zus. zu Schw. P. 149995; C. 1932. II. 474.) E n g e r o f f .

Aceta G. m. b. H., Deutsehland, Verfahren zum Trockenspinnen von Kunstseide 
aus Celluloseestem unter Verwendung eines LSsungsmittelgemisches, das ais Haupt- 
komponente Methylenchlorid u. einen unter 100° sd. Alkohol oder ein Gemisch solchcr 
mit oder ohne andere bekannte Zusatze enthalt. Man yerarbeitet solche Spinnlsgg., 
dereń W.-Geh. mehr ais 2,5°/0 betragt. (F. P. 719 569 yom 29/6. 1931, ausg. 8/2. 1932.
D. Prior. 12/7. 1930.) E n g e r o f f .

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fiir Elektrochemische Industrie, G. m. 
b. H., Deutsehland, Kunstseide aus Acetylcellulose nach dem Naflstreckspinni-erfahren. 
Man geht yon einem Acetylierungsgemisch aus, das mit aliphat. Cl-KW-stoffen, die 
im Fallbad unl. sind, hydratisiert wird. Man spinnt zunachst in ein warmeres u. dann 
in ein kalteres Bad. (F. P. 725 003 vom 23/10. 1931, ausg. 6/5. 1932. D. Prior. 21/11. 
1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung elektrolytarmcr, 
wapriger Losungen von Seidenfibroin mittels fl. Ammoniak. Man mufi dafur Sorge 
tragen, dafi das Auftretcn hoher NH3-Konzz. in dem wss., ammoniakal. Zustand ver- 
mieden wird. (Oe. P. 128 350 vom 20/4. 1931. ausg. 25/5. 1932. D. Prior. 10/6. 1930. 
Zus. zu Oe. P. 124 270; C. 1931. II. 3062. F. P. 40324 yom 22/5. 1931, ausg. 9/6. 
1932. D. Prior. 10/6. 1930. Zus. zu F. P. 708 208; C. 1931. 11. 3062.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung kunstlicher Oebilde 
insbesondere Fciden aus Fibroinlosungen. Man koaguliert wss., neutrale oder schwach
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alka). Fibroinlsg., mit konz. Salzlsgg. u. unterwirft die Gebilde danach einem Streckungs- 
prozefl. (E. P. 369 139 vom 18/8. 1931, ausg. 7/4. 1932. D. Prior. 18/8. 1930.) E n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton Fibroinsalz- 
losungen. Man fiigt zu den zur Dispcrgierung zu verwendenden Salzslgg. vor, boi oder 
nach Zugabe des Fibroins Saureamide hinzu. (E .P . 375 242 vom 19/2. 1932, ausg. 
14/7. 1932. D. Prior. 23/2. 1931.) E n g e r o f f .

Celluloid Corp., Newark, iibert. von: James F. Walsh und William Bowker, 
U. S. A., Verfahren zur Herstellung ton plastischen Verbundplatten mit Reflexions- 
effekicn. Ein Teil transparenter u. ein Teil leicht getriibter piast. M. aus Celluloseestem 
werden zusammen verknetet u. dann zu einer Folie ausgewalzt. Diese Folie wird mit 
ZnO oder Perlessenz bemalt u. dann zwischen gerifften Walzen hindurchgefiihrt, Um 
RiBeffckte zu erzielen. SchlieBlich wird eino andere Folie auf die bemalte Seito ailf- 
geprefit. ■ (A. P. 1845 457 vom 24/11. 1928, ausg. 16/2. 1932.) B r a u n s .

Duratex Corp., Newark, iibert. von: David Carnegie jr., Springfield, V. St. A., 
Kunstleder. Ais Uberzug fiir Gewebe verwendet man ein Gemiseh eines 6—11 Stdn. 
bei 250° geblasenen Leinols mit einer Lsg. yon Nitrocellulose in 30 Tin. Athylacetat, 
30 Tin. Bzl. u. 40 Tin. A. im Verhaltni8 5:1. Die Mischung kann auBerdem Pigmente 
u. Sikkative enthalten. t)ber den vcrfahrensgemaB behandelten Prodd. kann auch 
noch ein Deeklack angebracht werden. (A. P. 1857 805 vom 23/9. 1927, ausg. 10/5.
1932.) E n g e r o f f .

Brown Comp., Berlin, New Hampshire, iibert. von: Roger B. Hill, Berlin, 
New Hampshire, Herstellung ton kilnstlichem Leder. Gewebe, Filz oder Papier wird 
mit Latex impragniert, getrocknet, hierauf mit einer wss. Lsg. eines Gerbstoffes im- 
priigniert u. wieder getrocknet. Ais Gerbstoffe eignen sich Eichenrinden-, Kastanien- 
rinden- oder Quebrachoextrakt. Ein Teil der Gerbstofflsg. kann auch durch rohe 
Sulfitlaugeersetzt werden. (A.P. 1 870 567 vom 12/12.1929, ausg. 9/8.1932.) B e i e r s d .

Magyar Ruggyantaarugydr Reszvenytórsasag, Ungarn, Ersatz fiir  Wachs- 
tuch. Auf die glatte Seite eines Leinenstoffes bringt man unter Druck eine diinne 
Lage Kautschuk auf u. yulkanisiert mittels h. Luft, wodurch die Oberfliichc des Kaut- 
schuks einen schOnen Glanz annimmt. Vor dem Vulkanisieren kann man auf die Kaut- 
schukoberflaehę Farbstoffe in Form von Mustern aufbringen, dio dann bei dcm Vul- 
kanisationsprozeB mit dem Kautschuk verschmelzen. (F. P. 727905 vom 5/12. 1931, 
ausg. 27/6. 1932. Ungar. Prior. 9/12. 1930.) B e i e r s d o r f .

Emil C. Loetscher, Iowa, Herstellung ton Kunstholz. Man entfernt einen Teil 
des W. durch Pressen aus dem Faserbrei, preBt ihn darauf in der Form unter Erhitzen 
auf don gewiinschten Umfang, trocknet die M. u. prcBt nochmals nach. Der Faserbrei 
kann zur Erhehung der Wasserfestigkeit des Kunstholzes Harze enthalten. Die Ober
flache des Kunstholzes kann einon Bakelitiiberzug erhalten. (A. P. 1 862 688 vom 
12/7. 1929, ausg. 14/6. 1932.) PANKÓW.

Otto Ruckert, Deutsćhland, Kunstholzplatten. Die Kunstholzmischung wird auf 
gefalteten Karton, z. B. asphaltierten Karton, gegossen u. nach dem Abbinden mit 
der kartonbcdeckten Seite an der Wand o. dgl. befestigt. Der Kartonbelag schiitzt 
vor Feuchtigkeit u. verhindert Werfen oder Ablosen des Wandbclags. (F. P. 725 724 
vom 5/11. 1931, ausg. 17/5. 1932. D. Prior. 18/2. 1931.) K u h l in g .

Sofie Kellerer, Miinchen, Verfahren zur Herstellung ton u-eiflen Schreibtafeln mit 
abwaschbarer Schreibflache fiir Graphit- u. dgl. Schrift u. Zeichnung, dad. gek., daB 
Gelatine, Chloralhydrat, MgSO., u. Mg-Fluat in W. gel. werden, der Lsg. sodann 
Lithopone zugesetzt u. die Mischung in bekannter Weise auf die Unterlage aufgetragen, 
getrocknet u. abgeschliffen wird. Im Beispiel sind folgende Mengen angegeben: 30 Teile 
w. W., je 10 Teile Gelatine, Chloralhydrat u. MgS04, 5 Teile Mg-Fluat u. 35 Teilo 
Lithopone. (D. R. P. 550 521 KI. 22g vom 9/8. 1930, ausg. 12/5. 1932.) M. F. Me l l e r .

Georg Hóttl, Saalfelden, Salzburg, Yerfahrcn zur Herstellung unzerbrechlicher, ab- 
vxischbarer, iceificr Schreibtafeln fiir Graphit- u. dgl. Schrift utul Zeichnung, dad. gek., 
daB Gelatine, Chloralhydrat, MgS04 u. MgF2 in W. gel. u. der Lsg. sodann Lithopone 
zugesetzt werden, worauf dio Mischung in bekannter Weise auf eine Unterlage auf
getragen, getrocknet u. abgeschliffen wird. (Oe. P. 128 880 vom 12/8. 1931, ausg. 
25/6. 1932.) M . F. M u l l e r .

Wacław Kaczkowski und Technika Gorzelnicza Spolka Akcyjna Wytworczo- 
Handlowa przy Związku Zawodowym Techników Gorzelniczych, Warschau, 
Prufung ton Gewebcn, Garnen, Faserstoffen u. dgl. auf Farbechiheit und Widerstands- 
fdhigkeit gegen chemische Einflusse. Dem Materiał wird in der Fl., die zur Prufung
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des Materials auf dieses zur Wrkg. gebracht werden soli, eine derartige liin u. her geliende, 
schiebende, drohende, pendelnde oder aus dieson Bewegungen zusammengesetztc 
Bewegung erteilt, daB ein genau definierter Druck der Fl. auf die Priifflachen erzielt 
wird. Wahrend der Priifung kann ein Teil des Materials zwischen zwei Flaehen zu- 
sammengepreBt werden, so daB der mechan. EinfluB der Priiffl. auf diesen Teil ver- 
hindert wird u. nur der chem. EinfluB sich auswirkt. Das Materiał wird z. B. in dem 
Priifbad zwischen Rahmen oder Ringen befestigt, denen dio gewiinschte Bewegung 
erteilt wird. Da die Art u. Zeit der Einw. auf das Materiał genau festzulegen ist, so 
laBt das Verf. eine groBe Genauigkeit der Priifung zu. (D. R. P. 554 595 KI. 42 1 
vom 26/1. 1930, ausg. 11/7. 1932.) . " H e i n r i c h s .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
E. Beri, A. Schmidt und H. Koch, Uber die Entstehung der KoMen. Auf Grund 

der boi der Inkohlung von Cellulose u. Lignin in saurem u. alkal. Medium gowonnenen 
Erfahrungen (vgl. C. 1932. II. 1991) nehmen Vff. Stellung zu der yon Franz Fischer 
(C. 1931. I. 3416) u. seinen Mitarbeitern aufgestellten Lignintheorie, die das Lignin 
ais alleinige Muttersubstanz der Humuskohlen anspricht: Die Cellulose liefert bei der 
Inkohlung aliphat. u. aromat. Korper, so daB aus ihr auch die hauptsachlich aromat. 
Steinkohle entstchen kann. Da Steinkohlcn auch aliphat. Verbb. enthalten, diese aber 
aus Lignin nicht erhalten werden konnen, kann das Lignin ais alleinige Muttersubstanz 
der Steinkohlen nicht in Frago kommen. Da das Methoxyl des Lignins boi der In 
kohlung nur sehr schwer zu zers to ren ist, Steinkohlen aber keinen Methosylgeh. auf- 
weisen, muB die Muttersubstanz der Steinkohlen ligninarm gewesen sein. Wahrend 
F is c h e r  Vorgange der Vermoderung bei Anwesenheit von Luftsauerstoff zur Stiitzung 
seiner Theorie heranzieht, stellen die Vff. fest, daB die Vertorfung, die die Vorstufe 
der Kohlebldg. darstellt, unterhalb der Wasseroberfliiche bei LuftabschluB stattfindet 
u. mit Vermoderungserscheinungen nicht yerglichen werden kann. Biolog. Zerss., 
sowie dem Abbau durch Pilze messen die Vff. nur geringe Bedeutung bei, da die 
Bakterien durcli die Zcrsetzungsprodd. bei genugender Anreicherung zerstort werden. 
Wahrend bei der Inkohlung der Cellulose in alkal. Medium Kohlon erhalten werden, 
dio den naturlichen backenden Steinkohlen hinsiehtlich ihres Aussehens, ihrer Zus. 
u. ihres Verh. bei der Verkokung sehr iihnlich sehen, sind solche steinkohleahnliche 
Prodd. aus Lignin bisher nicht erhalten worden. Durch experimentelle Ergebnisse ist 
der Beweis erbracht worden, daB Braunkohle nicht in Steinkohle umgewandelt werden 
kann. Wahrend die Steinkohle aus harz-, wachs- u. ligninarmen Pflanzen entstanden 
ist, dio jo nach dem ph des umgebenden Mediums backende oder nicht backende Prodd. 
lieforn, bilden fur die Braunkohlen ligninreiche Pflanzen die Muttersubstanz. Vff. 
stellen fest, daB die Allgemeingultigkeit der Lignintheorie damit hinfallig geworden 
ist. (Angew. Chem. 45. 517—19. 6/8. 1932. Darmstadt, Techn. Hochsch.) W i n n a c k e r .

BurrowS Moore, Das Vcrhalłen vonfesten Brennsloffen wahrend der Oxydation. VIII. 
(VII. ygl. C. 1932. I. 162.) In  einem niiher beschriebenen App. werden mehrere Koks- 
proben verschiedener Herkunft im 0 2-Strom erhitzt, das relative Entzundungsbestreben 
(Glimmpunkt) u. die Entflammung der fliichtigen Anteile bestimmt; ferner der Verlauf 
der Temp.-Zeitkurve fur die Vorzundungsperiode, der mittlere Verlauf der Kurve nach 
der Ziindung bis zur Erreichung der Maximaltemp. u. die Flachę unter der Kurve. 
Es ergeben sich Beziehungen zwischen der relativen Entzundungstemp. u. dem Geh. 
an fliichtigen Anteilen; Żusammenhilnge des Verbrennungsverlaufes mit dem Geh. 
an C, Feuchtigkeit, Asche u. S bestehen nicht. Die Zundungs- u. Verbrennungseigg. 
des Kokses stchen im engen Zusammenhange mit der Zus. u. dem Charakter der Aus- 
gangskohle, nicht mit den Verkokungsbedingungen u. Tempp. (Fuel 11. 267—73. 
Juli 1932.) " ‘ S o h il d w a c iit e r .

Wa. Ostwald, Rufl. Vf. gibt einen Oberblick iiber die Abhangigkeit der RuBbldg. 
vom disponiblen H des Brennstoffs, von der Wrkg. von W.-Dampf u. von der Art 
der Zufiihrung des Verbrennungs-Oa. Zur Vermeidung der RuBbldg. bei gegebenem 
kleinem LuftiiberschuB ist groBtmogliche Oberflachenentw. der Flamme anzustreben. 
RuB ist ein wrertvolles Reagens auf mangelhafte Verbrennung. (Feuerungstechnik 
20. 129—30. 15/9. 1932.) “ R. K.  M u l l e r .

Jose Manuel Pertierra, Kolloidale Losungen von Kohle. Kokskohle wird mit 
Anilin, Pyridin u. Chinolin bei verschiedenen Tempp. extrahiert. Pyridin liefert in 4 
aufeinanderfolgenden Extraktionen bei 200° 42°/0 der Kohle ais Extrakt. Bei der
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gleichen Temp. werden mit Anilin in 5 Extraktionen mit einer Dauer von insgesamt 
27 Stdn. 72,4°/0 der Kohle in Gest&lt von E xtrakt gewonnen. Chinolin liefert in 15 Stdn. 
bei 3 Extraktionen 56,3°/0 Extrakt (Temp. 200°). Die Lsgg. werden unter dem Ultra- 
mikroskop beobachtet. Die kolloidalen Teilchen sind von sehr yerschiedener GroBe u. 
zeigen intensiye BROW Nsche Bewegung. (Proeeed. Int. Conf. bitum. Coal 2. 13—16.
1931. Oviedo, Spanien.) WlNNACKER.

A. Gillet, Verteilung von Kohle in fliissigem Medium bei Temperaturen bis zu 350°. 
Bei der Verteilung von pulverisierter Kohle in Anthraeenol, das von leichtfliichtigen 
Bestandteilen befreit war, erhalten Vff. bei Anwendung hoherer Temp. eine nahezu 
yollstandige Auflósung der Kohle. Mit steigender Temp. u. Einw.-Dauer tr itt eine 
schrittweise Auflósung der Kohle ein. Dabei kann die Kohle in charakterist. Frak- 
tionen, wie KW-stoffe, humussaureartige Bestandteile, hochpolymcrisierto Harze, 
pflanzliche Riickstande sowie Asehe u. W. zerlegt werden. (Proeeed. Int. Conf. bitum. 
Coal 2. 1—12. 1931. Liittich.) WlNNACKER.

J. Ivon Graham und D. G. Skinner, Untersuchungen iiber die Einuńrkung t on 
Wasserstoff auf Kohle. Vff. beschreiben Verss. iiber Hydrierung von Kohlen ver- 
schiedenen Ursprungs mit Hilfe von Katalysatoren, wie Mo03, Fe20 3, NiO, NiC20 4, 
Ammonmolybdat, Cr03, ZnO u. anderen. (Proeeed. Int. Conf. bitum. Coal 2. 17—27.
1931. Birmingham, England.) WlNNACKER.

H. G. Grimm, Dic V erarbeilung von Kohle und Ol unter spezieller Berucksichtigung 
der katalytischen Hochdruckhydrierung. Vf. gibt einen tjberblick iiber dio Verff. der 
Kohle- u. Olverarbeitung, wie Extraktion, Verkokung, Tieftemp.-Verschwelung, 
Hydrierung mit u. ohne Katalysator. Durch Auswahl geeigneter Katalysatoren ist es 
móglich, aus der groBen Zahl der Nebenrkk., von denen die Hydrierung begleitet ist, 
diejenigen zu begiinstigen, welche hauptsachlich fi. KW-stoffe liefern. Durch An
wendung von Katalysatoren kann bei 200 a t die Rk.-Geschwindigkeit auf das 100-fache 
gesteigert werden. Da die akt. Katalysatoren durch Absorption von Polymerisations- 
prodd. rasch an Wirksamkeit einbiiBen, wurde der Hydrierungsvorgang in zwei Teile 
geteilt, dic Umwandlung von hochsd. ólen zu niedriger sd. Prodd. in fl. Phase u. die 
Spaltung u. Hydrierung dieser Mittelóle zu leicht sd. Prodd. in der Gasphase. Die 
Hydrierung wird durch Anwendung hoher Drucke u. niedriger Tempp. begiinstigt. 
Bei hohen Tempp. wird dio Wasserstoffanlagerung zuriickgedrangt. Es entstehen 
aromatisierte, klopffeste Benzine. Feste Prodd. werden vor der Hydrierung mit 
einem hochsd. Ol angeteigt u. ais dickfl. Pastę in die Kammern gepreBt. Die bei der 
Hochdruckhydrierung entstehenden gasformigen Prodd., die bei Hydrierung von 
Braunkolilc bis zu 55°/0, bei Steinkohle bis zu 65% des Ausgangsprod. ausmachen, 
konnen durch therm. Spaltung in Acetylen ycrwandelt werden. Wichtiger ist jcdoch 
die katalyt. Umwandlung der gasformigen KW-stoffo in Wasserstoff unter der Einw. 
von Sauerstoff oder Wasserdampf. (Proeeed. Int. Conf. bitum. Coal 2. 49—71. 1931. 
Ludwigshafen.) W lNNACKER.

Hans Tropsch, Katalysatoren zur Hochdruckhydrierung ton Phenolen und Kohlen- 
wasserstoffen. VI. gibt eine zusammenfassendc Darst. iiber friiher besehriebene Verss. 
zur Hydrierung yon techn. Kresol mit yerschiedenen Katalysatoren (ygl. C. 1931. I. 
1205). Dio hierbei giinstigen Katalysatoren, insbesondere Mo03, MoS3, (NH4)2Sj, 
NiS, CoS werden hinsichtlich ihrer Wirksamkeit auf dio crackende Hydrierung von 
Mineralol untersucht. Die Oxydc der genannten Metalle sind fiir diesen Zweck un- 
brauchbar, wahrend WS3, MoS3 u. CoS gute Katalysatoren darstellen. Zur erackenden 
Hydrierung von Paraffinwachs erweist sieh MoS3 ais guter Kontakt. (Proeeed. Int. 
Conf. bitum. Coal 2. 35—48. 1931. Chicago, 111.) WlNNACKER.

Andre Kling und Daniel Florentin, Uber den EinfluP ron Katalysatoren auf 
die Hydrierung und Crackung. Es wird der EinfluB einer groBen Zahl von Kata
lysatoren auf die Hydrierung u. Crackung yon Phenol, Naphthalin u. Anthracen 
untersucht. Boi Tempp. zwischen 460 u. 470° liefert die Hydrierung von Phenol mit 
Mo03 u . Ni(OH)2 ais Katalysator 70% & KW-stoffe mit einem spezif. Gewicht yon 0,820 
bis 0,798. Unter gleichen Bedingungen liefern A120 3 u. Cr20 3 nur 27,5 bzw. 25% 
Ausbeute mit einem spezif. Gewicht von 0,845 bis 0,843°. A120 3 u. Cr20 3 liefern bei 
der Hydrierung hauptsachlich aromat. KW-stoffe, MoOa u. Ni(OH)2 hingegen wasser- 
stoffreiche KW-stoffe (Cjrclohexan u. Hexan). Allgemein tr itt bei niedrigen Tempp. 
(500°) Hydrierung zu instobilen Hydrophenolen ein, die unter H20-Abspaltung in 
Cyclohexan u. Hexan ubergehen. Bei Tempp. von 750° werden hauptsachlich aromat. 
KW-stoffe erhalten. — Bei der Crackung u. Hydrierung von Naphthalin u. Anthracen
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werden A1C13, Mo20 5, Mo03 u. FeCl3 ak  Katalysatoren angcwandt. Mit A1CI3 ais 
Katalysator werden bei 487° 73% dea Naphthalins in fl. KW-stoffe umgcwandclt, 
davon sieden 36% unter 120°. (Proeeed. Int. Conf. bitum. Coal 2. 28—34. 1931. 
Paris.) WlNNACKER.

Gustav Egloff und E. F. Nelson, Was konnen wir. tom Cracken erwarten? Die 
kombinierte Dubbs-Crackardage wird genau beschriebcn u. Betriebszahlen der Aus- 
ganga-, Zwischen- u. Endprodd. fiir pennaylvan. u. Mid-Continent-Ol gegeben. (Petro
leum Timea 28. 245—48. 10/9. 1932.) K . O. Mu l l e r .

George Granger Brown, Mott Souders jr., R. L. Smith, Charles W. Sel- 
heimer und H. V. Nyland, Grundlegende Ausfuhrung ton Hochdruckanlagen zur Ver- 
arbeitung ton Paraffinkohlenwasserstoffen. I. Druck-Volumen-Temperaturbeziehungen 
ton Paraffinkohlenicasserstoffen. II. Fliichtigkeit ton Paraffinkohlenwasserstoffen.
III. Gleichgewicht zwischen fliissigen und dampffórmigen Paraffinkohlenwasserstoffen.
IV. Grundlegende Ausfuhrung ton Adsorption und Toppkolonnen fiir kompleze Dampf- 
mischungen. V. Grundlegende Ausfuhrung ton Fraktionierkolcmnen fiir komplexe 
Mischungen. Vff. geben an Hand von Gleichungen u. deren rechner. Ableitungcn, 
sowio von Diagrammen u. Kurven einen gesamten Uberbliek iiber die grundlegenden 
konstruktiven Erforderniase der Apparaturen fiir die Erdólbearbeitung. Die experi- 
mcntellen Werte der Druck-Volumen-Temp.-Beziehung von Paraffin-KW-stoffen 
wurden auf eine empir. Zustandsgleichung gebracht, so daB diese Beziehungen mit 
gonugender Genauigkeit fiir teehn. Berecbnungen yerwendet werden konnen. Die 
Paraffin-KW-stoffe nahern sich idealen Lsgg., sowohl in der fliissigen, ais auch in der 
Dampfphase u. die Fliichtigkeit, die aus der Druck-Volumen-Temp.-Beziehung be
rechnet wurde, kann dazu benutzt werden, um ein Gleichgewicht zwischen Dampfen 
u. Fil. zu kalkulieren. Diese Gleicbgewichtsbeziehungen yermeiden die groBcn Fehler, 
die durch die Anwendung dea RAOULTschen Gesetzes u. der idealen Gasgesetze ent
stehen u. konnen vorteilhaft bei der Ausfuhrung von Hochdruckabsorptionstiirmen 
u. -Rektifikatorcn yerwendet werden. Diagramme, Tabellen, Arbeitsweise u. Literatur- 
nachweis im Original. (Ind. engin. Chem. 24. 513—27. Mai 1932.) K. O. Mu l l e r .

George G. Brown und Mott Souders jr., Eigenschaften ton Paraffmkohlenwasser- 
stoffen und Ausfuhrung ton Hochdruckanlagen. Zusammenfassung der vorst. u. C. 1932.
II. 953 referierten Arbeit. (Oil Gas Journ. 31. Nr. 1. 41—46. 26/5. 1932.) K. O. Mu.

G. G. Brown und Mott Souders jr., Ausfuhrung ton Dampfkondensations- und
Reklifizierapparaturen fiir Raffinatiom- und Benzinardagen. Zusammenfassung der 
vorst. u. C. 1932. II. 953 ref. Arbeiten. (Oil Gas Journ. 31. Nr. 5. 34—44. 23/6.
1932.) K. O. M u l l e r .

Geo. Granger Brown und Mott Souders jr., Berechnung fiir Verdichtung ton 
Dampfen und Rektifizieranlagen. Inhaltlieh ident. mit don C. 1932. II. 953 u. yorst. 
ref. Arbeiten. (Refiner and natural Gasoline Manufacturer 11. 376—89. Juni
1932.) K . O. Mu l l e r .

Ed. Schmitz, Die Neutralisation des Rohols und seiner Deritałe. Vf. behandelt 
eingehend das Problem der Neutralisation des Rohóls durch Lauge vor der Behandlung 
mit H2SO.,. Er zeigt auf Grund seiner Arbeiten u. der yon G u r w it s c h  u . P y h a la  
die Vorteile der neuen Arbeitsweise. Durch die Neutralisation der Ole vor der H2S04- 
Wasche werden die Naphthen8auren (Azidol L  u. Azidol T) aus dem Ol entfernt u. 
nutzbar gemacbt. Dadurch wird auch die Raffination mit H2S04 erleichtert u. die 
Emulsionsbldg. bei der nachfolgenden Neutralisation yerhindert. Diese Arbeitsweise 
bringt besonders groBe Yorteile bei der Herst. yon Vaselinen sowie bei der evtl. folgen
den Hydrierung (ygl. auch C. 1932. I. 1604). (Congr. Graissage, Compt. rend. 1931 . 
629—38.) ' K. O. Mu l l e r .

H. H. Dronberger, Entschweflung ton Rohol in der neuen Raffinerie der Pure
Oil Co. in Midland. An Hand eines Fabrikationsplanes wird die Arbeitsweise einer 
kombinierten Entschweflungs-, Dest.- u. Rektifikationsanlage, die nur mit iibcrhitztem 
Dampf geheizt wird, beschrieben. (Oil Gas Journ. 31. Nr. 14. 14. 25/8. 1932.) K. O. Mi).

W. W. Holland, Dampfphasenbehandlung. Inhaltlieh ident. mit der C. 1932.
I. 1468 referierten Arbeit. (Refiner and natural Gasoline Manufacturer 11. Nr. 1. 
26—27. 1932.) _ K. O. Muller .

Paul M. Raigorodsky und Norman K. Rector, Theorie und Praxis der Dampf- 
Rektifizier■ und Dampfterdichłungsanlage. Inhaltlieh ident. mit der C. 1932. II. 2400 
ref. Arbeit. (National Petroleum News 24. Nr. 34. 29—39. 24/8. 1932.) K . O. Mu l l e r .

— , Raffinationsanlage fiir schuere Riickstandsóle. Es wird an Hand eines Be-
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triebsplanes einer P e n g u -G u r e v it c h -Anlage, russ. Ausfiłhrung, dio Gewinnung von 
Schmieról aus Saureschlamm beschrieben, aus dem vorher 65% Sehmierol entfernt 
worden waren. (World Petroleum 3. 295—96. Juli 1932.) K. O. M u l l e r .

M. R. Fenske, D. Quiggle und C. O. Tongberg, Zusammemetzung von pe.nnsyl- 
mnischem slraighl-run Benzin. II. Fraktionierung und Klopfneigung. (I. vgl. C. 1932.
I. 3523.) Durch eine Fraktionierung wurde mit der in einem friiheren Ref. beschriebenen 
Apparatur ein ponnsylvan. straight-run Benzin in Fraktionen sowohl mit hoher ais 
auch niedriger Klopfneigung gesehnitten. Vff. finden, daB dic Verandcrliclikeit in 
der Klopfneigung auf gradkettige Paraffine, aromat, u. naphthenbas. KW-stoffe zuriick- 
zufiihrcn ist, die in gewissen Fraktionen angereiehert sind. Durch Refraktionierung 
erhielten Vff. fast reine Substanzen, was sowohl die physikal. Eigg. ais auch das Klopf- 
verh. anbetrifft. Keine der n. Paraffine sind in dem pennsylvan. straight-run Bzn. 
in einer groCeren Menge ais 2—5% enthalten. Es ist sehr wahrscheinlich, daB die 
n. Paraffine, trotzdem sie keinen sehr hohen %-Geh. der Bznn. darstellen, fiir das 
Klopfen verantwortlich gemacht werden mussen. Die yerwendete Fraktioniervorr. 
konzentriert sehr wirksam diese Paraffine u. gestattet ihre Entfernung aus dem Bzn. 
Genaue Arbcitsweiso u. Yers.-Durchfiihrung im Original. (Ind. engin. Chem. 24. 
542—46. Mai 1932.) K. O. M u l l e r .

C. 0 . Tongberg und M. R. Fenske, Zusammensetzung von pennsyhanischem 
straiglit-run Benzin. III. Isolierung von reinen Kohlenicasserstoffen. (II. vgl. vorst. 
llef.) Aus dem pennsylvan. straight-run Bzn. wurden durch einfache Fraktionierung 
in den vorbeschriebenen Fraktionierkolonnen in 2 Destst. folgende Verbb. erhalten:
2-Methylpentan, n-Heptan, Methyleyclohexan u. n-Octan. In ilirer Reinheit sind diese 
Verbb. mit synthet. KW-stoffen zu yergleiehen. Weiter fanden Vff., daB Methyl- 
cyelohexan u. n-Heptan kein konstant siedendes Gemisch bilden. Das konstant siedende 
Gemisch von Bzl. u. n-Hexan, wenn es iiberhaupt besteht, wurde yon Vff. ais wesentlich 
yerschieden in der Zus. gefunden, ais die angenommenen Werte angeben. Tabellar. 
Zusammenstellung im Original. (Ind. engin. Chem. 24. 814—18. Juli 1932.) K. O. Mu.

Bohnenblust, Einige Bemerkungen iiber Dampfturbinenole. und ihre Bewertung. 
Yf. beschreibt die B. B. C. - M  e t  h o d e zur Priifung der Neigung der Turbinenolo 
zur Schlamm- u. Emnlsionsbldg. Die Ole wurden gealtert durch Erhitzen in einem 
Pyrexglasbehalter (3 Tage auf 110°) in Ggw. eines besonders praparierten Kupfer- 
blechs. Im gealterten Ol wurden Schlamm-Menge u. SZ. bestimmt, ferncr die Neigung 
zur Emulsionsbldg. u. die Bestandigkeit der Emulsion wurde gepruft. Apparatur u. 
genaue Beschreibung mit Zahlenwerten u. Kurven im Original. (Congr. Graissage, 
Compt. rend. 1931. 393—400.) K. O. M u l l e r .

Bohnenblust, Einige Bemcrkungen iiber Ole fiir den Werkbetrieb. Es werden die 
Arbeiten der Olkommission des S c h w e iz e r  V e r b a n d e s  FUR d i e  Ma t e r i a l p r u f u n g  
DER TECHNIK besprochen. (Congr. Graissage, Compt. rend. 1931. 588—90.) K. O. M ii.

T. Salomon, Beobachtungen uber die AUerung von Dampfturbinenólen im Bełrieb. 
Vf. hat die Alterungsmethode von W e i s z  u. Sa l o m o n , die urspriinglich nur fiir die 
Priifung der Transformatorenole bestimmt war, auch auf Dampfturbinenole iibertragen. 
Er bringt die gefundenen Resultate, die er mit denen aus Betriebsverss. yergleicht. 
Tabellar. Zusammenstellung mit Diagrammen u. Kurven im Original. Vf. zeigt, daB 
die Betriebswerte die SehluBfolgerungen, die sich aus der kiinstlichen Alterung ergeben, 
bestatigen. Er findet, daB engeBezieliungen zwischen der Schlamm-n. Emulsionsbldg. bei 
Olen bestehen. Die Emulsionsbldg. wurde bisher im Betrieb nur bei Olcn beobachtet, dio 
bereits Schlamm ausgefallt hatten; dio yoriibergehende Jlinderung der Neigung zur 
Emulsionsbldg., die man bei Dampfturbinenólen im Betrieb biswoilon beobachtet hat, 
fuhrt er nach seinen Beobachtungen auf dio Entfernung des im Ol gel. Schlammes durch 
eine fruher gebildeto Emulsion zuriick. Den Begiim der Schlammbldg. betrachtet Yf. 
ais das entscheidende Kriterium zur Beurteilung des Betriebswertes eines Óles. (Congr. 
Graissage, Compt. rend. 1931. 373—92.) K. O. M u l l e r .

De Cavel und Roegiers, Die Beziehung-. Temperatur-Viscositat in Schmierólen. 
Um den Wert einer guten Temp.-Viscositatskurvo eines Schmierols in der Praxis zu 
erkennen, beurteilen Vff. ein Ol yon 3 Gesichtspunkten aus: Sehmierung 1. bei der 
Inbetriebsetzung, 2. wenn dio reibenden Teile Betriebstemp. erhalten haben, 3. bei 
hohen Drueken u. „zufallig" erhChten Tempp. Sie kommen zu dem SchluB, daB je 
flacher eine Viscositat-Temp.-Kur\'e ist, um so weniger Kraft bei der Inbetriebnahmo 
einer Maschine absorbiert wird. Die Viseositat kann wahrend des n. Betriebs geringer 
sein, n. ein Ol mit flacher Kurve wird weniger schnell im Falle „zufallig" hoher Drucke
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u. Tempp. im Gobiet der halbtrockencn oder trockenen Reibung versagen. Auf Grund 
dieser Feststellungen haben Vff. ein Diagramm ausgearbeitet, das die Beziehung gibt 
zwiselien dem Wert der absol. Yiscositat bei 20° u. 50° (kinemat. Centipoise) zu dem 
Wert der absol. Viscositat bei 100°. Auf einem Diagramm sind im logarithm. MaB- 
system alle handelsiibliehen Ole nach russ. oder amerikan. Próvenienz aufgetragen 
(zwischen 3 cp u. 50 cp =  1,22 E°—6,G3 E a bei 100°). Mit Hilfe eines Lineals, auf dem 
die entsprechenden Werte in Grade E n g le r ,  R edw ood u. S a y b o lt  angegeben sind, 
kann man olme weiteres die Viscositatskurve fast aller handelsiiblichen Ole in jeder 
gewunschten Einheit bei den verschiedensten Tempp. ablescn. Yff. weisen darauf bin, 
daB der Yerlauf der Viscositatskurve bei Olen versehiedener Herkunft ganz verschieden 
ist u. daB dio Kenntnis der Viscositatskurve eines Oles bei 20, 50 u. 100° fiir die Be- 
urteilung des Sehmierwertes eines Oles viel wichtiger ist, ais der Viseositiltswert bei 
einer Temp. Sie schlagen daher die Festlegung eines Hóehstwertes fiir die Viscositat 
bei 20° u. eines Mindestwertes bei 100° vor. Zalilreiche Kurven, Diagramme u. Ab- 
leitungen im Original. (Congr. Graissage, Compt. rend. 1931. 238—57.) K. O. M u lle r .

Madore, Eine neue Methode der Schmierung. Die Soc. E r ia n n e  hat eine neue 
Schmicrvorr. erfunden unter Anwendung leichter Metallkapseln, dio mit Ol gefullt 
sind. Das Ol wird durch Baumwolldochte angesaugt u. auf die zu schmierenden Teile 
geleitet. (Congr. Graissage, Compt. rend. 1931. 607—11.) K. O. M u l l e r .

A. Laurent, Schmiermittel auf der Grundlage ton kólloidalem Graphit. Vf. berichtet 
iiber ihre Herst. u. Yerwendung u. iiber Vergleichsverss. (Congr. Graissage, Compt.
rend. 1931. 591—98.) K. O. M u l l e r .

Erich Kadmer, Graphitschmierung von Holzstoff-, Zellstoff- und Papiermaschinen. 
Besehreibung der Herst. u. Wirkungswcise von graphitierten Schmierólen u. dereń 
Eignung in schwer belasteten Maschinen. (Papierfabrikant 30. 544—45. 4/9.
1932.) K. O. M u l l e r .

Emile Andrś, Ist das Leinbl ein Schmiermittel der Zukunft ? Vf. gibt einen geschicht- 
lichen Ruckblick iiber die Verwendung von pflanzlichen n. tier. Fetten ais Schmier
mittel u. untersucht die Frage, ob das Leinól, das urspriinglich ausschlieBlieh zum 
Schmieren der Maschinen verwendet wurde, heute noeh seine Bedeutung ais Schmier- 
stoff gegenuber den Mineralolen behaupten kann. Das Leinól kann in den meistcn 
Landem selbst produziert werden, wahrend Mineralol importiert werden muB. (Congr. 
Graissage, Compt. rend. 1931. 566—70.) K. O. M u l l e r .

J. Woudhuysen, Die synthetischen Schmiermittel. Vf. berichtet iiber das synthet. 
Schmiermittel ,,Oilfilm“, das keine Mineralóle enthalt u. sich allerorts leieht aus un- 
erschopflichen vcgetabilen Bestandteilen herstellen laBt. Das wahrscheinlich auf Seifen- 
grandlage aufgebaute Schmiermittel soli groBen Schmierwert besitzen u. hat den 
klcinsten bisher bekamiten Reibungskoeff. selbst unter hochsten Drucken. Das synthet. 
Schmiermittel brennt nicht u. hat eine groBe spezif. Warme. Einzelheiten mit Yer- 
gleichszahlen im Original. (Congr. Graissage, Compt. rend. 1931. 599—606.) K. O. Mu.

Walter Franke, Zur Bestimmung des Kreosotgehaltes von Braunkohhnleeren.
III. Die Einuńrkung von Natrium auf Phenole bei der Anwesenheit von Wasser und die 
gasometrische Bestimmung des letzteren. (II. vgl. C. 1932. II. 2269.) Unters. iiber das 
Verh. der verschiedensten Phenole gegenuber Na zur Beantwortung der Frage, ob 
diese Methode zur Best. des Mol.-Gew. der Kreosote in Tecren herangezogen werden 
kann. Zur Best. des etwa in den Kreosoten vorhandenen W. erwies sich die gasometr. 
Methode der Messung des aus CaC2 entwickeltcn Acetylens ais geeignet. (Braunkohlen- 
arch. 1932. Nr. 36. 1—19. Freiberg i. Sa., Braunkohlenforschungsinst.) B e n t h i n .

Walter Franke, Zur Bestimmung des Kreosotgehaltes von Braunkohlenteeren.
IV. Die Eichkurve im Diagramm Leitfahigkeit: Molelculargemieht der Kreosote und Er- 
mittlung des letzteren. (III, vgl. vorst. Ref.) Bericht iiber die nicht abgeschlossenen 
Verss. iiber die Moglichkeit der Best. von Kreosoten in Teeren durch Leitfahigkeits- 
messungen. (Braunkohlenareh. 1932. Nr. 36. 20—38. Freiberg i. Sa.) B e n t h i n .

Walter Franke, Ein Vergleich von Wasserbestimmungsmethoden fiir Kohlen und
Teere. Eine neue Methode der W.-Best. in Kohlen mit Hilfe von CaC2, derart, daB
durch sd. Toluol das W. aus der Kohle entfernt u. in Rk. mit CaC2 gebracht wird, 
wird Yerglichen mit W.-Best.-Metboden durch Trocknung der Kohlen in Luft bei 105°, 
in C02 bei 105° fiir kiirzere u. langere Zeit, mit der Kryomethode von D o l c h  u. mit 
der Nylolmethode. Kryo- u. Carbidmethode ergeben prakt. gleiche Werte, die die der 
Xylolmethode iibertreffen. Die ubrigen Methoden zeigen die bekannten Fehler. (Braun- 
kohlenarch. 1932. Nr. 36. 39—42. Freiberg i. Sa.) B e n t h i n .



1932. II. H xlx. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 2771

J. J. Shank, Einfache Verdampfungsleste fiir Mineralnie. In Erganzung des Yer- 
dampfungs- u. Oxydationstests A.S.T.M. D 6—30 schlagt Vf. eine Schnellpriifung vor. 
In einem Porzellantiegel (70 mm Durchmesser, 10—12 mm Hohe u. 45 ccm Inhalt) 
werden 44 g trockenes, sauberes Bleischrot eingewogen u, 0,3 g zu prufendes Ol 
tropfenweise darauf yerteilt, um eine groBe Oberflache zu erhalten. In einem auf 60° 
erhitzten Trockenschrank wird, wenn nach 15 Min. der Tiegel auf Temp. ist, die Probe 
5 Stdn. belassen u. nach Erkalten sofort gewogen. Das auf dcm Bleischrot yerteilte Ol 
ist nur in der Starkę eines Films der Verdampfungstemp. ausgesetzt. Die Schnell- 
methode gibt ubereinstimmendc Werte, Zahlen im Original. (Ind. engin. Chem.
Analytical Edition 4. 335. 15/7. 1932.) K. O. M u l l e r .

Flamanc, Beitrag zur Untersuchung des Einflusses der Raffination auf die Stabilitat 
ton Transformatorenólen. Vf. berichtet iiber Resultate, die er mit der Alterungsmethodc 
von W e i s z  u . S a l o m o n  bei den Unterss. iiber den EinfluB der Raffination auf die 
Stabilitat von Isolierólen erhalten hat. Zahlreiches Zahlen- u. Kurvenmaterial im 
Original. Untersucht wurde ein amerikan. Destillat, daa mit steigenden Mengen (3 bis 
30%) Schwcfelsiiuremonohydrat in der gleichen Weise behandelt worden war. Die 
Ergebnisse beweisen, daB es keinen Optimalpunkt in der Raffination mit H2S04 gibt. 
Die H2SOj iibt eine selektivo Wrkg. aus, indem sie gewisse Mołckiilaggregate naeli- 
einander angreift, je nach ihrer Bestandigkeit. Fiir jede dieser Rk.-Phascn bcsteht ein 
Optimalpunkt u. diese Punkte liegen auf einer aufsteigenden Linie. Die Ole, die diesen 
Optimalpunkten entsprechen, haben innerhalb ihrer Gruppe die geringste Tendenz 
zur Veranderung ihrer Alterungsneigung, wie die Lagerungsyerss. zeigen. Dio Hypo- 
these der geringen Stabilitat der iiberraffinierten Ole wurde bei Anwendung dieser 
Alterungsmethodc nicht bestatigt gefunden, was auch in Einklang mit den Betriebs- 
verss. steht. (Congr. Graissage, Compt. rond. 1931. 92—116.) K. O. M u l l e r .

Maurice van Rysselberge, Beitrag zum Studium -iiber die W iderstandsfahigkeit
von Mineralólen gegenuber der Oxydation. Vf. eraclitet os fiir unangebracht, Ole in Ggw. 
von Metallen zu altern, da die Resultatc nicht in Einklang stelien mit denen der Alterung 
ohne Metalle. Vf. steht damit im Widerspruch zu Forschungsergebnissen anderer 
Autoren, es ersclieint ihm nur niitzlich, die ktinstliche Alterung eines Schmierols in 
Ggw. solcher Metalle auszufiihren, mit denen das Ol im Betrieb auch zusammen kommt. 
Er Yerlangt eine sehr lange Erhitzungsdauer bei der Alterung, um Riickschlusse auf 
den Gebrauchswert eines Oles ziohen zu kónnen. Zur Best. des Raffinationsgrades 
eines Oles schlagt er vor, dio Geschwindigkeit der Absorption von 0 2 durch das Ol 
wahrend der Alterung zu messen, u. im gealtertcn Ol die Emulgierbarkeit zu bestimmen, 
da wahrend der Alterung sich Prodd. bilden konnen, dio eine groBo Affinitiit zu W. 
haben. Zahlreiches Kurvenmatcrial im Original. (Congr. Graissage, Compt. rend.
1931. 270—85.) K. O. M u l l e r .

Ed. Thomas, Standardisierung der Analysenmełhoden fiir Schmiermittel. Von 
demCHAMBRE SYKDICALE DES IMFORTATEURS D’H u iL E S  MlNERALES DE GRAISSAGE 
wurden alle physikal. u. chcm. Methoden zur Priifung der Schmier- u. Kraftstoffe 
zusammengestellt. Die Methoden sind nach dem Stand ihrer derzeitigen Anwendung 
in 3 Gruppen eingeteilt: Provisor., yorlaufige u. definitive Standardmethoden (vgl. 
auch C. 1932. II. 1396). (Congr. Graissage, Compt. rend. 1931. 621—28.) K. O. Mu.

P. S. Panjutin, Vereinheitlichung der Analyse ton Molorbrennsloffen. K ritik der 
Yorschlage der russ. Autotraktorenkommission. (Petroleumind. [russ.: Neftjanoc 
Chosjaistwo] 22. 102—04. 1932.) S c h o n f e l d .

— , Empfehlung einer neuen Alterungsschnclhnethodc, um die Gumbildung in Motor- 
kraflstoffen torauszubesłimmen. In einer mit einem Hg-Manometer yerschenen Flasche 
wird die zu untersuchende Kraftstoffprobe gegebon u. wahrend des Erhitzens im 
Dampfbad 0 2 in dio festvorschlosseno Flascho cingeleitet. Die 0 2-Absorption des 
Kraftstoffes wird am Manometer abgelesen. Genaue Arbeitsweise u. Vers.-Resultate 
mit Auswertung im Original. (Oil Gas Journ. 31. Nr. 14.16. 25/8. 1932.) K. O. M u l l e r .

J. L. Chaloner, Selistentzundungstemperatur fliissiger Brennstoffe und ihre Be
stimmung. (Deutsche Untersuchungen.) Die histor. Entw. der Bearbeitung der DieselSle 
in  Deutsehland wird kurz angefiihrt. Die zurzcit am meisten gebrauchlichen Versuchs- 
app. nach K r u p p , sowie der Zundpunktpriifer nach JENTZSCH werden eingehend 
besproehen. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 18. 548—62. Juli 1932.) CONRAD.

J. J. Broeze, ZUndungseigenschaften ton Dieselkraftstoffen. Vf. schlagt vor, die 
Eichung eines Zundwerkpriifers zur Best. der Ziindeigg. eines Dieselkraftstoffes mit 
Hemdecylen (C10H32) ais Standardkraftstoff fiir hohe Ziindeigg. u. mit Mesitylen (C9H i2)
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ais Standard fiir niedrige Zundeigg. zu benutzen u. ahnlich wie die „Octanzahl" eine 
„ H e s a d e c y l e n z a h l "  einzufiihren. Vergleichsverss. auf dem Motorpriifstand 
mit einem Diesolmotor mit 30 at Kompression zeigten bei einigen Hundert gepriiften 
Kraftstoffen Hexadecylenzahlen zwischen 35 u. 70. Allein Kraftstoffe mit hohen Siede- 
grenzen (400—500°) machen Scliwierigkciten bei der Best. Kraftstoffmischungen von 
Komponenten yerschiedener Hexadecylenzahlen zoigtcn, daB die Hexadecylenzahlen 
einer sehr nahen linearen Beziehung folgen, so daB Mischungen mittels der Hexa- 
decylenzahl mit grofier Genauigkeit kontrolliert werden konnen. Vergleichsverss. mit 
yerschiedenen Dieselmotoren u. Dieselkraftstoffen werden beschrieben, Zeichnungen 
u. Diagrammc im Original. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 18. 569—76. Juli
1932.) ____ ____  K. O. M u l l e r .

Rudolf Tormin, Dusseldorf, Verfahren und Vorrichtung zum Entgasen und 
Schwelen ton Kohle, Braunkolde und Torf in abgeschlossenen Raumen. Verf. zum 
Schwelen oder Entgasen von Grus- oder Feinkohlo, auch Braunkohle u. Torf, gegebenen
falls unter Zuschlag von Erzen u. anderen Stoffen in allseitig geschlossenen, das 
Quellon des Kokses verhindernden Kammcrn, dad. gek., daB die Kohle o. dgl. durch 
schrag liegende erhitzte Kammern geleitet, in diesen entgast u. der so gebildete Koks 
durch das Heben der Kammerdecke u. der unteren Seitenwande selbsttatig heraus- 
geschafft wird. — Die Kohle wird in der schragstehenden Ofenkammer im Bósehungs- 
winkel aufgeschiittet u. durch Senken der Druckdccke, d. h. nur durch dereń Eigen- 
last, gepreBt u. nach der Verkokung im Ganzen entleert. Darauf erfolgt eine neue 
Beschickung. (D. R. P. 539 878 KI. lOa vom 13/6. 1929, ausg. 30/8. 1932.) D e r s i n .

Firma Carl Still, Recklinghausen, Verfahren zur Destillation und Ycrkokung 
fester Brennstoffe in Kammerofen. Verf. zur Dest. u. Verkokung fester Brennstoffe in 
ununterbrochen betriebenen, auBerlich beheizten Kammern oder Retorten mit y e r
wendung von parallel zu den Hcizwandflachen angeordneten Kernen von stiickigem 
Brennstoff im Innern der Brennstoffmasse zum Absaugen der fluchtigen Dest.- 
Erzeugnisse, dad. gek., daB der Kern in  an sich bekannter Weise aus stiickigem Koks 
von der Beschaffenheit des zu erzeugenden Kokses hergestellt U. ausschlieBlieh zum 
Durchleiten abzusaugender Dest.-Erzeugnisse yerwendet wird. — Durch Einsetzen 
senkrechter Rohre werden in der Kohlenfiillung zunachst Kanale erzeUgt, dio unter 
Zuruckziehung der Rohre mit stiickigem Koks angcfiillt werden. Aus diesen Kanalen 
werden die Dest.-Prodd. nach oben oder unten abgesaUgt. (D. R. P. 557616 KI. lOa 
vom 23/10. 1926, ausg. 25/8. 1932.) D e r s i n .

Koppers Co., Dekware, Reinigen von Gasen und Gewinnung von Rhodanammmiium. 
Bronnstoffdest.-Gaso, ■welche NH3, H2S u. HCN enthalten, werden mit einer NH.,- 
Polysulfidlsg. oder mit einer ammoniakal. S-Suspension behandelt. Der in den Gasen 
cnthaltcne HCN wird ais NH4CNS gebunden. In  gewissen Zeitabstanden wird ein 
Teil der NH4CNS-haltigen Fl. aus dem Kreislauf abgeleitet u. konz. Letztores ge- 
schieht durch Erhitzen der Fl. u. Behandeln derselben mit einem Gemiseh von gas- 
formigem NH3 u. Brennstoffgasen, die von Tecr, ammoniakal. Kondensationsprodd., 
Cyan u. seinen Deriw . befreit sind. Gegebenenfalls kann auch das Gasgemisch erhitzt 
u. durch die Fl. geleitet werden. (F. P. 729140 vom 31/12. 1931, ausg. 19/7. 1932. 
A. Prior. 3/1. 1931.) DREW S.

Heinrich Koppers Akt.-Ges., Essen, Ruhr, und Christian Johannes Hansen, 
Essen-Rcllinghausen, Verfahren und Einrichtung zum Entfemen ton Schwcfelwasserstoff 
aus Gasen mit Hilfe ton thionathalłigen Losungen. Verf. zum Entfernen von H2S aus 
Gasen, dad. gek., daB das Gas mit einer Lsg. von Eisenpolylhionaten gewaschen wird, 
der auf jo 2 Mol zu entfernenden H2S mindestens 1 Mol schicefligc Saure zugefiihrt 
wrird. — Bei der Verarbeitung von NH3 u. H?S enthaltenden Gasen soli zunachst 
das gesamte NH3 u. ein Teil des H^S mittels einer Eisenihionathg. entfernt werden 
u. das hierbci anfallende FeS der zur Entfemung des H„S-Hcstca dicnenden Eisen- 
polythionatlsg. zusammen mit SO„ zugefuhrt werden. (D. R. P. 557 989 KI. 26d 
Tom 23/11. 1928, ausg. 30/8. 1932.) D e r s i n .

Heinrich Koppers Akt.-Ges., Essen, Ruhr, Verfahren zur Enłleerung der Nieder- 
schlage, die sich auf den Horden bei der Ammoniak- und Schwefelwasche ton Gasen 
mittels Thionatlosungen abscheiden, wrobei dieThionatlsgg. in einer Gruppe von Waschern 
mit dem zu reinigenden Gas u. in einer anderen Waschergruppe mit schwefliger SaUro 
zwecks Regenerionlng in Beruhrung gebraeht wird, dad. gek., daB im Yerlaufe des 
Waschverf. je ein zu reinigender Wascher der einen Gruppe mit einem solchen der



1932. II. H m . B r e ń n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 2 7 7 3

anderen Gruppe ausgetauscht wird. — D a s  abgesetzte FeS soli durch S 0 2 in 1. Thio- 
sulfat iibergcfiihrt werden. Zwecks Entfernung des bei dem Thionatverf. entstehenden 
elementaren S  setzt man der zu regenerierenden Lsg. NH3 zu. (D. R. P. 557990 
KI. 26d vom 25/1. 1932, ausg. 30/8. 1932.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., Y. St. A., Herstellung von Molybddnsaure ais 
Druckhydrierungskatalysator. Man lost die MoO, in Ammoniak u. fallt die Saure mit 
HCl, daB an letzterer etwa 3% OberschuU besteht, wieder aus. Die gewaschene Saure 
wird dann 2—10 Stdn. auf 415—450“ erhitzt u. dadurch in eine krystallin. Form 
tibergefiihrt, die katalyt. besonders wirksam sein soli. (F. P. 724 764 vom 19/10. 1931, 
ausg. 2/5. 1932. A. Prior. 29/11. 1930.) D e r s i n .

Standard-I. G.-Co., iibert. von: Robert P. Russell, Baton Rouge, V. St. A., 
Drućkhydrierung von Brennstoffen. Das rom Rk.-Ofen kommende Gas-Dampfgemisch 
wird von fl. KW-stoffen durch Kiihlung befreit u. dann mit dem zu behandelnden 
Ilohol in einem Turm unter Druck gowaschen, wobei die Hauptmenge der gasformigen 
KW-stoffe herausgel. wird. D a s  erhaltene, an / / ,  angereicherte Gas wird in dio Rk.- 
Kammer zuriickgefiihrt, wahrend das Ol durch Erhitzen u. Entspannen von den fliich- 
tigen KW-stoffcn befreit wird. (A. P. 1 872 011 vom 2/7. 1928, ausg. 16/8.1932.) D e r s .

Soc. des Carburants Synthśtięiues, Frankreich, Drućkhydrierung von Schwerdlen. 
Bei dem Verf. des Hauptpat. sollen die Katalysatoren, z. B. die Halogenide von Al, 
Fe, Zn  oder Sb, in den zu behandelnden Olen selbst oder in einem zu diesem Zwecke 
zugesetzten ICW-stoff gel. werden. (F .P .3 9  983 vom 1/9.1930, ausg. 21/3.1932. 
Zus. zu F. P. 607 155; C. 1927. I. 1105.) D e r s i n .

Aktis Akt.-Ges., Schweiz, Spaltung von Schwerólen. Man leitet ein Gcmisch 
von Ol- u. uberhitztem W.-Dampf durch eine Koksschicht, die sieh in einem Hoch- 
freąuenzfeld befindet. Dadurch soli //,, in Freiheit gesetzt werden, der bei der gleich- 
zeitig eintretenden Spaltung das Ol hydriert. Das erhaltene Gas-Dampfgemisch kann 
anschlieBend unmittelbar in Krafterzeugungsmaschinen yerwendet werden. (F. P. 
723 101 vom 25/8. 1931, ausg. 4/4. 1932. D. Priorr. 31/12. 1930 u. 7/3. 1931.) D e r s i n

Carl Heinrich Borrmann, Essen (Erfinder: Fritz Damm, Essen), Verfahren 
zur DruckwarmespaUung von Kohlenwasserstoffólen, wobei die KW-stoffe unter Druck 
stetig auf eine Temp. erhitzt werden, welche noch unterhalb ihrer Spalttcmp. liegt, 
so daB in dem Erhitzer noch keine Abschoidung von Koks stattfindet, u. bei welchem 
die so erhitzten KW-stoffe darauf in einen Behalter mit fl. Metali eintreten, welches 
aufierhalb dieses Behalters auf eine Spalttcmp. erhitzt worden ist, dad. gek., daB das 
Metallbad in so sehnello Rotation vcrsetzt wird, daB die infolge der Zentrifugalkraft 
auftretenden Druckunterschiede geniigen, um das fl. Metali durch einen besonderen 
Erhitzer fiir dieses zu treiben. — Die erhitzten KW-stoffe sollen in das fl. Metali so 
eingefiihrt werden, daB ihr Stromungsdruck die Rotation des Metallbades unterstiitzt. 
Es konnen yerschiedene Metallbadcr hintereinander yerwendet werden. (D. R. P. 
558 056 KI. 23b vom 28/2. 1930, ausg. 1/9. 1932.) D e r s i n .

Adolf Stoltenberg, Hamburg, und Kurd von Haken, Berlin-Charlottenburg, 
Verfahren und VorriclUung zur Druckwarmebehandlung ton Kohlenwasserstoffólen oder 
Kohle. Verf. zur Druckwarmebehandlung yon KW-stoffólen oder Kohle, bei welchem 
das Ausgangsgut zerstaubt bzw. in Staubform mit umlaUfenden u. erhitzten Spalt- 
gasen in unmittelbaro Beriihrung kommt, dad. gek., daB die KWT-stoffole oder der 
Kohlenstaub in einen Raum hineinverstaubt werden, der von ineinandergesteckten 
Fiihrungstrichtern gebildot wird u. in welehen gleichzeitig erhitzte Spaltgase durch 
die Schlitze zwischen den Trichterflachen zugefiihrt werden. — Die Olspaltung erfolgt 
bei etwa 490° u. unter 20 at Druck mit Gasen, die auf etwa 580—600° uberhitzt sind. 
Die Abkiihlung der Spaltprodd. erfolgt durch Einfiihrung yon k. Gasen durch dio 
Schlitze zwischen Trichtern, welche sieh an die zur Einfiihrung der h. Gase dienenden 
Fiihrung3trichter anschlieBen. (D. R. P. 557 744 KI. 23b vom 31/12. 1930, ausg. 
27/8. 1932.) D e r s i n .

N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Verfahren zur Her
stellung v o j i  Asphalt. Man blast durch die bei der Petroleumdest. erhaltenen Riick- 
stande, dereń Asphaltgeh. 5—9% betragt, einen kraftigen Luftstrom u. unterwirft 
die M. anschlieBend einer Dampf- oder Yakuumdest. Der auf diese Weise erhaltene 
Asphalt yon einer Penetration von 40—50 eignet sieh besonders fiir den Straflenbau. 
(F .P . 719 984 yom 11/7. 1931, ausg. 13/2. 1932. Holi. Prior. 13/8. 1930. E. P. 
363 972 yom 10/7. 1931, ausg. 21/1. 1932. Holi. Prior. 13/8. 1930.) E n g e r o f f .
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Siegmund Willy Aretz, Berlin-Łiehterfelde-Ost, Herstellung ton Asphalt. Bitumen, 
Steinkohlenpech oder Braunkohlentcer wird mit Kalkstein, Ton, Lehm oder Sand u. dgl. 
in angefeucktetem Zustand unter Druck durch ein Knet- u. Schneidwerk gepreBt. (E. P. 
373105 vom 12/11. 1930, ausg. 16/6. 1932. D. Prior. 12/11. 1929.) E n g e r o f f .

Stadtgemeinde Dresden, vertreten durch den Rat zu Dresden, Betriebsamt, 
Dresden, Verfahren zur Herstellung ton asphaltartigen Stoffen fiir StraPenbau-, Anstrich-, 
Impragnier- o. dgl. Zwecke aus phenolhaltigen Teeren, dad. gek., daB Teere aus yertikalcn 
Entgasungsofen mit standig wandernder Ladung, also hoheni Phenolgeh., mit Oxy- 
dationsmitteln oder mit Schwefel oder mit beiden, gegebenenfalls unter Zusatz von 
Kontaktsubstanzen, behandelt werden. Teere mit geringerem Phenolgeh. werden durch 
Mischen von Teeren yerscliiedenen Phenolgeh. oder durch Zusatz von Phenolen oder 
phenolhaltigen (Men auf den erforderlichen Phenolgeh. gebracht. — Das Prod. ist vor 
allem wegen seiner groBen u. bleibenden Geschmcidigkcit ais StraBenbaustoff u. ais 
Anstrichmasse fiir Pappdiieher geeignet. (D. R. P. 550 151 KI. 80b vom 8/6. 1927, 
ausg. 23/8. 1932.) H e i n r i c h s .

Izador Jacob Novak, Bridgeport, V. St. A., Losliche asphaltahnliche Peche erhalt 
man dureh Schmelzen von sog. Asphaltit (,,Gilsonit“ ) in Abwesenheit von Losungsmm. 
u. durch 1/2-std. Erhitzen uber den F., d. h., auf etwa 200°. Das Pech lost sich, ohne zu 
sedimentieren in PAe. u. kann in dieser Form zum Tranken von gewebten Asbest- 
Drahtmatten yerwendet werden. (E. P. 369 396 voru 20/3.1931, ausg. 14/4. 1932.) EnG.

Gesellschaft fur Teerverwertung m. b. H ., Fritz Kraft und Theodor Heydecke,
Duisburg-Meiderich, Verfahren zur Herstellung ton Emulsionen aus wasserunloslichen 
Stoffen bituminóser oder oliger Natur, wie Asphalt, Teer, Pech o. dgl., insbesondere fiir 
StraBenbauzwecke, unter Verwendung von Olkuchen u. Alkali oder alkal. Salzen ais 
Emulgatoren, dad. gek., daB die Olkuchen, yorzugsweise in gemahlenem Zustand, in 
der ganzen oder einem Teil der zur Bldg. der Emulsion erforderlichen Wassermenge, 
gegebenenfalls unter Erhitzen, aufgeąuellt u. danach mit der notigen Menge Alkali, 
sowie den zu dispergierenden wasserunl. Stoffen zu einer Emulsion yermischt werden. 
ZweckmiiBig wird nicht mehr ais 2% Olkuchen u. nicht mehr ais 0,5% NaOH oder dio 
iiquivalente Menge eines anderen Alkalis, alles berechnet auf die Menge der gesamten 
Mischung, angewendet. — Beispiel: 10 kg Sojabolmenmehl werden mit 488 kg W. auf- 
gckocht u. 2 kg Atznatron hinzugegeben. Zu dieser Mischung gibt man 500 kg Bitumen 
in fl. Zustande. Die M. wird kriiftig geriihrt, bis eine Emulsion entstanden ist. Durch 
das Verf. soli die Erhaltung der kolloidalcn Eigg. der Pflanzenstoffe u. damit dio 
dauernde Erhaltung der emulgierenden Wrkg. des Materials in bezug auf Bitumen 
erreicht werden. (D. R. P. 557288 KI. 80b vom 17/8. 1930, ausg. 20/8. 1932.) H e in r .

Georg wieland, Berlin-Zehlcndorf, Verfahren zur Verbesserung des Strafienteers 
mittels Erdolbitumen, dad. gek., daB das Erdolbitumen vor dem Vermischen mit dem 
StraBenteer oder dem Stcinkohlenteerpech durch Erhitzen auf die gleiche Yiscositat 
u. darauf durch Zusatzmittel, wie organ. Verbb. von Elemcnten der vierten Gruppo 
des period. Systems oder amorpher, feinverteilter Mineralstoffe, auf die gleiche Ober- 
flachenspannung wie der StraBenteer o. dgl. gebracht wird. — Ais organ. Verbb. 
kommen z. B. wasserfreies olsaures oder harzsaures Blei, ais Mineralstoffe, z. B. kolloides 
Aluminiuinhydrosilicat (TraBmehl), wasserhaltiges Aluminiumoxyd (Bauxit) oder 
Kohlenstoff in Bctracht. Die Mischung, welche yollkommen homogen ist, weist die 
giinstigen straBenbautechn. Eigg. des Asphalts auf, u. es besteht die Moglichkeit, dio 
Mischung auf Emulsion (Ol-W.-Emulsion) zu yerarbeiten. (D. R. P. 557375 KI. 80b

A. Riebeck’sche Montanwerke Akt.-Ges., Halle a. S., Verfahren zum Entharzen 
ton fiohmontanitachs. AbanderUng des Verf. zilm Entharzen yon Rohmontanwachs 
nach D. R. P. 532212, bei welchem das Rohmontanwachs U n ter anderem mit Lósungs- 
mittelgemischen, dereń einer Bestandteil aus niederen Alkoholen besteht, behandelt 
wird, dad. gek., daB das Rohwachs zucrst in der Warme mit dem nicht alkoh. Losungsm. 
behandelt u. dem entstehenden Gemisch ein niederer Alkohol oder ein Gemisch niederer 
Alkohole zugesetzt wird. — Man lost z. B. Rohmojiłanwachs in der Warme in der 
gleichen Menge Bzl., laBt abkiihlen, bis die M. breiig wird u. setzt die 5-fache Menge 
k. Allcohols hinzu. Das ausgeschiedene Waehs wird von der Harzlsg. getrennt. Das 
Verf. soli auch zur Behandlung von verseiftem Rohmontanwachs dienen. (D. R. P. 
556407 KI. 23b yom 14/4. 1929, ausg. 8/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 532212; C. 1931.

yom 26/3. 1932, ausg. 22/8. 1932.) H e i n r i c h s .

II. 2545.) D e r s i n .
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A. Riebeck’scłie Montanwerke Akt.-Ges., Halle a. S. (Erfinder: Theodor 
Hellthaler, Granschiitz, Kr. WeiBenfels), V(rfahren zum Bleichen von Montanwachs. 
Verf. zum Bleichen von rohem oder ontharztem Montanwachs durch Bchandlung mit 
Oxydationsmitteln in neutraler oder alkal. Lsg. oder Suspension, dad. gek., daB dio 
Behandlung in Ggw. von ncutralen oder alkal. organ. Verdunnungsmittcln, gegebcnen- 
falls unter Einlciten yon Luft oder O,, durchgefiihrt wird. — Ais Losungsmm. eignen 
sich Bzn., Bzl., COlt , Aceton oder Pyridin. Man lóst z. B. entharztes Montanwachs 
in siedendem Pyridin u. yersetzt mit 20% H.,0„ in Form einer 30%ig. Lsg. Nach 
dcm Abdest. des Pyridins hinterbleibt ein gelbliches Wachs. (D. R. P. 556150 KI. 23b 
vom 5/4. 1927, ausg. 9/8. 1932.) D e r s i n .

Westinghouse Electric & Mfg. Co., Pennsylyariia, iibert. von: Arthur L. Brown, 
Wilkinsburg, Pennsylvania, Herstellung von fliissigen Emulsioncn. MineralSle werden 
mit einem fl. Emulgator, bestehend aus A. u. NH3- oder Alkaliseifen, yermischt u. 
dio Mischung m it alkal. W. versetzt. (A. P. 1872617 yom 21/2. 1927, ausg. 16/8.
1932.) R i c h t e r .

Edward A. Nill, Clcveland, Ohio, Schmiermittel, bestehend aus hochyiscosem 
Mineralól, dem oino geringe Menge Slearinsaureanilid u. einer Metallseife zugesetzt 
wird. (Vgl. A. P. 1844175; C. 1932. I. 2756.) (Can. P. 294240 vom 17/10.1928, ausg. 
29/10. 1929.) M. F. M u l l e r .

Carl D. Miller, Millis, Massaeh., Reinigcn von Schmierol durch Behandlung des 
h. Oles mit einer Seifenlsg., evtl. unter HindurehflieBenlassen dersolben, wodurch die 
Verunreinigungen ais Schlamm abgeschieden werden, der dann von dom Ol getrennt 
wird. (Can. P. 294444 vom 16/11. 1928, ausg. 5/11. 1929.) M . F. Mu l l e r .

Standard Oil Development Comp., Lindon, New Jersey, V. St. A., Verfahren 
zum Raffinieren von Schmieroldestillaten des Erdóls oder Teers mit Entfarbungsmitteln 
in der Warme, dad. gek., daB die Dostillate mit den Entfarbungsmitteln behandelt 
worden, wahrend sie in bekannter Weise unmittelbar nach ihrer in Fraktionierkolonnen 
erfolgten Kondensation in kleinen Abtreibekolonnen zwecks Entfernung der zu niedrig 
siedenden Anteile mit W.-Dampf behandelt werden. — Die Entfarbungsmittel, z. B. 
Fullererde oder mit Saure vorbehandeltc Bleicherde wird zweckmaBig in Mischung 
mit Ol in joweils entsprechender Hohe in die Abtreibekolonnc eingefiihrt. Dadurch 
soli ein besonders inniger Kontakt mit dem Entfarbungsmittel erzielt werden. (D. R. P. 
557 740 KI. 23b vom 21/1. 1931, ausg. 29/8. 1932. A. Prior. 21/1. 1930.) D e r s i n .

Jean Vergues, Frankreich, Motortreibmittel. Ais Brennstoff fiir Motoren soli 
CHi dienen, das in einem App. aus Alurniniumcarbid u. W. oder mittels wss. A. ent- 
wiekelt wird. (F. P. 724 529 vom 22/12. 1930, ausg. 28/4. 1932.) D e r s i n .

JeanHyvert de Lignac, Frankreich, Motortreibmittel. Manmischtz. B. 42 Teile A., 
15 Teile Bzl. u. 43 Teile Bzn. u. leitet das Gemisch bei 70° durch eine aus 80% Zn  
u. 20% Pb mit Zusatz yon 100 g NaCl je 1000 1 Treibmittel bostehende Kontaktmasse 
u. darauf durch dieselbe M. ohne Zusatz von NaCl. Dadurch soli dio Entmischung 
des Treibmittels yerhindert werden. (F. P. 724227 yom 19/12. 1930, ausg. 23/4.
1932.) _ D e r s i n .

Comp. Italiana Sviluppo Invenzioni S.-A., Milano, Motorlrcibmiltel, enl- 
haltend Spmigstoffe, dad. gek., daB man in Aceton oder Nitrobenzin gel. Sprengstoffe 
(Nitroprodd. der aliphat. oder aromat. Reihe) mit Olen (pflanzlichen oder minerał.) 
mischt u. das Losungsm. entfernt, — 2. daB man zur Herst. einer wahren Lsg. der 
Emulsion Sprengstoff-Ol bestimmte Mengen an A. zusetzt, — 3. daB man zur Emulsion 
Nitrobenzin, Aceton oder A. zumischt. — Anspriiehe 4, 5 u. 6 enthalten Ausfiihrungs- 
beispicle: z. B. 2 Teile Sprengstoff, GO Teile Ol, 10 Teile A., 10 Teile Aceton, 10 Teile 
A., 8 Teile Nitrobenzin. (Ung. P. 103150 vom 5/7.1930, ausg. 1/8. 1931.) G. K o n ig .

Quickoil G. m. b. H., Deutschland, Zusatzmittel zu Motortreibmitteln, bestehend 
aus 160—200 Tin. Mineralólen, 15—25 Tin. Bzl., 30—45 Tin. Benzolhomologen u. 
geringen Mengen Terpentinol u. gegebenenfalls Zusatzen von A. oder Methanol. Dadurch 
soli die Wrkg. der Brennstoffe yerbessert u. zugleich cin Schutz der Cylinderteile bewirkt 
werden. (F. P. 725 015 yom 23/10. 1931, ausg. 6/5. 1932.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Stabilisieren von ais Anłi- 
klopfmittel verwendetem Eisencarbonyl. Das Fe(CO)s wird mit einem aromat. Amin 
yermischt. S tatt dessen kann auch ein am N2 alkyliertcs oder aryliertes Deriv. benutzt 
werden. Ferner eignen sich aliphat. primarc oder sekundare Aminę, welche bis zu drei 
C-Atome in nicht yerzweigtcr Kette enthalten. Beispiele: 20% Fe(CO)5 mit 80% Mono- 
athylanilin bzw. Dimethylanilin; 10% Fe(CO)5 mit 90% Nylidin bzw. Monomethyl-
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o-toluidin; 45% Anilin, 45% Toluol u. 10% Fe(CO)5; 40% Monomethylanilin, 40% 
Xylol u. 20% Fe(CO)5; 50% Diiithylamin bzw. Isobutylamin mit 50% Fe(CO)5; 40% 
Monomethylanilin, 40% Diiithylamin u. 20% Fe(CO)5; 40% Fe(CO)5 mit 60% Iso- 
butylamin; 96% Anilin mit 4% Fe(CO)5; 85% Monomethylanilin mit 15% Fe(CO)5; 
50% Monomethyl-o-toluidin, 25% Monomethylanilin mit 25% Fe(CO)5; 35% Isobutyl- 
amin, 35% Dimethylanilin mit 30% Fc(CO)5; 40% Monoathylanilin, '20% Fe(CO)5 mit 
40% A.; 40% Dimethylanilin, 40% Fe(CO)s u. 20% Methanol; 30% Xyłidin, 10°/o 
Fe(CO)5 mit 60°/o A.; 35% Monomethyl-o-toluidin, 35% Fe(CO)5 u. 30% Methanol; 
30% Monomethylanilin, 30% Fe(CO)s u. 40% Butylalkohol; 40°/o Diiithylamin, 10% 
Fe(C0)6 u. 50°/„ Isobutylalkohol; 40% Isobutylamin, 20% Fe(CO)s u. 40% A. bzw. 
Methanol. (Holi. P. 27198 vom 6/2. 1930, ausg. 15/7. 1932. D. Prior. 20/3. 
1929.) _________________  D r e w s .

[russ.] Władimir Dmitrjewitsch Golubjatnikow, Erdgaso des Dagestans. Moskau-Leningrad:
Wiss.-Techn. Geolog. Verlag 1932. (64 S.) Rbl. 2.—.

[russ.] F. E. Titowski u. W. A. Krylów, Stabilisationsanlagcn fiir Gas- u. Crackbenzin.
Grundlagen der Projektierung. Moskau-Leningrad: Wiss.-Techn. ErdoIverlag 1932.
(128 S.) Rbl. 2.—.

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Zundwaren.
Desmaroux, Bemerkung zur ballistische.n Stabilitat campher- und zentralithaltiger 

Pulver B. F  P. (Vgl. C. 1932. II. 988.) SehieBverss., ausgcfiihrt mit campher- bzw. 
zentralithaltigen Pulyern, die bei 50° bis zu 600 Tagen gelagert waren. Geschwindig- 
keits- u. Druckbestst. zeigten, daB bei keiner der Pulverarten systemat. Anderungeti 
der ballist. Eigg. auftraten. Die groBero Fliichtigkeit des Camphers erseheint danach in 
seiner Verb. mit Nitrocellulose aufgehoben zu sein. (Memoriał Poudres 24. 282—84. 
Sevran.) F . B e c k e r .

Desmaroux, Die ballistische Stabilitat der Pulver S. D. Zwei Proben lósemittel- 
freier Pulyer, dereń Zus. sich dadurch unterschied, dafi die erste Probe 7% Zentralit, 
die zweite 5% Zentralit +  2% Diphenylamin enthielt, wurden bis zu 18 Monaten 
bei 50° gelagert u. ballist. u. chem. gepriift. Die ballist. Eigg. beider Pulver wurden 
dureh dio Warmlagerung kaum verandert; dagegen war der Diphenylamingeh. der 
zwciten Probc bereits nach 8-monatiger Lagerung um 25% gesunken. (Memoriał 
Poudres 24. 285—91.) F . B e c k e r .

— , Der Einflu/3 der Temperatur au f die Schnelligkeit der Zersetzung der Pulver B. 
Vers. zur zahlenmaBigen Festlegung der Lagerbestiindigkcit der Pulver in Abhangigkeit 
von der Temp. Fur Pulver ohne Stabilisator oder solche mit Amyłalkoholzusatz ergibt 
sich die Beziehung log (J?/Jf0) =  1/24,5 (108,5°— T). Es bedeuten: R0 die Lager- 
dauer bei 110°, Ii die gesuchto Bestandigkeit bei der gegebenen Temp. (T).  (Memoriał 
Poudres 24. 292—97.) F. B e c k e r .

— , Warmlagerversuche mit Pulvem, die verdorbene Róhren enthielten. Die Pulver, 
die zu etwa %—l%o verdorbene Rohren enthielten, wurden in geschlossenen GefaBen 
ohne Luftcrneuerung u. bei n. Feuchtigkeitsverhaltnissen bis zu 16 Monaten bei 40° 
gelagert, um die Einw. des schadhaften Pulvers auf den sich in gutem Zustand 
befindlichen Anteił zu beobachten. Nach den Aussagen der Priifung bei 110°, die 
mit den vorgclagerten Pulvern angestellt wurde, ist eine Verschlechterung der Be- 
standigkeit der Pulver einwandfreier Beschaffenheit durch die gemeinsame Lagerung 
mit schlechten Pulverstucken kaum eingetreten. (Memoriał Poudres 24. 298—318. 
Paris.) " F. BECKER.

Lćcorchś und Jovinet, Ein neue& Verfahren zur Herstellung fon Trotyl hoher 
Reinheit. Nach dem Verf., das eine weitgehende Gewinnung wertvoller Nebenprodd. 
ermóglicht, wird ein Prod. erhalten, dessen Reinheit fiir die mcisten Verwendungs- 
zwecke des Sprengstoffs ausreichend ist. Sie kann leicht u. unter geringen Verlusten 
durch Behandlung des Trotyls mit Sulfit weiter gesteigert werden (F. >  80,6°). 
D arst.: Zu 92 g Toluol werden 75 g wasserhaltiger Abfallsaure (H2S04 67%, N 0 2 2,5%, 
H20  30,5%) u. dann langsam (wahrend l 1/ ,  Stdn.) u. unter stetem Umruhren weiterhin 
Abfallsaure, die %  ihres Gewichts konz. HN03 enthalt (H2S04 70%, H N 03 22,7%, 
NOj 5,2%, H20  2,1%) zugegeben. Die Temp. wird wahrend % der Zugabezeit der 
Saure auf 20—30° gehalten u. dann auf 30—40° gesteigert. Sodann fiigt man 100 g H20  
hinzu (die Temp. ist dabei auf 60—70° zu halten), laBt absitzen u. gieBt die Saure ab. 
Das Gemisch von Słono- u. Dinitrotoluol wird durch eine Mischsaure von 39,1% S03,
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30,6% H2SO.) u . 30,3% HN03, die im Verlauf von 20 Min. zugegeben wird, weiter- 
nitriert. Temp. zwischen 20 u. 60°. Ein kriiftiger Temp.-Abfall zeigt das Endc der 
Dinitrierung an. Dem auf 70—75° gebrachten Sulfo-Dinitrogemisch werden weitere 380 g 
Mischsaure oben genannter Zus: im Verlauf einer Stde. zugefiigt (Kiihlung auf 75—77°); 
Sodaim laBt man die Temp. fiir l 1̂ —2 Stdn. auf 80° ansteigen. Die Krystallisation 
des Trotyls beginnt bei langsamer Abkiihlung um 71°. Die Trennung der Nitriersaure 
von dem Krystallbrei geschieht durch Absaugen oder besser durch Abschleudern. 
Reinigung des Trotyls mit konz. H2S04. — Der Fabrikationsgang wird dadurch 
vereinfaeht, da(3 zur Herst. des Mono-Di-Gemisehes Abfallsaure benutzt wird, die 
HNOj-Zusatz erhalt u. daB das Mono-Di-Gemisch olme Wasehung u. Trocknung 
sofort zum Tri-Prod. weiternitriert werden kann. (Memoriał Poudres 24. 255—64. 
Paris.) F. BECKER.

XXIII. Tinte; W ichse; Bohnermassen usw.
Arthur van der Bruggen, Frankreich, Seine, Konsermerungs- und Auffrischungs- 

mittel fiir Polituren auf Móbel, Emaille, Farbanstrichen u. dgl. (Vgl. Belg. P. 350 062;
C. 1929. I. 2611 u. F. P. 667 360; C. 1930. I. 788.) Das ais L6sungsm. benutzte Bzn. 
kann auch ersetzt werden durch White-spirit, Solventnaphtha u. Schwerbzl., ebenso 
kann das Aceton ersetzt werden durch Cyclohexanon oder Cyclohexanol. Ais Wacha 
kann benutzt werden Bienenwachs, Carnaubawachs, Montanwachs fiir sich oder alle 
drei zusammen. Die Nitrocellulose oder das Celluloseacetat wird ais Kollodium in 
Form einer Lsg. in Aceton oder Amylacetat benutzt. (F. P. 40 019 vom 23/10. 1930, 
ausg. 21/3. 1932. Zus. zu F. P. 667 360; C. 1930. I. 788.) M. F. Mu l l e r .

Budo-Werk Schwenningen a. N. Christian Biirk, Deutschland, Bohnermittel mit 
Desinfektionswirkung. Dem in ublicher Weise hergestellten Bohnerwachs wird eine alkoh. 
Lsg. eines Desinfektionsmittels, z. B. einer fl. Fettsaure, z. B. Ricinusolfettsaure, oder 
eines pflanzlichen Oles, z. B. Olein, oder eines Siccatirs zugesetzt. Dabei werden 
weniger fluchtige Alkohole, wie Amyl- oder Benzylalkohol oder Cyclohexanol, benutzt. 
(F. P. 723 459 vom 29/9. 1931, ausg. 9/4. 1932. D. Prior. 29/9. 1930.) M. F . Mu l l e r .

Raymond Vidal, Frankreich, Herstellung eines u-asserlóslichen Reiniguńgsmittds 
gemaB dem Yerf. des Hauptpatents mit der Abiinderung, daB die Ausgangsfettsauren 
durch Neutralólc, z. B. ErdnuBól, Olivenol, Kopraol, Palmol, Soja o], Ricinusol, Leinol 
u. a., ersetzt werden. (F . P. 39 992  vóm 9/9. 1930, ausg. 21/3. 1932. Zus. zu F. P.
715 339; C. 1932. II. 1578.) M. F. Mu l l e r .

Conover Comp., Chicago, iibert. von: Edgar S. Stoddard, Berwyn, Reinigungs- 
miltel. Das Mittel besteht aus Seife, die allseitig von einer zusammenhangenden Schicht 
von Trinatriumphosphat umgeben ist u. wird durch Zerstiiuben einer Suspension 
von Seife in konz., Bindemittel enthaltender Trinatriumphosphatlsg., durch Auf- 
spritzen der gleicłien Trinatriumphosphatlsg. auf Seifenpulver oder in groBeren Stiicken 
durch Einbetten eines mit einer wasserlóslichen Schutzsehieht versehenen Seifen- 
stiickes in Trinatriumphosphat u. Einkapseln des Praparates in eino zweite wasser- 
losliche Sehutzschicht, die in beiden Fallen aus Gelatine bestehen kann, hergestellt. 
Da beim Gebrauch zunachst das Phosphat u. dann erst die Seife zur Wrkg. kommen, 
sind dio Priiparate zum Reinigen von Geschirr, Silberplatton u. dgl. in Gescliirr- 
waschmasehinen, die nach dem Zerstauberprinzip arbciten, besonders geeignet. 
(A. P. 1 854 235 vom 18/1. 1930, ausg. 19/4. 1932.) S c h m a l z .

Savonneries Menuel et D’Alfort und Jean Vallee, Frankreich, Reinigungs- 
mittel aus wasserhaltigen Gemischen von Natriumphosphat u. -carbonat, gegebenen- 
falls auch noeh -silicat mit vcrschiedenen Seifensorten. (F. P. 729 475 vom 16/3. 
1931, veróff. 25/7. 1932.) VAN DER W e r t h .

A. Moscowitz, Jersey City, Reinigungsmitlel. Das eine transparente Lsg. dar- 
stellende Mittel besteht aus 50—70% Seifen des Kaliums u. Triathanolamins, yorzUgs- 
weise mit OlsaUre, wovon 40—75% Triathanolaminseifen sind, einem Alkohol mit 
nicht mehr ais 3 C-Atomen, vorzugsweise Athylalkohol u. nieht weniger ais 4%  W . 
(A. P. 1 847 437 vom 24/10. 1929, ausg. 1/3. 1932.) v a n  d e r  W e r t h .

Louis T. Bussler, Ashton, Maryland, Reinigungsmittel. Das Reinigungsmitlel 
enthalt ais wirksamen Bestandteil Amino sauren, die durch alkal. Hydrolyse von 
Eiweiflstoffen, wio Leim, Gelatine u. dgl., entstehen, u. wird durch Vermischen von 
Cellulose, Celluloseestorn, Starkę oder starkehaltigem Materiał, wie Baumwollsaatmehl
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oder Sojabohnenmehl, m it einem Quellungs- u. Gelatinierungsmittel, wie Acetin, Leim 
oder Gelatine u. NaOH, gegebenenfalls unter Zusatz von Seife, gemiseht u. gegebenen
falls auf 150° erhitzt. Es wird in Pastenform oder ais Pulver zum Reinigen der Haut, 
von Textilstoffen, Leder, Gummiwaren, Metali, Holz, Glos, Porzellan, von Uberziigen 
alkr Art, zum Enibasten von Seide, ais Emulgiermitlel fiir Ole, ais Zusatz zu Schmier. 
mitteln, zur Schadlingsbekampfung u. ais Desinfektionsmittd verwendet. (A. P. 1 881 685 
vom 6/10. 1926, ausg. 7/6. 1932.) S c h m a l z .

Duułop Rubber Co. Ltd., England, Reinigungsmittel, bestehend aus Emul- 
sionen oder Dispersionen von natiirlichem oder kiinstlichem, gegebenenfalls vulkani- 
siertem Kautschuk, bzw. Guttaperoha, Balata u. ahnliehen Pflanzenharzen, die zer- 
reibliche Koagula bilden, z. B. dea aus F. PP. 643 762 u. 639 961 bekannten Konzen- 
traten, mit einem Geh. an Schleifmitteln. Die Dispersionen kOnnen alkal. Stabili- 
sierungsmittel, Glyeerin, Enthaarungsmittel, Bleichmittel u. dg. enthalten u. dienen 
zur Entfernung von Flecken u. Verunreinigungen Sliger u. fettiger Art, insbesondere 
der menschlichen u. tier. Haut. (F. P. 715940 vom 23/4. 1931, ausg. 11/12. 1931.
E. Prior. 11/7. 1930.) ScHM ALZ .

Paul Baudecroux, Soine, Frankreich, Ver/ahrtn zur Herstellung eines Reinigungs- 
mitlels fur Haare u. Stoffe, dad. gek., daB Tetrachlorkohlenstoff allein oder im Gemiseh 
mit Benzalchlorid mit Wasserdampf destilliert oder mit Verseifungsmitteln u. dann 
mit nascierendem Wasserstoff oder mit Oxydationsmitteln behandelt wird. Vor oder 
nach Behandlung kann Benzin oder Toluol zugemischt werden. (F. P. 718 763 vom 
17/6. 1931, ausg. 28/1. 1932.) S c h m a l z .

William Peel, Burton Lea, Hob Hey Lane, Culcheth, England, BeinigungsmiUel, 
bestehend aus Emulsionen vom KW-stoffen bzw. chlorierten KW-stoffen der Benzol- 
reihe oder Leuchtpetroleum in Seifenlsgg. mit einem Zusatz geringer Mengen schwacher 
Sauren, wie Bor- oder Essigsaure, werden zum Entfemen von Fetlfkcken aus Textil- 
stoffen, wie Baumwolle, Wolle, Seide oder Kunstseidc verwendet. (E .P . 363794 
vom 25/11. 1930, ausg. 21/1. 1932.) S c h m a l z .

Treibacher Chemische Werke Akt.-Ges., Treibaeh, Karnten, Reinigungsmittel 
fiir Textilstoffe, insbesondere zur Fleckeneitifemung, bestehend aus je einer sauren, 
alkal. u. fettlósenden Mischung, dio beim Gebrauch je nach der Beschaffenheit der 
Flecken einzeln oder gemiseht nach beiliegenden Gebrauchsanweisungen angewendet 
werden konnen. Das fettlosende Mittol soli nicht brennbar sein. Das alkal. Mittel 
kann Seife, daa saure Mittel Reduktionsmittel enthalten. (O e.P. 126 580 vom 9/2.
1931, ausg. 25/1. 1932.) SCHM ALZ.

Louis Lantelme, Seine, Frankreich, Reinigungsmittel fu r  Gewebe, bestehend aus 
den Kolloide, wie Knochenleim, Gelatine, Dextrin, Starkekleister u. dgl., enthaltenden 
Reinigungsmitteln nach Hauptpatent mit einem Geh. an Alkalisalzen, z. B. Natrium- 
lactat oder -borat oder Alkali- bzw. Erdalkaliphosphaten, z. B. Natriumtriphosphat 
oder Natriumpyrophosphat. (F. P. 40176 vom 5/5. 1931, ausg. 7/6. 1932. Zus. zu
F. P. 695 131; C. 1931. I. 1559.) S c h m a l z .

Dr. Alexander Wacker, Gesellschaft fiir Elektrochemische Industrie
G. m. b. H., Deutschland, Reinigungsmittel fu r Gewebe aus Wolle, bestehend aus 
Emulsionen organ. L0sungsmm., z. B. ehlorierter KW-stoffe, in Seifenlsgg. u. dgl. 
(F. P. 720152 vom 18/7. 1931, ausg. 16/2. 1932. D. Prior. 24/9. 1930.) S c h m a l z .

Max Gebert, Wien, Verfahren zum Reinigen und Sta-rken von Teztilien, ins- 
besondere Plattu:asche, gek. durch die Yerwendung einer Seife, die aus Talkum, Deck- 
weiB, Kreide, venezian. Bimsstein, Reisstarke, Seifenpulver, Pottasehe u. Alaun besteht. 
Angefeuchtetes gestarktes Gewebe wird zur Entfernung von Schmutzstellen ober- 
flaehlich mit dieser Seife abgerieben, Die Steifheit der Wasche bleibt erhalten. (D. R. P. 
554 307 KI. 8 i vom 28/1. 1930, ausg. 7/7. 1932.) S c h m a l z .

R. R. stolley Corp., Austin, Texas, Amerika, Verfdhren zum Reinigen eines 
Liisungsmittels bei der Trockenwasche unter Verwendung der tiblichen Reinigungsmittel, 
dad. gek., dafl das Lfisungsm. im Kreislauf durch zwei Klarbehalter von unten nach 
oben gefiihrt wird, in dereń erstem sich im unteren Teile eine wss., alkal. Lsg., die mit 
aktivierter Kohle oder einem Alkalicarbonat in enteprechender Umhiillung iiber- 
schichtet ist, befindet, wahrend im zweiten Behalter oberhalb eines Wasserbades mit 
Zwischenraum ein Chlorcalciumbehalter durchstromt wird. Die Vorr. ist durch Zeich- 
nungenerlautert. (D. R. P. 552 914 KI. 8 a vom 7/5.1929, ausg. 27/6.1932.) S c h m a l z .

Eyełine Maye Evans und Herbert Lloyd Rees, England, Toilettenreinigungsmitid, 
insbesondere zum Waschen der Hande, bestehend aus einer wss. Lsg. von Alkalihypo-



1 9 3 2 . I I . H x iiv  P h o t o g e a p h ie . 2 7 7 9

chlorit oder -hypobromit u. freiem Alkali, die z. B. 0,5°/o NaOH u. 8°/0 NaOCl enthalt. 
Die Menge an wirksamem Clo betragt etwa 1,2% der NaOH-Menge. (E. P. 371454  
vom 24/1. 1931, ausg. 19/5. 1932.) M. F. M u l l e r .

XXIV. Photographie.
Liippo-Cramer, Auswasch-Schleier. Vf. untersueht das photograph. Verh. von 

urspriinglich keimlosen Grofikornemulsionen, die ubermafiig lange gewaschen u. dann 
nachgereift wurden. Es zeigt sich, dafi auch sehr langcs Waschen der ungereiften 
Emulsionen nur die Empfindliehkeit erhoht, ohne daB Schleier auftritt; dagegen tritt 
beim Nachreifen versehieden lange gewaschener Emulsionen schon nach kurzer Wasch- 
zeit starker Schleier auf. Bei fertiggereiften Emulsionen ist nachtragliehes Waschen 
yon geringem EinfluB. Unter den genannten Vers.-Bedingungen yerhalten sich Siede- 
u. Ammoniakemulsionen analog. Zur Erzielung des Auswasehschleiers ist Waschen in 
fliefiendem W. erforderlich; sehr langcs Stchen der Emulsion in nicht gewechseltem W. 
erzeugt noch keinen Schleier. Vf. erklart die Entstehung des Schleiers durch Hydrolyse 
des AgBr zu Ag20, das beim Reifen zu Ag-Keimen reduziert w ird .— Es wird der Ein
fluB eines Zusatzes yon Br- u. H-Ionen nach dem Waschen auf den Schleier bei der Nach- 
reifung yon ubermaCig gewaschenen Emulsionen yerfolgt. Es zeigt sich, dafi bereits 
geringe Mengen von Br-Ionen den Schleier bei der Nachreifung solcher Emulsionen 
yollstandig zuriickhalten. Steigender Br-Zusatz bleibt wider Erwarten ohne EinfluB 
auf die Kurve der Emulsionen. Das gleiche Verh. zeigt sich bei Zusatz von H-Ionen 
{Essigsaure u. Citronensaure), jedoeh mit dem Unterschied, daB bei Erhohung der zu- 
gesetzten Sauremenge iiber ein gewisses Mehrfache3 des schleierverhutenden Mindest- 
quantums hinaus erneut Schleier auftritt, u. zuglcich die Empfindliehkeit steigt. 
(Photogr. Korrespondenz 68. 161—66. Sept. 1932. Jena.) R o l l .

G. Monch und H. Willenberg, Notiz zur Ultrarotphotographie. (Vgl. WILLEN
BERG, C. 1932. I. 2802.) Zur Herst. der Tragcrschicht wird ais bisher bcstgeeignetes 
Prod. der Lack Z 116 der I. G. F a r b e n , Abt. Filmfabrik Wolfen, empfoblen. Die 
Zahl der Storstellen kann heruntergesetzt werden, wenn in mogliclist staubfreier Luft 
gearbeitet wird u. die Membran bei tieferen Wassertempp. hergestellt wird. Eine 
gleichbleibende Empfindliehkeit wurde mit n. C14H30 ais Olschicht erzielt, da dies 
ein einheitlieher Stoff mit gut definiertem Dampfdruck ist. Jedoch schwanden auch 
diese Olschichten ohne Bestrahlung. Ais weitere Verbesserung wird Wismutsehwarz 
ais Absorptionsschicht angegeben, da es sich gleichmiiBig im Vakuum bei 0,25 mm Hg 
aufdampfen laBt, u. es einen gunstigeren Absorptionskoeff. ais Flammenrufi im Ultrarot 
besitzt. (Ztschr. Physik 77.170—73. 26/7. 1932. Berlin, Phys. Inst. d. Univ.) B r i l l.

A. Seyewetz, Entwicklung und ghichzeiligc Desensibilisicrung photographischer 
Praparate durch Natriumhydrosulfit. (Photogr. Korrespondenz 68. 169—73. Sept. 1932.
— C. 1932. II. 1739.) R o l l .

E. Florman, Tonen von Bildern auf Enttmcklungspapier. Vf. gibt cinige Vor- 
schriften fiir die S-Tonung, der zweckmaBig eine Nachentwicklung yorausgeschickt 
wird. Unreine Tónungen der Hellparticn gehen oft auf Schleierbldg. beim Kopieren 
zuriick. Bilder, die braun getont werden sollen, diirfen nie unterbelichtet werden. 
Eino weitere Bedingung ist richtiges Ausfixieren. ZweckmaBig kann das Bild nach 
Behandlung mit sehr verd. Entwickler ohne Waschung in das Na2S-Bad gebracht 
werden, in dem es nicht zu lange bleiben darf, da sonst Blasenbldg. eintreten kann. 
Warmschwarze Tóne werden erhalten, wenn das Bild nach der Fixierung getroeknet, 
im Na2S-Bad behandelt, kurz gewaschen, ebenfalls kurz ausgebleieht, wieder ge
waschen u. nochmals in das Na2S-Bad gebracht wird. Roteltone werden erzielt durch 
Behandlung des S-getońten Bildes in einem Tonbad mit AuC13 u. KSCN (Lsg. 1: 1 g 
AuCI3 in 500 ccm W., Lsg. 2 : 6 g  KSCN in 500 ccm W.), Goldtóne durch Tonung in 
gewohnlichem Tonfixierbad yor der Eixierung. (Svensk fotograf. Tidskr. 22. 92—94. 
101—05. Aug. 1932.) R. K. M u l l e r .

J. I. Crabtree und L. E. Muehler, Abschwdchervorschriflen fiir Kinefilmnegalive. 
(Photogr. Industrie 30. 899—901. 7/9. 1932. — C. 1932. I. 3256.) R o l l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfjnder; Walther Zehlke,
Berlin), Erhóhen der Halibarke.it lichłempfindlicher Hatogensilberemidsionen, dad. gek., 
daB der Emulsion sekundare oder tertiare aromat. Aminę zugesetzt werden. — Beispiel:
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100 kg einer gieBfertigen Emulsion werden mit einer alkoh. Lsg. von 10 g Triphenyl- 
amin versetzt. (D. R. P. 558 419 KI. 57b vora 21/5. 1931, ausg. 7/9. 1932.) G r o t ę .

Kalle & Co. A.-G., Wiesbadcn-Biebrich (Erfinder: Philipp Muller, Wiesbaden), 
Herslellung von lic.htempfindlichen Schichten, dad. gek., daB man zur Herst. der Schichten 
Diazoverbb. aus Diaminen, die in einer Aminogruppe einen hydrierten Alkylrest tragen, 
venvendet. — Eino solehe Verb. ist z. B. das Chlorzinkdoppelsalz der Diazoverb. aus
4-Amiho-l-{N-methyI-6-naphthalintetrahydrid-l,2,3,4)-aminobenzol. (D. R. P. 558343  
Ki. 57b yom 21/3. 1931, ausg. 6/9. 1932.) G k o t e .

Kareł Pop und Jaroslav Korbelaf, Prag, Entwickeln lichlempfindlicher Emut- 
sionen. Man yerwendet Lsgg. von Metolhydroehinon u. H2SO[-freiem Sulfit. Die 
HjSO, wird aus letzterer Lsg. durch PbC03 oder BaC03 entfernt. S t a t t  Hydrochinon 
kann man Adnrol, Brcnzcatechin u. dgl. anwenden. (Tschechosl. P. 35 339 vom 28/1. 
1930. ausg. 10/3.1931.) S c h o n f e l d .

Kareł Pop und JarosIav Korbelaf, Prag, Brauntonen von Silberbildern. Das 
schwarze Bild wird mit Alkalisulfid [(NH.,)2S] behandelt, u. der Einw.- von 0 2, Luft 
oder 0 3 ausgesetzt. (Tschechosl. P. 35 340vom 28/1. 1930, ausg. 10/3.1931.) ScHÓNF.

John Edward Thornton, London, Mdirfarbenrasterfilm. Auf jedem von zwei 
transparent.cn Filmen wird ein Zweifarbenraster hergestellt, indem zunilehst eine ge- 
farbtc 1. Kolloidschicht aufgebracht u. dann diese mit unl. Łinien bedruckt wird, die 
auf beiden Filmen gekreuzt zueinander stehen, worauf die dazwischcnliegenden Stellen 
von der 1. Schicht befreifc u. mit einer anderen Farbę eingefarbt werden. Die beiden 
zwei verschiedene Zweifarbenraster enthaltenden Filme werden zusammengeklebt u. 
auf der einen Seite mit einer panchromat. Emulsion versehen. (E. P. 257 836 vom 
16/3. 1926, ausg. 30/9. 1926.) G r o t ę .

Allison R. Lawshe, New Jersey, Amerika, Pholographische Herstellung von Mehr- 
farbenbilde.rn. Von den drei Teilfarbennegativen werden zwei auf die beiden Seiten eines 
Films u. das dritte auf einen zwciten Film kopiert. Die ersten beiden Positive werden 
in zwei Farben angefarbt, worauf die beiden Filme zusammengeklebt werden, u. das 
dritte Positiy in der dritten Farbę eingefarbt wird. Das Anfarben kann durch Aus- 
bleichcn des Ag u. Tonen vorgenommen werden. (A. P. 1871622 vom 22/3. 1930, 
ausg. 16/8. 1932.) G r o t ę .

John Owden 0 ’Brien, Manchester, iibert. von: John Edward Thornton, Jersey, 
Amerika, Positiwr Zweifarbenkinofilm. Zu dem Ref. E. P. 316 338; C. 1931. I. 1560 
ist nachzutragen, daB die beiden Teilnegative zuniichst auf diinne Papierstreifen kopiert
u. von hier auf den Film iibertragen, zu R-eliefs entwickelt u. eingefarbt werden. (A. P.
1 873 674 vom 12/4. 1929, ausg. 23/8. 1932. E. Prior. 25/4. 1928.) G r o t ę .

T. V. Allen Co., Los Angeles, iibert. von: John Christian Janes, Alhambra, 
Herstellung von Atzungen auf Stahlpl/Ulen. Die Oberflache der zu atzenden Platte wird 
sensibilisiert u. mit dcm ein seitenyerkehrtes Positivbild aufweisenden Film in Kontakt 
gebracht. Danach wird die Oberflache entwickelt u. die nicht belichteten Teile werden 
entfernt. AnschlieBend folgt Behandlung mit Saure. (Can. P. 292 143 vom 4/3. 1929, 
ausg. 13/8. 1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Blilzlichtmasse, bestehend 
aus einer ein leicht verbrennliches Metali in feiner Verteilung enthaltenden Nitro- 
cellulosefoiie, dad. gek., daB die Folie eine Starkę von hoehatens 50 /i aufweist. Zweck- 
maBig ist die Folie in an sich bekannter Weise durch ausgefallte Nitrocellulose getriibt
u. ist perforiert. — Z. B. wird eine Lsg. von 10 g Nitrocellulose in 90 g Aceton mit 5 g 
fein gemahlenem Al-Pulvcr rersetzt u. durch ein feinmaschiges Drahtnetz filtriert. 
Sie wird dann in ublicher Weise auf einer Band- oder TrommelgieBmasehine zu einer 
30 /< starken Folie vergossen. Beim Zusetzen von 10 ccm W. zu obengenannter Lsg. 
erhalt man einen infolge der beginnenden Ausfallung der Nitrocellulose yollstandig 
weiB auftroeknenden Film von sehr lockerer Struktur, der daher besonders schneil 
abbrennt. (D. R. P. 557 082 KI. 78 d yom 14/3. 1931, ausg. 18/8. 1932.) E b e n .

Mendel Burak, Berlin, und Jacob Felman, Sao Paulo, Brasilien, Wdrmeemp- 
findliches Papier fiir Bildfunkzwecke, erhalten dureh Praparieren mit einem einzigen 
organ. Schwermetallsalz, das durch therm. Einw. infolge Zerfall eine dauernde Farb- 
anderung erleidet, z. B. mit Silber-Stearat, -Palmitat, -Anthranilat oder thiobenzoe- 
saurcm Pb. (D. R. P. 557 064 KI. 55f vom 29/3. 1929, ausg. 18/8.1932.) M . F. M u l l e r .
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